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I. E i n l e i t u n g  

Die Chrysomeliden-Gattung Phvllodem KIRBY ist in systematischer Hinsicht 
gut durhgearbeitet. A u h  liegen eine Anzahl von Berichten uber biologische 
Teilgebiete und verschiedene Einzelbeobachtungen vor. Eiiie zusammenhangende 
Arbeit uber die Morphologie und Biologie der in Deutschland beheimateten 
Phyllodectu-Arten fehlt jedoch. C,s wurde mir daher die Aufgabe gestellt, die im 
Braunschweiger Raum, d. h. zwischen Harz und Luneburger Heide, vorkommenden 
fhyllodecta-Arten in ihrcn morphologischen und biologischen Zusammenhangen 
z u  untersuchen. 

Vor allem zwei Arten dieses Genus, P. vdgatitsivtu (L.) und P. vitelfiwe (L,), 
gehoren wohl zu den haufigsten bei uns auftrettnden Chrysomeliden ; zudeni 
richten diese beiden Arten bisweilen erhebliche Schaden in Weidenanpflanzungen 
an. Es ist deshalb auch fur die Forst- und Landwirtschaft von Bedeutung, die 
genaue Biologie dieser Kafer zu kennen. Zwei weitere Arten, P. lnticolfis (SUFFR.) 
und P. tibialis (SUFFR.), treten wohl zahlreich, aber nicht in diesen Mengen auf. 
Die hnf te  in Deutschland vorkommende Art, P. atrovirens (CORN.), konnte in- 
folge ihrer Seltenheit im Untersuchungsgebiet von inir nicht geziichtet und biolo- 
g i s h  untersucht werden. 

Unterlagen iiber das Arbeitsgebiet sind vor allem, wenn auch nur in ver- 
gleichender Hinsicht, in den Dissertationen von H. LIPP (65), K. RITTERHAUS 
(124), W. STEINHAUSEN (125) und G. ZUCHT (177) enthalten. Aus diesem 
Grunde habe idt mi& bemuht, den Aufbaw meiner Untersuchungen in ahnlicher 
Weise wie in den genannten Arbeiten durchzufiihren. 
1 Deutsche Entomologische Zeitschrift N. F. 3, Heft 1/11 
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Die Beobachtungen erfolgten in der Zeit von November 1951 bis November 
1 9 5 3 .  

Besonderer Dank gebuhrt an dieser Stelle meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Prof. Dr. 
C. R. BOETTGER, fur die Uberlassung des Themas und eines Arbeitsplatzes im Zoologischen 
Institut der Technischen Hochschule Braunschweig sowie fur manche wertvolle Anregung. 

Mit Ratschlagen unterstutzten mich dankenswerterweise Herr Prof. Dr. H. KUNTZEN, Darm- 
stadt, Herr Dr. habil. H. REICHENBACH-KLINI~E, Braunschweig. und Herr Dr. W. STEIN- 
H.4USEN, Berlin. Die Bestimmung der Feinde der blauen Weiden- und Pappelblattkafer iiber- 
nahmen die Herren Dr. R. BRAUN, Main;: (Theridiidae = Haubennetz-, Kugelspinnen). Dr. 
A. BRAUNS, Hann.-Munden (Braconidae = Schlupfwespenverwandte und Syrphidae = Schweb- 
fliegen), Prof. Dr. W. HENNIG, Berlin-Fricdrichshagen (Tachinidae = Schniarotzer- und Aas- 
fliegen), Dr. K. STRENZKE, P1on (Erythraeidae = Milben) und E. WAGNER, Hamburg (Pentato- 
midae = Baumwanzen). Bei der Bestimmung der Pappeln und Weiden waren mir behilflich Herr 
Dr. E. F R ~ D E ,  Braunschweig, und Herr Landwirtschaftsrat KUNNEMANN, Hannover. Auch ihnen, 
ferner den Herren Dr. K. DELKESKAMP, Berlin, und Prof. Dr. H. SACHTLEBEN, Berlin-Fried- 
richshagen, fur die Beschafing von reichhaltiger Literatur, sei herzlich gedankt. 

11. M e t h o d i k  
Die im Braunschweiger Kaum vorkommenden Phyllodecta- Arten wurden in der 

Natur beobachtet und gesammelt. Um nahere Einzelheiten, wie z. B. Verhalten 
der Tiere bei der Kopula, Eiproduktion, Dauer der einzelnen Larvenstadien usw., 

Wiese 

ps,.. 4 ' ij 
5. 

Querschnitt 

rbb. 1. Beobachtungsstelle Warxbiittel, 
nordl. v. Braunschweig. 

Zeihenerklarung im Text. 

untersuchen zu konnen, wurden daneben 
auch im Laboratorium Zuchten angelegt. 
Fur diese dienten zunachst einmal Zucht- 
kasten ( 2 5  cm lang, 18 cm breit, 2 5  cm 
hoch) aus Holz und Glas. Diese erwiesen 
sich jedoch als wenig geeignet, weil der 
Feuchtigkeitsgehalt nur ungenugend regu- 
liert werden konnte. Es wurde deswegen 
dazu iibergegangen, die Zuchten allein in 
Petri-Schalen (Durchmesser 9 cm, Hohe 
1 , s  cm) anzulegen. Diese Haltung erwizs 
sich als besonders gunstig, weil die Be- 
halter unter das Mikroskop gebracht und 
die Tiere so ungestort in ihrer Tatig- 
keit beobachtet werden konnten. Mittels 
Wassertropfen wurden an denDecke1 oder 
auch auf den Boden Blatter der Futter- 
pflanze geheftet. Fur die notige Feuchtig- 
keit sorgte ein nasser Wattebausch. 

Die Freilandbeobachtungen wurden be- 
sonders a d  einer I ,5 ha groBen Weiden- 
anlage (Rittergut Warxbiittel, Kreis Gif- 
horn) vorgenommen. Abb. I zeigt den 
Grundrib und Querschnitt dieses Feldes. 
Die Anlage (di + dg) stellt ein langes 
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Rechteck dar, dessen Langsseiten von Suden nach Norden verlaufen. Die weit- 
aus groDte Flache (d,) des Feldes ist mit vierjahrigen Konigshanfweiden (Salix 
viminalis L. f. regalis hort.) angebaut, der nordostliche Zipfel (d,) mit zwei- 
jahrigen Amerikanischen Weiden (Salix americana WALP.). Nach Suden hin grenzt 
das Feld an einen Weg, nach Osten an einen groflen Kartoffelacker (e). An dessen 
Ostseite zieht sich ein kleines Salix-Feld mit der Amerikanischen Weide hin. Im 

Westen und im Norden wird der 
Weidenheger von zwei Bachen (cl 
und cp) begrenzt, die - Somrner- 
monate ausgenommen - standig 
Wasser fiihren. Nach Westen 
schlieot sich an den von Suden nach 
Norden ziehenden Wassergraben 

Abb. 2. Untersuchungsgebiete im Bereich der FluOlaufe Oker, Sdiuntmer, Wabe und Altenau. 
0 Beobachtungsstellen. 

(q) ein 3-4 m breiter Streifen an, der mit zwei Reihen etwa 40jahriger Fichten 
bepflanzt ist. Wahrend alle Felder fast in einer Hohe liegen, iiberragt der stark 
mit Grasern bedeckte Boden des schmalen Fichtenbestandes alle Acker urn etwa 
30-50 cm. Dieser Boden stammt wahrscheinlich von dem kunstlich aus- 
gehobenen Graben (cJ. 

Weitere Freilandbeobachtungen an P. vttlgatissirua (L.) und P. virellime (L.) er- 
folgten in kleineren Weidenanlagen (Salix viminalis L. und S. rubra HUDS.) in der 
Nahe der Stadt Braunschweig, in viminalis-Feldern bei Gardessen und Helmstedt, 
1. 
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an mehr oder weniger vereinzelten Weiden (Salix dasyclados WIMM. und wahr- 
scheinlich einem Bastard von Salix pentandra L.) an der Autobahn Braunschweig- 
Helmstedt und an den VerkehrsstraBen vor Braunschweig, an denen z. T. zahl- 
reiche Weidenbusche vorhanden sind. Als Ortlichkeiten zur Beobachtung an 
P. laticollis (SUFFR.) dienten gekopfte Schwarzpappeln (Populus nigra L.) an der 
Wabe in Braunschweig-Gliesmarode mit griihenteils starkem Stockausschlag , 
ferner Zitterpappel-Gebiisch (Populus tremula L.) im Naturschutzgebiet Braun- 
schweig-Riddagshausen und in eineni Waldstiick bei VolkmarodeiBraunschweig. 
P. tibialis (SUFFK.) konnten an einem Gebiisch von Purpurweiden (Salix purpurea 
L.) an der Oker (Neubriick, Kr. Braunschweig) gut beobachtet werden. 

Fur die Mikroaufnahmen bediente ich mich einer Rolleiflex-Kamera, I : 3,s ; 
f 5 7,5 cm. Als Filmmaterial wurden verwandt: Agfa-Isopan 17/10 DIN, 
Perutz 2 1/10 DIN und Perutz Pergrano. Fur morphologische Untersuchungen 
standen lebende Tiere und auch .4lkoholmaterial ( 80°/oig) zur Verfiigung. 

111. U n t e r s u c h u n g s g e b i e t  u n d  d i e  i n  i h m  v o r k o m m e n d e n  
P h y l l o d e c t a -  A r t e n  

Das Untersuchungsgebiet urnfafit den Raum zwischen Harz und Heide, ins- 
besondere die weitere Umgebung der Stadt Braunschweig. Den natiirlichen Vor- 
kommen von Weiden und Pappeln, den Wirtspflanzen der zu untersuchenden 
Kaferarten entsprechend, befinden sich die Beobachtungsstellen vor allem in den 

FluDtalern und Niederungen (vgl. Ab- 
bild. 2,  3) .  Die Untersuchungsgebiete er- 
streckten sich imNorden bis an den Aller- 
kana1 bei Winkel, Kr. Gifhorn, nachosten 
bis an die Zonengrenze bei Helmstedt, 
nach Suden bis Altenau i. Oberharz, ani 
FuDe des Bruchberges gelegen. Die west- 
liche Grenze bildet etwa der Stichkanal 
bei Wedtlenstedt, Kr. Braunschweig. Der 
Schwerpunkt der Freilandstudien befand 
sich bei Warxbiittel, Kr. Gifhorn, etwa 
20 Kilometer nordlich der Stadt Braun- 
schweig. Einzelheiten dieses Biotopes 
sind im vorigen Abschnitt geschildert. 

In dem untersuchten Bezirk wurden 
alle fiinf in Deutschland vorkommenden 
Phyllodecra-Arten angetroffen: 

1 .  Phyllodecta atrovirerrs (CORNKLIIS), 
2. PhyllOdeCta hfiCollk (SUFFRIAN), 

Abb. 3 .  Untersuchungsgebiete entlang der 

Lautenthal-Hahnenklee. 

3 .  Phyllodecra tibialis (SUFFRIAN), 
4. Phyllodectli vitelliwe (LINN I?), 
5 .  Pkyllodccra vttlgatissima (LINN e). 

Oker von Altenau bis Wolfenbtittel und 
der Strecke Bad Harzburg-Langelsheim- 
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Wahrend die vier letztgenannten Arten im ganzen Untersuchungsgebiet auf- 
treten, wurde die erste, P. atrovirem (CORX.), nur an einer Stelle, im Puritz-Moor 
am Rieseberg bei Konigslutter, von mir gefunden, und auch dort nur in drei mann- 
lichen Exemplaren. N a h  rniindlihen Mitteilungen fand W. STEINHAUSER' 
(126) im gleichen Gebiet dieselbe Art, E. WEISE, Braunschweig, mehrere Exem- 
plare von P. atrovirerzs (CORN.) am Allerkanal bei Winkel, Kr. Gifhorn, wo ich 
sie jedoch nicht antraf. P. atrovirens (CORN.) t r ia  nach A. HORION (40) zumeist 
in Nord- und Mitteleuropa auf, dort jedoch nur reliktar. Es liegen bislang noch 
keine weiteren genauen Feststellungen uber das Verbreitungsgebiet dieser 
Phyllodecta- Art vor. 

IV. M o r p h o l o g i e  u n d  B i o l o g i e  d e r  P h y l l o d e c t a - A r t e n  

A. Imago 

1. Lokomotionsorgane und Bewegungsarten 

a) B a u  d e r E x t r e m i t a t e n u n d F l u g e 1  
E x t r e m i t a t e n. Die drei Beinpaare der Imagines sind ziemlich gleich ge- 

baut, auch die der einzelnen vier Arten der Gattung Phyllodecta KIRBY. Sie diffe- 
rieren unerheblich in der GroDe und Starke. Abb. 4 zeigt das reh te  Hinterbein 
von P. vttlgcltissimn (L.). Es besteht aus Coxa, fast dreieckigem Trochanter, Femur, 
Tibia, vier Tarsengliedern - das letzte wird auch als Klauenglied bezeichnet -- 
und den zwei Klauen. Trochanter und Femur sind an der Ventralseite gering mit 
feinen Haaren besetzt. Dichter stehen diese am Ende der Tibia und starren in 
seine Langsrichtung. Die ersten drei Tarsenglieder tragen an der Unterseite einen 
dichten Burstenbesatz. Unbedeutend sind die Harchen oberseits aller Tarsen. 

Obwohl die Beine aller Arten gleich gebaut sind, weicheii die Tarsen vonein- 
ander do& in ihren Dimensionen ab. Hinsichtlich des I .  Tarsengliedes besteht 
bei P. vulgatissiw (L.) und P. tibidis (SUFFR.) ein erheblicher Geschlechtsdimpr- 
phismus, und zwar ist das mannliche Tarsenglied stets groDer als das weibliche. 
Bei P. laticollis (SI~FFR.) sind die Unterschiede der GesJllechter hinsichtlich der 
GroDe des I .  Tarsengliedes gering, bei P. vitellime (L.) kaum feststellbar (Abb. 5, 
Tabelle 1). Die besonders langen Klauenglieder von P. tibialis (SUPFR.) charakte- 
risieren nach E. REI'I'TER ( 8 3 )  diese Art. 

Tabelle 1 
Maximale Lange und Breite der Tarsenglieder 1 und 4 

Phyllodecta Phyllodecta Phyllodecta Ph yllodecta 
mlgatissba tibialis laticollis vitellinae 

(L.) (SUFFR .) (SUFFR.) (I-.) 
breit lang breit lang breit lang breit lang 
mm mm mm mm mm mm mm mm 

~ 

8 0,250 0 , 3 0 8  0,258 0,462 0,182 0,274 0,152 0,258 
'\ 9 0,137 0,304 O,L52 0,304 0,122 0,243 0,122 0,250 

8 0,122 0,319 0,122 0,395 0,122 0,304 0,106 0,304 
\ 4 0,107 0,304 0,122 0.395 0,106 0,304 0,106 0,304 

I .  Tarsus 

4. Tarsus 
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Die zwischen den Coxen liegende 3ternalbreite" nimmt von vorn nach hinten 
zu, und zwar ist die Entfernung zwischen den Coxen des mittleren Beinpaares 
doppelt so groD wie die des vorderen und die des hinteren Beinpaares wiederum 

doppelt so lang wie die des mittleren (Abb. 6; 
co " '  Tabelle 2). Die Coxen des vorderen Beinpaares 

liegen sehr eng beieinander. Beim hinteren Paar 
hat die Sternalbreite die Lange einer hinteren 
Coxa erreicht. 

a b c d  
M 

Kl 

Abb. 4 
Rechtes Hinterbein von P. 

vulgatissima (L.) dorsal. 
Co = Coxa 
Fe = Femur 
KI = Klaue 
Ti  = Tibia 
Tr  = Trochanter 
Ts = Tarsenglieder 1-4 

(4 auch Klauenglied). 

1 mm 

Abb. 5. Tarsenglieder der rechten 
Hinterbeine von: 

a = P. vulgutissima (L.) 
b = P. tibfalis (SUFFR.) 
c = P. laticollis (SUFFR.) 
d = P. vitellitine (L.). 

Abb. G 
Anordnung 

der Gelenk- 
pfannen bei P. 
vulgatissim (L.). 

s = Sternal- 
breite. 

Ebenso wie der Abstand der Coxen eines Beinpaares von vorn nach hinten 
zunimmt, vergroflert sich auch der Abstand von Vordercoxa bis Mittelcoxa und 
Mittelcoxa bis Hintercoxa, und zwar um das Dreifache. Es mufl allerdings beriick- 
sichtigt werden, dafl der Abstand zwischen Vorder- und Mittelcoxa wegen der 
Beweglichkeit des Halsschildes, an dessen Unterseite das vordere Beinpaar an- 
gebracht ist, verandert werden kann. Durch diese Anordnung erlangt der Korper 
dieser sehr beweglichen Kafer eine gute Stabilitat (Abb. 6; Tabelle 2). 

Tabelle 2 
,.Sternalbreiten" von P. vulgarisrim (L.) - 

Sternalbreite 
in Millimeter - 

Vorderes Beinpaar . . . . . . . . . . .  0,122 
Mittleres Beinpaar . . . . . . . . . . .  0,274 
Hinteres Beinpaar . . . . . . . . . . .  0,547 
Der Abstand betragt zwischen * 
vorderem und mittlercm Beinpaar . . . .  veranderlich 
mittlerem und hinterem Beinpaar . . . .  0,578 
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Die Coxen sind senkrecht zur eigenen Achse drehbar und quer zur Langsachse 
des Tieres in einer Pfanne eingebettet. Trochanter und Femur sind miteinander so 
gut wie nicht beweglich, dafur aber der Trochanter mit der Coxa, und zwar zur 
Langsachse der Coxa. Die gleiche Bewegungsrichtung haben auch die ubrigen Bein- 
glieder, wobei die Tibia gegen den Femur taschenmesserartig zusammenklappbar 
ist. Als besonders stark beweglih sei no& das Klauenglied erwahnt. 

F 1 u g e 1. Hinsichtlich des Flugelbaues ist ein gewisser Sexualdimorphismus, 
wie ihn H. LIPP (65) bei Melusorna uettetlrn (L.) festgestellt hat, bei den Phyllodectn- 
Arten nicht zu beobachten. Das lie0 sih schon daraus vermuten, daO unter fliegen- 
den Individuen die Geschlechter annahernd gleich stark vertreten waren. So 
wurden am 11. 7. 1952, einem starken Flugtage, unter 25 angeflogenen Kafern 

F 
1 3 Weibchen und 12 Mann- 
chen gezahlt. Funf Tage 
spater, am 16. 7. 1952, war 
das Resultat ein ahnliches; 
unter 5 1 Kafern von P. VUI- 
gatissirnu (L.) war das Ver- 
haltnis von Weibchen zu 
Mannchen 27 : 24, am 22.7,  . 
1952 betrug es 17 : 20 bei 
37 Tieren. 

I m m  

Abb. 7. Rechter Flugel von P. vitellittae (L.) 9. 

b) L a u f e n ,  K l e t t e r n ,  P u t z e n  

Bei der Bewegung der Tiere werden jeweils drei Beine so gesetzt, da0 der 
Korper seine stabile Lage beibehalten kann; so werden gleichzeitig das vordere 
und hintere Bein rechts und das mittlere links aufgesetzt. Jedoch wird dabei das 
hintere rechte Bein etwas spater bewegt als das vordere rechte und mittlere linkc. 
Bei der Setzfolge der Beine entsteht in jedem Falle ein Dreiedc, dessen Spitzen 
durch die Tarsen gebildet werden. 

Mit der Bewegung der Beine geht gleichzeitig auch eine Bewegung der Fuhler 
Hand in Hand, und zwar wird jeweils der Fuhler nach unten geneigt, an dessen 
Seite sich das zu setzende Vorderbein befindet. Die andere Antenne wird dabei 
nach oben bewegt. 

Auf Blattern und Zweigen gehen die Kafer mit der groaten Sicherheit und 
Schnelligkeit, ganz gleich ob ober- oder unterseits. Dabei kommen ihnen beson- 
ders die burstenartigen Tarsen nebst den scharfen Krallen zu Hilfe, die sich gut 
zum Festhaken an den Rippen und Haaren der Blatter eignen. Wie gut die Krallen 
in der Lage sind, den Kafer zu halten, zeigt die Tatsache, daO die Tiere bei Er- 
schutterung der Zweige sich wohl fallen lassen, aber dabei kaum den Erdboden er- 
reichen. Meistens krallen sie sich schon auf einem der tiefer liegenden Blatter fest, 
sofern sie an diesen mit ihrer Ventralseite vorbeifallen. Von der auaerordent- 
lichen Haftfahigkeit des Burstenbesatzes der Tarsen uberzeugt ein Versuch, bei der 
man Kafer iiber eine Glasplatte laufen laat. Obwohl sie an dieser keine An- 
klammerungsmoglichkeit fur die Klauen finden, gelingt es ihnen ohne Schwierig- 
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keiten, senkrecht an den Platten schnell emporzusteigen. Selbst kopulierende 
Weibchen bringen diese Leistung trotz ihrer Last fertig. 

Reitstellung auf dem Blattrand wird nach Moglichkeit vermieden. Oft sieht 
man die Kafer in solcher Lage, wenn sie eine Blattspitze erreicht haben und sich 
umdrehen, oder beim Wechsel der Blattseiten. Dabei wird diese Stellung nur fiir 
wenige Zentimeter eingenommen. Oftmals kippt ein Tier dabei, fangt sich aber 
gleich wieder mit den Krallen. Bevor das an einer Blattspitze angekommene Tier 
wendet, versucht es eifrig, mit den Fuhlern und einem Vorderbein ein benachbar- 
tes Blatt zum Uberwechseln zu erreichen. 1st das gelungen, wird das neue Substrat 
eifrig mit den Antennen abgetastet, ehe der Kafer die Vorderbeine einzeln iiber- 
setzt und die anderen Extremitaten folgen laflt. Auch hierbei spielen die Tarsen 
und Klauen eine wichtige Rolle. 

Alle biotopgemaflen Unterlagen wie Blatter, Zweige, Gras, Laub u. a. bereiten 
den Tieren keine Muhe beim Schreiten. Handelt es sich jedoch um lockeren Sand- 
boden, z. B. bei gehaCkten Feldern, so macht die Fortbewegung den Kafern 
Schwierigkeiten. Die Sandkorner geben nach, so dai3 die Tiere trotz eifrigen Be- 
muhens nur verhaltnismaflig langsam von der Stelle kommen. Bei Unebenheiten 
kippen die Tiere nicht selten um. Um sich wieder aufzurichten, bemiiht sich der 
Kafer zunachst, in der Nahe befindliche Halme und Blatter mit den Extremitaten 
zu erreichen. Sind derartige Haltevorrichtungen nicht zu fassen, versuchen die 
Tiere, durch Stemmen mit Beinen und Fuhlern gegen den Boden die urspriingliche 
Lage wieder zu erlangen; schlagt auch dieses fehl, so spreizen sie ruckartig Elytren 
und Fliigel, wobei sie, mit dem Abdomen nach oben gerichtet, senkrecht auf dem 
Halsschild zu stehen koniinen. Meist rollen sie dann uber den Kopf auf die 
Beine ab. 

Um Einzelheiten fur die beobachtete unterschiedliche Bewegung der Phyllodectu- 
Arten zu ermitteln, wurden einige Laufversuche auf einem Lineal angestellt, wo 
also keine Ausweichmoglichkeiten bestanden. Bei einer Temperatur zwischen 24 
und 25O C hatten die Tiere je sechs Laufe von stets 20 Sek. zuruckzulegen. Die 
Laufe ergaben deutlich einc unterschiedliche Leistung der Phyllodecta-Arten, jedoch 
nicht zwischen den Geschlechtern einer Art. Im einzelnen stellte sich heraus, daO: 

1. in der Fortbewegungsleistung zwischen den beiden Geshlechtern kein Unter- 
schied besteht, 

2.  die Kletterleistung gegenuber dem Lauf auf ebener Flache um ein Viertel bis 
ein Drittel vermindert war (Versuche init P. vulgatissirua [L.] und P. tibiulis 
[SUFFR.] ausgefiihrt), 

3.  Tiere, die aus dem ,,Sommerschlaf" genommen wurden, ebenfalls um etwa 
ein Viertel langsamer waren als die anderen, 

4. die Vertreter der gr6Oeren Arten allgemein (P. vulgatissirua [L.] und P. tibialis 
[SUFFR.]) den beiden anderen Arten (P. laticollis [SUFFR.] und P. vitellinae 
[L.]) in bezug a d  Laufgeschwindigkeit uberlegen sind. Als schnellste Art 
erwies sich P. tibiafis [SUFFR.], als langsamste P. laticoffis [SUFFR.]. 

Die Tabelle 3 zeigt die Lange der einzelnen Phyllodecta-Arten und im Vergleich 
dazu die zuriickgelegte Strecke innerhalb von 20 Sekunden. Die angegebenen 
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Zahlen sind Mittelwerte von je 10 Mannchen und Weibchen. Jedes Tier hatte 
sechs Laufe auszufuhren. 

Tabelle 3 
Zuriickaeleate Stredce (cm) der Kafer in 20 Sekunden 

Phyllodecra Phyllodecra Phyllodecra Phyllodecta 
vulgatissiwra tibialis laricollis vitellixac 

iL.1 (SUFFR.) (SUFFR.) (L.) 

Lange der Tiere in Millimeter . . .  4-1,s 5-6 4- 5 4- 5 
Dur&s&nitt . . . . . . . . . . .  3 5  40 25  28 
Maximum . . . . . . . . . . . .  40 44 32 32 

- - Bergauf . . . . . . . . . . . . .  3 1  32 

Obwohl die Phyllodecta-Arten allgemein sich nicht sonderlich vie1 bewegen, 
sind sie doch zu oftmals bemerkenswerten Steige- und Flugleistungen befahigt, 
wie sie besonders zur Paarungszeit zu beobachten sind. Auch konnen sie, falls sie 
z. B. durch Einfluge von Vogeln in die FraDpflanzen oder durch Hindurchziehen 
von Rehen durch Weidenkulturen auf den Boden gelangen, nicht selten in wenigen 
Minuten wieder mehrere Meter zu den FraOplatzen emporsteigen. Wahrend sie 
einerseits bei plotzlichen schwachen Erschiitterungen sich schon von ihrem Platz 
fallen lassen, bleiben sie andererseits gegeniiber selbst starkeren Winden und 
Regen fest an der Unterlage haften. Bei Regen kriechen die Kafer gern an die 
Blartunterseite oder in die TriebspitzeF zwischen die Blatter, den Kopf nach unten 
gerichtet. 

Das Bewegungsoptimum der Imagines liegt nach meinen Beobachtungen bei 
einer Temperatur zwischen 20' und 30' C. 

P u t z en .  Die Extremitaten dienen neben Laufen und Klettern auch zum 
Putzen. Dabei werden mehrmals am Tage Mundwerkzeuge und Fiihler von Staub- 
teilen und FraDresten gereinigt. Zur Sauberung der Antennen verlagert das Tier 
seinen Schwerpunkt nach dem Abdomen zu, gleichzeitig die beiden Vorderexnemi- 
taten anhebend. Die Fuhler werden von der Basis bis zum Endglied durch das mit 
ihren Tarsen aneinandergelegte Beinpaar einige Male hindurchgezogen. Meistens 
dienen dabei die ersten Tarsenglieder als Reinigungsburste. Bei dieser Tatigkeit 
wird der Kopf eifrig auf und ab bewegt. Die Vorderbeine verhalten sich ruhig, es 
sei denn, sie habeii wieder eine Antenne zwischen ihre Tarsen zu nehmen. 

Zur Reinigung der Mundwerkzeuge dienen ebenfalls die beiden vorderen Ex- 
tremitaten. Mit den Tarsen, wiederum hauptsachlich dem ersten Tarsus, und der 
Spitze der Tibia streicht der Kafer an den Mundwerkzeugen entlang, dabei den 
Kopf hin und her drehend. 

Die Reinigung erfolgt in bestimmten Zeitabstanden, ziemlich regelmaoig nach 
dem FraD oder der Kopula. Zuweilen halten die Tiere wahrend des Laufens wenigr 
Sekunden, um sich zu putzen. Das Abreiben der Extremitaten geschieht gegen- 
seitig, und zwar tasten sich das Vorderbein und das Mittelbein, das Mittelbein und 
das Hinterbein ab. Wahrend das vordere Extremitatenpaar meist sich selbst putzt, 
pflegt dies bei den hinteren Paaren nicht der Fall zu sein. Der Kafer ist nicht fahig, 
das Abdomen anzuheben, um z. B. beide hinteren Beine frei zu bekommen, wie 
man es u. a. bei den Dipteren beobachten kann. Wie bei der Reinigung der Mund- 
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werkzeuge fallt die Hauptlast der Sauberung auf das erstc Tarsenglied und auf die 
Tibia-Spitze, die mit langen abstehenden Haaren versehen ist. Die Reinigung aller 
Beine findet selten gleich hintereinander statt. Meistens reibt der Kafer zwei oder 
drei Beine gegeneinander ab, uni dann seinen Lauf oder die Nahrungsaufnahme 
fortzusetzen. 

c) F l u g  
Die Flugzeit der Phyllodecta-Arten ist nur auf einc kurze Zeit ihres Daseins be- 

schrankt. Eindeutig konnte der Flug dieser Tiers im Sommer 1952 und im Friih- 
jahr 1953 auf der Weidenkultur Warxbuttel, Kr. Gifhorn, festgestellt werden. Die 
iiberwinternde Generation fliegt zum Aufsuchen ilirer Futterplatze, die 1 .  Gene- 
ration fliegt kurz vor der Paarungszeit und zum Aufsuchen des Quartieres fiir den 
, , Sommerschlaf ". 

P. tibialis (SUFFR.) fliegend wurde an der Oker bei Neubruck, Kr. Braunschweig, 
nur einmal im Fruhjahr beobachtet, zur Zeit der Kopulationsperiode der uber- 
winternden Generation. P. vitellinae (L.) und P. laticollis (SUFFR.) konnten dagegen 
nie in der Luft angetroffen werden. Da ich P. vitellinae (L.) nicht in den Mengen 
wie P. vulgatissima (L.) vorfand, ist der Flug dieser Art sicherlich ubersehen 
worden. Andere Autoren berichten uber starke Fluge von P. vulgatissima (L.), 
P. vitellinae (L.) und P. tibialis (SUFFR.) an warmen Tagen wahrend der Mittagszeit 
(E. ESCHERICH [29], ROHRIG [ss]). Von'Flugen der P. laticollis (SUFFR.) wird 
nicht berichtet, auch nicht von M. L ~ H M A N N  (69), der nahere Angaben uber die 
Biologie dieser Phyllodecta-Art gibt. 

Der friiheste Flug im Jahre konnte bei P. vwlgatissima (L.) am 16. 4. 1953, 
nachmittags 15.00 Uhr, ermittelt werden. Die Temperaturen zeigten zu dieser 
Zeit in der Sonne 17' C, im Schatten 14' C. Die Kafer verliefien ihr Winter- 
quartier und suchten die jungen Weidenschofilinge auf. Der Flug mufite wenige 
Tage vorher begonnen haben, da sich a d  dem Felde bereits ein grofier Teil der 
Kafer eingefunden hatte und viele Paare schon mit dem Fortpflanzungsgeschaft 
begonnen hatten. Ein Jahr vorher, am 23. 4. 1952, bei einer Temperatur, die 
gegen 15.00 Uhr zwischen 17 und 19' C schwankte, wurde auf demselbeii 
Weidenfeld der weitaus grofite Teil der Tiere bei der Kopula angetroffen. Gleich- 
zeitig schwarmten die Imagines von P. tibialis (SUFFR.) ca. 1-2 m uber einem 
grofieren Wzidenbusch der Salix purpurea (L.). Der Zeitpunkt des Erwachens aus 
dem Winterschlaf und damit der Beginn des ersten Fluges war in den Jahren 
1952 und 1953 etwa der gleiche. Einen zweiten Flug dieser uberwinternden 
Generation konnte man nicht konstatieren. Bei dieser Generation fallt also der 
Flug zum Aufsuchen der Wirtspflanzen mit dem Hochzeitsflug zusammen. 

Bei der ersten Generation von P. vulgutissilua (L.) in Warxbiittel wurden zwei 
Flugzeiten festgestellt, einmal der Hochzeitsflug, ein anderes Ma1 der Flug zum 
Aufsuchen der ,,Sommerquartiere". Das Schwarmen der Kafer fie1 aber nie direkt 
mit der eigentlichen ,,Hochzeit" zusammen, wie es z. B. von H. LIPP (65) uber 
Mefasoma aeneum (L.) berichtet wird. Vielmehr konnten die Schwarme regelmafiig 
etwa 8-10 Tage beobachtet werden, bevor man das Gros der Kafer von P. vul- 
gatissima (L.) bei der Kopula vorfand. 
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Von der ersten vulgatissima-Generation, die Anfang Juli 1952 in groDer Zahl 
gesaupf t  war, sah man ungeheure Mengen am 11.  7 .  1952 beim Flug. Die 
Temperafur stieg in der Sonne gegen 15.00 Uhr auf 30-32O C bei schwacher 
Brise. Kein Paar wurde trotz der groDen Menge der Kafer bei der Kopula an- 
getroffen. Am 14. 7 .  1952, also nur drei Tage spater, hatte der Flug bedeutend 
abgenommen, obwohl das Thermometer eine recht gunstige Schwarmtemperatur 
(25' C) anzeigte. Die Kafer hatten sich auf den Weidenbuschen niedergelassen 
und fraDen. Kaum ein Paar traf man bei der Kopula an. Am 16. 7. 1952, bei 
22' C, schwacher Bewolkung und leichter Brise, fanden sich die meisten Tiere 
zum Geschlechtsakt zusammen. Der Flug dagegen war abgeflaut. Wie einzelne 
Beobachtungen zeigten, kann jedoch das Schwarmen durch einzelne okologische 
Faktoren mitunter unregelmaaig ablaufen. So lieDen sich beispielsweise am 
16. 7 .  1952 zwischen 12.00 und 16.00 Uhr, zu einer Zeit, in der sich an den vor- 
hergehenden Tagen standig Kafer in der Luft befunden hatten, keine fliegenden 
Tiere beobachten. Plotzlich aber tauhten groDe Mengen dicht iiber den Weiden 
auf. Die Zahl der schwarmenden Tiere wuchs schlagartig so stark an wie an den 
eigentlichen Flugtagen. Nach wenigen Minuten horte diese Bewegung auf. Die 
Tiere lieBen sich wieder auf ihren Weidenpflanzen nieder. Die beflogene Zone 
uber den Buschen war nur eng begrenzt. Eine gewisse GesetzmaDigkeit konnte 
bei diesem eigenartigen Schwarmen ebensowenig konstatiert werden wie die 
Ursache dieser Regelwidrigkeit ; auch wurden keine besonderen Luftstromungen 
in diesen Flugraumen festgestellt. 

Eine regelmaOige Flugperiode findet sich auOer vor der Begattung nach der 
Fortpflanzung vor, und zwar dam, wenn die Tiere das sogenannte ,,Sommer- 
quartier" aufsuchen, d. h. Schlupfwinkel, in die sie sich verkriechen. Nach meinen 
Beobachtungen flogen die Kafer besonders zahlreich am 29. 7. 1952 bei Warx- 
buttel, Kr. Gifhorn, die Fichten an. Dort suchten sie dann einen geeigneten 
Platz zur Ruhe auf. Dieser bot sich besonders am FuOe der Fichten, wo sich 
starker Graswuchs eng an die Fichtenstamme anlehnte. Oftmals starteten noch 
wenige Tiere von den Stammen zu einem neuen Flug, um sich wenig spater an 
anderer Stelle niederzulassen. 

Als Startplatze fiir den Flug der Kafer dienen allgemein die Spitzen von 
Blattern, Trieben, Grashalmen u. a. Jedoch sind diese Orte fur einen sicheren 
Start nicht unbedingt notwendig. Auch vom Erdboden auffliegende Kafer wurden 
beobachtet. Nach Erreichen einer Blattspitze wird der Landeplatz lebhaft mit den 
Tarsen der Vorderextremitaten und den Antennen abgetastet, ob nicht in ihrer 
Nahe sich eine andere Unterlage befindet, auf die das Tier iibersteigen kann. 
1st dies nicht der Fall, verhofft der Kafer 2-3 Sekunden, spreizt dann gleich- 
zeitig Elytren und Alae, diese wenige Augenblicke stillhaltend, und fliegt davon. 
Ob  die kurzen Zwischenpausen vor dem Abflug dem Luftpumpen dienen, laot 
s i c h  wegen der Kleinheit dieser Chrysomeliden nicht ermitteln. Die Flughohe 
schwankt zwischen 1-2 m uber den Weidenbiischen. Eine besondere Fluglinie 
wird nicht eingeschlagen. 

Der Start ist ziemlich flach. Von tiefer gelegenen Blattern aufgeflogene Tiere 
landeten groDtenteils nach wenigen Dezimetern wieder an einem im Wege stehen- 
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den Zweig. Nicht selten kam es vor, dab Kafer, an Blattspitzen angelangt, von 
ihrem Vorhaben aukufliegen, ablieOen und schnell wieder auf dem Blatt um- 
kehrten. Sie spreizten ein- oder mehrmals die Fliigel und Flugeldecken, nahmen 
diese wieder zusammen, liefen am Blattrand etwas zuriick, um dann das Blatt ober- 
oder . auch unterseits wieder zu verlassen. 

Sicherer als der Start ist die Landung. Nie wurde festgestellt, daO ein Tier 
hierbei strauchelte oder gar von einem Zweig oder Blatt abstiirzte. Vor der Lan- 
dung wird die Geschwindigkeit des Fluges nicht gebremst. Trotzdem findet 
sichere Landung statt. Nach dem Aufsetzen auf das Substrat werden sofort die 
Elytren zusammengelegt; die Fliigel, die zunachst noch ein wenig hinter den 
Elytren hervorschauen, verschwinden gleichzeitig oder kurz nacheinander unter 
den Decken. Nach der Landung kriechen die Tiere meistens sofort wieder weiter. 

2. Mundwerkzeuge und Ernahrung 

a) I m a g i n  a 1 e M u  n d w e r k z e u g e 
Die Mundwerkzeuge der einzelnen Pliyllodecta-Arten ahneln sich weitgehend. 

Es seien zur Beschreibung die von P. vulgatissima (L.) gewahlr und die gegen- 
fiber den anderen Arten auftretenden LInterschiede angefiihrt. 

Dorsal werden die Mundwerkzeuge 
vom Labrun (Abb. 8 a) iiberdeckt. Es 
stellt fast ein Rechteck dar, dessen 
vordere Ecken abgerundet sind. Der 
Rand zwischen diesen Rundungen ist in 
der Mitte ganz wenig nach innen ein- 
gebogen, so daO man von einem Aus- 
schnitt, wie er z. B. Melasoma aeneum (L.) 
und M. populi (L.) eigen ist, nicht sprechen 
kann. Das vordere Drittel des Labrums 
erscheint sehr hell, fast durchsichtig, wah- 
rend der iibrige Teil ganz dunkel gezeih- 
net ist, auf dem nur die hellen Austritts- 
stellen sehr langer, nach vorn gerichtetcr 

0,5 m m  0,25mm ' Borsten zu sehen sind, die diejenigen auf 
dem hellen Drittel des Labrums bei 

Labrum dorsal Mandibel weitem iiberragen. Das Labrum ist an 
a = P. vulgarisrim (L.) zwei langen Chitinspangen beweglich be- 
b = P.laricollis(SuFFR.). P. vdgatissim (L.). festigt (Abb. b), 

Die Beborstung ist bei P.  vulpatissima (L.) besonders auffallend. Eine starkere 
Einbuchtung des vorderen Randes der Oberlippe weist P. tibialis (SUFFR.) auf. 
Bei P. laticollis (SUFFR.) ist der gleiche Rand statt ein wenig nach innen, nach 
auben vorgebeult (Abb. 8 b). 

Unmittelbar ventral vom Labrum folgt jederseits eine kraftig ausgebildete 
Mandibel (Abb. 9 ) ,  die bei allen Arten je vier Zahne besitzt. Diese sind an ihren 

' I !  I 

Abb. s Abb. 9 

C J I  

ventral YOU 
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Spitzen abgerundet. Von den Zahnen ist der kleinste Zahn n i h t  wie die ubrigen 
in einer Ebene gelegen, sondern nach unten hin mit seiner Langsseite umgebogen, 
so dab die Mandibel tief ausgehohlt ist. in dieser Hohlung entspringt aus einer 
Offnung ein hautiges, gelbes. stark mie feinen Harchen besetztes Kissen. Die 

L 
^.. 

Abb. 10 
Labium ventral von 

P. vulgatissina (L.) 
G1 = Galea 
Lbp = Labialpalpen 
Mt = Mentum 
Subnit = Submentuni. 

Abb. I I .  Linke Maxille 
ventral von P. vulgatissina (L ) 

C = Cardo 
G = Glossa 
L = Lacinia 
Pmx = Maxillarpalpen 
Squp = Squama palpigera 
St = Stipes 
Subg = Subgalea. 

Mandibel selbst ist hohl. An der MandibelauOenflache starren zwei, mitunter 
auch drei kleinere Borsten hervor. An der Basis der Mandibeln setzt eine starke 
Muskulatur an, wie aus der Abb. 9 ersichtlich ist. 

Die Laden der Maxillen sind in ihrer Gliederung sehr deutlich zu erkennen 
(Abb. 1 1 ) .  Die Basis bildet die Cardo, an deren massigem Oberteil s i h  der 
Stipes anschliebt. Letzterer ist nicht einheitlih, sondern besteht aus zwei Teilen. 
Auf dem nach auDen gerichteten Stuck sitzt der Palpifer (Squama palpigera) mit 
dem viergliedrigen Maxillarpalpus, dessen letztes Glied am Ende wenig aufgehellt 
ist, auf dem sich feinste Tastborsten befinden. Wahrend der Lobus internus 
nur aus der Lacinia besteht, einem sdmalen, um seine Langsachse gebogenen 
Gebilde, gliedert sich der PuOere Lobus in Subgalea und Galea. Die Subgalea 
ist ein sehr schmaler, n i h t  ganz geschlossener Ring. Die kegelformige Galea 
tragt reichlich Borsten, besonders auf ihrem Endstuck. Die Galea wird von der 
ebenfalls oben stark behaarten Lacinia iiberragt. 

Das Labium (Abb. 1 0 )  ist der Trager der beiden dreigliedrigen Labialtaster. 
Diese Taster entspringen dem dunkel gefarbten, groben trapezformigen Men- 
tum. Wie auch bei den Maxillartastern ist das Ende des letzten Gliedes aufgehellt 
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und tragt feine Sinnesborsten. Das Mentum ist mit wenigen Borsten besetzt, 
desgleichen die Glieder der Taster. An die breitere, nach vorn gerichtete Seite 
des Mentums schliedt sich die feine, sehr stark mit Borsten ausgestattete Glossa 
an. Ihre Form gleicht der eines gleichseitigen Dreiecks. Die Glossa fehlt iibrigens 
Melasoma aeNeum (L.) und M. popufi (L.) vollig. Durch ein feines Hautchen werden 
Mentum und Submentum verbunden. 

b) F r a D p f l a n z e n  
Die Salicaceae mit den Gattungen Salix L. (Weiden) und Populus L. (Pappeln) 

dienen Kafern und Larven der Gattung Phyllodecta KIRBY als Nahrpflanzen. Ge- 
legentlih wird auch diz Birke als Futterpflanze angegeben [J. GERHARDT (35)]. 
Dies scheint einen Ausnahmefall darzustellen. Sicherlich wurde von Kafern eine 
nahestehende Birke angeflogen, ohne als Nahrpflanze zu dienen. Aus Tabelle 4 
sind die FraDpflanzen fiir die einzelnen Phyllodxta- Arten ersichtlich. 

Die Arten der Gattung Phyllodecta KIRBY fressen nicht auf jeder Weide oder 
Pappel. Die verschiedenen Wirtspflanzen stellte erstmals B. ALTUM (7) von 
P. vulgatissima (L.) und P. vitellime (L.) fest. Wahrend in Anlagen die erstgenannte 
Art Salix viminalis L. bevorzugte, wahlte P. vitellime (L.) Salix purpurea L. Irn 
Untersuchungsbereich um Braunschweig wurden P. faticollis (SUFFR.) und P. atro- 
virew (CORN.) nie auf Weiden angetrof fen, desgleichen nie P. tibiafis (SUFFR.) auf 
Pappeln. Die letzte Art fand sich nur auf Salix purpurea L. ein. P. laticollis 
(SUFFR.) und P. atrovirem (CORK.) gelten allgemein als ausgesprochene Pappel- 
bewohner [u. a. M. L ~ ~ H M A N X  ( 6 9 ) ] .  J. GEHHARDT (35) gibt als Wirts- 
pflanze fiir P. laticollis (SUFFR.) Weiden, speziell Salix purpurea L. an; M. PER- 
KERSDORFER (79) fur die gleiche Art in Ostcrreich SaIix caprea L. Die All- 
gemeingiiltigkeit dieser Angaben ist umstritten. Sicherlich wurden laticollis-Kafer 
an den angegebencn Weiden gefunden. Durch irgendwelche Umstande gelangten 
die Tiere wahrschciiilich von benachbarten Pappeln auf diese Weiden, ohne jedoch 
starker an ihnen zu frsssen. Auf Grund diescr Angaben wurden im Zoologischen 
Institur FraDversuche mit P. lnricollis (SUFFR.) durchgefiihrt. Hierzu wurden im 
Juli und August 1 9 5 3  je 10 Kafer dieser Phyllodecta-Art in eine Petri-Shale mit 

Tafel I 

Fig. 1. Teil des Feldes von Warxbiittel, Kr. Gifhorn, mit Salix viminalis L. bepflanzt. Im Hinter- 

Fig. 2. 20-30 cm hoher Weidenausschlag von Salix viminalis 1. auf der Anlage Warxbiittel. 
Einige kopulierende Kafer von P. vulgatissim (L.) auf den Blattern zu erkennen. Blatter z .  T. an- 

Fig. 3. Von P. vdgatissima (L.) stark befallene Weidenruten bei Warxbiittel. Die Blatter groBten- 
teils skelettiert. FraB der 1. Kafergeneration. 16. 7. 1952. 

Fig. 4. Wie auf Fig. 3. Kafer als schwarze Punkte auf skelettierten Blattern deutlich zu erkennen. 
16. 7. 1952. 

Fig. 5. FraBbild von P. tibialis (SUFFR.) an Salix caprea L. (aus der Zucht). 1. 7. 1952. 

Fig. 6.  Skelettierte Blatter von Salix dasyclados WIMM. Kafer- und LarvenfraB von P. wlga- 
t i s r i m  (L.). Blatter sind braun und durch Eintrocknen zusammengerollt. Autobahn Braunschweig- 

Helmstedt. 8 .7 .  1952. 

grund rechts der Fichtenstreifen. 3. 6. 1952. 

gefressen und deshalb gerollt. Anfang Mai 1952. 
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fig, I fig. 2 

f ig .  3 fig. 4 
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Blattern von verschiedenen Weiden gesetzt. 10 Kafer kamen in eine Schale, in der 
Blatter ihrer Standortpflanze, Populus nigra L., sich befanden, als Kontrolle. Es 
zeigte sich, daO die Sterblichkeit dieser Blattkafer in kurzer Zeit an Salix vimj- 
nalis L. am groDten, an S. puryurea L. am geringstrn war und sich an den beiden 
anderen Salix-Arten in der Mitte hielt (Tabelle 5). Etwa 100 laticollis-Kafer starben 
in wenigen Tagen in einem Kafig mit einer Weidenart, dereii Bestimmung nicht 
moglich war. Es handelte sich wahrscheinlich um einen Bastard von Salix pentan- 
dra L., die von P. vitellime (L.) als Futterpflanze bevorzugt wird. Die Tiere von 
P. laticollis (SUFFR.) hatten die Blatter kaum angetastet. 

Tabellc 5 

Frallversuche an Weiden mit Kafern von Phyllodxta laticollis (SUFFR.) 
Von 10 Tieren lebten noch am: Versuch angesetzt 

Salix viminalis 1. . . . 2 0 0 0 0 0 0 
Salix cinerea L. . . . . 2 2 0 0 0 0 0 
Salix caprea 1. . . . . j 2 2 0 0 0 0 
Sdix purpurea 1. . . . 10 s 7 6 6 5 
Populus nigra L. . . . 10 10 9 7 6 6 5 

am 2 6 . 6 .  1953 30.C. 1.7. 4 . 7 .  8 . 7 .  l ! . i .  2 0 . 7 .  2 3 . 7 .  . 

Versuch angesetzt 
am 4 .  8 .  1953 
Salix viminalis L. 
Salix viminalis L. 
Salix cinerea L. . 
Salix cinerea L. . 
Salix cinerea L. . 
Salix caprea L. . 
Salix caprea 1. . 
Salix purpurea L. 
Salix purpurca L. 
Populus nigra L. 
Populus nigra L. 

9.  8.  
. . . 10 
. . . 10 

. . . 10 

. . . 10 

. . . 1 3  

. . . 10 

. . . 10 

. . . 10 

. . . 10 

. . . 10 

. . . 10 

Von 10 Tieren lebten noch ani: 
1 1 . 8 .  1 3 . 8 .  1 5 . 8 .  1 8 . 5 .  2 0 . 8 .  2 2 . 8 .  2 5 . 8 .  2 7 , s .  

3 1 1 1 0 0 0 0 
3 2 0 0 0 0 0 0 
$ 4 2 2 2 1 0 0 
5 4 2 1 1 1 1 1 
3 1 1 1 1 1 1 0 
6 5 1 1 0 0 0 0 
8 5 5 4 4 4 2 2 

5 5 5 
c, Y 5 5 

10 7 6 6 5 
10 8 7 6 

10 8 7 6 3 5 5 5 
10 9 8 7 7 6 6 5 

Es erscheint bedeutungsvoll, daO an den Blatterii von Salix viminalis L. nicht 
gefressen wurde, an S. cinerea L. und S. caprea L. wenig und an S. purpurea L. 
genau so stark wie an Populus nigra L. Die Tiere verhungerten, da sie S. vimi- 
nalis L., S. cinerea L. und S. caprea L. fast ganz oder sogar ganzlih verschmahten. 
Als FraDpflanzen konnen nur die angesehen werden, an denen sie standig leben 
und auch ihre Eier ablegen. Besonders M. PERNERSDORFER (79) gibt an, daO 
die Futterpflanzen von Kafern nur dann als solche angesprochen werden konnen, 
wenn tatsachlich eine Zu&t mit ihnen erfolgreich durchgefiihrt wurde; anderer- 
seits braucht die Niihrpflanze der Larve n i h t  a u h  von der Imago befallen zu 
werden. 

Von Weiden und Pappeln werden sowohl Baume als auch Straucher befallen. Im 
Gegensatz zu den Angaben von M. LUHMAKN (69) wurde eine bestimmte Bevor- 
zugung nicht festgestellt. An mehrerc Meter hohen ,,Kopf"-Pappeln, unter denen 
sich reichlicher Stockausschlag befand, saben Kafer und Larven von P. laticollis 
(SUFFR.) genau so wie am Stockausschlag. Lediglich an Populus-tremula-Baumen, 
2 Deulsclie Entoniologbche Zeitechrift N. F. 2, Heft 1/11 
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die sehr hoch waren, fraOen die Tiere ungern. Sicherlich spielt bei dieser Pappel- 
art die derbe Epidermis eine nicht geringe Rolle. In Gefangenschaft jedoch wurden 
auch diese zahen Blatter nicht verschmaht. Die wenigen Exemplare von P. atro- 
virens (CORN.) hielten sich im P. tremula-Gebiisch des Rieseberger Moors an ge- 
schiitzteren Stellen auf. Von allen anderen Phyflodectu-Arten wurde dagegen frei- 
stehendes Gebusch ebensowenig gemieden wie geschutzt stehende Baume. 

c) I m a g i n  a 1 e s F r a 13 b i 1 d u n d d e r e i g e n  t 1 i c h e F r a O 
Gegenuber den groaeren Chrysomeliden. wie z. B. Agelastica a l N i  (L.) und 

Melasorwa-Arten, zeigen die Kafer der Gattung Phyllodecra KIRBY keinen LochfraO. 
Ihr FraDbild wird als FensterfraO bezeichnet (Taf. I, Fig. 5. und Taf. 11, Fig. 11, 12). 
Am hlufigsten wird von dem Kafer das Blatt von der Oberseite benagt. Die 
Blltter werden einer Epidermisschicht und ihres saftigen Parenchyms beraubt, so 
daO eine Epidermis, entweder die obere oder die untere, auOerdem die Blattnerven, 
selbst die feinsten, ubrigbleiben. Da die Epidermis ddorophyllos ist, erhalten die 
abgeweideten Blatter zunlchst ein silbergraues Aussehen. Mit dem Vertrocknen 
der Blatter schlagt die Farbe nach braun um. Bei starkem Befall der Weiden werden 
die Blatter restlos abgefressen, bei schwaherem erkennt man nur kleine FraD- 
flecke (Taf. I, Fig. 5 ;  Taf. 11, Fig. 12). 

Bei einem Massenauftreten von P. vdgatissima (L.) konnte einwandfrei eine Be- 
vorzugung bestimmter Stellen von Kafern und Larven ermittelt werden. All- 
gemein besteht die Ansicht, daO die Kafer an den unteren Blattern fressen [J. A. 
KRAHE (54)l. Ich dagegen konnte feststellen, daO die Imagines zum groOen Teil 
an den oberen Blattern mit ihrem Frab beginnen und nach unten fortschreiten. 
Dieses kommt bei der ersten und zweiten Generation zum Ausdruck. wenn die 

Tafel Il 
Fig. 7. Fressende Larven von P. vwlgatissiwta (L.) im 3. Stadium an Salk caprea L. Blattoberseits. 

Aufnahme aus Zuchtglas. 2.7. 1952. 

Fig. 8. Wie Fig. 7, Blattunterseite. 2. 7. 1952. 

Fig. 9. LarvedraB von P. vwlgatissina (L.) an Salix viminalis L. bei Warxbiittel, Kr. Gifhorn. 

Fig. 10. Larvenfrd (3.  Stadium) von P. vulgatissiwa (L.) an Salix vimminalis L. WarxbiitteL 
20. 6. 1952. 

Fig. 11. FraBbild des Kafers von P. tibialis (SUFFR.) an Blattoberseite von Salix caprea L. Deut- 

Fig. 12. BlartfraD eines vitellinae-Kiifers an Blattunterseite von Populus pyramidalis ROZ. Vergr. 
6facb. 2.7. 1952. 

Fig. 13. LarvenfraD (3. Stadium) von P vwl atissina (L.) an Blattunterseite von Populus pyrami- 
dalis Roz. Vergleich mit Fig. 12 beweist dbereinstimmun der FraDbilder von Kiifer und Lame 

der Pkyllodecta-Arten. Vergr. sfad!. 2.7 .  1952. 

Fig. 14. Larvenfra6 (3. Stadium) von P. vulgnfirsina (L.) an Blattunterseite von Salk caprea L. 
Gut erkennbar die weiB erscbeinende, stehengebliebene Epidermis der Blattoberseite (ein Teil 

Fig. 15. BlattfraD von laffcollis-Larven an Populus pyramidalis Roz. blattunterseits nach der 
2. H5utung. Wihrend a d  Fig. 12 und 13 die Epidermis der Blattoberseite no& nicht gerissen ist, 

fehlt sie hier teilweise. Vergr. 6fach. 2. 7. 1952. 

2. 7. 1952. 

lich erkennbar die iibriggelassenen Blattnerven und Blatthaare. Vergr. 6fach. I. 7. 1952. 

durcb Austrocknung der Bliitter gerissen). Vergr. 6fach. 1. 7. 1952. 
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fig. 7 fig.8 

fig.9 fig. 70 

fig. 73 hJ. 74 
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Weidenruten bereits eine betrachtliche Hohe erreicht haben. Die irrtiimliche An- 
sicht beruht vielleicht darauf, daO die Eier an den unteren Blattern abgelegt 
werden, wahrend der Schwarmzeit aber die Kafer auf alle Strauchteile iibergehen. 
Die Larven jedoch fressen gerade in umgekehrter Richtung, voii unten nach oben, 
bedingt durch die Eiablage. Die Kafer bevorzugen die jungen Blatter, also die 
oberen, aber nicht die, die noch nicht auseinandergefaltet sind. 

Durdi das Abwartsfressen der Kafer und Aufwartsfressen der Larven, ferner 
durch das zeitlich unterschiedliche Auftreten dieser Stadien, kommt ein ganz 
charakteristixhes Bild des befallenen Weideiihegers zustande. Befindet sich die 
1. Kafergeneration beim Frab, dann sitzen dort die Tiere fast ausschliefllich an 
den oberen Blattern der Ruten und weiden diese so weit ab, daO nur noch eine 
Epidermisschicht iibrigbleibt. Die noch n i h t  sofort getrockneten Blatter haben zu- 
nachst ein silbergraues Aussehen. Die Larven, RUS denen diese Generation ent- 
stand: hatten aber bereits von den unteren Blattern nur die obere Epidermis iibrig- 
gelassen. Inzwischen siiid diese Blatter jedoch vertrocknet und braun geworden 
und hangen zum grobten Teil noch an den Ruten. Bei einigermaben gutem Wachs- 
tum der Weidenausschlage behalt der mittlere Teil der Triebe, kaum von den 
Kafern oder Larven befallen, seine grune Farbe bei. Erst von der nachsten Larven- 
generation wird dieses Stuck weiter befallen und den Blattern das Assimilations- 
gewebe geraubt, so dab auch diese Blatter wiederum anfangs ein graues Aussehen 
erhalten. 

Gleiche Beobachtungen wurden bei P. ribialis (SUFFR.) an Salix purpurea L. ge- 
macht. Fur P. laticollis (SUFFR.) trifft dieses Frabbild nicht zu. Auf p. 17 
wurde bereits mitgeteilt, daO Larven und Kafer in mehreren Metern Hohe gleih- 
zeitig angetroffen wurden. Auberdem sind die einzelnen Eiitwicklungsstadien 
dieser Phyllodecra-Art nicht scharf voneinander getrennt (p. 26), so dab ein 
ahnliches Bild wie bei P. vtrlgatissima (L.) in Warxbuttel, Kr. Gifhorn, sich nicht 
ergeben kann. Die Beobachtung, dab die Kafer von oben nach unten und die 
Larven von unten nach oben mit ihrem FraB wandern, machten ferner no& H. P. 
HUTCHINSON und H. G. H. KI:ARNS (41) in England an P. vitelliwae (L.). 

Ehe der Kifer sich zum Fressen anschickt, brtastet er sein Futterblatt mit den 
Labial- und Maxillartastern. Erstgenannte streifen bereits beim Schreiten oftmals 
uber das Substrat. Das Tier sitzt flach der Unterlage auf und beginnt mit den 
vierzahnigen Mandibeln, die ubereinandergreifen konnen, an einer von Aderchen 
freien Flache des Blattes zu shaben. Durch dieses Lockern der Blattsubstanz wird 
sie so gut zerkleinert, dab sie ohne weiteres Zerkauen aufgesogen werden kann. 
1st die zu verschonende Epidermis mit den Mandibeln errciht, andert das Tier 
seine Frabtehnik. Der Kopf wird nach rechts gedreht, die gleichseitigen Mund- 
werkzeuge - Mandibel, Maxillar- und Labialtaster - auf das Blatt gelegt und 
mit der linken Mandibel an der Schnittflache entlanggeraspelt. Dadurch wird die 
Blattsubstanz, durch hohen Feuhtigkeitsgehalt der Weiden ziemlich breiig, ge- 
lockert und aufgeschlurft. Beim Abschaben bleibt die rechte Mandibel, wenig in 
das Blatt eingedrungen, ruhig als Widerlager liegen. Die linken Taster tauchen 
bei der Lockerung der Blattsubstanz meist in den Brei ein. Bis ein von kleinen 
Adern eingeschlossenes Feldchen auf dem Blatt sauber abgeweidet ist, werden zur 
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Raspelarbeit mehrmals die Mandibeln gewechselt, so daO einmal die rechte, ein 
anderes Ma1 die linke die Hauptarbeit bei der Futteraufnahme iibernimmt. Ent- 
sprechend andern dann auch die anderen Mundwerkzeuge ihre Lage. Sobald ein 
Feldchen abgefressen ist, geht das Tier auf ein unmittelbar benachbartes iiber, uni 
dort seinen FraO, wie eben beschrieben, fortzusetzen. Der Kopf hilft kraftig mit 
beim Losschaben der Blatteilchen durch Auf- und Abwartsbewegen. 

Bestimmte Blatteile werden nicht bevorzugt, jedoch meidet der Kafer stark be- 
haarte Stellen. P. vwlgatissittla (L.), mit Populus-alba-Blattern gefiittert, fraO nur 
von der Blattoberseite. Der starke Filzbelag unterseits war fiir die Tiere undurch- 
dringlich. Ebenso werden Weidenblatter, die unterseits zu stark mit Haaren be- 
setzt sind, von der Imago gemieden. Alte FraDstellen werden nicht wieder an- 
gcnommen. Die kleinen Fraflflachen zwischen den Blsttnerven miisscn immer 
wieder neu angefressen werden, da die Kafer die Nerven nie durchtrennen. 

Wegen des hohen Saftreichtums der Pappel- und Weidenblatter bediirfen die 
Phyllodeita-Kafer keiner zusatzlichen Fliissigkeit, etwa durch Tau- oder Regen- 
tropfen. Tiere, die in Gefangenschaft mehrere Tage hungern muljten imd somit 
auch keine Fliissigkeit aufnahmen, machten an einein hinzugefiigten Wassertropfen 
sofort halt und tauchten ihre Mundwerkzeuge hinein, um den Durst zu stillen. 
Somit scheint wohl eine gewisse Abhangigkeit von einer Wasseraufnahme zu 
bestehen, dic jcdoch bei der normalen Blattnahrung aus derselben gedeckt wird. 

d) F a e c e s  

Die Faeces werden als kleine Wiirstchen abgelegt. Ihre Farbe ist unterschied- 
lich und schwankt von hellgelb-griin bis grun. wird aber an der Luft bald dunkel- 
braun bis schwarz. Ebenfalls nehmen die Faeces, irrsprunglich ziemlich weich, 
schnell an Harte zu. 

Die Defaecation findet wChrend des Fressens oder Laufens statt. Es konnte 
sogar einmal beobachtet werden, wie ein Weibchen wahrend der Kopulation ein 
Kotwiirstchen ablegtc, so daO dieses auf den Penis des Mannchens zu liegen kam. 
Es kam gelegentlich vor, daO nach der Kopula die Mannchen wiederholt die Elytren 
ihres Geschlechtspartners beschmutzten, wenn auch nur sehr selten. Wahrend 
der Defaecation wird die Tatigkeit des Fressens usw. nicht unterbrochen. Haftet 
das Kotwiirstchen noch am Abdomenende, so wird es mitgeschleift und nach 
kurzer Zeit abgestreift. Es konnte aber auch beobachtet werden, da8 zum Losen 
der Faeces vom Abdomenende ein Hinterbein in Tatigkeit trat. 

Die mikroskopische Untersuchung frischer Faeces ergab, daO die Auswertung 
der Nahrung recht intensiv war. Dies ist auch nicht anders zu erwarten, da durch 
das Abschaben der winzigen Blatteile diese sehr fein zerkleinert wurden. Ledig- 
lich einige wenige, zusammenhiingende, nicht verdaute Epidermiszellen wurden 
gefundzn, auOerdem gelegentlich Spiraltracheen und unzerstorte Spaltoffnungen, 
sofern von der Blattunterseite gefressen wurde. Die Tatsache, daO in den Faeces 
sich Tracheen befanden, zeigt eindeutig, da8 die feinen Enden kleinster Leitbundel 
mit verzehrt oder die GefaDe mit angefressen werden. 
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3. Ruhe 

Wahrend eines grot3en Teiles des Tages befindet sich der Kafer in Ruhe. Hierzii 
sucht er sich meist etwas geschiitztere Stellen auf. Bevorzugt werden die Spitzen- 
triebe der Weiden, an denen die jungen Blatter dicht beieinander liegen. AuDer- 
dem wird gern die Blattunterseite gewahlt, also der Ort,  an dem man Phyllodectn- 
Arten haufig bei Regen antreffen kann. Nicht selten findet man diese Blattkafer 
fruhmorgens mit Tau benat3t auf der Blattoberseite von Weiden und Pappeln, an 
der letzten Futterstelle ruhend. Dies ist ein Zeichen, daO die Tiere direkt nach dem 
Frat3 die ,,S$llafstellung" eingenommen haben. 

Die Kafzr sitzen in der Ruhestellung mit angezogenen Extremitaten dicht auf 
der Unterlage. Kopf, Thorax und Abdomen sind eng aneinandergelegt, wobei der 
Kopf mehr oder weniger nach unten geneigt ist. Von den Beinen sind fast stets 
die Knie des letzten Paares mit einem kleinen Teil von Femur und Tibia am 
Anfang des letzten Drittels vom Abdomen zu sehen. AuDerdem schauen unter 
dem Abdomen an den Seiten ein, zwei oder auch drei Tarsen des zweiten Bein- 
paares hervor, wahrend die des vorderen Paares eng aneinander nach vorn, parallel 
gelegt sind. Zwischen diesen Tarsen liegt der Kopf gebettet. Die Antennen sind 
nach hinten unter den Korper gelegt. Nur selten schauen unter dem KHfer einige 
Endglieder der Fuhler hervor. 

4. Uberwinterung 

Die Arten der Gattung Phyllodecta KIRBY uberwintern als Imago im allgemeinen 
in der Nahe ihrer FraBpflanzen. Bevorzugte Winterverstecke bieten hauptsachli& 
enge Hohlraume verschiedener Art. Zu feuchte Orte werden gemieden. An- 
gebene Stellen sind: 

1. zwischen abgefallenem Laub auf dem Boden und zwischen alten Weiden- 

2. in den Hohlraumen der Stengel grot3erer Krautpflanzen, 
3.  in Ritzen alter Mauern, 
4. in den engen Fugen sich ablosender Rinde von Baumen, Strauchern und 

Zaunpfahlen ; bevorzugt dabei sind Raume nahe von alten Gespinsten 
u. dgl., 

5 .  in Unebenheiten von Rindenverletzungen. u. a. Sonnenbrand bei Fichten, 
6. in durch Raupen zusammengezogenen Blattern der Weiden, die noch ni&t 

7. in Bohrlochern anderer lnsekten, 
8. in den Spitzentrieben junger Kiefern und zwischen den terminalen jungen 

SproDlingen von Obstbaumen, 
9. in Schilfresten, Stroh- und Abfallhaufen, 

rutenstump fen, 

abgefallen waren, und leeren Puppenhullen, 

10. zwischen Brettern alter Schuppen und Gebaude, 
1 I .  unter Dachwerk, in Strohdachern, selbst in den Hausern, auoerdem in 

Werkstatten, in denen Weiden verarbeitet werden. 
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Die Uberwinterung in Massenquartieren wird von verschiedenen Autoren an- 
gegeben. B. ALTUM (3,  5 )  nennt als solche von P. vitellinue (L.) die Spitzen der 
Ruten, die durch Raupen s. Z. zusammengezogenen Blatter, die teils unbewohnt. 
teils von n o h  lebenden Puppen besetzt sind, oder worin sich nur noch Bruchstiicke 
leerer Pupenhiillen findcn (z. T. 25 Kafer in einer solchen), ferner die Bohrgange 
des ,,crenatus" (gemeint sind die Bohrlocher des groOen Eschenblattkafers Hylesirrws 
crenatMs FABR. an zwei I Iojahrigen Eschen; z. T. handelte es sich um Tausende von 
Exemplaren dieses Blattkafers). R ~ H R I G  (8 8) beobachtete als Winterquartiere der 
Arten P. wlgatissina (L.) und P. vitellinae (L.) alte Stamme, unter deren rissiger 
Rinde sich die Kafer, d i h t  aneinandergedrangt, zu Hunderten fanden, trodtene 
Schilfiiberreste und von der Flut zusammengetragene Strohhaufen, namentlich 
jedoch Strohdacher der in der Nahe der Weidenpflanzungen-stehenden Hauser. 

D. A. WIKSTR~M ( 1  I 6) beobachtete bemerkenswerterweise P. vitelliwe (L.) in 
den Triebspitzen junger Kiefern, die ca. 1 m aus dem Schnee hervorsahen. 
Wahrend einige von Harz vollig eingebettet waren, schauten andere mit einem 
Teil ihres Abdomens aus der Harzmasse hervor. Bereits B. ALTUM (4) berichtet 
von der gleicheii Kaferart, daO diese sich in den Spitzenknospen 2-3 m hoher 
Kiefern verkriechen und hier unbeschadet aller Witterungseinfliisse bis zum Friih- 
jahr verbleiben. Von B. ALTUM (4) wird jedoch nicht angegeben, daO die Tiere 
mit Harz bedeck waren. D. A. W I K S T R ~ M  ( I  16) versucht, den Wechsel der Kafer 
von Weiden auf Kirfern zu erklaren. Richtig ist zweifelsohne, daO die Weiden 
mit ihrer festen Rinde und kahlen Zweigen den Tieren weniger Shutz gewahren 
konnen als die Nadelbaume mit ihren dichten Nadeln und tieferen Astwinkeln. 
Ich kann ihm aber in seiner Annahme nicht beipflichten, daO das zwischen den 
Gipfeltrieben reichlich abgesonderte Harz, in dem die Insekten eingebettet waren, 
einen guten Schutz gegen Kalte und Nasse bietet. Der Autor erwahnt nicht, ob 
die Tiere sich im Friihjahr wieder BLIS der Harzmasse herausarbeiten konnten. 
Dies diirfte wohl nicht moglich sein. Selber fand ich mehrere Exemplare von 
P. wlgatissina (L.) im Winter im harten Harz von Fichtenstammen. Kein Tier 
konnte aus dieser Masse lebend herausprapariert werden. Kafer, die sich im 
Sommer auf weichen HarzfluO verirrt hatten, konnten sich zweifellos von diesem 
nicht mshr befreien. Bei den Befreiungsversuchen klebten die Extremitaten und 
Fiihler aneinander, bis sich die Tiere nicht mehr bewegen konnten. Sie blieben 
dann an einer Stelle festgeheftet und starben. 

Nach eigenen Beobachtungen im Untersuchungsgebiet wurden P. wlgatissina (L.) 
und P. vitellinae (L.) fast in allen oben angegebenen Uberwinterungsstellen an- 
getroffen. In dem stehengebliebenen Stengel einer abgesichelten Distel ver- 
steckten sich in einem Raum von ca. 5 , s  cm3 (von der Schnittflache bis zum 
nachsten Knoten des Stengels betrug die Lange 7 cm, der Durdunesser 1 cm) 
216 Individuen von P. vulgatissiiua (L.). Die Arten P. tibialis (SUFFR.) und 
P laticollis (SUFFR.) dagegen hielten sich wahrend der Wintermonate nur unter 
der Rinde alter Kopfweiden und Pappeln auf. Diese Kafer wurden nicht in solch 
groflen Mengen angetroffen, daO die rissige Rinde der vorhandenen Baume nicht 
ausgereicht hatte, die Tiere zu beherbergen. Nach M. L ~ H M A N N  (69) iiberwinterc 
P. laticollis (SUFFR.) stets einzeln, nie in Massen. Hierin kann M. LUHMANN (69) 
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nicht ganz beigepflichtet werden. Wohl wurden im Raum Braunschweig die 
laticollis-Kafer auf den aberwinterungsplatzen n i h t  in solchen Mengen an- 
getroffen, wie z. B. P. vlllgatissiwa (L.), Sie fanden in den zahlreichen Schiupf- 
winkeln der Pappeln genugend Platz. Die Rinde dieser Salicacee bietet aber 
wiederum nicht so vie1 Raum, daO Kafermengen sich dort haufenweise versteckt 
fialten konnen. Wo gelegentlich groDere, gelockerte Rindenstiicke angetroffen 
wurden, saDen auch von dieser Phyllodecta-Art viele Tiere dicht aneinandergedrangt 
beisammen. Den einzelnen Tieren kommt es auf einen geeigneten Uberwinte- 
rungsplatz an. Dabei spielt die Anzahl der bereits dort vorhandenen Individuen 
keine Rolle. Es besteht wohl kein Zweifel dariiber, daO die geeignetsten Orte 
dort sind, wo groDere Borkenstucke gelockert vorgefunden werden. Deshalb 
findet s i h  eben an solchen Stellen der groOte Teil der Kafer beisammen. Hat ein 
Tier unter einem kleinen Rindensruck oder ahnlichem einen giinstigen Schlupf- 
winkel gefunden, in dem sich auch nur ein oder wenige Exemplare aufhalten 
konnen, so nimmt es auch mit dieser Unterkunft fiirlieb. Man kann aus allen Be- 
obachtungen wohl den Schlub ziehen, daO die Winterquartiere je nach dem Biotop 
einzeln oder in Massen bezogen werden; Massenquartiere werden hauptsachlich 
dort angetroffen, wo es an geeigneten kleineren aberwinterungsorten fehlt. 

Die aberwinterungsplatze werden Anfang Oktober aufgesucht. Nur P. wlga- 
tissima (L.) wurde spater noch auf Weiden aufgefunden. Am 17. 10. 1952, bei 
trubem und kaltem Wetter (10' C), hielten sich die Kafer dieser Art noch in sehr 
groDer Zahl auf der Kultur bei Warxbuttel, Kr. Gifhorn, auf. Bis zu 3 0  Indivi- 
duen wurden auf einem Blatt gezahlt. Da zu dieser Zeit die Temperaturen kaum 
no& hoher steigen, ist es auch nicht anzunehmen, daD diese Tiere ihr Versteck 
fliegend aufsuchen. Am 26. 11. 1952, nachdem shon zweimal Schnee gefallen 
war, der aur acht Tage liecrenblieb, konnten bei o'C auf dem abgefallenen 
Weidenlaub noch mehrere Kafer festgestellt werden, die offenbar wegen der 
Nasse unter dem Laub ihr Versteck verlieDen und die deshalb einen trockeneren 
Unterschlupf aufsuchten. Infolge der niedrigen Temperaturen bewegten sich die 
Tiere nur unbeholfen fort. 

Aus dem Winterversteck herausgeholte Kafer bewegten sich nach mehrmaligem 
Anhauchen und versuchten, sofort wieder einen dunklen Unterschlupf zu finden, 
um ihren Winterschlaf fortzusetzen. 

Die einzeinen Phyllodecta- Arten erscheinen im Friihjahr nicht gleichzeitig aus 
ihren Schlupfwinkeln. Als erste werden P. tibialis (SUFFR.) und P. wlgatissima (L.) 
angetroffen, die gleich zu Beginn des Laubausbruches ihrer Wirtspflanzen er- 
scheinen. Die Tiere mussen diesen Zeitpunkt genau wahrnehmen konnen. Am 
16.4. 1953, bei einer Temperatur von 17' C in der Sonne und 14' C im Schatten 
(gegen 14.00 Uhr), war das Weidenfeld in Warxbuttel von P. vtrlgatissima (L.) schon 
stark befallen. Die kaum hervorgekommeiien Blartchen der jungen Weiden- 
triebe wiesen bereits starkere FraDspuren auf. Andere vulgatissiwa-Kafer wurden 
an den Fichtenstammen angetroffen. Die Kafer flogen auf, urn ihre Nahrungs- 
pflanzen zu erreihen. Bevor diese Tiere das Weidenfeld besiedelten, unternahmen 
sie schon mehrere Wochen vorher kiirzere Wanderungen. Nach mehreren schonen. 
warmen Marztagen wurden in Warxbiittel am 17. 3. 1953 nachmittags 14.00 Uhr 
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bei 18' C in der Sonne und 14" (3 im Schatten mehrere P. vulgatissirna (L.) an 
Stammen von Fichten und alter Kopfweiden laufend gesichtet. Die hohen 
Mittagstemperaturen der vorhergehenden Tage hatten die Tiere aus ihren Ver- 
stecken hervorgelockt. Nach kurzer Zeit verkrochen sie sich jedoch wieder unter 
der Rinde. 

Nach Entfaltung der Blatter ihrer Wirtspflanzen erscheinen erst P. laticollis 
(SUFFR.) und P. virellirzue (L.), das entspricht etwa einer Verschiebung des Zeit- 
punktes von 14 Tagen bis drei Wochen gegenuber den beiden anderen Phyllodecta- 
Arten. Dank dieser Tatsache erleiden die Pflanzen bei Befall durch P. laticollis 
(SUFFR.) und P. vitellirzue (L.) nicht den starken Ausfall an Assimilationsgewebe, 
wie z. B. Salix viminalis L. durch den ersten FraD von P. vulpatissirna (L.). Dieses 
gilt ganz besonders fur die grooblattrigen Schwarzpappeln. 

5. Reifungsfral? und Fortpflanzung 

a) R e i f u n g s f r a 8  u n d  K o p u l a  

Um die Frage zu erortern, ob die Kafer mit Erwachen im Fruhjahr vor der 
Kopula einen ReifungsfraD einlegen oder nicht, wurde zunachst von der Gene- 
ration ausgzgangen, die erst zu Beginn des Sommers ausschlupft. Dieses geschah 
bei P. vulgarissirnu (L.) im Warxbutteler Gebiet im ersten Drittel des Monats Juli. 
Nachdem die Tiere einige Tage Futter aufgenommen hatten, begannen sie am 
I 1. 7. 1952 zu schwarmen. Funf Tage spater, am 16. 7. 1952, traf man dann die 
Tiere grohenteils in Kopula zusammen. Der Beginn der Eiablage erfolgte 8 bis 
10 Tage n a h  Eintritt dcr Kopula. Zur Zeit der Eiablage wurde die Kopulation 
noch mehrmals wiederholt. Am 29. 7. 1952, bei warmen Mittagstemperaturen, 
entdeckte man nur no& einen Bruchteil der urspriinglichen Kafermenge auf den 
Weiden. Der weitaus g r d t e  Teil der Tiere hatte sich in das Sommerquartier be- 
geben. Von den Tieren, die sich noch auf den Weiden befanden, wurde kein 
Paar bei der Kopula gesehen. Zur gleichen Zeit kopulierten ebenfalls keine Kafer 
mehr von P. vulgatissinia (L.) auf einem anderen Weidedeld bei Braunschweig. 

Nach diesen im Sommer 1952 gemachten Beobachtungen zu schlieOen, legt die 
1 .  Generation im Jahr allgemein zunachst n a h  dem Schliipfen aus dem Boden 
ein bis zwei Wochen lang einen ,,ReifungsfraO" ein, bevor das Schwarmen be- 
ginnt. Nach wenigen Flugtagen lassen die Imagines von P. vulgurissi&a (L.) no& 
eine kurze FraDperiode folgen, um sich dann etwa 14  Tage dem Fortpflanzungs- 
geschaft hinzugeben. Die Eiablage beginnt schon in diesen Tagen und halt etwa 
2-3 Wochen an. AnschlieOend verlassen die Kafer innerhalb weniger Tage das 
Feld und beziehen ihr ,,Sommerquartier". 

Etwas anders liegt der Fall bei der Generation, die den Winter iiberstehen mu8. 
Diese 2. Generation schliipfte in der ersten Halfte des Septembers. Trotz an- 
genehmer Temperaturen, am 1 1 .  9. 1952 stieg das Thermometer mittags auf 
2 1 O C, konnte ein S c h w a r ~ e ~  dieser Generation nicht ermittelt werden. Nur 
einzelne Kafer fiihrten dezimeterlange Fluge von Strauch zu Strauch oder gar nur 
von Ast zu Ast durch. Ebenfalls lieBen sich keine kopulierenden Paare sehen, und 
auch die Eier fehlten. Dies kann als Zeichen dafur angesehen werden, daO diese 



26 Deutsche Entornologkche Zeitshrift N. F. 2, Heft 1/11, 1955 

iiberwinternde Generation nur noch Nahrung aufnimmt und mit dem Fort- 
pflanzungsgeschaft bis zum Friihjahr wartet. Gerade aus dem Winterschlaf her- 
vorgekrochene Tiere von P. vulgutissim (L.), in ein Glashen getan, vermochten 
sofort zu kopulieren. In dieser Jahreszeit scheint kein Zusammenhang zwischen 
Ernahrung und Reife zu bestehen. Wenn eine Notwendigkeit zum ReifungsfraD 
bestehen sollte, was nach den Beobachtungen an der 1 .  Generation im Sommer 
anzunehmen ist, so ist dieser FraD bereits im Herbst vor der Uberwinterung 
geschehen; denn schon am 23. 4. 1952 waren in Neubriik auf einem Salix-pur- 
purea-Strauch eine groDe Anzahl von P. tibialis (SUFFR.) und P. wlgatissima (L.), 
desgleichen in Warxbiittel, Kr. Gifhorn, auf Salix viminalis L., bei der Kopula. 
Das gleiche Bild bot sich im folgenden Jahr in Warxbiittel am 16.4. 1953. Die 
jungen Weidentriebe waren wohl angefressen, aber so gering, daD kaum an- 
zunehmen ist, diese minimale Menge hatte fiir einen ReifungsfraD ausgereicht. 

Gegeniiber den drei iibrigen beobachteten Phyllodecta-Arten, die so vie1 Kopu- 
lationsperioden haben wie Generationen im Jahr, macht P. laticollis (SUFFR.) eine 
Ausnahme. Von dieser Kaferart kann man Paare vom Friihjahr bis zum spaten 
Sommer bei der Kopula antreffen. Wahrend sich die Generationen der drei 
anderen Arten nicht iiberschneiden, ist es bei P. laticollis (SUFFH.) der Fall. Den 
ganzen Sommer hindurch konnte man 1952 die P. laticollis (SUFFR.) in allen 
Stadien antreffen, auDerdem Imagines in Sommerquartieren. Wegen dieser Uber- 
schneidung ist es schwierig, die Anzahl der Generationen eines Jahres festzu- 
stellen. Auf alle Falle sind es im Braunschweiger Raum 1952 zwei gewesen. 
M. L ~ H M A N N  (69) meint, da8 eine 2. Generation dieser Art nur in Ausnahme- 
fallen zur Entwicklung kommt und dann nur unter giinstigen Bedingungen: ,,Aus 
durchaus normalen Zuchten in Petri-Schalen konnte ich eine 2. Generation in 
keinem Fall erzielen", berichtet M. LUHMANN (69). Im Zoologishen Institut 
ist es gelungen, sogar eine 3. Generation dieser Pkyllodecta-Art zu zuchten. Die 
Daten der gezuchteten Generationen lauten : 

Eier Larven gcschl. Kafer geshl .  

I .  Generation . . . . . . . . . . 31. 5. 1952 7. 6. 1952 1.-3. 7. 1952 
2. Generation . . . . . . . . . . 8 7. 1952 14.7. 1952 11. 8. 1952 

4. 10. 1952 3. Generation . . . . . . . . . . 27. 8.  1952 4. 9. 1952 

Sobald die Zeit der Kopula eingetreten ist, spielt die Temperatur fiir die Tiere 
nur eine untergeordnete Rolle zur Ausubung ihres Geschlechtaktes. Sie wurden 
bei schonem und auch bei diesigem, kaltem Wetter beobachtet. Unter anderem 
kopulierten P. wlgutissimdndividuen am 29. 4. 1953, 10.00 Uhr morgens, bei 
12' C und starkem Wind genau so zahlreich wie bei herrlichem Sonnenschein und 
Temperatwen zwischen 20 und 30' C. Bei no& tieferen Temperaturen als loo C 
laDt der Geschlechtstrieb jedoch nach oder wird ganz unterdriickt. So wird man 
friihmorgens, trotz herrlichstem Sonnenschein, selten Paare bei der Kopula an- 
treffen. 

Bei Regen allerdings ist das Verhalten der Tiere anders. Solange dieser an- 
halt, findet man keine kopulierenden Phyllodecten. Folgende Beobachtung wurde 
an der Oker bei Neubriick, Kr. Braunschweig, gemacht: Am 4. 5. 1952, die Fort- 
pflanzungsperiode neigte sich bereits ihrem Ende zu, war no& eine groDere An- 
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zahl Kafer von P. tibiulis (SUFFR.) gegen 13.30 Uhr bei der Kopula. Um 14.00 Uhr 
sctzte ein leichter Regen ein, der spater starker wurde und gegen 15.00 Uhr auf- 
horte. Kurze Zeit darauf bra& die Sonne wieder durch die Wolken. Wahrend 
des Niederschlages waren die Imagines meist unter die Blatter gefliichtet, oder sie 
nahmen zwischen den oberen Blattchen, den Kopf nach den Blattstielen gerichtet, 
ihren Platz ein. Nicht cin einziges Paar kopulierte wahrend dieser Zeit. Erst mit 
dem Hervorkommen der Sonne wurden die Tiere wieder lebhaft und kletterten 
eifrig auf den Zweigen und Blattern umher, auf der Suche nach einem Gesddechts- 
partner. Dies war daraus zu ersehen, daD bereits I 5.30 Uhr mehrere Paare bei der 
Kopula waren und die Anzahl dieser sich noch standig erhohte. Ein ahnliches 
Bild bot sich auf der Weidenanlage bei Warxbuttel. Um 16.00 Uhr war der weit- 
aus groDte Teil der Kafer von P. vrtlgatissiwa (L.) niit der Kopula beschaftigt. 

Die Kopula der Phyllodectu- Arten findet auf ihren Nahrpflanzen statt, ganz 
gleich, an welchen Teilen. Dabei spielc es auch keine Rolle, ob sich die Tierc 
hangend oder liegend auf den Blattern oder anderen Pflanzenteilen befinden. 
Bevorzugt wird jedoch die Blattoberseite. Die Geschlechtspartner vereinigen 
sich dorr zur Kopula, wo sie sich gerade begegnen. 

Zur Zeit der hochsten Geschlechtstatigkeit wurden Paare in Petri-Schalen 
beobachtet, die an einem Tage mehrere Male kopulierten. Nie konnte festgestellt 
werden, da8 Mannchen die Kopula auf gewisse Zeit unterbrachen und auf dem 
Riicken des Weibchens verweilten, um nach einigem Warten erneut mit dem Akt 
zu beginnen. Jedoch kommt es nicht selten vor, da8 ein Paar bereits eine halbe 
Stunde nach der Kopulation sich zu einer ncuen zusammenfand. Im Freien ist 
wohl so gut wie immer eine neue Kopulation mit einem Partnerwechsel ver- 
bunden. 

Direkte AbwehrmaDnahmen von Kopulationsversuchen durch die Phyllodectu- 
Weibchen kamen nicht vor. Allerdings lassen sich Weibchen oftmals nicht in ihrer 
augenblicklichen Beschaftigung, sei es Fressen oder Eierlegen, storen. Das Ziel 
des Kafer-Mannchens wird aber doch meist nach wenigen Minuten durch Be- 
klopfen der Weibchen mit den Fiihlern erreicht. Nur einmal konnte wahr- 
genommen werden, wie ein luticollis-Mannchen, das bereits auf einem eierlegenden 
Weibchen aufgesessen war, sein Ziel nicht errrichte. Das Weibchen ging seinem 
Legegeschaft ohne Unterbrechung nach. 

Bei der Kopula konnte in niehreren Fallen beobachtet werden, wie Mannchen 
ihren Penis auf der Kopfseite einzufiihren versuhten. Erst nach mehreren ver- 
geblichen Bemiihungen wandten sich die Mannchen der richtigen Seite zu. In 
anderen Fallen wollten MHnnchen ihren Penis so stiirmisch in das Abdomenende 
der Weibchen einfiihren, da8 sie die Offnung nicht gleich finden konnten und ihn 
zwischen zwei Sternite einzufuhren versuhten. 

Mannchen, die bemuht waren, mir h e n  eigenen Geschlechtsgenossen zu kopu- 
lieren, wurden nicht angetroffen. Es kam jedoch vor, daO auf einem bereits kopu- 
lierenden Phyllodectu-Mannchen ein zweites sa8, das zu Kopulieren gewillt war 
(beobachtet an P. tibialis [SUFFR.]). lmmer wieder versuchte das zweite Mann- 
chen, eifrig mit den Antennen trommelnd, sein Geschlrchtsglied in die vermeint- 
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liche Offnung des anderen Mannchens zu fuhren. Nach vergeblichen Bemuhungen 
stieg es vier Minuten spater wieder herab. 

Eigentiimlich war auch das Verhalten eines vitellinae-Mannchens. Es saO auf 
der Blattoberflache, seinen Penis weit herausgestreckt. Unter einer Lupe konnten 
rhythmische Bewegungen, wie sie bei der Kopula stattfinden, auch mit den An- 
tennen, festgestellr werden. Nach mehreren Minuten traten aus der chitinisierten 
Penisrohre innere Teile des Geschlechtsapparates heraus, die nach etwa 20 Sek. 
wieder eingezogen wurden. Drei Minuten, nachdem auch die Penisrohre ver- 
schwunden war, eilte das Mannchen davon. 

DaO ein Phvllodecta-Mannchen in seiner Kopulationslust mit einem Weibchen 
eines anderen Genus eine Kopula einging, wurde von mir nicht beobachtet. 
Solches stellte z. B. H. LIPP (65) am 1 3 .  6. 1934 am Templiner See bei Potsdam 
fest zwischen einem Mannchen von P. vrtcllinar (L.) und einem Weibchen der 
Chrysomelide Plagiodera versicolor LAICH. Ahnliche Beobachtungen machte 
HACKER [nach Angaben von H. LIPP ( 6 5 ) ]  bei Gottweich mit einem Weibchen 
von Melasoma aeneum (L.) und cinem Mannchen von Agelasticu alni (L.). 

Sobald ein kopulationslustiges Mannchen ein Weibchen angetroffen hat, wird 
dieses bestiegen. Meistens geschieht es vom Abdomen her. Nach hochstens 
1-3 Minuten hat es die Geschlechtsoffnung mit seinem Penis gefunden und 
diesen dort eingefiihrt. Wahrend dieser Zeit ist ein eifriges Antennenspiel des 
Mannchens zu bemerken. Oftmals ist das Weibchen nicht gleich gewillt, mit dem 
Mannchen die Kopula einzugehen. Es Iauft davon, ohne das Mannchen jedoch 
abschiitteln zu konnen. 

Die Weibchen der Phyllodcctu-Arten liegen bei der Kopula mit der Ventral- 
seite dicht uber dem Substrat, den Kopf gesenkt. Die Antennen sind nach vorn 
gerichtet, schrag nach oben zeigend. Wahrend der Kopulation liegen diese ruhig 
oder vibrieren nur leicht. 

Die Lage der Mannchen auf den Elytren ist bei allen die gleiche; nur reicht 
der Kopf von P. vitellinae (L.) nicht so weit nach vorn wie bei den iibrigen drei 
Arten. Die Tarsen des ersten Beinpaares liegen parallel zueinander vor dem 
Kopf. Die Tarsen des mittleren Paares erkennt man an den Seiten der Elytren des 
Weibchens, nach auOen zeigend. Von beiden Beinpaaren liegt nur der erste 
Tarsus auf dem Weibchen, wahrend die anderen ein wenig angehoben sind. Noch 
starker schrag nach oben zeigen die Klauenglieder. Das letzte Beinpaar und die 
Fuhler fiihren bei der Kopula meistens Bewegungen aus. Bei allen Phyllodecta- 
Arten verlaat das Mannchen sein Weibchen stets nach kurzer Zeit. Vor der 
Kopula bleibt das Mannchen nie eine langere Dauer auf dem Weibchen, wie es 
z. B. H. LIPP (65) von Melasoma aeneum (L.) berichtet. Dieses Chrysomeliden- 
Mannchen kann bis zu einer Stunde vor und I ' iz  Stunden nach der Kopula auf 
dem Rucken des Weibchens sitzen. 

Nach meinen Beobachtungen weihen die Vorspiele bei der Begattung und 
Einzelheiten der Kopula selbst bei den verschiedenen Phyliodecta-Arten mehr oder 
weniger voneinander ab. Im folgenden sei deshalb auf das physiologische Ver- 
halten bei den untersuchten Arten nacheinander eingegangen. 
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D i e  B e w e g u n g e n  b e i  1’. v i t l g a t i s s i w t o  (L.). Nach Verankerung des 
Penis mit dem weiblichrii Geschlechtsteil beginnt das Mannchen mit seinen cha- 
rakteristischen Bewegungen der Hinterextremitaten und Antennen. Es streicht mit 
den Spitzen der Schienen am Ende der Elytren des Weibchens abwechselnd langsam 
entlang, wobei es dann auch oftmals mit den Tarsen bis z u  der Penisrohre ge- 
langt und an dieser mit dem Biirstenbesatz der Tarsenglieder entlangreibt. Die 
chitinige Penisrohre isr bei dem Geschlechtsakt ein grofles Stuck sichtbar. Die 
Bewegungen dienen sicherlich zur Unterstiitzung des Geschlechtstriebes beider 
Geschlechter. Der Korper des Mannchens fiihrt nur ganz geringe Vor- und Riick- 
wartsbewegungen aus. Bei diesem Verhalten der Hinterbeine zeigen die Fiihler, 
ein wenig in sich gekriimmt, nach vorn, parallel zueinander oder nach den Seiten 
und vibrieren leicht. Nach geraumer Zeit der Kopula versenkt das Mannchen 
ylotzlich seinen Penis weiter in das Abdomenende des Weibchens, unterbriht das 
Reiben mit tels des hinteren Beinpaares, nimmt dieses unter das Abdomen des 
Weibchens, so daO deren Hinterbeine zwishen denen des Mannchens zu liegen 
kommen. Die Antennen werden enger an die Elytren des Weibchens gelegt und 
vibrieren lebhafter. Dieser Augenblick i x  wahrscheinlich der Moment, an dem 
die Spermieniibertragung stattfindet. Er schwankt zwischen drei und zehn Sekun- 
den. Nach dieser Zeit werden die Beine wieder gelockert, die Fiihler etwas nach 
vorn genommen, und der Penis wird sichtbar, aber n i h t  von den Geschlechts- 
teilen des Weibchens gelost. Die Kopula beginnt von neuem. 

Nach der Spermieniibertragung verweilen die Weibchen groatenteils nicht 
ruhig, sondern laufen davon, fangen an zu fressen oder putzen ihre Extremitaten. 
Diese Bewegungen scheinen den Mannchen teilweise nicht angenehm zu sein. Sie 
beginnen darauf eifrig mit den Fiihlern zu trommeln und zu reiben, mit beiden 
gleichzeitig erst auf der einen, dann auf der anderen Seite des Kopfes und Hals- 
schildes, ahnlich den Bewegungen der P. laticollis (SUFFR.).  Das Streichen der 
Hinterextremitaten entlang der Elytren des Weibchens wird ununterbrohen fort- 
gesetzt. Durch das Trommeln auf das Weibchen wird dieses meistens nach 
einiger Zeit gefiigip und halt mit Laufen oder Fressen ein. Wiederholt konnte 
auch beobachtet werden, daO ein Mannchen, nach vergeblichem Trommeln mit 
den Antennen, seine Hinterbeine auf das Substrat stellte und diese nachschleifen 
lieb, mit den Klauen ein Stelle zum Festhaken suchend, um seinen Geschlechts- 
partner so zum Halten zu zwingen. 

Das Liebesspiel bis zur Sameniibertragung nimmt etwa 20 Minuten in Anspruch: 
es kann aber auch bis zu einer halben Stunde dauern. Dieser Akt wiederholt sich 
mehrere Male hintereinander, ohne daO der Penis auch nur einmal aus der Vulva 
des Weibhens genommen wird. Selten dauert die Kopula weniger als 
30 Minuten. 

Nach der letzten vermeintlichen Spermieniibertragung nimmt das Mannchen 
seinen Penis aus dem Weibchen heraus und zieht ihn nach 20 bis 30  Sekunden 
ein, anschliefiend das Weibchen meistens nach vorn iiber den Kopf hinweg ver- 
lassend. Beide Partner trennen sich, putzen ihre Extremitaten oder Antennen, be- 
ginnen wieder zu fressen, oder das Weibchen legt Eier ab. 
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D i e B e w e g u n g e n b e i P .  l a t i c o l l i s  (SUFFR.). BeiderKopulastiitzen 
die Mannchen die Hinterbeine mit den Schienenspitzen oder mit dem ersten 
Tarsus auf dern Ende der weiblichen Elytren auf. Die Fiihler des Mannchens ar- 
beiten heftig, wie folgt beschrieben: Der linke Fiihler eines Mannchens streicht 
an der linken Seite des Weibchens entlang bis in Hohe des hinteren Beinpaares vom 
Weibchen. Die rechte Antenne liegt wahrend dieser Zeit zwischen den Fuhlern 
des Weibchens oder aber auch links neben dem linken Fiihler, sich nur wenig im 
Rhythmus der reckten Antenne bewegend. Nach 3- bis 5maligem Entlang- 
streichen der linken Antenne an der linken Seite des Weibchens werden die An- 
tennen an die andere Seite genommen, um dort mit dem Antennenspiel fortzu- 
fahren, wobei nun der rechte Fiihler der lebhaftere ist. Beide Seiten des Weibchens 
werden so mehrere Male beruhrt, bis das Mannchen mit diesen Bewegungen plotz- 
lich innehalt, die Antennen schrag nach vorn haltend. Die Keulen der Fiihler zei- 
gen dabei zum Substrat wegen der Kriimmung der Antennen in sich. Die beiden 
Hinterbeine werden krampfhaft nach den Seiten gespreizt, die Tarsen gehoben. 
So verweilt das Mannchen wenige Sekunden und setzt ansddiebend sein Fiihler- 
spiel fort, indem auch das Beinpaar wieder in die alte Lage genommen wird. 
Nachdem dieses ganze bislang beschriebene Vorspiel, sicherlich der Erhohung des 
Geschlehtstriebes dienend, sich oftmals wiederholt hat, kann das Minnchen bis 
zu *h Stunde die Fuhler ruhig nach vorn halten, alle Extremitaten auf den Riicken 
des Weibchens gestiitzt, ohne seinen Penis aus dem Weibchen zu nehmen. Von 
Zeit zu Zeit werden die beiden Hinterbeine nach auben gespreizt, ein sicheres 
Zeihen, daO die Kopula noch n i h t  unterbrochen wurde. Die Kopula nimmt 
meist mehr als eine Stunde in Anspruch. 

Das Verhalten der Weibchen dieser Art wahrend der Kopulation ist ahnlich 
dem der von P, vulgatissima (L.). Etwaige Storungen durch Gehen oder ahnliches 
beantwortet das Mannchen mit Beklopfen des Weibchens mittels seiner Antennen 
und Schlagen seiner Hinterbeine gegen die Elytren des Weibchens. 

D i e  B e w e g u n g e n  b e i  P. v i t e l l i f l a e  (L.). Am Anfang dieses Kapitels 
wurde bereits darauf hingewiesen, dai? der Kopf des aufgesessenen Mannchens 
nur etwa bis zur Mitte der Elytren des Weibchens reicht. Die Antennen reichen 
bis zu den Schulterbeulen. Mit ihnen werden nur Klopfbewegungen ausgefihrt, 
sobald das Weibchen unruhig wird und davoneilt. Die Fuhler zeigen nach vorn 
und liegen ziemlich parallel zueinander. Die Klopfbewegungen werden auch in 
dieser Lage gleichzeitig oder abwechselnd ausgefiihrt, also abweichend von denen 
der anderen Phyllodecta-Arten. Wahrend des iibrigen Aktes vibrieren sie nur 
leiht. Die Kopulationsbewegungen sind beim mannlichen Geschlechtspartner 
am Heben der Tarsen, Spreizen der Klauen und durch Hin- und Herbewegen des 
Korpers zu verfolgen. 

In dem Gewebe der durchsihtigen, gelben, chitinisierten Penisrohre erkennt 
man weif3e Strange. Diese Streifen bewegen sich ebenfalls im Rhythmus der Be- 
wegungen des Mannchens. Ein bis drei Minuten vor der wahrscheinlichen Samen- 
iibertragung verhalt sich das Weibchen ganz ruhig. Das Mannchen beginnt mit 
dem ersten Tarsus beider Hinterbtine gleichzeitig auf den Flugeldecken des 
Weibhens von oben nach unten ZLI reiben, von Zeit zu Zeit lebhafter werdend. 
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Wahrend dieser Minuten zeigen die Genitalien in der Penisrohre und die hellen 
Strange auffaliend ruckartige Bewegungen, die platzlich eingestellt werden. Das 
Mannchen versenkt seinen Penis etwas weiter und zieht darauf diesen samt 
weiblichen Genitalteilen heraus, ohne die feste Verankerung beider Geschlechts- 
organe zu losen. 3-10 Sekunden lang sind nun die weiblichen Genitalien, ahn- 
lich wie bei der Eiablage (Abb. 12), zu erkennen. Solange sie au8erhalb des 
Abdomens hervorschauen, streckt das Mannchen seine Hinterbeine weit nach den 
Seiten, fiihrt mit ihnen krampfartige Bewegungen aus, ab und zu mit dem ersten 
Tarsus beider Hinterextremitaten auf die Elytren des Weibchens klopfend. Nach 
der Sameniibertragung werden die weiblichen Genitalien wieder eingezogen, das 
Minnchen bringt seine beiden Beine wieder auf die Elytren seines Geschlechts- 
partners, und die Kopula wird fortgesetzt. 

Als langste Kopulationszeit wurden 110 Minuten beobachtet. In diesem Zeit- 
raum spielte sich die Szene, bei der die Genitalien des Weibchens herausgezogen 
wurden, siebenmal ab. Zwischen diesen Zeiten vergehen I 5-25 Minuten. 

D i e B e w e g u n g e n  b e i P .  t i b i a l i s  ( S ~ ~ ~ ~ . ) . D i e A n t e n n e n d e s M a n n -  
chens, die bis zu denen des Weibchens reichen, sind wahrend der ganzen Kopula- 
tion in Bewegung. Die rechte reibt an der rechten Seite von Kopf- und Halsschild 
entlang, derweil der linke Fiihler ruhig nach vorn gehalten wird, bis das Antennen- 
spiel in entgegengesetzter Reihenfolge fortgefiihrt wird. S t e t s  liegt also eine An- 
tenne ruhig. Die Fiihlerbewegungen sind etwa mit denen von P. laticollis 
(SUFFR.) und P. vttlgatissima (L.) zu vergleichen. 

Genau wie die Antennen, so sind auch die beiden Hinterextremitaten des 
Mannchens ziemlich aktiv. Sie streichen mit dem ersten Tarsus an den Elytren 
des Weibchens von vom nach hinten entlang, nehmen diese jedoch, sobald das 
Weibchen mit Laufen beginnt, unter das Abdomen des Weibchens, um mit den 
Klauen einen Halt am Abdomenende zu Gnden. Von den anderen Extremitaten 
werden bei der Kopula nur die Tarsen gehoben und die Klauen gespreizt. 

Die Kopulationsbewegungen des Penis sind bei dieser Art am starksten aus- 
gepragt. Bei der angenommenen Spermieniibertragung werden vom Mannchen 
die weiblichen Genitalien genau so herausgezogen wie bei P. vitelliuae (L.). 

Zusammenfassend ist zu sagen, daO die Mannchen der Phyllodecta- Arten einer- 
seits von P. vulgarissirnu (L.) und P. laticollis (SUFFR.), und andererseits die von 
P. vitellinae (L.) und P. tibialis (SUFFR.) sich einander ahnlich verhalten. 

Die Mannchen sterben nach der Kopulation nicht sofort ab. Dies erklart die 
ofr, sogar innerhalb eines Tages, wiederholte Kopula, wie sie bei den Phyllodectu- 
Arten beobachtet wurde. Aus den Tabellen 6 a und 6 b ist die in Zuchten be- 
obachtete Kopulationsfolge der Phyllodecta- Arten zu ersehen. 

b ) E i a b l a g e  
Wie bereits angedeutet (p. 25) findet die Eiablage nicht unmittelbar nach 

Beginn der Kopula statt. Etwa 3 bis 4 Tage nach Eintritt der Kopulationsperiode, 
meist sogar noch einige Tage spater, trifft man die Gelege an den Wirtspflanzen 
an. Es ist anzunehmen, da8 einc einmalige Kopulation fiir die gesamte Eiablage 
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geniigt. Ein Parchen von P. vlilgatissiw (L.), gerade aus dem Winterquartier her- 
vorgekrochen, wurde nach einmaliger Kopulation getrennt. Das Weibchen legte 
bis zum Tode 404 Eier, die zur Entwicklung kamen (Tab. 6 a, 1. Weibchen). 

Von einer Brutpflege, wie sie z. B. bei Phytodesta- Arten verschiedentlich be- 
obachtet wurde, kann man bei diesem Genus nicht sprechen. In gewisser Weise 
tritt hochstens bei der Eiablage eine Fursorge ein, und zwar dadurch, daD die Eier 

I .  eng aneinandergelegt, 
2. mit einer festen, derben Haut uberzogen, 
3. geschiitzt unter die Blatter abgelegt und 
4. die unteren Blatter der Weiden zur Ablage gewahlt werden. 

In allen Fallen werden die Eier so vor dem Austrocknen geschiitzt. Dies trifft 
besonders fiir die Eier zu, die von der ersten Generation gerade wahrend der 
heiDen Sommerzeit abgelegt werden. Damit sind sie auch gegen Verletzungen 
durch die Klauen hiniiberschreitender Insekten abgeschirmt. Die Eiablage an die 
unteren Blatter kommt den schliipfenden und den jungen Larven zugute, die bei 
einer starken, direkten Sonnenbestrahlung zugrundegingen. 

DaD die Weibchen der Plryllodeita-Arten bei der Ablage der Eier positiv geo- 
taktisch reagieren, zeigt die Tatsache, daD auch auf die Blattoberseite die Eier 
abgelegt werden, sobald diese durdi Knickung oder Drehung der Blatter mit 
dieser dem Erdboden zu geneigt sind. Wie auch FraDversuche in Petri-Schalen be- 
statigten, wird von den jungen Larven die Blattoberseite genau so gut verspeist 
wie die Unterseite. Die verstarkten SchlieDzellen der Spaltoffnungen werden 
wieder unverdaut mit den Faeces abgegeben. Die Eiablage an die Blattunterseite 
isc also keine obligate Handlung. 

In Zuchten kommt es haufig vor, da8 die Weibchen ihre Geschlechtsprodukte 
an die Glaswande oder auf den Boden ablegen, dabei nicht selten sehr unregel- 
maBig (Taf. 111, Fig. 24, 25, 29). Scheinbar spielen die Lichtverhaltnisse auch eine 
gewisse Rolle. In diesem Falle wurden die Tiere negativ phototaktisch reagieren. 
Bemerkenswert ist, daD an einem Blatt, das unter den Deckel einer Petri-Schale ge- 
heftet war, gleihzeitig zwei Weibchen von P. laticollis (SUFFR.) ihre Eier ablegten, 
ihre Eiablage jedoch unterbrachen, nachdem der Deckel vorsihtig umgedreht 
wurde. Die Tiere legten nur noch das eine Ei, mit dem sie gerade beschaftigt 
waren, und liefen dann davon. 

Die Eier werden auf der Blattunterseite gern zwischen zwei Blattnerven ab- 
gelegt (Taf. 111, Fig. I 8 ) .  P. tibialis (SLFFR.) hat die Angewohnheit, die Eier mog- 
lichst an die Spitze der Purpurweide neben den Hauptnerv zu heften (Taf. 111, 
Fig. 19). Es ist dennoch kaum anzunehmen, daO ein kurzes Abtasten der Blatter 
mit dem Legeapparat vor Beginn der Eiablage den Zweck hat, einen geeigneten 
Platz zu suchen. Es wurden namlich bei starkerem Auftreten von P. vulgarissirnu 
(L.) auf mittelgroeen Blattern von Salix viminalis L. und S. dasyclados WTMM. 
ungeheure Mengen von Eiern gefunden, die z. T. in mehreren Schichten iiberein- 
ander abgelegt waren (Taf. 111, Fig. 16, 17). Haufig erschienen diese Blatter, ihres 
Blattgriins beraubt, trocken und braun, so daD jung ausschliipfende Larven sich 
nicht starken konnten und starben. In einigen Fallen konnten auch Gelege von 
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P. vttlgcltrssimu (L.) an  Grashalmen, die in unmittelbarer Nahe der Weiden standen, 
angetroffen werden. 

Der weit hervorstreckbare Legeapparat 1st ziemlich breit (Abb. 12). Sein dor- 
saler und ventraler Rand sind chitinisiert, mehrmals eingebuchtet und mit feinen 
H a r d e n  besetzt. Lateral endet der Legeapparat in je ein weiDes Zapfchen. Ven- 
tral des Dorsalrandes mundet der Darm nach au8en, dorsal vom ventralen Rand 

die Geschlechtsoffnung. Zwischen 
D D h  beiden befindet sich jederseits 

ein dunkler Dorn, der an den 
Enden Harchen tragt. 

1 

3 2 
5 4 
-? 6 

8 9 
Ir 10 

12 

I I 

0,5 rnrn 

Abb 1 2  
Lsgeapparat von P. /n!ico//is (Sr1FFR.j 

D = Dorn 
DM = Darmmiindung 
ti8 = Geschlechtsoffnung 
dR = dorsaler Rand 
vR ventralsr Rand 
Sr = Sternit 
Z = wriRer Zapferi 

Abb. 1 3  
Reihenfolge der 

nbgelegten Eier 
von P. laticollis 

( s l l l ~ l l . ) .  (Vgl. 
Taf. 111, 

Fig. 21-23), 
5 = Syrphiden-Ei. 

Steht das Weibchen im Begriff, seine Eier abzulegen, streckt es zunachst seinen 
Legeapparat hervor. Nach kurzem Betasten des Blattes erscheint bald das erste 
E i ,  das deutlich wegen der starken Dehnung der Genitalien in ihnen zu verfolgen 
ist. Mit dem zuerst erscheinenden Pol wird das Ei an das Blatt angeheftet. Nach 
M. L ~ ~ H M A N N  (69) erhartet das im Eierkelch und im Eiergang gebildete Kittsekret 
sehr schnell. Wahrend des AusstoDens streckt das Weibchen seinen Legeapparat 
etwas und zieht ihn wenig nach der Seite, ohne dabei mit den Extremitaten seine 
Stellung zu andern. Durch diese Bewegung komint das Ei fast quer zur Langs- 
achse des Tieres zu liegen. An den Enden des Legeapparates stehen die beiden 
Zapfchen hervor, auf dem Ei lagern die beiden dunklen Dornen. Das Weibchen 
verweilt darauf L O  bis 1 5  Sekunden ganz ruhig. Der Zusammenhang zwischen 
der das Ei umhullenden Kittsubstanz in Eiergang und Legerohre wird dabei nicht 
unterbrochen. Nach dieser kurzen Ruhepause beginnt das Weibchen seinen ge- 
samten Legeapparat langsam wenige Male einzuziehen und wieder auszustrecken. 
wobei weiteres Sekret ausgepreDt und ausgezogen wird, das schnell erhartet. Die 
Breite der Sekretschicht auf den Eiern nimmt den Abstand von Zapfchen zu 
Zapfchen ein. Ich mochte mich der Meinung von M. L U H M A N N  (69) anschlieaen, 
dat3 durch die Zapfchen erst das breitflachige Ausziehen des Sekrets ermoglicht 
wird. Nach 6 bis 8 Pressungen stemmt sich das Tier nach vorn, die Sekretschicht 
3 Deutsclie Eiiloiiiologiachc ZeilscliriT1 N. F 2, Ileft 1/11 
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re& ab. Die diinne, wellenformige Sekretschicht hat etwa die Lange der Eibreite, 
bedeckt aber das Ei nur zur Halfte. Der Rest uberragt das Ei nach der Richtung, 
in der die folgenden Geschlechtsprodukte abgelegt werden. An den Enden der 
Schutzschicht ragt je ein hohles Sekretzapfchen hervor (Taf. 111, Fig. 18, 28), in 
denen sich die zum Legeapparat gehorigen weiflen Zapfchen wahrend der Er- 
hartung des Sekretes befanden. Oftmals kann deutlich verfolgt werden, wie sich 
um das Zapfchen langsam eine fliissige Schicht bildet, die bald erstarrt. Die Zapf- 
chen an dem Legeapparat werden immer undeutlicher, bis sie kaum noch zu er- 
kennen sind. Kurz vor dem AbreiDen der Shicht kommt das eigentliche Zapf- 
chen wieder aus seiner ,,Form" zum Vorschein. Die wellenartige Struktur der 
Sekretschicht kommt dadurch zustande, dafl der dorsale Rand des Legeapparates 
bei den Hin- und Herbewegungen auf frische Sekrethaut stoat. Zum 
Ausstreichen der Schutzschicht werden ,3/4 Minuten benorigt. Bevor das nachste 
Ei abgestoflen wird, streicht das Weibchen mit seinem Legeapparat sieben- bis 
achtmal an dem zuletzt abgelegten Ei entlang, sicherlih zur Orientierung fiir das 
nahste Ei. Dieses wird namlich so an das Gelege angebracht, daO die beiden zu- 
letzt erschienenen Eier mit ihrem einen Pol zusammenstoflen. Dabei wird es 
unter den Teil der Sekretschicht vom vorletzten Ei geschoben, der uber das 
eigentlihe E i  hinausragt. Die Eier werden in zwei Reihen abgelegt, ein Ei nach 

Tafel I11 

Fig. 16. Blatter von Salix dasyclados WIMM. mit Eiern von P. vwlgatissina (L.). Blatter nach 

Fig. 17. Masseneiablage von P. vwlgatissiwia (L.) an Salix viminalis L. Warxbiittel, Kr. Gifhorn. 

Fig. 18. Vwlgatissina-Gelege zwischen zwei Blattnerven an Salix viminalis L. Deutlich Sekret- 

Fig. 19. Charakteristische Eiablage von P. tibialis (SUFFR.) an Blattspitze von Salix purpurea L. 
Vergr. 6fach. Juni 1952. 

Fig. 20. GroOeres Gelege von P. ribialis (SUFFR.) an Salix purpurea L. Vergr. 6fach. Juni 1952. 

Fig. 21. Laricollis-Gelege an Populus tremula L. Das helle, von Sekret unbedekte Ei ist von der 

Larven- und KaferfraO stark gewellt. Juni 1952. 

Ablage in mehreren Schichten. z. T. iiber 300 Eier pro Blatt. Vergr. 6fach. Juni 1952. 

zapfchen an den Eipolen zu erkennen. Vergr. 6fach. 7.  5. 1952. 

Syrphide Syrphws vitripewis MEIG. Vergr. lofach. Juni 1952. 

Fig. 22. Dasselbe Gelege wie auf Fig. 21. Syrphiden-Larve bereits geschliipft. Vergr. 6fach. 
Juni 1952. 

Fig. 23. Ausschnitt aus Fig. 22. Vergr. lofach. Juni 1952. 

Fig. 24. Mehrere Eihiillen von P. tibialis (SUFFR.) von unten gesehen. Deutlich erkennbar die 

Fig. 2 5.  VitelliHae-Eier. Dreiteilung der Eier mit dem Zipfelchen erkennbar. Vergr. lofach. 
7. 5 .  1952. 

Fig. 26. Laticollis-Eier. Entwicklung weiter fortgeschritten als in Fig. 10. Zapfchen wieder ver- 

Fig. 27. Laticollis-Eier. Stadium der Dreiteilung iiberschritten. Starke Segmentierung. Eizahn- 
platten erkennbar. Vergr. lofach. 4.7. 1952. 

Fig. 28. Vulgatissima-Gelege. Larven kurz vor dem Schliipfen. Deutlich die Sekretzapfchen er- 
kennbar. Vergr. lofach. Juni 1952. 

Fig. 29. Laticollis-Eier aus Labor-Zucht. Sekretschicht fehlt. Eier unregelmaOig abgelegt. Segmen- 
tierung, Bonten, Ozellen und Eizahnplatten deutlich zu erkennen. Vergr. lofach. Juni 19 52. 

Flache, mit der die Eier auf das Substrat angeheftet wurden. Vergr. lofach. 13. 5. 1952. 

schwunden. Deutliche Segmentierung. Vergr. lofach. 4. 7. 1952. 
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rechts, eins nach links, wie es auf der Abb. I 3 ersichtlich ist. Die beiden Reihen 
sind gegeneinander verschoben, so da8 ein Ei der einen Reihe mit seiner nach 
innen gelegenen Spitze zwischen die inneren Pole zweier Eier der anderen Reihe 
zu liegen kommt. Das zuletzt abgelegte Ei wird meistens zwischen die beiden 
vorher ausgestoflenen Eier geschoben (Abb. 1 3 ,  Ei 1 3 ) .  

Uber die Laiigsachse des Eies, also seiner hochsten Erhebung, wird der Anfang 
der Sekretschicht angeheftet. Das nachste Ei wird unter das uberstehende Sekret- 
st i ick gedriickt, da8 es direkt an die Langsseite des vorhergehenden Eies kommt. 
Hierdurch werden alle Eier von der Schutzhaut abgedeckt. Lediglih die beiden 
zuerst abgegebenen Eier sind nur zur Halfte uberdacht. Diese Anordnung der 
Decke ermoglicht spater den jungen Larven, ohne Komplikationen auszukriechen. 
Die Eishale wird unmittelbar an der Nahtstelle der einzelnen Abschnitte der 
Sekrethulle gesprengt. 

An den zusammenstodenden Polen der Eier entwickeln sich bei den Embryonen 
die Kopfe, an den nach auden zeigenden Eienden die Abdomenenden. Auderdem 
zeigt die Dorsalseite der Larven ausschliefllich nach der Seite des Eies, an der die 
Schutzschicht angeheftet wurde, so dad der Einrid in das Chorion auch dort 
geschieh t. 

Die Anzahl der Eier in einem in Doppelreihe abgelegten Eipackchen schwankt 
sehr stark bei den Phyllodecta-Arten. In der Natur gefundene Gelege enthielten 
an Eiern: 

P .  vlrlgatissima (L.) P .  libidis (SUFFR.) P. luticollis (SUFFR.) 
- ~ 

Zwischen . . . . . . 6 und 21 4 und I S  6 und 19 
In1 Mittel . . . . . . 12 10 10 

Selten trifft man Gelege mit mehr als 2.0 Eiern an. In Gefangenschaft legte ein 
vdgatissim-Weibchen einmal 34 Eier hintereinander. Die Tabellen 6 a un.d 6 b 
zeigen auder der Eiproduktion einiger Weibhen der verschiedenen Phyllodecta- 
Arten gleichzeitig die stets stark schwankende Menge Eier in einem Gelege. Diese 
Werte entsprechen dem Ergebnis der im Freien gefundenen Gelege. Die von 
H. LIPP (65) und G. ZUCHT (127) gemachten Beobachtungen an MelasoNia aeneuw 
(L.) und Agelastica a h i  (L.), dad die Gelege eines Weibhens in der Hauptlegezeit 
eine konstante Eizahl aufweisen, trifft also nicht fur die Vertreter der Gattung 
Phyllodects KIRBY zu. 

Die Eiproduktion eiiies Weibchens wahrend einer Legeperiode ist ganz be- 
trachtlich. H. LUHMANN (69) erhielt die hohe Durchschnittszahl von 268 Eiern 
f i r  P. iaticollis (SUFFR.). H. P. HUTCHINSON & H. G. H. KEARNS (41) nehmen 
von P. vitellinae (L.) sogar an, da8 unter besonderen Umstanden von einem 
Weibchen 400 abgelegt werden konnen. Tatsachlich erzeugten von sechs wlgutis- 
siwa-Weibchen im Zoologishen Institut drei iiber 400 Eier, wahrend die anderen 
Tiere die 400er-Grenze erreichten ( 3 8 0 ,  391, 393, 404, 412, 423). Die Weib- 
chen der anderen drei Arten erzielten mit ihrer Eiproduktion z. T. die gleiche 
Anzahl. 
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In dieser Hinsicht erscheinen zwei Beobachtungen sehr bedeutsam. Ein laticollis- 
Weibchen legte wahrend der ganzen Periode in der Laboratoriumszucht nie mehr 
als funf Eier in einem Gelege, so daO die Gesamtzahl der Eier nur auf 69 kam 
(Tabelle 6 b). - Ein Weibchen von P. wlgatissima (L.) wurde standig mit einem 
Mannchen zusammengehalten. Obwohl dieses Kaferpaar mehrere Male fiir langere 
Zeit bei der Kopulation angetroffen wurde, legte das Weibchen nicht ein einziges 
Ei. Dieses kann wohl als Beweis dafiir angesehen werden, daG unter Chrysome- 
liden auch sterile Tiere vorkommen konnen. 

H. L U H M A N N  (69) ber-ichtet, daO in Petrischalen bei sehr feuchter Luft das 
Ausziehen des Sekretes in den meisten Fallen unterbleibt. Deshalb nimmt er an,  
daO es sich bei dem Ausziehen der dunnen Schicht uin einen Trockenschutz han- 
delt. Bereits C. CORNELIUS (24) berichcet 1857, daO im Glase [bei P. laricollis 
(SUFFR.)] bisweilen dieser Uberzug fehlte. Nach den Zuchten im lnstitut ist es 
auch bei den anderen Phyllodecta-Arten der Fall. Anzunehmen ist, daO das Aus- 
streichen des Sekrets in Gefangenschaft erst im Laufe der Zeit unterbleibt. Dies 
wird durch folgende Beobachtung begriindet : in einer Petrischale wurden gleich- 
zeitig zwei laticollis-Weibchen bei der Eiablage festgestellt. Wahrend das Gelege 
des einen Tieres fast frei von Sekretsubstanz blieb, wurde vom anderen Weibchen 
das Gelege vollstandig mit dieser Haut iiberzogen. Es lie0 sich leider nicht mehr 
genau feststellen, wieviel spater das eine Weibchen zu dem anderen gesetzt 
wurde. 

Der Beginn der Eiablage der Phyllodem-Arten schwankt mit dem Einbruch des 
Fruhjahres. Fur die Ablage der uberwinternden Generation kann Ende April bis 
Mai, fur die erste Generation Ende Juli bis August angegeben werden. Die Lege- 
zeit von P. lnticollis (SLJFFR.) halt den ganzen Sommer hindurch an. 

6. Lebensdauer 

Die Lebensdauer der Imagines vom Ausschliipfen aus der Puppe bis zum Tode 
der Geschlechtsgeneration ist in der Natur nicht immer leicht festzustellen. Nach 
meinen Beobachtungen an P. vulgatissiuzm (L.) bei Warxbiittel, Kr. Gifhorn, kriecht 
die erste Generation (Sommergeneration) in den erstcn Julitagen (1952) aus den 
Puppen. Anfang September beginnen die Tiere, sich nach dem Fortpflanzungs- 
geschaft zu verkriechen. In der Literatur werden diese Schlupfwinkel bekanntlich 
als ,,Sommerquartiere" bezeichnet. Diese sog. ,,Sommerquartiere" sind dieselben, 
wie die Uberwinterungsplatze (p. 22). Sie wurden in Warxbiittel am FuGe von 
Fichtenstammen beobachtet, die von dichten Grasbiischeln umgeben waren. In 
den Schlupfwinkeln konnten die Tiere bis in den kuhlen Herbst hinein noch eine 
ganze Zeitlang in mehr oder weniger starrem Zustande, aber lebend festgestellt 
werden. Selbst naOkalte Witterung scheint ihnen wenig Schaden zuzufugen. Wie 
sich namlich feststellen lieO, traten die ersten Todesfalle 1952 bereits vor dem 
Schneefall ein, wahrend nach einer zweimaligen je acht Tage liegenden Schnee- 
decke immer noch der weitaus groGte Teil der Kafer am Leben war. Erst Mitte 
Marz des folgenden Jahres wurdeii dagegrn nur noch ganz vereinzelte lndividuen 
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Tabelle o n 
Eiablage- und Kopulationsfolge von P. viilgnfis<ina (L.) und P. tibinlis (SUI'FR.) 

Eiablage von P. vtrlgatissimn (L.) Eiablagefolge von P. tibinlis (SUFFR.) 
1. Weibchen: 2. Weibchen: 1. Weibchen: 2. Weibchen: + 23. 6. .53 
Nach einnialiger Miinnchen: Miinnchen : MBnnchen : 
Kopulation wur- + 19. 6. 53 + 8. 7. 63 + 10. 6. 53 

+ 26. 5. i 3  + 19. 6. 53 + 14. I .  53 

den und 9 
getrennt 

20.4. 53 
21.4.  53 
23. 4. 53 
24.4.  53 
25. 4. 53 
26.4. 53 
27. 4. 53 
28. 4. 53 
29. 4. 53 
30.4. 53 

1. 5. 53 
2. 5. 53 
3. 5. 53 
4 5.53 
6. 5. 53 
8. 5. 53 

11. 5. 53 
12. 5. 53 
12. 5. 53 
14. 5. 53 
15. 5. 53 
16. 5. 53 
17. 5. 53 
I S .  5. 53 
21. 5. 53 
22. 5. 53 

14 
12 
15 
1 5  
1 5  
14 
1 5  
10  
18 
19 
17 
19 
17 
1 5  
9 

27 
13 
1 0  
10 
16  
10  
16  
7 

16 
22 
3 0  

Eier: 404 - 

26. 4. 53 
27. 4. 53 
27.4. 53 
28 .4 .  53 
29. 4. 53 
30.4. 53 

1. 5. 53 
4. 5. 53 
6. 5'. 53 
7. 5. 53 
9. 5. 53 

11. 5. 53 
12. 5. 53 
14. 5. 53 
16. 5. 53 
17. 5. 53 
19. 5. 53 
20. 5. 53 
21. 5. 5: 
22. 5. 53 
27. 5. 53 

1. 6. 53 
2. 6. 53 
3. 6. 53 
4. 6. 53 
5. 6. 53 
7. 6. 53 
9. 6. 53 

1 0 .  6. 53 
11 .6 .  53 
14. 6. 53 
23. 6. 53 

21 
I2 
13 
12  
17 
1s 
29 
22 
16 
13 
19 
17 
14 
18  
17 
13 
21 
17 
12 
5 

21 
6 
8 
4 

12 
17 
14 
4 
2 
b 
2 
4 

23. 4. 53 
1.  5. 5 3  
3. 5. 53 
4. 5. 53 
6. 5. 53 
7.  5. 53 

1 1 .  5.53 
13. 5. 53 
14. 5. 53 
15. 5. 53 
16. 5. 53 
18. 5. 53 
19. 5. 53 
20. 5. 53 
21. 5. 53 
22. 5. 53 
25. 5. 53 
26. 5. 53 
28. 5. 53 

1. 6. 53 
2. 6. 53 
4. 6. 53 

10. 6. 53 
12. 6. 53 
14. 6. 53 
18. 6. 53 

23. 6. 53 
26. 6. 53 
29. 6. 53 

12 
19 
12 
12 
13 
10  

7 
14 
10 
1 1  
17 
21 
13 
20  
16 
15 
26 
25 
14 
24 
5 

17 
ti 

1 1  
9 
8 
3 
1 
1 

~~ 

25. 4. 53 
28. 4. 53 
29. 4. 53 
30.4. 53 

2. 5. 5 3  
3. 5. 53 
4. 5. 53 
5. 5. 53 
6. 5. 53 
8. 5. 53 

11.5. 53 
14. 5. 53 
15. 5. 53 
16. 5. 53 
17. 5. 53 
I S .  5. 53 
19. 5. 53 
20. 5. 53 
21. 5. 53 
22. 5. 53 
25. 5. 53 
27. 5. 53 
29. 5. 53 

I .  6. 53 
4. 6. 53 

14. 6. 53 

14 
12 
12 
1 3. 
1 0  
14 
20 
16 
15 
9 
4 
8 

10  
16 
18 
9 
9 

16 
I 8  
16 
16  
12 

2 
7 
2 
7 - 

1 - ,  cier: 372 

Eier: 426 - 
Kopulationsfolge von P. vdgntirsiwm (L.) Kopulationsfolge von P. tibinlis (SITFFR.) 

8 + l S  5 53 -t 30.8. 53 8 f 10. 6 53 8 + 6. 8. 53 
9 + 14. 8.  53 Paat' 9 f 23. 6: 53 ' I :  9 + 4 . 8 .  53 Paar I :  9 + 30: 5: 53 Paar 11: 

16. 4. 53 15'" 
23. 4. 53 1 lo0  

27. 4. 53 11'' 
27. 4. 53 1 5 O '  
28. 4. 53 12" 
29. 4. 53 150° 

6. 5. 53 15" 
9. 5. 53 830 

11. 5.53 1400 

2 5 . 4 .  53 1030 

16 5. 53 15"  

15 .7 .  53 12'" 1 3 .  5. 53 15" 9. 7.  53 17" 
17. 7. 53 11" 1 5 .  5. 53 17" 1 8 .  7. 53 20" 
25.7.  53 1115 19. 5. 53 11'' 2 9 . 7 .  53 ISm 
27. 7. 53 15" 20. 5. 53 16"' 
28 .7 .  5 3  1945 21. 5.53 14w 

2. 8. 53 16" 26. 5. 53 18'' 
7.8. 53 20O0 

10. 8. 53 16sn 
11 .8 .  53 14O0 

9. 8. 53 lion 
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Tabelle 6 b 
EiaLlage- und  Kopulationsfolge von P.  lnticollis (SUP PI{.) urid P. vi te l l ime (L.) 

Eiablagefolge von P. lntirollis (SuFt-lt.) Eiablagefolge von P. vitclliMae (L.) 
I .  Weihchen: 2. Weibchrn: 1. Weibchen: 2. Weilichen : 

Mannohen: 
+ 7.  7 .  53 + 8. 6. 53 

+ 9. 7.  53 + YO. 6.53 + 11. 6 .  53 + 3. 6 .  53 

+ 7.  i .  5.3 + 26. b. 53 
Mllnnchen : hliinnchen : MBnnchen : 

20. 5. 53 
21. 5. 53 
22. 5. 53 
25. 5. 53  
26 .  5. 53 
27. 5 S 3  
28. 5. 53  
29. 5. 53 

1. 6. 53 
2. 6. 53 
2. 6. 53 
4.  6 .  53 
5. 6. 53  
7. 6. 53 
8. 6. 53 

10. 6. 5 3  
11 6 . 5 3  
13. 6. 53 
14. 6. 53  
15. 6. 53 
17. 6. 53 
IS.  6. 5 ?  
19. 6. 53  
21. 6. 53 
22. 6. 53 
23. 6. 53 
24. 6. 53  
25. 6. 53  
26 .  6 .  53 
27. 6. 5 3  
29. 6 .  5;  

1 7 . 5 3  
2 . 7 .  5 3  
3 . 7 .  53 
5 . 7 .  53 
6. 7. 5 1  

11 
5 

1 3  
18 
14 
9 
8 
7 
6 
7 
8 
a 
B 

13 
13  
14 
10 
16 
10 
1 5  

5 
10 
14 
1 3  
1 1  
1 8  
1 5  
I I  
I I  
9 

1 8  
21 

6 
0 

12 
9 

Eier: 405 - 

25. 5. 5 3  3 
26. 5. 5; 5 
27. 5. 5 1  3 
2 8 .  5 . 5 3  3 

1 .  6. 55 5 
4. 6. 53 4 
7.  6. 53 4 
9. 6. 53 5 

10. 6. 53 4 
1 1 .  6. 53 4 
12. 6. 53  4 
14. 6. 53  4 
15. 6. 53  5 
16. 6. 53 4 
17. 6. 53 3 
1 8 . 6 . 5 ;  2 
19. 6. 53 I 
22. 6. 53  1 
25. 6. 53 3 

Eier: 6" 
-~ 

- - 

Die Kopulntionsfolge der gleichen 
18. 5. 5 3  16'" 19. 5. 53 
19 5 . 5 3  12'' 28. 5. 53 
22.  5.  5 3  16"' 2 9 .  5. 53 
22. 5. 5 ;  2000 4. 6. 5; 
27. 5. 53  18" 1 1 . 6 . 5 3  

4. 6.  53 14'In 1 5 .  6. 55 
2 .6 .  53 IS00 14. 6. 53 

14. 5. 53  
15. 5. 53  
16. 5. 53  
17. 5. 53  
18 5 . 5 3  
19. 5. 53  
20. 5. 53  
21. 5. 5 3  
22. 5. 5 3  
23. 5. 53  
24 5 . 5 3  
25. 5.  5 3  
26. 5. 53  
26. 5. 53  
26. 5. 53  
27. 5. 53  
2s. 5. 53  
29. 5. 5 3  
30. 5. 53  

I .  6. 53  
2 . 0 .  53  
4. 6. 53  
5. 6. 53  
6. 6. 53  
7. 6. 53  
8. 6. 53  
9. 6. 5 3  

10. 6. 53  
1 1 .  b. 5 3  
1 5 .  6. 5 3  

12 
12 
l i  
16 
IS 
19 
1 1  
9 

24 
l i ,  

1 1  
10 

14 
14 

5 
11  
14 
7 

1 0  
23  
13 

a 
10 
11 

10 
B 
9 
3 

, 

7 
I 

Eirr: ?-+I- - - 
Die I(opul.itionsfolge 
des gleichen Paares: 

I ? .  5. 53  
1 3 .  5 .  53 
1 3 .  5. 5 3  
16. 5 .  53 
18. 5 .  53  
19. 5 .  5 7  
19. 5 .  53  

? I .  5. 5 3  
2 5 .  5 ,  < 3  
2 8 .  5. 5 ;  

3 .  6. 5 3 
4. 0. 5 1 
5.6. c 3  
'1. 0. i 3  

1 3 .  5. 53 10 
13. 5. 53  11 
16 .  5. 53  8 
21. 5 . 5 3  10 
24. 5. 53  7 
2 5 . 5 . 5 3  12 
26. 5. 53 4 
27. 5. 53 10 
29. 5. 53  11 
30. 5 . 5 3  10 
3 1 .  5. 53  6 

2. 6. 53 7 
3. 6. 53  8 
5. 6. 53  7 
7 . 6 .  5 3  8 

Eier.  129 - - 

Die Kopulationsfolge 
des gleichen Paares 

12. 5. 53  
13 .  5 .  53 
1 3 .  5. 53  
14. 5. 53 
15 .  5. 53 
15. 5. 53  
15. 5. 53  
1 5 .  5. 53 
17 .  5. 53 
2 I .  5. 53 
23 .  5. 53  
24. 5. 53  
2 6 .  5. 51  
27 .  i. 53 
3 0 .  5. 5 3  
3 1 .  5 .  G 3  
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dieser Generation angetroffen. Die Hauptmasse 
scheint im Januar oder Februar einzugehen. Es ergibt 
sich somit eine durchschnittliche Lebensdauer dsr 
Geschlechtsgeneration von 7 bis 8 Monaten. Das 
Sommerquartier ist also gleichzeitig das Sterbclager. 
R ~ H R I C ;  (88) machte ahnliche Beobachtungen, war 
allerdings der Meinung, da13 nicht alle das Sommer- 
quartier aufsuchenden Tiere vorher kopuliert hatten. 
Nach den geschilderten Untersuchungen scheint 
jedoch zweifellos festzustehen, da13 die erste Gene- 
ration (Sommergeneration) ohne Ausnahme die Ver- 
stelckplatze nach dem Fortpflanzungsgeschaft aufsucht. 

Die zweite (iiberwinternde) Generation schlupft in 
der Regel aus den Puppen etwa Mitte September 
(Warxbuttel 1952). Nach der Uberwinterung folgt 
die Kopulation und Eiablage. Bereits Ende Mai 
scheinen dielmagines einzugehen, denn am 20.5.195 3 
konnten an der Beobachtungsstelle Warxbuttel, Kr. 
Gifhorn, nur noch vereinzelte Exemplare angetroffen 
werden. Da Leichen dieser Generation nicht auf- 
gefunden wurden, kann vermutet werden, daO die 
'Tiere vor dem Tode keine besonderen Schlupfwinkel 
aufsuchen. Fur die uberwinternden Kafer mu13 somit 
ebenfalls eine Lebensdauer von etwa acht bis neun 
Monaten angenommen werden. 

Unter Einbeziehung der iibrigen Lebensstadien veil 

P. vttlgatissima (L) ergibt sich eine Gesamtlebensdauer 
vom Ei bis zum Exitus der Imago von 9 bis 10 MO- 
naten fiir beide Generationen. Die Larve allein lebt 
3-4 Wochen. Es bleibt zu untersuchen, ob die fest- 
gestellte Lebensdauer unter anderen klimatischen Be- 
dingungen von den hier gemachten Beobachtungen 
abweicht. Letzteres ist angesichts der im Labor 
beobachteten dritten Generation wohl anzunehmen 
(p. 26). 

B. Ei und seine Entwicklung bis zum Ausschliipfen der Larve 

Die Eier der Phyllodectn-Arten sind untereinander nur in der Gro13e und in der 
Farbe unterschiedlich. Ihre Form ist langlich ellipsoid, mit runden Enden (Taf. 111, 
Fig. 20--29). lhre Farbe ist bei P. vufgarissima (L.), P. laticollis (SUFFR.) und P. vitel- 
l ime (L.) wei13 bis hellgelb, bei P. tibiafis (SUFFR.) starker gelb, wahrend die Eier 
von P. atrovirek (CORN.) nach der Beschreibung von C. CORNELIUS (24) von 
zimmetbrauner Farbe sind. Die Eier sind prall gefullt, ihre Schale ist jedoch 
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elastisch; beult man sie namlich mit dem Kopf einer Stecknadel ein und nimmt 
die Nadel wieder fort, so geht das Chorion des Eies wieder in die alte Lage zuriick. 

Tabelle 7 zeigt die unterschiedliche GroDe der Eier in einem Gelege und die 
EigroDe der einzelnen Phyllodeita-Arten. 

Tabelle 7 
EimaDe von je einem Gelegc. der Phyllodecta-Arten, gemessen in Millimeter 

P .  vrlgatisrirna A. ribialis P. laricollis P .  virelliwae 

Lange X Breite Lange X Breite Lange X Breite Lange X Breite 
(I..) (SUFFR.) (SUFFR.) (L. )  

0,923 x 0,454 
0.965 x 0,454 
0,965 x 0,454 
0,972 x 0,437 
0,972 x 0,437 
0,972 x 0,437 
0,972 x 0,437 
0,972 x 0,454 
0.972 x 0,454 
0,988 x 0,421 
0,988 x 0,437 
1,004 x 0,454 

0,972 x 0,389 
0,972 x 0,405 
0.972 x 0.405 
0,972 >; O.AO5 
0,972 >( 0.405 
0,972 x 0.421 
0,972 x 0,421 
0,972 x 0,421 
0,972 >: 0.421 
1,004 x 0.405 
1,004 x 0,421 
1.053 x 0 405 

0,972 x 0,405 

1,004 x 0,405 
1.0C4 x 0,405 
1,037 0,451 
1,037 x 0.451 
1,053 i< 0.405 
1,053 x 0.405 
1,053 x 0,421 
1,053 x 0,437 
1 , 0 5 3  x 0,437 
1,053 x 0.470 
1,085 x 0,405 

1,004 x U.389 
0,891 x 0.421 
0,891 x 0.437 
0,923 x 0,454 
0,927 x 0,437 
0,940 x 0,437 
0,940 x 0.454 
0,956 x 0,437 
0,956 x 0,454 
0,972 x 0,421 
0,972 x 0,454 
0,972 x 0.454 
0.988 x 0,437 

Von der Ablage des Eies bis zum Ausschlupfen der Larve vergehen 4 bis 
8 Tage. In der Gefangenschaft schliipfen manche Tiere bereits nach 3 Tagen; 
dies gehort jedoch zu den seltenen Fallen. R. KUNTZE [zitiert nach H. LIPP (65)j 
stellte in Laboratoriumsversuchen fest, daO die Dauer der Zeit bis zum Aus- 
kriechen der Larve von der Temperatur, jedoch nicht von der Luftfeuchtigkeit ab- 
hangig ist [Versuchstier Melasoula aeMeum (L.)], und zwar betrug die Entwicklungs- 
zeit bei 9' bis 11 '  C 20 bis 22 Tage, bei I 5' bis 2 1 O  C 6 bis 7 Tage und bei 
25' bis 3 I ' C sogar nur 3 bis 4 Tage. Obwohl selbst keine Reihenversuche hier- 
iiber angestellt wurden, lie0 sich d o h  beobachten, daO die Eientwicklung der 
Phyllodecta-Arten ebenfalls temperaturabhangig ist. 

Die embryonalen Vorgange von der Eiablage bis zum Schliipfakt lassen sich 
bri  Eiern ohne Sekretschicht infolge der durchsichtigen Schale gut verfolgen. Nach 
5 bis 10 Stunden beginnt sich schon ein kleiner Teil im Innern des nach auDen 
gerichteten Poles eines jeden Eies vom iibrigen abzuheben. Diese kleine Zone ist 
so wasstrklar, daC es moglich ist, durch sie bis auf das Blatt hindurchzusehen, auf 
dem man selbst die feinen Aderchen deutlich erkennen kann. Bald hebt sich eine 
zweite Zone am entgegengesetzten Ende ab, also dort, wo die Eier der beiden 
Reihen zusammenstoflen. Das Mittelstiick zwischen diesen beiden durchsichtigen 
Stellen, bei weitem der groOte Teil, behalt anfangiich noch seine Farbe. Die 
wasserklaren Pole verlieren s i h  nach einiger Zeit, so da8 die Eier wieder einheit- 
lich erscheinen. Wegen ihrer kurzen ,,Lebensdauer" von hochstens 1 bis 2 Tagen 
sind diese klaren Stellen nicht haufig vorzufinden. Am Ende des zweiten odet am 
Anfang des dritten Tages zeichnet sich langsam eine hellere, gallertige, aber nicht 
durchsihtige Zone an den Enden der Eier ab, an denen sich die beiden Reihen 
beriihren. Etwa ' /z Tag spater geschieht dies ebenfalls am entgegengesetzten Pol, 
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so daD nach insgesamt drei Tagen Eidauer das Ei wiederum eine Dreiteilung, wie 
nach etwa 1%. Tagen, erfahren hat. Dabei verhalten sich die Abschnitte innerer 
Pol zum Mittelstiick zum PuDeren Pol, wie 2,5 : 7 : 1 ,  d. h. daD der mittlere Teil 
zwei Drittel der gesamten Eilangr einnimmt. Am vierten Tage treten die Gegen- 
satze der Dreiteilung starker hervor. AuDerdem erscheinen die Eier schon triiber 
als vorher. Der PuDerste Teil ist am kleinsten (Taf. 111, Fig. 25,26). Nach 
4l/2 Tagen wird der mittlere Teil etwas blasser, ohne daO die Gliederung im Ei 
dabei verlorengeht. Von der kompakter erscheinenden Masse des Mittelstiidces 
aus bildet sich in Richtung zu dem auDen gelegenen Pol ein Zapfchen, nach dem 
anderen Ende zu ein langeres, bis fast an die Spitze des Eies reichend (Taf. 111, 
Fig. 25). Dieses Zapfchen liegt zwischen den rechten und linken Ozellen, die nun 
bereits schwach in rotbrauner Farbe erscheinen. Erst nach 5 Tagen erkennt man die 
Ozellenpaare r e h t  deutlich. Obwohl die Larven einwandfrei sechs Ozellenpaare 
besitzen (Abb. 171, konnen bei den jungen Larven zunachst nur funf festgestellt 
werden. Die Pole nehmen allmahlich das Aussehen des mittleren Teiles an, die 
Zapfchen verschwinden. Von nun an ist auch eine schwache Segmentierung er- 
kennbar. Nach 6 Tagen erscheint das gesamte Ei einheitlicher. Die Segmen- 
tierung hebt sich stark hervor. Auf Meso- und Metathorax zeichnen sich je ein 
Paar dunkler Punktc ab (Taf. 111, Fig. 27). Vor diesen schwarzen Fledcen treten 
Borsten auf, die zum Prothorax und Kopf gehoren. Bedeutend schwacher als 
diese sind auch einige auf dem Abdomen erkennbar. Mit bloDem Auge erscheinen 
die Gelege nun schmutzigweifl bis hellgrau. 12 Stunden spater, nach 6'12 Tagen 
Eidauer, sind die einzelnen Zonen nicht mehr zu unterscheiden. Die fiinf Paar 
Ozellen, die dunklen Flecke auf dem Thorax und die einzelnen Borsten [nur bei 
1'. laticollis (SUFFR.) und P. vitellime (L.) erkennbar, da sie bei den beiden anderen 
Phyllodecta-Arten hell gezeichnet sind], besonders aber auch die Austrittsstellen 
der Borsten scheinen deutlich hervor (Taf. 111, Fig. 29; Taf. IV, Fig. 30). AuDerdem 
erkennt man die Stigmenpaare auf dem Abdomen als schwarze Kreise und die rot- 
braunen Mandibeln und Klauen. Wahrend die Borstenspitzen des Kopfes nach vorn 
gerichtet sind, zeigen die auf den iibrigen Korperteilen zum Abdomenende. Die 
Eier lassen sich nicht mit einem Nadelkopf eindriicken, ohne das Chorion zu 
durchstooen. Sie sehen schmutzig aus und glanzen sehr stark. Kopf und Thorax 
nehmen die Halfte des gesamten Eivolumens ein. Kopf + Thorax zu Meso- + 
Metathorax zu Abdomen verhalten sich wie 2 : 1 : 3 .  

In der Regel beginnen zu diesem Zeitpunkt die entwickelten Larven bereits 
mit den Befreiungsversuchen. Die Bewegungen der jungen Larven sind wellen- 
formig und laufen von hinten nach vorn und zuriick; auDerdem drehen sie sich 
wenig um ihre Langsachse. Dic Kontraktionen werden durch das Zusammen- 
ziehen der Segmente veranlak. Zugleich klappen die Mandibeln auf und ZU, 

diirften aber zur Sprengurig des Chorions nicht unmittelbar beitragen, denn der 
EinriD erfolgt stets auf der Dorsalseite. Den groDten Beitrag zur Sprengung drr 
Eischale leisten zweifellos die Eizahnplatten (Abb. I s ) ,  die wahrend der Ent- 
wicklung friihzeitig als schwarze Punkte auf Meso- und Metathorax erscheinen. 
LXese vier Eizahnplatten besitzen j e  eine lange, zwei kiirzere und eine kleine 
starre Borste, die ausschlie0lich zum Abdomen gerihtet  sind, sowie einen 
scharfen Chitinzahn, ebenfalls abdomenwarts zeigend. Durch standiges Hin- und 



H.-I. G ~ R N A X L ) T ,  Die Kifergnt tung  Phyllodectn KIRBY 43 

( 5  Herbcwclgen der starren Borsten und ganz be- 
sonders der Chitinzahne (ReiBhakenj wird die Ei- 
haut an den Bewegungsstellen so diinn, daB diese 
bei darauffolgenden Pressungen aufplatzt. H. LIPP 
(65 )  erwahnt bei Melasoma aeMeutM (L.) ebenfalls 
Eizahne. Nach seinen Untersuchungen bestehen 0,l m ni 

diese aus einer Zahnplatte, Tuberkeln, und auf Abb. 5 ,  Linke Eizahnp,attr 
dieseii sitzenden Borsten. Nach eigenen Unter- V O ~  M:sothorax der Larve 

wurden jedoch von mir ganz ahnliche Ver- 
haltnisse wie an den Phyllodecta- Arten an- b = dorsal gesehcn. 
getroffen. 

Die Bewegungen der jungen Tiere im Ei setzen sich aus je 3-5 Wellen zu- 
sammen. Danach legen die Larven kiirzere oder Iangere Pausen ein, die sich bis 
zu einer halben Stunde hinziehen konnen, urn dann mit einer neuen Serie von 
Kontraktionen fortzufahren. Dies wiederholt sich in bestimmtem Rhythmus 
viele Male. Nach '/+I Tag reiBt das Chorion in Hohe der Grenze Prothorax- 
Mesothorax auf. In einem Fall gelang es auch, mit Hilfe eines Nadelkopfes eine 
schliipfreife Larve durch Ausstiilpen der zwei Paar Segmentaldriisen (vgl. p. 71 
,,Segmentaldriisen") zur Sprengung der Eischale ZLI veranlassen. Der Druck der 
Drusen war groB genug, die schon arg durch den Chitinhaken angeritzte Hiille 
aufplatzen zu lassen. 

Die Haut reifit nach vorn und hinten bis zu einer L5ng.e von erwa drei Fiinftel 
des Eies auf. Dabei quillt zunachst ein wenig vom Thorax heraus. Wegen der 
Durchsichtigkeit der Eihaut konnte ein obertlachlicher Beobachter meinen, an 
dieser Stelle wiirde die Eihaut hochgewolbt. Vielleicht beruht hierauf die Ansicht 
von M. L ~ H M A N N  (69 ) ,  wonach die Eier bei P. lritiiollis (SLJFFR.)  durch die Be- 
freiungsversuche , ,deformiert" wiirden. DaO es sich jedoch wirklich um einen 
EinriB handelt, sieht man deutlich an den Borsten, die sofort vom Korper ab- 
stehen, sobald sie aus der Offnung hervorschauen. Bis zur Befreiung der einen 
Kopfhalfte vergehen 75-90 Minuten. Manche Larven wurden beobachtet, die 
iiber 3 Stunden hierfiir benotigten. Die weiche, noch elastische Kopfkapsel wird 
im Laufe dieser Zeit regelrecht aus dem Chorion herausgequetscht. Sobald eine 
Halfte des Kopfes frei liegt, dauert es etwa 10-1 5 Minuten, bis der ganze Kopf 
mit dem Thorax und den drei Beinpaaren sowie den ersten drei bis vier Ab- 
dominalsegmenten durch Streck- und Beugebewegungen vollkommen aus der 
Eihiille hervorschauen. Die Lame befindet sich nur noch mit den letzten vier bis 
fiinf Segmenten im Chorion (Taf. IV, Fig. 30). Hiernach erfolgt eine Ruhe- 
periode von 3 0  bis 45 Minuten. Wahrend dieser Zeit beginnt bereits schwach 
die Pigmentierung. Nach der Ruhepause zieht die Larve ruckartig das Abdomen- 
ende aus dem Chorion ganz heraus, kriecht langsam uber das Eigelege hinweg, 
bis schlieDlich mit dem Fressen begonnen wird. Bis zur  volligen Auspigmentie- 
rung vergehen no& 1-2 Stunden. 

$=id \' 
a 

t 

suhungen an Larven von Melasomu popu/i (La) im I .  Stndiiiiii von P. l n f i t d i j  
( S l I k F R . ) .  

B = lateral. 
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C. Larve 

1. Larvenmorphologie der Pyllodecta-Arten 

Qber die Morphologie der Larven der Gattung Phyllodecta KIRBY wurde schon 
sehr friih berichtet. Bereits 1749 gibt A. J. KOSEL VON ROSENHOF (89) Aus- 
kunft uber eine PhyIlodecra-Larve. Genauere Angaben erhalten wir erst von 
K. LETZNER (59) aus dem Jahre 1 8 5 5  uber P. vitellinae (L.). Die letzte ausfiihr- 
liche Beschreibung aller in Deutschland vorkommenden Phyllodecta-Larven er- 
schien s h o n  2 Jahre spater von C. CORNELIUS (24). Dieser Forscher war es auch, 
der bei der Art P. laticollis (SIIFFR.) zwei verschiedene Larventypen feststellte, 
die er aus einem Gelege ziichtete. Spatere Autoren gaben zum Teil ausfiihrlich 
morphologische Angaben, die jedoch meistens C. CORNELIUS (24) zitieren. Er- 
wahnenswert sind die Arbeiten von K .  HENRIKSEN 1927 ( 3 8 ) ,  N. F. PATER- 
SON 1931 (78) und W. HENNIG 1938 (37). K. HENRIKSEN (38)  stellt eine Be- 
stimmungstabelle der Larven auf und geht anschlie0end auf die einzelnen Arten 
naher ein. N. F. PATERSON (78) schildert die Morphologie von P. vitellinae (L.), 
besonders deren Chaetotaxie. 

Trotz der genannten Arbeiten konnten weitere neue Einzelheiten ermittelt 
werden, vor allem hinsichtlich der kaum beriicksichtigten ersten beiden Larven- 
stadien. So lie0 sich feststellen, dai3 diese in der Pigmentierung bei P. wlga- 
tissima (L.) und P. laticollis (SUFFR.) stark von der der Larven im dritten Stadium 
abweichen, wahrend das bei den iibrigen beiden untersuchten Arten nicht in dem 
MaBe der Fall ist. A u h  die Anzahl der Segmentaldrusen in den einzelnen 
Stadien ist verschieden (vgl. p. 71-72). 

Tafel IV 

beini Schliipfen. Vergr. iofach. 24. 5. 1952. 

6fach. 4. 8. 1952. 

Fig. 30. Larven von P. laricallis (SUFI'R.) kurz vor dem Schliipfen aus dem Ei. Ein Tier  gerade 

Fig. 3 1 .  Vulgarissiwa-Larven im 1. Stadium kurz vor der 1. Hautung auf Salix viminalis L. Vergr. 

Fig. 32. Vulgarissima-Larve am ersten Tag nach der I .  Hautung. Heller Larventypus im 2. Stadium. 
Sklerite auf Thorax und Abdomen nicht zu erkennen, da Pigmentierung fehlt. Vergr. 6fach. 

Fig. 33.  Larvenspiegel von P. laticollis (SIIt'bR.), 24 Stunden nlt, auf PopuIus pyramidalis ROZ. 
Vergr. 6fach. 1 3 .  6. 1952. 

Fig. 34. Vitellinae-Larven sowohl vor als a u h  nach der I .  Hautung. Die prallen, hellen Larven mit 
schmalem Kopf etwa l l / z  Stunden vor der Hautung, die dunklen Larven, nach hinten spitz zu- 
laufend und mit breiterem Kopf, bereits gehautet und voll auspigmentirrt. In der  Mitte des 

Bildes deutlich eine alte Larvenhaut. Vergr. 6fach 12. 6. 1952. 

Fig. 35. Larve von P. ribialis (SUFFR.) kurz vor der 1. Hautung. Deutliche khnlichkeit der jungen 
Larven dieser Art mit denen von P. vitcllirzne (L.) (siehe Flg. 34). Sklerite als schwarze Punktc 

Fig. 36. Tibialis-Larve kurz nach der 2. Hautung, noch nicht voll auspigmentiert. Vergr. s f a d i  
19. 8. 1952. 

Fig. 37. Vitellirzae-Larve im 3 .  Stadium, kurz vor  dem Verkriechen in die Erde zur Verpuppung. 
Deutlich die Pigmentierung median des 4.-6. Abdominalsegmentes ; aueerdem das Herz (dunkle 

Linie in der Mitte des Riidcens). Vergr. sfam. Juni 1952. 

5.  8. 1952. 

erkennbar. Vergr. lofach. 1 5 .  8. 1952. 
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Neben den beiden in der Pigmentierung verschiedenen Larven von P. fati- 
collis (SUFFR.), wie sie C. CORNELIUS (24) schon beschrieben hat, kann nach 
meinen Untersuchungen noch ein dritter Typus unterschieden werden. Auber- 
dem findet man nicht nur bei den Larven des letzten Stadiums von P. laticoffis 
(SUFFR.) Unterschiede in der Pigmentierung, sondern auch bei denen von 
P. vulgarfssima (L.); im Gegensatz zu den anderen Phylfodecta-Arten haben diese 
beiden auberdem ventralseits keine pigmentierten Kleinsklerite im letzten Sta- 
dium. 

Da der Bau der untersuchten Larven aller vier Spezies relativ einheitlich ist, 
sei hier die Beschreibung des dritten Larvenstadiums gegeben, die fiir alle Phylfo- 
decta- Arten zutrifft. 

Der Korper der ausgewachsenen Larve im letzten Stadium ist Ianglich. Vom 
vierten Abdominalsegment ab laufen die Seiten analwarts wenig zusammen. Die 
Lame ist etwa drei- bis viermal so lang wie breit (Abb. 1 8 ;  Taf. V, Fig. 38-41; 
Taf. VI, Fig. 44-49). Der Querschnitt hat die Form einer Ellipse. Die grobten 
AusmaBe in Breite und Hohe haben Meso- und Metathorax. Die Seiten der 
Segmente, Prothorax und das letzte, einziehbare Segment ausgeschlossen, laufen 
jederseits in eine spitze Warze aus (Abb. 18 a, c), auf der zwei fast gleich grobe 
Borsten s i h  befinden. 

Der Korper gliedert sich in Kopf, Pro-, Meso-. Metathorax und in zehn Ab- 
dominalsegmente. Das letzte Abdomensegment ist die bereits erwahnte Haft- 
scheibe oder der einziehbare sogenannte Nachschieber. 

Die Larven verfiigen uber neun Paar Stigmen. Sie schauen als dunkelbraune 
oder auch schwarzbraune Rohrchen weit aus der Korperoberflache hervor 
(Abb. 1 8  a, b). Sie werden von einem dunklen Hof umgeben. Der Mesothorax 
besitzt das vorderste und gleichzeitig grobte Paar. Die anderen acht Paare haben 
ihren Platz auf den ersten acht abdominalen Segmenten. Die Grobe der Tracheen- 
offnungen nimmt n a h  hinten zu langsam ab. Stets liegen sie dorso-lateral und 
nahe an der Grenze des Abdominalsegmentes (Abb. 1 8  a, b). Lediglich das 
Stigmenpaar des Mesothorax ist no& mehr seitlich verschoben, dorsal nicht 
sichtbar. 

Uber die drei Beinpaare des Thorax wird weiter unten im Zusammenhang mit 
der Funktion der Lokomotionsorgane berichtet (p. 6 1-62). 

Der Kopf, eine glanzend schwarze, abgerundete Chitinkapsel, sitzt dem Pro- 
thorax so auf, dab From und Vertex senkrecht nach unten zeigen. Die Mund- 
werkzeuge liegen am unteren Rande des Kopfes, so dab sie immer zum Substrat 
gerichtet sind. Die Stellung der Mundteile, wie sie auch bei anderen Chryso- 
meliden-Larven vorgefunden wird, ist orthognath. 

Von vorn gesehen erkennt man deutlich voneinander getrennt Vertex, Frons, 
Clypeus und Labrum (Abb. 16). Die y-formige Kopfnaht (Sutura frontalis) 
grenzt den Vertex gegen die Frons ab. Sie ist es, die bei den Larvenhautungen 
aufplatzt, wodurch es den Tieren ermoglicht wird, den Kopf von der alten Hulk 
zu befreien. Die helle Naht labt Vertex und From dreiteilig erscheinen. Der 
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Hauptast verlauft vom hinteren Kopfrand aus iiber den Vertex, teilt diesen in 
zwei symmetrische Halften bis zum Beginn' des Frons und gabelt sich dort in 
zwei Aste, die direkt auf die Antennen zulaufen. Clypeus und Labrum nehmen 
nach vorn an Breite ab. 

Im Gegensatz zu K. LETZNER (59), der seine Untersuchungen an P. vitellinm 
(L.) ausfiihrte, wurden bei allen von mir untersuchten Individuen sechs statt 
vier OzeUenpaare festgestellt. Vier davon befinden sich oberhalb der Antennen 
auf einem kleinen Ozellenhugel. Verbindet man sie miteinander, so bilden sie 
einen Rhombus (Abb. 17). Ein fiinftes Paar, bislang bei dieser Gattung no& 
nicht entdeckt, liegt wenig unterhalb der Fiihler, unmittelbar an der Basis der 

Abb. 

Ant 
ClYP 
Fr 
GI  
LbP 
Mdgl 
Mnd 
Mx 
OcHgl 
Sf 
Vrt 
W 
Cll-2 

f r - 5  
lri-? 
v1-5 

16. Kopf uiner vulgntissima-Larve im 
3 .  Stadium von vorn gesehen. 
= Antenne 
= Clypeus 
= Frons 
= Griibchen 
= Labialualuen (Paluus labialis) 
= Mandi'beigelenk . 
= Mandibel 
= iMaxille 
= Ozellenhugel mit den 4 Ozellen 
= Surura frontalis 
= Vertex 
-= Wulst 
= Borsten d. Clypeus 
= Borsten d. From 
= Borsten d. Labrum 
= Borsten d. Vertex. 

Lbr Lbp 

I 
0,s rn rn 

Mandibeln. K. LETZNER (59) schreibt, daO die bei anderen Arten weiter vorn 
liegenden Ozellen hier zu fehlen scheinen. Ungefahr an ihrer Stelle stehen zwei 
mit einer Borste besetzte, erhabene Piinktchen. Borsten sind dort mehrere vor- 
handen. K. LETZNER (59) erwahnt dieses funfte Augenpaar jedoch nicht. Diese 
Ozellen sind allerdings bei auspigmentierten Larven auch sehr schlecht zu er- 
kennen. Das funfte Bzellenpaar ist hingegen beim Schlupfeii der Larven aus 
dem Ei und bei den Hautungen stets deutlich wahrnehmbar, und zwar schon 
mehrere Tage vor dem Schlupfen (p. 42), ferner auch nach der Hautung zur Puppe, 
unmittelbar an den Facettenaugen gelegen (p. 78). Ein sechster Ozellus jeder- 
seits ist nur sehr schwach ausgebildet und nicht bci allen Tieren deutlich fest- 
zustellen. Er ist nicht weit von dem fiinften Ozellus entfernt. Die Cornea 
dieses Ozellus ist  nicht oder nur sehr schwach zu erkennen. 

Die nur sehr kurzen Antennen sind bei genauerem Betrachten schon mit 
bloDem Auge sichtbar (Abb. 16, 17). Die Fuhler sind dreigliedrig und werden 
von einem scheinbar ,,vierten" Glied getragen, das in Wirklichkeit nur einen 
ringartigen Wulst darstellt, der die Antennenbasis umfaot. Seine MaDe sind 
gegenuber denen der einzelnen Fuhlerglieder betrachtlich erhoht. Die groDte 
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Hohe des Wulstes und sein Durchmesser haben etwa dieselben AusmaDe wie die 
Lange aller Aiitennenglieder zusammen. Die eigentlichen Glieder nehmen - bei 
der Basis beginnend - an Lange zu und an Breite ab. Auf den beiden breiten 

05 mm 

Abb. 17. Teil der linken Kopfhilftr eincr 
vulgatisrina-Larve im 3 .  Stadium. 

Ant = Antennenglieder 1-3 
0cl-11 = Ozellen 1-6 
OcHgl = Ozellenhiigel 
Sk = Sinneskegel w = Wulst 
01--1 = Borsten nahe den Ozellen 
vi--J = Borsten nahe dem Vertex. 

und kurzen Basalgliedern sitzt das dritte 
exzentrisch verschoben auf. Es ist 
zylindrisch gebaut, sich nach der Spitze 
zu kaum verjiingend. An der Spitze 
tragt dieses Antennenglied drei starrc. 
Tastborsten. AuCer dem Endglied der 
Antenne nimmt no& ein Sinneskegel 
auf dem zweiten Antennenglied, wenig 
nach auCen gerichtet, seinen Platz ein. 

Die Chaetotaxie des Kopfes ist eben- 
falls bei allen Phyllodecta-Larven gleih.  
Mit N. F. PATERSON ( 7 8 )  werden 
mehrere Borstenarten n a h  ihrem Sitz 
unterschieden: f (frons), v (vertex), o (in 
der Umgebung der Ozelli), cl (clypeus), 
lr (labrum), lb (labium). W. HENNIC 
(37) stellr bei den von ihm betrachteten 
Larven der Subfamilie Chrysomelinae 
fest, unter ihnen beiden Phyllodecta-Arten, 
da8 alle Individuen die Borstenpaare lr, 
und lr,, auDerdem die drei Paare des 

Clypeus cl, bis cl, besitzen, ferner auf den Frontalia und Verticalia im typischen 
Falle fiinf Borstenpaare (f, bis E5 bzw. v, bis v:,). Besonders auffallig ist die Tat- 
sache, daG f ,  bei der Larvengruppe, die in den Dorsopleuralskleriten miindende 
Segmentaldriisen besitzt (p. 71). offenbar stets fehlt, wahrend sie bei allen anderen 
von ihm untersuchten Larven vorhanden ist. Samtliche eben erwahnten Borsten 
bezeichnet W. HENNIG (37) als Macrochaeten und stellt diesen die Microchaeten 
gegeniiber, accessorische Borsten, die im Normalfalle schwacher und kiirzer sind 
als die Macrochaeten, sich aber so vergroDern konnen, daC sie sich von den 
typischen Borsten (Macrochaeten) in keiner Weise unterscheiden. Die an den 
Seiten des Kopfes stehenden Borsten wurden von W. HENNIC (37) nicht unter- 
sucht, weil sie in normal orientierten mikroskopischen Praparaten n i h t  zu 
sehen sind. 

Die Beborstung des Kopfes der Phyllodecta-Arten, wie sie von W. HENNIG (37) 
angegeben wird, konnte auch von mir festgestellt werden. Lediglich auf dem 
Chypeus sind statt drei nur zwei (cl, und cl,) Borsten vorhanden (Abb. 16). 
AuDerdem kommen no& jederseits vier Paar Borsten hinzu, die in der Nahe der 
Ozellen ihren Platz haben (01 bis 04). Mikrochaeten besitzen die Pkyllodecta- 
Arten auf dem Kopf keine. 

Die Mundwerkzeuge werden weiter unten im Zusammenhang mit der Nah- 
rungsaufnahme behandelt (p. 63-65). 
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Die Korpersegmente der  Larven von Phyllorlectd KIRBY tragen dorsal, pleural 
und ventral mehr  oder weniger pigmentierte, zum Teil auch unpigmentierte 
Sklerite, wie sie z. B. bei der Chrysomeliden-Gattung MclIimmi S.1,b:ptl. vor-  
handen sind. N. F. Phi .Erwoh (78)  bezeichnet die  Sklerite (Tuberkel) auf jedein 
Tergum als dorsale und dorso-laterale, auf der Pleura als subspiraculare und 
pleurale und auf dtvi  Sternum als ventro-laterale und ventrale Tuberkeln. 

Die Anordnung der Sklerite ist bei allen Phyllodeita-Arten in allen drei Larven- 
stadien glcich; lediglich bei P. lririiollis (SUFFH.) Lind P. vulgritissiim (L.) fehlt auf 
dcr Ventralseite die Pigmentierung auf den ventro-lateralen iind ventralen 
Skleriten. Die Sklerite und Borsten sind an ihrer Stelle jedoch geblieben. Diesen 
Artunterschied erkannte  schon C. CORS 1 1 . 1  ~ J S  ( 2 1 )  iind t rennte  die Larven der 
Plzyllodccto- Arten in zwei Gruppen.  d. h. solche 

I .  mit unpefleckter Unterseite u n d  

2.  niit geflrcktcr LTnterseite. 

Dieses Merkmal wird auch heute  noch iii  dcr  Bestimmungstabelle von W. H E N K I C  
(37) iind K. H E N I ~ I I ~ S E Y  (38)  fur die Gattung Phyllodecta Kll lnY gebraucht. 

Im folgenden sei die fiir d ie  Gat tung Pliyllodcira K i i t ~ l :  allgemeine An- 
ordnung der Sklerite gegeben (Abb. I 8. I 9). Die auf der Dorsalseite einer aus- 
gewachsenen Larve befindlichen Tergite von  Meso- und Metathorax gleichen sich 
sehr, ebenfalls d ie  Abdominalsegmente 2-6 .  Letztere besitzcn jcderseits ein 
dorsales iind ein dorso-laterales Sklerit, alle hintereinander i n  einer Reihe an - 
peordnet und ziemlich gleich groD. Auf Meso- und !detathorax liegen dagegen 
drei Dorsalsklerite und wie auf dem 2.-6. Abdomensegment ein dorso-lateralcs 
Sklerit. Letzteres ist jedoch weit  groCer als die auf dem Hinterleib befindlichen. 
V o n  den dorsalen Tuberkeln der  beidcn liinteren Thoraxsegmente liegeu zwei 
untereinandcr, von W. H E N N I G  (37) als Antero-dorsal- und Postero-dorsal- 
Sklerit bezeichnet, nahe an die Mcdianlinie geruckt. Sie sind Linter sich g l e i h  
gro0, aber kleiner als d ie  Dorsalsklerite des Abdomens. AuDerdeni liegen sie 
mit denen auf dem Abdomen nicht ganz in einer Reihe. Das dr i t te  Dorsalsklerit 
yon Meso- iind Metathorax ist so eng an das dorso-laterale geruckt. daC sich 
beide beriihren. Im ersten Larvenstadiiim w r t r i t t  d ie  Stelle dieses Dorsal- 
Sklerites die Eizahnplatte (p. 42) .  Bcim Prothorax erkennt  man nur  eine 
einzige dunkle  Platte. Nach der  Anznhl der Borsten zii sJilieRen, sind auf ihm 
die drei dorsalen Skierite und das dorso-laterale Sklerit miteinander verschmol- 
Zen. Im Gegensatz ZLI den I'rllelnroin~i-Arrcn, die auf dem I .  Abdominalsegment 
nur jederseits eiii dorsales Sklerit besitzen, erscheinen bei den Phyllodeira- Areen 
zwei. ein klcines vordcres und ein griiflcres hinteres, letztgenanntes a n  GroOe 
denen der oben erwiihntcn Dorsalsklerite dtlj Abdomens gleichend. Die beiden 
vorderen sind von  allen Dorsalskleriten am weitesten der Mittellitiie (Sutura 
mediana) genahert. Das dorso-laterale Sklerit ist wie bei den abdominalen Seg- 
menten 2-6 vorhanden,  desplcichen beim 7. Segment. Allerdings weicht letztes 
Segment von den ubrigen dadurch a b ,  dal3 die dorsalcn Sklerite - je eines der 
linken und rechten Seite - miteinander verbunden sind. Abgesehen vom Pro- 
thorax erscheinen die dorso-lateralen Sklerite a n  den nach der Mi t te  ZLI  gerichte- 

-1 r i~,, is,~lle I ~ ; ~ ~ t ~ i r n o l ~ i ~ i ~ c . l i c  Z c i h ~ l i r i I ' l  S .  1,'. 2.  I lv l ' i  I. I I 



50 Deutsche Entomologische Zeitschrift N. F. 2, Heft 1/11, 1 9 5 5  

ten Stellen von samtlichen bislang erwahnten Segmenten - Meso-, Metathorax 
und 1 .-7. Abdominalsegment - nicht voll auspigmentiert. An diesen hellen 
Stellen treten bei Reizung die Segmentaldriisen (p. 72) aus. Allein beim ersten 
Larvenstadium sind diese Sklerite auch bei den ersten sieben Abdomensegmenten 
voll schwarz, weil zu dieser Zeit Drusen dort noch nicht vorhanden sind. Die 
Versdunelzung von Skleriten, wie sie bereits vom 7. Abdominalsegment er- 
wahnt wurde, erreicht ihren Hohepunkt bei den nachsten Segmenten, dem 8. und 
9., bei denen alle Sklerite deT Tergite miteinander verbunden sind, also ahn- 

a b F 

4 p  

-d . .up. . .  .... .. . 
... dl 

- 
Z m m  

Abb. 1 8 .  Larven des 3 .  Stadiums dorsal (a), lateral (b), ventral (c). 
n = P. vulgstissina (L.), heller Typus, 
b = P. vulgotissina (L.), he1121 Typus, bei dem die dorso- 

c = P. tibialis (SUFFH.). 
lateralen Sklerite starker pigmentiert sind, 

d = Dorsal-, dl = Dorso-lateral-, pl -= Pleural-, ssp = Subspirakular-, v = Ven- 
tral- und vl = Vcntro-lateral-Sklerit, ssp = Stigma. 

lich wie beim Prothorax. Beim 9.  Abdominalsegment reiht sich sogar noch das 
subspirakulare Sklerit an, so daO auf der dorsalen Platte vereinigt sind: Dorsal-, 
Dorsolateral- und Subspirakular-Sklerit. 

Seitlich schlieflt sich an die dorso-lateralen Sklerite auf den ersten acht Ab- 
domensegmenten je ein Stigma an (Abb. 18, 19), das jeweils nahe der vorderen 
Grenze eines jeden Segmentes liegt. Ein neuntes Paar, von allen Spirakeln am 
starksten ausgebildet, ist an das Dorsolateral-Sklerit des Mesothorax gedrangt 

Am weitesten nach auflen vorgeschoben sind die Subspirakular-Sklerite der 
Pleura. von denen der Prothorax und die abdominalen Segmente 1-8 je eines 

(Abb. IS b). 
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besitzen, wahrend Meso- und Metathorax deren zwei tragen (Abb. 18,  19), die 
hintereinander liegen, ahnlich ihren Dorsalskleriten 1 und 2. Xhnliche Verhalt- 
nisse liegen bei den pleuralen Skleriten vor. Abdominalsegmente 1-8 bean- 
spruchen je eines, samtliche Thoraxglieder je zwei, die an den Ansatzstellen der 
Coxen angebracht sind. 

Ventralseits erkennt man bei den Arten mit pigmentierten Skleriten auf allen 
Segmenten die Ventralsklerite, die stets miteinander verschmolzen sind und auf 
dem Abdomen dazu jederseits ein Ventro-lateral-Sklerit. Ventrale und ventro- 
laterale Sklerite sind beim 7. und 8., haufig a u h  schon beim 6 .  Segment ver- 
schmolzen. Das letzte Segment, abgesehen vom einziehbaren 1 o., vereinigt zu- 
sammen das ventrale, ventro-laterale und pleurale Sklerit miteinander, ent- 
sprechend den Skleriten auf seiner Dorsalseite, so da8 dieses Segment praktisch 
nur aus einem starkeren pigmentierten dorsalen und einem schwacheren ven- 
tralen Halbring besteht. Auf den ersten 6 Abdominalsegmenten der Bauchseite 
befinden sich wenige, sehr kleine Sklerite. 

Benierkeiiswert ist, dafl das vordere Dorsalsklerit-Paar auf dem 1 .  Abdominal- 
segment sehr variabel sein kann. Einerseits kann es vollstandig fehlen, anderer- 
seits ganz auf den ersten drei Hinterleibssegmenten vorkommen. Tabelle 8 zeigt 
die bei Phyllodecta-Larven angetroffenen Verschiedenheiten des Sitzes dieser 
Sklerite. In der Art, wie diese Antero-dorsal-Sklerite im I .  Stadium auftreten, 
trifft man sie bis zum letzten Larvenstadium an. 

Abdominalsegmence Tabelle B 
Varinbilitat des vordrren Paares der Dorsal- 

1 2 3 Sklerite vom ersten Abdominalsegment yon 
- 

I r I r I r  Phvllodectn v ire lhe  (L.). . .  
i Sklerit vorhanden 

1 linke Dorsalscite 

1 ,  - - - - - - 
+ - - - -  

4, - + + - - - -  
-+ -r - - - 4. Normalfall 

0. t -i- - - c - -  3 .  P. tibialrs (SUFFR.) 
7 .  + + - -  1- - 

1 -. - _ _ - _  - Sklrrit nichr vorhanden -. 
b r rrchte Dorsalseite 1. - 

5 .  - 

Taf. IV, Fig. 3 5 .  
8 .  + + - - -  t 
9.  + - t i - + + +  

Die Beborstung der Sklerite ist, wit  die Anordnung der Sklerite, bei allen. 
Phyllodecta-Larven gleich. Abb. I 9 stellt die linke Korperhalfte der Thorax- und 
Hinterleibssegmente 1 ,  2, 7-9 zwischen dorsaler und ventraler Mittellinie dar. 
Die Chaetotaxie ist ferner auf Abb. 1 8  a-c zu erkennen. 

Beide Halften der oberen Platte des Prothorax besitzen je zwei Borstenreihen, 
von denen die vordere funf und die hintere drei bis funf Borsten tragt. Das sub- 
spirakulare und die beiden pleuralen Sklerite beherbergen nur je eine Borste. 
Desgleichen besitzen die subspirakularen und pleuralen Sklerite von Meso- und 
Metathorax nur je eine Borste. Auf den verschmolzenen Ventralskleriten der 
Thoraxsegmente schaut jederseits eine kleine Borste hervor. Winzige Borsten 
auf Kleinstskleriten bleiben unberucksichtigt; sie sind auf den Abb. 1 8  und 1 9  
zu erkennen. Von Meso- und Metathorax haben die Antero-dorsal-Sklerite stets 
4 .  
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je zwei, die Postero-dorsal-Sklerite je eine Borste, das 3 .  Dorsalsklerit, das an 
die mit drei Borsten bcwehrten Dorso-lateral-Sklerite grenzt, ebenfalls drci 
Borsten. Die Dorsalsklerite der Abdominalringe 1-7 besitzen alle drei Macro- 
chaeten, das Antero-dorsal-Sklerit des I .  Hinterleibsringes nur einc Borste, die 
dorsolateralen Sklerite zwei groGe neben einer kleinen Borste, die nahe an den 
Segmentaldruseniiffnungen liegen. Vom I .-8. Abdomensegment tragen die 
Subspirakular-Sklerite und ebenfalls die Pleural-Sklerite je zwei Borsten. Bei den 

P+h. 

Msth. 

Mtrh. 

I Abds. 

2-6 1, 

i! 11 

8 .  

9.' 

ALb. 19. Schema der l inken Hiilfte voni 
Thor.ix und den Abdominalsegmenten 1, 2 .  

7-9 von  P. tibinlis (SI~FFR.) .  

Pth = Prothorax 
Msth = Mesothorax 
Mt th  = Metathorax 
Abds = Abdoniinalseginente 
d = Dorsal-Sklerit 
dl  = Antero-dorsal-Sklerit 
d2 = Postern-dorsal-Sklerit 
da = 3 .  Dorsal-Sklerit auf Meso- und 

Metathorax 
dl = Dorso-lateral-Sklerit 
Sdr = Segnientaldriise 
sp = Stigma 
ssp = Subspirakular-Sklerit 
pl = Pleural-Sklerit 
co  = Coxa 
vl = Veiitro-lateral-Sklerit 
v = Ventral-Sklerir. 

gleichen Segmenten weisen die ventralen Hinterleibsringe je eine und die ventro- 
lateralen je zwei Borsten auf. Beiin 7. und 8. Segment, deren beide zuletzt gr- 
nannten Sklerite miteinander verschmolzen sind, sind diese Borsten dcutlich sicht- 
bar. Auf dem 9. Segment des Abdomens erscheinen jederseits ventral drei und 
dorsal sechs Macrochaeten. 

Von allen Borsten sind am starksten die auf'den dorso-lateralen, den sub- 
spirakularen Skleriten und auf dem Prothorax ausgebildet : am schwachsten die 
auf den ventralen und ventro-lateralen Skleriten. 

Wie erwahnt, unterscheidet man bei den Larven der Gattung Phyllodestli K I I W ~  
zwei Gruppen, und zwar die mit gefleckter und die mit ungefleckter Ventralseite. 
Vertreter der Gruppe mit ungefleckter Bauchseite sind die Larven von P. vulya- 
ticsitmi (L.) und P. lmcollis (SUFFH.). Diese kiinnen in1 dritten Stadium in SuGer- 
lich sehr verschiedenen Formen auftreten. Bei beiden Arten lassen sich drei ver- 
schirdene Typen feststcllen, die nach der einen oder anderen Seite hin variiercn 
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konnen.  Bei P. liiticollis (SUFFR.)  stellte C. COILYELIIIS (24) bereits in eineni 
Gelege zwei iiuRerlich verschiedene Larvcnformen fest. I n  den crsten beideii 
Stadien sind die Larven von F. lariiollis (Sl:prit.) k a u m  zu imtcrscheiden, hiii- 
gegcii weichen diejcnigen \on P ~ d ~ ~ i ~ i ~ s i ~ ~ i o  (L.) schr stark ab. 

Die einzelnen Larventypen 

I a. Larven mit unpigmentierteii Bauchskleriten 

a. Phyllodccla wlgatissima (L.) 

21. L a r v c n s t a d i u i n  I i i n d  I I  
Der Kopf ist gelblich, nur die Zone urn den Ozellen- 

hiigel ist geschwiirzt. Der Prothorax erscheint dorsal nicht voilstiindig dunkel  aus- 
pigmentiert. Die Medianlinie ist als heller Streifen zu erkennen. S i t  dient  spater 
als AufriBstelle bei der Hautung.  Im iibrigen treten nur die vier Eizahnplatten 
des Meso- und Metathorax voll schwarz hervor  und  nur angegraut - im zweiten 
Stadium jedoch etwas mehr - die Austrittsstellen der zwci Paar bzw. neun Paar 
Segmentaldrusen. Die Sklerite sind farblos, die Borstcn hell. 

Als Varisnte  voii (1 konnen Larven aIigejehel1 werden,  deren KopF an den 
Scitcn mehr gcschwirzt ist odcr sopar fast sc!iwarz erscheint, deren Sklerite jedoch 
hell blcibnn odcr n t i r  wenig angegraut sind. 

Kopf, Prothorax und saintliche 
Sklcrite a i d  der Dorsalscite sind schwarz auspignientiert, d ie  Driisenoffn lingen 
hedelitend stiirker angegrnut a15 bei der hellen Form. 

Bei Varianten des Larventypus f i  sind die Sklerite voll schwarz, der Kopf er- 
scheinc iedoch mehr ode? weniger hell. 

In a l l m  Fallen Iiandelt cs s i d i  s tc ts  um ausgcwnchscne Tiere des  betreflenden 
I.arvcn;tadiilms, 50 Jafi i n  jcdeiii Fall cicr Zustand der s tsrkstcn Pigmentierung 
erreicht isr. 

(1. D c r h e 1 1 c T y p 11 S. 

/j. D e r d LI 11 k 1 e T y p 11 s (Taf. IV, Fig. 3 I ) .  

a?. L a r v e n s t a d i i i  m 111 
Ini letztcn Larvtnstadium lassen sich drei niorphologisch verschiedene Larven- 

formen deutlich mtersd ie iden ,  die jedoch wiedcr mehr odcr  wcniger nach der 
cinen oder andercn Richtunp 'ibweichcn. 

Die drei Grundtypen s ind:  die helle, die  pcstreifte iind die  diinkle Form. Ge- 
ineinsam haben alle i a r v c n  Jiescr Art  einc sdiwarzc Kopfkapsel, dorsalseits einen 
schwarzen Prothorax mit feiner hellcr Linie i n  der Mi t te  und einer schmetterlings- 
ihnlichen Zeichnung (Abb. 1 8  a ) ,  hcrvorgcrufen durd i  nisht vollige Auspignicn- 
tierung der  nahegelegcnen Stcllen rechts und links der hellen Medianlinie, ferner 
helle Extrcmitiiten, deren 'Tarsungula eineii tiefen Einschnitt Lcsitzen (Abb. 20 a 
his d ) ,  weiBgeibe Rorsten und einen lanpgcstrecktcn, flachen, nach hinten etwas 
vcrschmalerten Korpcr. 

A u k  diesen Merkmalen gelten die nllgemcin fur alle Larven dcr Gat tung  
Plry l lodc i tn  K I R B Y  angegebenen. Ferner kbnncn bei allen drei Typen die  ventralen 
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Sklerite von Pro-, Meso- und Metathorax mehr oder weniger pigmentiert sein. 
Bei dem des Prothorax ist dieses fast ausschliefllich der Fall. 

a. D e r h e 11 e T y p u s (Abb. 1 8  a;  Taf. V, Fig. 38).  AuDer den Skleriten 
auf der Ventralseite sind alle Sklerite pigmentiert, ebenfalls die Stigmen. Die 
Zwischenraume zwischen den Skleriten bleiben hellgelb. Im Extremfall konnen 
sogar die subspirakularen und pleuralen Sklerite pigmentfrci bleiben. 

Als Ubergange zum gestreiften Ty pus (B) konnen die Larven angesehen werden, 
bei denen schwarze Inselchen, zu kleinen Haufchcn vereint, zwischen den Dorso- 
lateral-Skleritcn und den Stigmen liegen (Abb. 1 8  b). 

Als Ubergange zum dunklen Typus (1’) gelten die Larven, die auch kleine 
Pigmentinselchen zwischen den dorcalen Skleriten tragen. Meistens sind diese 
dann zwischen den einzelnen Segmenten gelegen. 

B. D e r g e s t r e i f t e T y p u s (Taf. V, Fig. 39). Hierher gehoren Larven, 
bei denen zwischen den Dorso-latzral-Skleriten und Stigmen schwarze Inselchen 
so dicht beieinander liegen, daO sich von Mesothorax bis zum 8. Abominalsegment, 
hei dem Dorsal- und Dorsolateral-Sklerite vereint sind, jederseits ein breiter 
schwarzer Streifen entlangzieht, der nicht unterbrochen wird. Die Stigmen des 
Abdomens, die in diesem Streifen liegen, sind kaum zu erkennen. 

Ubergangsforinen zum dunklen Typus ( y )  sind dann vorhanden, wenn schwarze 
Inselchen, wie bei Ubergangsformen der hellen Form zum duiiklen Typus, eben- 
falls zwischen den Segmenten auftreten. 

Die gesamte Dorsalseite der 
La.rve bis einschliefllich der dorso-lateralen Sklerite ist schwarz. Alle Stellen sind 

Y. D e r d u n k 1 e T y p u s (Taf. V, Fig. 40, 41). 

Tafel V 
Fig. 3 8 .  Heller Larventypus von P .  vdgarissiwa (L.) im 3. Stadium, fast ausgewachsen. Faeces 

am Abdomenende haftend. Dorsal. Vergr. ?fa& 8.  8. 1952. 

Fig. 39. Gestreifter Larventypus von P. vulgatissiwru (L.) im ?. Stadium, kurz vor den1 Vrrkriecheri 
zur Verpuppung. Dorsal. Deutlich erkennbar die beiden dunklen Streifen, die die Dorso-lateral- 
Sklerite miteinander verbinden. Ferner die Anordnung der Sklerite auf der Dorsalseite der Larve 
bis zum 8. Segment des Abdomens deutlich zu sehen. Das Herz zieht sich als dunkler Streifen 

dorsal auf dem Abdomeii hin. Vergr. jfach. 8.  8. 1052. 

Fig. 40. Dunltler Larventypus von P. vidgatissiwra (L.), ausgenachsm. Die Dorsalseite der Larvr 
erscheint fast ganz dunkel. Die Sklerite no& schwarzer und glanzender als die Rlume zwischen 

ihnen. Vergr. jfach. 21. 8.  1952. 

Fig. 41. Wie auf Fig. 40. Von der Seite gesehen, um die Trennungslinie zur hellen Unterseitz 
zu zeigen. Dorsal sdiwarz. ventral wei0. Vergr. sfach. 21. 8. 1952. 

Fig. 42. Vitellime-Larven kurz vor der 2. Hiutung. Man sieht deutlich den breiten Thorax und 
den verhaltnismabig shnialen Kopf. Vergr. 5fach. 20 .  6. 1952. 

Fig. 43. Ausgewahsene Larven des 3. Larvenstadiums von P. v i f e l l iwe  (L.). Auch hier wie auf 
Fig. 42 def verhaltnismaflig schmale Kopf gegeiiiiber dem breiten Thorax, wie es bei aus- 
gewachsenen Larven eines jeden Stadiums drr  Fall ist. Die dunkle Zeichnung auf dem Mittelteil 
der Abdomensegmente 4-6 zu erkennen, die bei den Larven im 2. Stadium (Fig. 42) no& fehlt. 
Man beachte den plattgedruclcten Karper dieser verpuppungsreifen Larven gegeniiber dem schlankrn 

Korper der vwlgarissina-Larven auf Fig. 38-40. Vergr. 5fach. 20. 6 .  1952. 
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niit den kleinen, schwarzen Inseln so didit hesetzt. daO diese kaum einen hellen 
Rauni zwischen ihnen freigeben. Lediglich bei fast ausgewachsenen oder ganz 
ianggestreckten Tieren schimmert die hellc. Grundfarbe hervor. Dies ist meistens 
der Fall zwischen den Segmenten, an der Mittellinie und nur wenig zwischen dell 
Dorsal- und Dorsolateral-Skleriten, Selbst bei dieser dunklen Form konnen 
- iihnlich wie bei dein hellen Larventy puj  - Subspirakular- und Lateralsklerite 
unpigmentiert bleiben. Stets jedodi erscheint, selbst bei den dunkelsten Indi- 
viduen, ein heller Streifen vom Prothorax bis zur Mitte des Metathorax, namlich 
an der Stelle, an der die Haut bei der Hautung einrei0t. Diese Linie, Sutura 
mediana, bleibt stets frei von schwarzen lnseln. 

$ 

Von 9 3 8  Larven im 3 .  Stadium waren 414 (44,l0/u) hell, 
104 ( 1  1 , Io /o)  gestreift und 
420 (44,s0/0) dunkel. 

b. Phyl lodmu lriticollis (SUPFR.) 
ai. L a r v e n s t a d i u m I u n d l I  

Die aus dem Ei geschliipften Tiere sind ebenso wie die nach der I .  Hautung 
vollig shwarz  (Taf. IV, Fig. 3 3 ) ,  hellen aber mit dem Wachstum auf. Am meisten 
dringt der Gelbton der Grundfarbe kurz vor den Hautungen hindurch, wenn nadi 
Dehnung die Sklerite und Pigmentinseln am weitesten getrennt sind. Kopf, Pro- 
thorax, Sklerite, Borsten und Extremitaten sind dunkel pigmentiert. Auffallend 
ist, dab auch bei P. laticollis (SUFFR.) die beiden jungen Stadien unterseits pig- 
mentierte Sklerite besitzen, die im letzten Stadium vershwunden sind. Das 
zweite Stadium weist jedoch nur noch schwach pigmentierte Ventralsklerite auf. 
Diejenigen auf dem Meso-, Metathorax und den ersten Abdominalsegmenten 
bleiben farblos. 

Tafel VI 
Fig. 44. Fast ausgewachsene Larven van P. IntitLdlis (5ijrri< ) im 3 .  Stadiwn auf P ~ F U I U S  pyrn- 
midnlis R ~ z .  An den Seiten zwei Larven vom dunklen Typus. i n  der Mitte der vollig un-  
pigmentierte Larventypus. Median der hellsn Larve das Herz als dunkler Streifen. Vergr. 5Cach. 

Fig. 45. Larisollis-Larve im 3. Stadium, etw3 zwei Tagc nach der Hautung. Gestreifter Larven- 
tyFus. Pigmentiert nur die dorso-lateralen Sklerite. die durch kleine schwarze Inselchen mit- 

einander in Verbindung stehen. Vergr. ;fa&. 9. 7. 1 9 j 2 .  

Fig. 46. Larve van P. laticollis (51IFFR.) kurz vor dem Verkriechen zur Verpuppung. Kleiner 
Kopf, breiter Thorax. Ihr Kotper Iauft spitz zu. Sie gehort zum gestreiften larventypus. Die 
Streifen an den ersten drei abdoniinalen Segmenten nod1 nidit voll auspigmentiert. Vergr. 5fach. 

11. 7. 1952. 

Fig. 47. Zwei Larven von P. laticollis ( S I ~ F F R . )  l ' / c  Tage nach der letzten Hautung zur Larvs 
a u t  Populus. Dic helle Larvc gehort dem gestrciften Tvpus *in, die nnderen dem dunklen, der 

jedoch einen hellen Prothorax besitzt. Vergr. 5fach. 14. 7 .  1952. 

Fig 48. Schwarzer Larventypos i:n 3 ,  Stadium vcii P. Inticof'i; (SUFPR.) mit hellem Prothorax. 
Vergr. gfarh. 11. 7. 1952. 

ki?. 49. Teil eines Larvenspiegels von dunklcn hitollis-Larvm im 3 .  Stadium. Vergr. qfach. 
9 .  7. 1952. 

14. 7. 1952. 
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ae. L a r v e n s t a d i u m  111 

Diese Larven besitzen eine schwarze Kopfkapsel, einen hellen Streifen auf dem 
Prothorax, der sich bis zum ersten Abdomensegment hinzieht (Taf. VI, Fig. 30. 
34, 35), helle Extremitaten, jedoch dunkler als bei P. vulgatissiwa (L.), goldgelbe 
Borsten und einen langgestreckten Korper, der nach hinten spitzer zulauft als bei 
P. wlgatissima (L.). 

a. D e r h e 11 e T y p u s (Taf. V1, Fig. 44). AuDer der schwarzen Kopfkapsel 
sind nur die neun Paar Stigmen dunkelbraun gezeichnet. Alle Sklerite. selbst der 
Prothorax, erscheinen gelb. Das Gelb der Sklerite ist jedoch wenig dunkler als die 
Grundfarbe. Gelegentlich werden die Seiten der ,,Dorsalplatte" des 8. Abdominal- 
segmentes, gebildet von den Dorso- und Dorso-lateral-Skleriten, mehr oder 
weniger dunkel. Diese Stellen entsprechen sidierlich den Dorso-lateral-Skleriten. 

Als abergang zur gestreiften Larve (P )  mussen Larven gelten, bei denen ein 
groDer Teil der Drusensklerite, also der Dorso-lateral-Sklerite, ebenfalls ein 
dunkleres Braun oder z. T. sogar Schwarz annimmt. Meistens beginnt diese 
dunkle Zeichnung am Meso- und Metathorax sowie an den hinteren Abdominal- 
segmenten. Subspirakular-Sklerite des Mesothorax und zum groDen Teil des 
Metathorax sind dann ebenfalls dunkler gefarbt. 

B. D e r g e s t r e i f t e T y p u s (Taf. VI, Fig. 45-47). Er ahnelt sehr den1 
hellen Typus. Der Unterschied besteht darin, daO sich links und rechts vom Meso- 
thorax bis zum 8. Abdominalsegment je ein dunkelbrauner bis schwarzer Streifen 
entlangzieht. Diese sind bedingt durch kleine, schwarz-braune Inselchen, die diese 
Sklerite bis zu den Stigmen umgeben. Das 8. und 9. abdominale Segment ist eben- 
falls dorsalseits braun auspigmentiert, das siebente jedoch no& nicht. Ferner 
konnen schon die Subspirakular-Sklerite von Meso- und Metathorax etwas und 
die Seiten des Prothorax schwache Braunung angenommen haben. Die Grundfarbe 
ist hellgeb, wie bei dem Typ a. 

Y. D e r d u n k 1 e T y p u s (Taf. VI, Fig. 44, 47-49). Dorsalseits sind der 
Prothorax, das 8. und 9. abdominale Segment und alle Sklerite stark pigmentiert; 
auDerdem besteht wie bei vufgatissiwa-Larven eine Verbindung zwischen den 
Dorsalskleriten des 7. Hinterleibssegmentes. Zum anderen erscheinen die Sub- 
spirakular- und Pleural-Sklerite des gesamten Thorax. Die Subspirakular-Sklerite 
des Abdomens konnen ebenfalls dunkel sein, jedoch in geringem IMaDe und vom 
1. bis 8. Segment in der Starke abnehmend. Die Extremitaten sind schwarz- 
braun. Zu den Skleriten auf der Dorsalseite kommt noch eine grobe Zahl von 
Figmentinselchen hinzu, so da0 die Larven bedeutend schwarzer erscheinen. Die 
Fleckchen liegen dicht gedrangt zwischen den Skleriten bis zu den Stigmen, fehlen 
aber an einigen Stellen an den Seiten und besonders zwischen den Dorsalskleriten. 
Deshalb scheint an diesen Punkten die gelbe Farbe hervor. Durch diese Anord- 
nung erkennt man schon makroskopisch deutlich vier dunkle Streifen auf der 
Dorsalseite, zwischen denen sich drei hellere hinziehen (Taf. VI, Fig. 44, 49). 
Die mittlere helle Linie ist besonders markant auf Meso-, Metathorax und den1 
1. Abdominalsegment. 
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Junge Larven des letzten Stadiums erscheinen vollstandig schwarz (Taf. VI, 
Fig. 47, 48). da die Inselchen und Sklerite so eng aneinanderliegen, daO sie die 
gelbe Grundfarbe vollig verdecken. 

Der dunkle Larventypus wird auch no& in etwas abgeanderter Form an- 
getroffen. Er besitzt einen hellen mittleren Teil des Prothorax (Taf. VI, Fig. 47. 
48). Die Seiten des Thoraxschildes, die den Dorso-lateral-Skleriten entsprechen 
wiirden, bleiben jedoch dunkel pigmentiert. 

Von 4 I 8 gesammelten Larven waren : 

60 ( 1  4,3O/o) hell, 
5 5  ( 1  3,3O/o) dunkel gestrcift, 

I 3 ( 3,OoJ’0) dunkel mit helleni Prothorax. 
290  (69,4’/0) dunkel und 

1 b. Larven mit pigmentierten Bauchskleriten 

c. Phyllorleciii tibialis (SUFFH.) 

at. L a  r v e n s t a d i u m I LI n d 111 (Taf. IV,  Fig. 3 5 )  

Die beiden erstrn Stadien ahneln sehr denen von P. laticdlis (SUFE’II.). Die 
Borsten erscheinen jedoch nicht dunkel. sondern gelbbraun bis braun. Beim 
2. Larvrnstadium sind bei dieser Art die verschmolzenen Ventralsklerite pig- 
mentiert, wahrend sie bei P. laticollis (SUFFR.),  besonders aber Meso- und Meta- 
thorax nebst den ersten abdominalen Segmenten, kaum noch Pigment besitzen. 
Die dunklen Inselchen zwischen den Skleriten sind bei dieser Art nicht ganz 
so zahlreich wie bei P. lntiiollij (SUFFH.). Deshalb sehen frisch gekrochene, aus- 
pigmentierte Intisollis-Larven bedeutend dunkler aus. 

a?. L a  r v e n s t a d i u m 111 (Taf. lV, Fig. 3 6 ;  Abb. 24 c) 

Die Larven dieser Art sind im 3 .  Stadium gleich. Alle Sklerite werden gut aus- 
gebildet, besonders die subspirakularen und pleuralen. Die Extremitaten er- 
scheinen sehr dunkel. Die Borsten sind hellgelb und werden nach den Spitzen 
zu hellbraun. Von allen Arten besitzt diese am meisten schwarze Inselchen zwi- 
schen den Skleriten, wodurch die Larven ein besonders dunkles Aussehen erhalten. 
Die jiingeren Tiere im letzten Larvenstadium sehen ruOfarben und glanzlos aus. 
Lediglich die Sklerite und der Kopf geben einc glanzende Schwarze wieder. Spater 
jedoch, bei der groOen Streckung des Larvenkorpers werden die Zwischenraume 
zwischen den Inselchen weiter, so daO die Larven etwas aufhellen. AuDerdem er- 
:.-lieinen M e w -  und Metathorau zwischen den Dorsalskleriten heller, wodurch 
cine helle Linie entsteht. Das gleiche ist auf der Dorsalseite des schwarzen Pro- 
thorax der Fall. Die Larve ist langgestrcckt, in ihrer Form der Larvc iron P. wl- 
gatissitm (L.) sehr ahnlich. 
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d. Phyllodectri vitellittae (L.) 

ai. L 2 I' v e I? s t a d i LI 111 1 LI t i  d 11 (Tnf. IV, Fiq. 3 4 :  Taf. V. Fig. 4.2) 

Die Larven dieser Stadien Shneln ebenfalls wie P. ribialk (SUFFR.) sehr denen 
von P. laticollis (SUFFR.). Die Grundfarbe sowie die Pigmentierung der Sklerite 
ist die gleiche. Zwischen den Skleriten sind die lnselchen gegenuber den beiden 
eben erwahnten Arten nicht so zahlreich; deshalb haben diesc Larven ein hell- 
gelbes Aussehen, selbst nach den1 Schlupfen und Hauten. Die Borsten sind vollig 
schwarz. Beim 2 .  Stadium erkcnnt man auf dem Prothorax neben ihrer hellen 
Mittellinie bereits die aufgehellten Stellen. Die Pigmentierung der Bauchsklerite 
ist starker als bei P. laticollis (SUTZFR.), jedoch schwacher als bei P. tibialis (SUFFR.). 

a2. L a  r v e n s t 7. d i LI m I I I  (Taf. IV, Fig. 3 7 ;  Taf. V. Fig. 43) 

Auch bei dieser Phyllodeita-Art ist das letzte Larvenstadium sehr einheitlich. 
Die Sklerite ober- und unterseits sind alle gut auspigmentiert. Die Extremitaten 
crscheinen sehr dunkel. Die Borsten sind in allen drei Stadien tiefschwarz gefarbt. 
Der Prothorax wird auch hier durch cine feine gelbe Mittellinie in Halften ge- 
trennt, unmittelbar neben ihr etwas aufgehellte Flecke besitzend. Charakteristisch 
ict die Anordnung der schwarzen lnselchen zwischen den Skleritcn, WPS als B e  
stimmungsmerktnal benutzt wird. Die Inselchen fiillen die Zwischenraume der 
Dorsalsktlerite untereinarider - nicht nebzneinander - aus und qeitlich die Dorso- 
mit den Dorso-lateral-Skleriten auf Meso- und Metathorax (Taf. IV, Fig. 37; 
Taf. V, Fig. 43). Es bleibt also wiederum wie bei allen Arten in der Ver- 
langerung der feinen hellen Mittellinie des Thorax ein Streifen von schwarzen 
lnselchen frei: die Sutura medinna. Dic Einzelheiten der Pigmentverteilung auf 
den Abdominalsegmenten seien den Fotografien entnommen (Taf. IV, Fig. 37;  
Taf. V, Fig. 43). 

Von allen untersuchten Phyllodecta-Larven erscheint diese Larve am starksten 
plattgedruckt, besonders der Meso- und Metathorax. Nach dem Abdomenendz 
zu ist sie zugespitzt. Die Farbe ist gelbweid bis gelb, anfangs wegen der dichter 
gedrangten lnselchen dunkler aussehend. 

e. Phyllodectri atrovirew (CORN.) 
Leider war es nicht moglich, die Larven dieser Art selbst zu untersuchen. Nach 

CORNEL~US (24) ist die Larve die kleinste der einheimischen Phyllodecta- Arten. 
lhre Gestalt ahnelt der der vitellitrae, weicht aber i n  deren Grundfarbe von ihr und 
der der iibrigen Arten ab. Sie ist dunkel-olivfarbig. Die Mitte des Prothorax 
ist trubgelb mit heller Mittellinie. Die Tracheenkcgel der Hinterleibsringe stehen 
auf triib-olivfarbenem Grunde. Zwischen den Skleriten der Abdomensegmente 
isc in der Gelenkrinne isdes Segmentcs ein rudfarben verloschcner Flzck, der in 
Verbindung mit den dunklen Skleriten dunltle Langsstreifen auf dem Riicken 
bildet. Die Skleritc dieser Art sind verhaltnismaoig gro13 und dabei etwas in die 
Breite gezogen, ihrc Borsten llagegen zart und kurz, von gelblicher Farbe wie bei 
ribialis. Unterseits, nach den1 Seitenrande zu findet man eine Reihe feiner, ver- 
loschener, schwarzlicher Piinktchen. Sonst ventral wei0, nur zuweilen in der Mitte 
unbestimmt schwarzIich. 
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2. Lokomotionsorgane wid ihre Funktion 

Abdomen elide. 
Zur Fortbewegung dienrn den Larven drei Bcinpaare und ein Nachschieber am 

a) D e r N a c h s c h i c b e  r 

Dieser wird aiis dem 1.0. Abdominalsegment gcbildet iind ist nach inncii ein- 
stiilpbar. P. B[<.iS:j ( 1  I 9) schreibr, daO das Organ .nichts anderes ist als das modi -  
fizierte Analsegment, welches sekundiir eingestiilpt wurde. 

I n  bezug auf die Wirkungsweise gchen die Ansicliten voii P. B I L ~ S S  ( I  I 9) mil 
K.  W. V E I < I I O E F ~  (10s) auseinandcr. M'iihrcnd P. B1t;zss ( I  I 9) ein Fcstltleben 

app/-$ uqr- . z  C 

au. , 

H 1,- 

/ 
Pv Tr co 

f v  / 
// 

b?w&. \<f ,- Fe H ?7 pv ,J n- 2- " d 
CO Ti : , \  7s U 77 . 

0 . 5 m r n  0 , l m m  

Abb.  10. Rrchtr hintcr t  Extremitl t  sintr L.irvc I l l  vnn P. vldgrltijsuml (L.), 
a = das yanze Bein von vo rn ;  b = das ganzu Bein yon h i n t r n ;  c = Tarsun- 

giila von  vo rn ;  d = Tarsungtila voii hintcn gesehrn.  

des Schiebers mit  einer Fliissigkeit, dcm Exltrct dcr Malpighischen Schlauche 
annimmt,  glaubt K. W. V ~ . K ~ i O k : i ~ F  (108)  a n  ein Anpressen des Analwulstes an 
die  Utiterlage durch den Luftdruck. Dcr  Analwulst wird durch Hineinpressen 
von Korperfliissigkeit aufgetrieben und ouf die Unterlage gedriickt. 

Die Haftfahigkeit des Nachschiebers ist so groO, daO die Larven sich ohne 
I-Iilfe der Beine nnch tititcn hangend am Substrat halten konnen. 

b) D i e B e i n e  

Die drei Bziiipaare cind einheitlich gcbaut  (Abb. 20 a ,  bj. Die Tibia t r i g t  am 
Ende eiiie rotbraune Kralle. v o n  K. W. V E R ! I O L ~ , F  (10s) als Tarsungula be- 
zeichnet; dieser gegcntiber liegt ein Polster, nach K.  W. VI;I<IIOI:IF (108)  der 
Pulvillus. Bci Mt.lasow pcp l i  (L . )  sind Tarsus tirid i<ralle durch einen tiefen Ein- 
schnitt gegeneinander abgesetzt, wobei dsr Tarsus einc kleine, starre Borste triigt. 
Diese Borste dieiir iiach H. L I P P  ( 6 5 )  bei Mclilioiii'i i i w t w i  (L.)  zuin Bctasten der 
;\nklaintncrungssti.lle~i. Es 1st bedetitsain, daB bei P. vrilgotissiuzir (L.) diesel Ein- 



b 

C 

Melasoma poptrli (L.)  eine physiologische Bedeutung 
ZLI. Nach Ansicht dieses Autors kann sich der Ein- 
schnitt eines Tarsungulum in vorspringende Korper, 
besonders an Randern und Rippen von Pappel- 
bkttern einschieben, um dadurch das Anklammern 
der Krallen zu erleichtern. Dennoch ist die von 
K. W. VERHOEFF (108) vertretene Ansicht uber 

E- 
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das letzte Extremitatenpaar dicht an das zweite herangesetzt, bis dieses n a h  vorn 
wiederum unmittelbar an das erste Beinpaar herangezogen wird, also: I ,  3 ,  2 ;  
1 ,  3 ,  2 ;  . . . . ., oder mit dem letzten Paar beginnend: 3 ,  2, I ; 3 ,  2 ,  1 : . . . . . 
Gelegentlich beobachtet man auch, da13 von einem Beinpaar das eine oder 

andere Bein wenig spater folgt. Hauptsachlich komint dieses beim vorderen Paar 
beim Anlaufen vor. Ziemlich unregelmaoig werden die Schritte der Larven, wenn 
diese etwas zur Seite rucken. Jedoch bleibt der Grundschritt wie oben angegeben. 

Das als Nachschieber umgebildete 10. Abdominalsegment (Abb. 18 b) wird 
beim Gehen zusammen mit den Beinen benutzt. Die Setzfolge dieser Haft- 
scheibe ist nicht ganz gleihmaaig. Nach I ' / Z  bis 2';~ Laufperioden wird sie nach- 
gezogen und auf die Unterlage gepreOt. Der Nachschieber kann gleichzeitig mit 
den Vorderextremitaten vorgesetzt werden oder auch vorher oder nachher. 

Trotz der kurzen Beine ist es dank der Pulvilli, Krallen und der Haftscheibe 
am Abdomenende den Larven moglich, von einer Blattseite auf die andere zu ge- 
langen. Lediglich den plumperen Larven des letzten Stadiums macht dieser 
Seitenwechsel Schwierigkeiten. Das Ubersteigen kann auf zweierlei Art ge- 
schehen: 

I .  Die Larve kriecht zunachst am Blattrand entlang. Sie setzt die Beine der 
AuOenseite beim Schreiten unter das Blatt. Der Nachschieber wird beim Gehen 
nach einigen Schritten ebenfalls auf die Blattunterseite geriickt, so daO bei den 
nachsten Schritten die no& auf der Blattoberseite befindlichen drei Beine nach- 
geholt werden konnen. 

2 .  Die Larve kriecht auf der Oberseite des Blattes direkt zum Rand. Dort an- 
gekommen, bewegt sie zunachst lebhaft das erste Beinpaar in der Luft umher, 
evtl. ein benachbartes Blatt erwischend. Dabei wird der Kopf mehrmals nach links 
und rechts gedreht. Nach vergeblichem Tasten werden die Beine nacheinander 
uber den Blattrand genommen, der Korper stark nach unten gekrummt, bis die 
Beine die Blattunterseite erreichen konnen. Wahrend dieser Zeit hat die Haft- 
scheibe die gesamte Last des Tieres allein zu halten. Sobald die Extremitaten sich 
mit den Pulvilli und Krallen fest an die Unterseite verankert haben, lost die 
Lawe ihre Haftscheibe, urn diese auf die andere Seite nachzuholen. Beim Seiten- 
wechsel kommt nur selten ein Sturz vor. 

3. Organe der Nahrungsaufnahme und Ernahrung 

a) L a  r v a 1 e M u  n d w e r k z e u g e 

Das Labrum (Abb. 2 2 )  ist bei allen vier Phyllodecta-Arten gleich gebaut und 
tragt annahernd die gleiche Anzahl Borsten. Es besitzt in der Mitte des vorderen 
Randes einen flachen Ausschnitt. Die Ecken sind abgerundet. Der basale Rand 
Iauft an den Enden in je einen Zapfen aus, median ist er vorgebeult. Eine zum 
Vorderrand laufende Verstarkungsleiste dient in der vorderen Halfte zur Festi- 
gung. Der hintere Teil ist dunkel pigmentiert. Das Labrum tragt auf der Dorsal- 
seite, ziemlich in einer Querreihe angeordnet, jederseits zwei Paar nach vorn ge- 
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richtete, starre, langere Borsten. Vier kleinere befinden sich - je zwei links und 
rechts der Verstarkungsleiste - im helleren Teil des Labrums. Vor diesen sind 
un'terseits der Oberlippe je drei kleinerc Kreise sichtbar, die sicherlich Sinnes- 
organe darstellen. Nahe dem Vorderrand erkennt man deutlich auf der Ventral- 
seite funf Paar starke Sinnesstifte, die fast mit ihrer Spitze den Vorderrand der 
Lippe erreichen. Von diesen, noch mehr median gelegen, sind drei weitere 
Borstenpaare wenig rechts und links der Verstarkungsleiste angebracht, von 
denen einige mit ihrer Spitze uber den Rand des Labrums hinausragen. All diese 
Borsten und Sinneskegel komnien niit der Nahrung in Beruhrung. 

Unmittelbar hinter dem Labrum folgen zwei kraftig ausgebildete Mandibeln 
(Abb. 23). Es kann die linke mit ihren vier Zahnen iiber die rechte greifen oder 

- 
C,lrnrn 

Abb. 22 
Labrum einer Larve 111 vnii 

P. vdgntissir i in (L.), dorsal. 

Abb. 23 
Keclite Mandibel einer Larve ILI 
von P. vitlgatissiriiii (L.), ventral. 

- 
91 w 

Abb. 24. Linkr Maxille niit 
Labium einer Larve I11 von 
P. ribiolij ( S C  I . I . R . ) ,  ventral. 

C = Cardo 
G = Galea 
L = Lacinia 
M t  = Mentuni 
Plb = Palpus labialis 
Pmx = Palpus niaxillaris 
Squp = Squama palpigera 
St = Sripes. 

auch umgekehrt. Die breiteste Stelle der Mandibel ist die Basis, von wo aus sie 
sich nach vorn keilformig verjungt. In ihrer Form ist sie schaufelformig, nach 
innen konkav gebogen. Vier glatte, an der Spitze abgerundete Zahne bilden den 
AbschluO. Ihre Farbe ist der starken Chitinisierung entsprechend dunkelbraun 
bis rotbraun. Die ersten drei Zahne, von denen der dritte am groBten und am 
weitesten vorgeschoben ist, liegen nahezu in einer Ebene, wahrend der letzte nach 
innen wenig umgebogen ist, so daO zwischen den Flachen des dritten und vierten 
Zahnes ein Winkel gebildet wird. Eine langere Furche trennt beide Zahne von- 
einander. An der AuDenlade ragen zwei groBere Borsten nach oben. 

Die Teile der Maxillen sind deutlich voneinander zu unterscheiden (Abb. 24). 
Auf einer stark chitinisierten Cardo sitzt gelenkig der kraftige Stipes auf. An der 
AuBenlade t r ig t  dieser zwei dornartige Borsten. Seine Basis ist wie die ge- 
samte Cardo stark chitinisiert und besitzt an der dem Labium zugekehrten Seite 
eine tiefe Beule. Entlang dem Labium zieht sich eine Chitinleiste bis zur Galea. 
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Letztere, einen stumpfen Kegel bildend, tragt an der Spitze einen Kranz von 
mehreren gut erkennbaren, kurzen, aber starren Borsten. Nach auOen gerichtet 
sitzt neben der Galea auf den1 Stipes der Palpifer (Squama palpigera) mit dem 
dreigliedrigen Taster. Er besitzt unterseits eine lange Borste, denen des Stipes 
gleichend. Die Glieder des Tasters nehmen vom Basalglied zum Endglied an 
Breite ab und an Lange zu. Am oberen Rande des ersten Gliedes steht eine kleine 
Borste steif nach a d e n .  Das HuBerste Glied weist einige feine Haare auf. Nach 
innen zu ist rin init kurzen Zahnchen besetzter Buckel zu erkennen, der meines 
Erachtens als Lacinia anzusprechen ist. W. STEINHAUSEN ( 1  2 5 )  fand diese auch 
bei den Larven der Cassidinae. K. W. VERHOEFF (108) erwahnt eine Lacinia bei 
Melasorua populi (L.) nicht, und auch H. LTPP ( 6 5 )  leugnet ihr Vorhandensein bei 
Melasorua aeNeuru (L.j. 

Das Mentum ist bei wciteni der groOte Teil des Labiums. Von der Basis aur 
verjiingt es sich iiach vorn. Es tragt zwei Paar langere Borsten, von denen ein 
Faar im hinteren, das zweite Paar im vorderen Drittel dem Mentum aufsitzt. 
Distal vom Mentum folgt ein Sklerit, auf dem se i t l ih  die zweigliedrigen Palpi 
labiales aufsitzen (Abb. 24). In der Mitte befinden sich zwei starkere Borsten. 

b) D a s l a r v a l e F r a O b i l d  u n d  d e r  e i g e n t l i c h e F r a 0  
Da die FraOpflanzen die gleichen sind wie bei den Imagines, kann auf den ent- 

sprechenden Abschnitt (p. 14,  16 f.) verwiesen werden. 
Auch das FraBbild der Larven ist das gleiche wie das der Imago (Taf. 11, Fig. 8. 

13-15) .  Ein Unterschied grgenuber den Kiifern besteht nur darin, daO die 
Blatter von den Larven restlos ihres F'arenchyms beraubt werden, wahrend die 
Imagines nur platzweise das Blatt benagen. Zuni anderen fressen die Larven fast 
nur an der Unterseite der Blatter ; diese positive geotaktische Einstellung schutzt 
sie vor Regen und direkter Sonnenbestrahlung. Ein Unterschied des FraDbildes 
der Larven wahrend der verschiedenen Stadien besteht so gut wie nicht. 

Sobald die Larven aus ihrer Eihiille gekrochen sind, beginnen sie nach kurzer 
Ruhepause in der Nahe des Geleges mit der Nahrungsaufnahme. Ein Tier gesellt 
sich zu dem anderen, so daO bald ein Larvenspiegel beisammen ist (Taf. IV, 
Fig. 33) .  Zunachst fressen sie, sich mit den Seiten beriihrend, in einer Reihe, 
jedoch bald den Teil eines Kreisbogens bildend. Dieser Geselligkeitstrieb der 
Tiere dauert wiihrend der gesamten Larvenzeit an. Besonders trifft dieses f u r  
P. laticollis (SUFFK.) zu, die an den breitblattrigen Pappeln ihre Larvenzeit durch- 
stehen. Es wurden Spiegel dieser Art angetroffen, die aus 14 Larven im 3.  Sta- 
dium bestanden. Meistens sind jedoch die Trupps im letzten Stadium geringer an 
Zahl. DaO der Zusammenhalt. besonders des 3 .  Stadiums bei P. vulgatissima (L.j, 
P. tibialis (SUFFH.) und auch F. vitellinae (L.) nicht so groO sein kann wie bei der 
erstgenannten, liegt an deren Hauptwirispflanzen, die nur schmale Blatter be- 
sitzen. Die Breite dieser Blatter ist von wenigen Larven bald skelettiert, so daO 
die nachfolgenden nur no& eine Epidermisschicht vorfinden und deshalb eine 
andere Futterstelle auf einem benachbarten Blatt aufsuchen. 

Feld fur Feld eines Blattes wild von den in1 Wachstum begriffeneii Larven ab- 
peweidet. Nur dort. wo die Tiere nicht init ihren Mandibeln hingelangen 
5 l~euisclif: Eritoiiiologische Zeitwllrift N. F. 2. Heft 1/11 
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konnen, in der Nahe groDerer Adern bleiben kleine, griine Stellen iibrig. AuDer- 
dem trifft man bei jung geschliipften oder gehauteten Tieren gelegentlich noch 
wenige, nicht abgeweidete Fleckchen an. Sobald sich jedoch die Larven zu einem 
Spiegel zusammengefunden haben, wird der FraD platzartig. 

Der Hinweis von K. W. VERHOEFF (IOS), daO die weidenden Larven [P. vitel- 
lime (L.)] auffallend bestandig sich a n  eine Blatthalfte halten, weil sie die Mittel- 
rippe als Hindernis empfinden, scheint nicht immer zutreffend. StoDt ein Teil 
eines Larvenspiegels auf die M ittelrippe oder auf eine andere starkere Blattader, 
so steigen die betroffenen Larven entweder iiber den hindernden Nerv hinweg 
oder wechseln an die andere Seite des Spiegels iiber. Zum groOten Teil wird der 
FraD jenseits der Rippe fortgesetzt, wodurch der Larvenspiegel dann in zwei 
Trupps gespalten wird. 

Abgeweidete Blatter bekommen ein graues bis schmutzig-graubraunes Aus- 
sehen, sterben ab und rollen sich an den Randern ein. Beim EintrocknungsprozeB 
zeigt die iibriggelassene Epidermisschicht Risse und blattert z. T. ab. Die kleinen 
Felderchen sind vielfach mit trockenem, schwarzem Larvenkot ausgefullt. Alte 
Larvenhaute kennzeichnen die Platze, an denen die Hautungen stattgefunden 
haben. 

Ein eingehendes Betasten des Substrates mit den Labial- und Maxillartastern 
erfolgt selten. Dies erklart sich zweifellos daraus, daO die Larven sich allgemein 
gleich bei ihrer ,,Geburt" auf den Wirtspflanzen befinden, aueerdem ihren FraB 
nach einer Unterbrechung an gleicher Stelle fortsetzen. Vor dem FraDbeginn 
richten die Tiere meistens ihren Kopf wenige Male nach links und'rechts, die 
Blattnervatur ausmachend, und kauen anschlieaend ein Feldchen an, um dadurch 
zunachst mit den Mandibeln festen Halt zu bekomnien. Die folgenden Be- 
wegungen der Mundwerkzeuge zur Lostrennung der Blattsubstanz und zum Auf - 
schliirfen des entstandenen Nahrungsbreies sind denen der Imago so ahnlich, daD 
ich auf eine besondere Beschreibung dieser verzichten kann (p. 20). Bei der 
Raspelarbeit werden vom Kopf heftige Bewegungen ausgehhrt. Durch Erschiit- 
terungen von Thorax und Abdomen, besonders haufig bei den jiingeren Larven, 
erkennt man die Beteiligung weiter Muskelpartien. Blatthaare, wie z. B. bei 
jungen Blattern von Salix viminalis L. oder Salix caprea L., werden meist nicht 
mit aufgenommen, sondern als Saum vor den Larven hergeschoben bzw. an den 
Seiten liegengelassen. 

Durch das Abschaben der Blattsubstanz erhalten die Larven sehr feine Teilchen 
des Blattes, die gemeinsam mit dem Blattsaft leicht aufgenommen werden, ohne 
dabei, die Lockerungsarbeit der Mandibeln zu unterbrechen. Eine gesonderte Auf- 
nahme von Flussigkeit erfolgt ebenso wie bei den Imagines nicht. Offenbar wird 
auch bei den Larven der Wasserbedarf aus der Nahrung gedeckt. 

c) F a e c e s  

Wie bei der Imago werden die Faeces als Wiirstchen ausgeschieden (Taf. V. 
Fig. 38).  Die Beshaffenheit ist etwa die gleiche wie bei den Kafern. Die Faeces 
trocknen bald ein, bleiben aber meist an den Blattern haften und werden nur 
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beim Aneinanderschlagen der Blatter bei Wind u. dgl. abgestreift. Die Lange und 
Breite der Wiirstchen nimmt mit dein Wachstum der Tiere zu. 

Die Defaecation findet wahrend des FraDes und auch wahrend dcr Ruhe statt. 
Hierzu hebt die Larve wenig das Abdomen und streckt das letzte, einziehbare 
Segment ganz hervor. Das Kotwurstchen wird ausgestoDen und haftet im all- 
gemeinen an der Unterlage an. Mit dem Einziehen des 10.  Abdominalsegmentes 
losen sich die Faeces vom Tier. 1st dies nicht der Fall, schlagt die Larve das Ab- 
domende etwas nach den Seiten, urn sich so von dem Kot zu befreien. Aus dieseni 
Crunde sieht man nicht selten die Larven auf der Dorsalseite mit Faeces der 
Nachbartiere beschmutzr. Oftmals werden Larven angetroffen, die zwei bis drei 
Kotrollen am Abdomenende mitschleppen (Taf. V, Fig. 3 8 ) .  

Wie bei den Imagines zeigte die mikroskopische Untersuchung frischer Faeces, 
daO die Nahrung gut verwertet wird. Nur wenige Epidermiszellen werden im 
Zusammenhang angetroffen, die wie die unverdaulichen Spaltoffnungen, nur 
weiiigen Blatthaare und Fragmente von Spiraltracheen wieder unverdaut aus- 
geschieden werden. 

4. Ruhe 
Wahrend der Ruhe der Larven wird ein bejonderer O r t  nicht gewahlt. Der 

Spiegel bleibt am alten FraSplatz beisammen, sich mit den Klauen, Pulvilli und 
der Haftscheibe am Abdomenende auf dem Substrat haltend. 

5. Abhangigkeit yon AuBeneinfliissen 
Eine gewisse Abhangigkeit besteht wohl gegeniiber der Temperatur, vor alleni, 

was die Intensitat der Lebensfunktionen betrifft. Die Trmperaturen innerhalb 
der Weidenbestsnde sind ausgeglichener als in den oberen Trilen. Das Mikro- 
klima zwischen den Weidenbiischen bietet den Tieren auch einen gewissen 
Schutz gegen zu groSe Hitze und nachts gegen zu starke Abkiihlung. Der Aufent- 
halt der Larven an den unteren Blattern von Weiden und ihr FraD an der Blatt- 
unterseite schiitzc sie gegen direkte Sonnenbestrahlung. 

Durch die Wahl ihres Aufenthaltes auf der Blattunterseite bzw. auf der Seite 
des Blattes, die zum Boden zeigt, werden die Larven gleichfalls zum groljten Teil 
vor Nasse bewahrt. Dennoch zeigen die jungen Stadien eine gewisse Empfindlich- 
keit gegeniibe: der Feuchtigkeit. Besitzen Blatter, die z. T. schon skelettiert 
waren, in der iibriggebliebenen Epidermis starke R i s e  durch Eintrocknen, so kann 
das Wasser auf den Blattern bei Regen iin Laufe der Zeit dort  hindurchsickern 
und die Blattunterseite vollig iiberschwemmen. Die Haftmoglichkeit der Wasser- 
tropfen ist durch den FensterfraS besonders grolj. Sind jiingere Larven erst ein- 
ma1 vom Wasser erfaljt, gelingt es ihnen kaum, sich davon zu befreien. Die 
C)berflachenspannung des Wassers macht jeden Befreiungsversuch zunichte. Sie 
sind so dem Tode preisgegeben. 

Hieriiber fiihrte ich in Petrischalen einige Versuche durch. Unter den Deckel 
wurden mit Hilfe weniger Wassertropfen Blatter einer Schwarzpappel geheftet 
und junge Larven des 1. Stadiums gebracht. Die laticollis-Larven vereinigten sich 
9. 
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bald zu einem Larvenspiegel und weideten eifrig die kleinen Felder ab. Nach- 
dem ein groDerer Teil des Blattes abgefressen war, wurde die FraOstelle mit 
wenigen Wassertropfen benetzt, die sich gut auf den Felderchen verteilten. So- 
bald das Wasser die Larven erreicht hatte, wurden diese von ihrem Substrat ab- 
gehoben und waren nun, da alle Befreiungsversuche fehlschlugen, dem Untergang 
preisgegeben. 

6. Larvenentwicklung 
Die Larven der Phyllodrctu- Arten durchlaufen drei Stadieti bis zur Verpuppung. 

In der Gefangenschaft betrug die Zeit fur das 1 .  Stadium 4 bis 6, fur das 2. Sta- 
dium 3 bis 5 und fur das 3.  Stadium 5 bis 8 Tage. 

Auffallend bei den eben sich von der Eihulle befreiten Larven ist ihr machtiger 
Kopf. Dieser und die beiden hinteren thorakalen Segmente sind bei weitem die 
breitesten Teile der jungen 'Tiere (Taf. IV, Fig. 30) .  Bei allen beobachteten Arten 
hat der Kopf annahernd die Breite von Meso- und Metathorax oder ubertrifft 
diese sogar noch, wie es bei P. vitellime (L.) der Fall ist. Das 1 .  Abdominalseg- 
ment ist bereits bedeutend schmaler als die eben erwahnten Korperteile. Die 
folgenden abdominalen Segmente nehmen betrachtlich in den SeitenmaDen ah, 
so daO das Abdomen nach hinten kahnformig,spitz zulauft, wahrend die beiden 
Seiten vom Kopf bis zum Thorax fast parallel zueinander liegen. Vom Abdomen 
verbreitert sich lediglich wieder das einziehbare 10. Segment im ausgestrzckteii 
Zustand. 

Xhnlich wie mit den BreitenmaDen verhalt es sich mit denen der Lange. Nach 
dem Schlupfen ist die Lange vom Abdomen die gleiche wie die von Kopf und 
Thorax (Taf. IV, Fig. 33) .  Wahrend des Wachstums bis zur ersten Hautung ver- 
andern sich die Dimensionen bedeutend zugunsten des Abdomens (Taf. IV, 
Fig. 34-35) .  Schon nach zwei Tagen hat dieses die Lange von Kopf und Thorax 
betrachtlich iiberschritten. Kurz vor der Haucung betragt das Langenverhaltnis 
von Kopf und Thorax zu Abdomen wie 3 : 5 .  

Die BreitenmaDe andern sich proportional nicht in dem MaOe. Die Kopfbreite 
eines jeden Stadiums bleibt unverandert. Hierdurch bekommt der UmriD der 
Larve mit dem Wachstum eine andere Form als zuvor. Von den'am SchluD jedes 
Sradiums breitesten Teilen des Meso- und Metathorax (der vorerst fast gleich 
breite Prothorax hac wegen seiner starken oberseitigen Chitinisierung wie der 
Kopf die Dehnung kaum mitmachen konnen) verlaufen die Seiten nunmehr auch 
nach vorn zusammen (Taf. IV, Fig. 3 4 ,  3 5 ) .  Der Breitenunterschied von Thorax 
und erstem Abdominalsegment ist nicht mehr so gro0. Die folgenden zwei bis 
drei Leibesringe behalten die Breite des erstereii bei. Erst die folgenden Segmentr 
werden wieder schmaler bis zum neunten. Wie stark das Wachstum der Larven am 
Ende eines jeden Larvenstadiums zugenommen hat, geht daraus hervor, daO nun- 
mehr etwa das 4 .  Abdominalsegment bereits die BreitenmaOe des Kopfes besitzt. 

Gleiche Verhaltnisse wie beim ersten Stadium herrschen auch bei den beiden 
folgenden. Allerdings erreicht der Kopf nach der ersten Hautung nie wieder die 
Breite des Thorax (Taf. IV, Fig. 3 4 ) ,  desgleichen dic Lange von Kopf und Thorax 
niemals mehr die des Abdomens. Tabelle 9 zeigt deutlich die Zunahme des 
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Wachstums der Larven aller Stadien von Tag zu Tag von Kopf, Thorax und Ab- 
domen. Die Werte jeder Tabelle sind Mittelwerte von Messungen mehrerer 
Larven aus einem Gelege jeder Pkyllodectn-Art. 

7. Larvenhautung 
Die Phyflodecta-Arten haben im ganzen drei Larvenstadien zu uberstehen, be- 

vor sie sich zur Verpuppung in die Erde begeben. Diese drei Stadien setzen zwci 
Hautungen voraus. Aus einer dritten geht die Puppe hervor. 

Mehrrre Stunden vor beiden Hautungen horen die Larven auf zu fressen. Die 
Sekretion der zwei bzw. neun Paar Segmentaldriisen (p. 71) ist trage geworden 
und erfolgt meistens nur noch vereinzelt oder be1 starkeren Reizen, aber auch 
dann nicht mehr schlagartig. Unmittelbar vor der Hautung unterbleibt sie ganz. 
LInter der alten, durhsichtigen Larvenhaut erkennt man shon teilweise die 
Borsten des bald schliipfenden Tieres. Die alte Haut glanzt vor Prallheit (Taf. IV. 
Fig. 34, 35). Die Larven heften sich mittels der Haftscheibe des Abdomenendes 
an dem Blatt fest. Nur selten andern sie danach nochmals ihren Standort. Die 
Tiere eines Larvenspiegels sind in der Regel in ihrer Entwicklung gleich weit 
fortgeschritten, so daO die Hautung groBtenteils bei allen fast gleichzeitig vor 
sich geht (Taf. IV, Fig. 34). Die Extremitaten werden steif nach a d e n  gestreckt. 
Man erkennt nun unter der Haut wellenartige Bewegungen, ahnlich denen, die 
zur Befreiung der Larven aus der Eihulle ausgefuhrt werden. Die Larven heben 
sich mit den Beinen vom Substrat ab. In dieser Haltung setzen Pumpbewegungen 
ein, die in der Minute mehrmals wiederholt werden. Ihr Rhythmus ist etwa der 
einer Atembewegung. Beim Einatmen dehnt sich die alte Haut etwas, die Extre- 
mitaten werdcn weiter nach auDen gestreckt. Vor Prallheit vibriert die zu eng 
gewordene Haut fein, aber lebhaft. Beim Ausatmen fallt der ganze Korper wieder 
etwas zusammen. Nach 3 bis 5 Minuten krummt die Larve ihre Dorsalseite 
nach innen durch und macht anschlieoend mit dem Thorax einen kraftigen Buckel, 
wobei an der vorgezeichneten Stelle des Prothorax (Sutura mediana) ein RiB ent- 
steht. Geniigt eine solche einmalige Bewegung nicht, wird diese wiederholt. Der 
RiO setzt sich etwa abdominalwarts bis zur Mitte des Metathorax fort. Die Sutura 
fiontalis des Kopfes (Abb. 16) wird ebenfalls gesprengt, so daO nach I bis 2 Mi- 
nuten der gesamte Kopf frei liegt. Durch drei- bis fiinfmaliges Herabbeugen 
des Kopfes und Strecken des Korpers nach hinten werden Meso- und Metathorax 
samt den drei Beinpaaren von der Exuvie befreit. Bis zu diesem Zeitpunkt ver- 
gehen knapp 5 Minuten. Erst nach weiteren 10 Minuten, nachdem auch die 
ersten funf bis sieben Abdominalsegmente aus der alten Haut hervorschauen, 
legt die Larve eine langue Ruhepause von 20 bis 30Minuten ein. Die noch 
weiche Kopfkapsel und der Prothorax sind eingefallen und zittern heftig. Nach 
der Erholungspause werden die Hautungsversuche fortgesetzt. Das Herausziehen 
der letzten Segmente dauert sehr lange, wobei nach 3 bis 5 Minuten stets 
eine kiirzere Pause eingelegt wird. Kraftige Bewegungen des Korpers nach rechts 
und links erreichen shliel3lich die vollige Befreiung des frisch gehauteten Tieres 
von seiner alten Exuvie. Vom EinriD bis zum Verlassen der Larvenhaut vergeheii 
durchschnittlich ~ ' l n  bis 2 Stunden. Hautungen, die weniger als eine Stunde be- 
notigen, gehoren zu den seltenen Fallen. 
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Bei Beginn des Schlupfaktes ist die Farbe der Larven weiOgelb bis hellgelb, 
auOer den schon dunkel pigmentierten Ozellen, den dunkelbraunen Stigmen, den 
rotbraunen Mandibeln und Klauen, den dunklen Basen der Borsten und bei 
P. vitellinae (L.) den schwarzen Borsten. 3 0  Minuten sparer dunkeln bereits die 
Extremitaten und anschlieoend die Sklerite auf der Dorsalseite, Prothorax und 
zuletzt der Kopf. Die Farbung schreitet von hellgrau uber grau bis schwarz fort. 
Wenn die Larven nach etwa 2 Stunden ihre Exuvie verlassen haben, sind sie 
ziemlich ausgefarbt. Bei Tieren, die sich zum zweiten Male gehautet haben, er- 
kennt man median auf der Dorsalseite das Rohrenherz als dunkleren Streifen 
schlagen (Taf. V, Fig. 39; Taf. VI, Fig. 46). 

Nach dem Schliipfen verharren die Tiere eine Zeitlang bewegungslos neben der 
Exuvie und beginnen, nach Erhartung der Mandibeln, zunachst jedes fur sich mit 
dem FraO. Sie sammeln sich erst im Laufe des Tages wieder zu einem Spiegel. 

8. Segmentaldriisen 

Uber die friiher als Seitendrusen bezeichneten Segmentaldrusen gab C. CLAUS 
( I  20) 186 1 eine Veroffentlichung heraus. In dieser Arbeit beschreibt er ein- 
gehend die Drusen von Melasotrzn pop& (L.) und erwahnt einleitend, daO die 
Larven dieses Kifers schon seit Jahren von den Chemikern zur Dars te l lun~ 
kleiner Mengen von salicyliger Saure benutzt werden. Vor C. CLAUS (120 )  
wurden bereits von K. LETZNER (59) runde Tropfen bei Beruhrung aus den 
groOen, rundlichen Tuberkeln von P. vitellinae (L.) bemerkt. Auch C. CORNELIUS 
(24) erwahnt, daO bei einigen Arten, besonders bei vitellinae, weiOe Saftkugelchen 
von durchdringendem Geruch aus den ,,Tracheenoffnungen" aufsteigen. 
L. WEBER ( 1  10)  stellt u. a. bei Phytodecta vitellinae [= Phyllodecta vitellinae (L.)? 
Verf.] Salicylsaure fest. K. W. VERHOEFF (108), 1917, und H. LIPP (65), 
1935, die uber die Segmentaldrusen berichten, erkennen nicht, daO die Anzahl 
der Drusenpaare in den Larvenstadien verschieden ist. H. LIPP (65) schreibt 
sogar, daO J. WEISE die abdominalen Drusen vollstandig iibersehen und nur die 
thorakalen erwahnt hat. H. LIPP ( 6 5 )  
meint, daO dies geschah, weil die 
groaten Blaschen Meso- und Metatho- 
rax besitzen, ihre GroOe auf den Ab- 
dominalsegmenten aber mit der Ent- 
fernung von Thorax abnimmt. Diese 
GroOenabnahme ist auch bei den 
Phyllodecta-Artender Fall. G E R S T ~ C K E K  
[zitiert nach C. CLAIJS (I~o)] beob- 
achtete ,,nur" zwei Paar Drusen. orz mm 

I 

H. P. HUTCHINSON und H. G. H. Abb. 2 j  

K~~~~~ (4 I )  erwahnen erstmais , 30, Ausyestiilytc Driise einer Larvr im 2 .  Stadium 
des Mesothorax links von P. vcrlgotissinta (L.). 

daO die Larven von P. v i t e h a e  (L.) im d,-a ;= Dors; l l -Sklrr i tr  
1. Stadium zwei Paar, nach dem erstc'n D = Drusrnappnrat 
Larvenstudium neun Paar Drusen bz- 
sitzen. 1 ~ ' ~ ~ ~ ~ $ ~ ~ ~ ~ k l r r i t  

iMsth -= linke Dorsalseite des hlesot1ior;lx. 
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Nach meinen Untersuchungen beruhen diz Widerspriiche der einzelnen Autoren 
auf der Beobachtung verschiedener Larvenstadien. Es stellte sich namlich heraus, 
da8 die einzelnen Entwicklungsstufen hiiisichtlich der Segmentaldriisen sehr ver- 
schieden sind. Und zwar treten im Larvenstadium I nur die Driisen auf Meso- 
und Metathorax auf, wahrend die anderen sieben Paare auf den Abdominal- 
segmenten erst nach der ersten Hautung entstehen. Dieses trifft sowohl fiir die 
Phyllodecta-Arten als auch fiir die Mefasoma- Arten zu. 

Den histologischen Bau der Segmentaldrusen bei hlelasoma yoyuli (L.) be- 
sdirieben K. W. VERHOEFF (108) und C. CLAUS (120). Wie K. W. VERHOEFF 
( 1 0 8 )  mitteilt, miinden die Segmentaldriisen nicht unmittelbar nach auDen, son- 
dern in einen groDen Sack odcr eine Blase, die ungefahr die Form einer kurz- 
halsigen und nach dem Grunde stark verbreiterten Flasche besitzt. Der Hals der 
Flasche miindet am Ende eines Driisenkegels, sein breiter Grund aber ist mit 
kugeligen Driisenzellen besetzt, von denen es nach C. CLAUS (120) an den thora- 
kalen Sacken 30 bis 45 und an den abdoininalen 12 bis 20 gibt. Als VerschluD 
der Offnung stellte K. W. VERHOEFF (1 08) twei ubereinanderklappbare DeckeI 
fest. 

Bei irgendwelchen Reizen werden die Driisen hervorgestulpt, nach kurzer Zeit 
jedoch wieder eingezogen. In den ersten Tagen nach dem Schliipfen und den 
Hautungen erfolgt das HervorstoDen der zwei bzw. neun Paar Driisen schlagartig. 
Diese verschwinden aber ebenso schnell, wie sie hervortreten. Vor den Hautun- 
gen und vor dem Verkriechen in die Erde zur Verpuppung reagieren die Tiere 
mit den Segmentaldriisen nicht so schlagartig. Die Blaschen treten manchmal nicht 
alle hervor; auDerdem werden sie z. T. nacheinander wieder eingezogen. Un- 
mittelbar vor einer Hautung unterbleibt das Sezernieren vollstandig. Wahrend 
C. CLAUS (120) glaubt, daB das Ausstiilpen und Einziehen der Drusen durch die 
Kraft zweier Muskelbundel geschieht, geht K. W. VEHHOEFFS (108) Auffassung 
darauf hinaus, daD das Ausstiilpen durch Blutdruck erfolgt und nur beim Ein- 
iiehen das Muskelpaar Vcrwendung findet. 

D i e S e k r e t w i r k u n g. Im Freien konnte oftmals beobachtet werden, dab 
andere Insekten, die mit sezernierenden Larven der Gattung Phyllodecta KIRBY in 
Beruhrung kamen, sofort eine andere Marschrichtung einschlugen, um aus dem Be- 
reich des stark riechenden Saftes zu gelangen. Auf Grund dieser Beobachtungen 
wurden in einer Petrischale einige Kafer der Gattung Phyffodecta KIRBY veranlabt, 
iiber ihre eigenen Larven zu laufen. Sobald die Kafer in die Nahe der Larven 
kamen, stutzten sie in ihren Bewegungen und machten kehrt. Nur widerwillig 
lieDen sie sich einige Male iiber die Larvenspiegel dirigieren. Nachdem sie 
mehrere Male mit den Drusen der Larven in Beriihrung gekommen waren, be- 
gannen die Kafer nach kurzer Zeit eifrig ihre Extremitaten und Antennen zu 
putzen. Dies muate zweifellos auf die Wirkung des Driisensaftes zuruckzufuhren 
sein. Beim Putzen wurde das Sekret an Fiihlcrn und Beinen weiter verteilt. SO- 
bald die Tiere davoneilten, erschlafften die Fiihler und wurden hinterher- 
geschleift. GroDtenteils saOen die Kafer jedoch an einem Fleck und putzten die 
Extremitaten und Antennen. Nach 10 Stunden fand man wenige Tiere tot auf; 
andere hatten sich nach diesem Zeitpunkt wieder erholt. 
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Gleichzeitig wurde ein zweiter Versuch im Institut durchgefuhrt. Mit eineni 
Stuck FlieOpapier wurde den Larven von den ausgestulpten Drusen Saft ent- 
nommen. Kafer, die anschliefiend iiber diese laufen m u k e n ,  zeigten, obwohl dic 
Drusen ausgestulpt wurden, nunmehr keine Wirkung. 

Aus diesen beiden Versuchen ist ZLI entnehmen, daO 

I .  das Drusensekret ein Verteidigungsstoff ist; denn die Kafer und auch 
andere Insekten vermieden bei Erscheinen der stark riechenden ,,Sekret- 
perlen" die Larven. Bei starkerer Beruhrung verendeten sogar nach Ab- 
lauf mehrerer Stunden einige Tiere; 

2. nach Verbrauch des Sekrets, trotz Ausstulyens der Drusen, keine Wir- 
kung mehr eintritt. Es mu5 erst wieder neuer ,,Giftstoff" erzeugt werden. 
Gleihzeitig stimmt das Ergebnis des zweiten Versuches mit den Aus- 
fuhrungen von I(. W. VEHHOEFF (108) uberein, wonach die ausgestiilp- 
ten ,,Perlen" [nach C. CLAUS (1 20)] oder auch ,,Flussigkeitstropfen" (nach 
HEYMONS, in B R E I I M  191 5) richtiger a l j  ,,safttragende Blaschen" be- 
zeichnet werden. 

Xhnliche Ergebnisse erhielt iibrigens K. W. VEKIIOEFF ( I  0 8 )  beim Zusammen- 
setzen von Melasoma-populi-Larven mit dem Chilopoden Lithobitis forficatus L. und 
der Stechfliege StorMoxys calcitram GEOFFR. Beide Arten waren nach mehreren 
Stunden tot. H. LIPP (6 5) spricht sogar von einer gewissen physiologischen Wir- 
kung auf den Menschen, besonders beim Arbeiten mit Alkoholmaterial von 
MelasocMa-VigiMtiyHMctatum-Larven, wobei nach ' 1 2  Stunde heftige Kopfschmerzen 
auftraten. 

D. Vorpuppe (Praepupa) 

Das letzte Larvenstadium wird von K. W. VERHOEPF (108) als ,,Vornymphe", 
von H. Llpp (65) (nach N. F. PATERSON) als ,,Praepupa" bzw. Vorpupye bezeich- 
net. Wahrend die Vertreter der Gattung rtlelasoma SYLPH. Vorpuppen- und auch 
Puppenstadium auf den Blattern ihrer FraDpflanzen verbringen, kriechen die 
Pkyllodecta-Arten wie -4gelnstica ~ J I  (L.) hierzu in die Erde. Aus diesem Grundr 
muOten die Beobachtungen an den Vorpuppen im lnstitut in Petrischalen vor- 
genommen werden. 

Die inzwischen ausgewachsenen Larven halten sich ausschlielllich auf dem 
Boden der Schalen auf und kriechen dort  eifrig umher. Zweifellos sind sie be- 
strebt, sich in den Boden einzubohren; denn sobald man diese Tiere in eine mit 
Erde gefiillte Schale setzt, verschwinden sic. binnen weniger Minuten in cine Tiefe 
von I bis 3 cm. Auch in der Natur trifft man sie in dieser Entfernung von der 
Oberflache an. Nach Erreichen der endgiiltigen Lage, stellen sie ihre Wanderung 
ein und bauen sich einz kleine Wiege. 

G. ZUCHT (127) beriditet in seinrn Aufzeichnungen uber Agelustica h i  (L.). 
daO die Larve des dritten Stadiums nach dem Auswachsen besonders die Halte- 
fahigkeit des abdominalen Haftapparates verliert, sich deshalb nicht mehr unter 
den Blattern halten kann und beim Abstieg meist zu  Boden fallt. Gleiches ist 
bei den Phyllodecta-Arten der Fall. Richtete man langsam die Petrischale auf, in 
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der mehrere Larven umherirrten, so waren die Larven nicht imstande, sich mit 
ihrer Haftscheibe am Glase oder auf den Blattern zu halten und rollten, no& 
lange bevor die senkrechte Stellung erreicht wurde, an die tiefste Stelle hinunter. 
wahrend sich sonst die Larven hangend an ihren Wirtspflanzen fortbewegen. Die 
Pulvilli der drei Beinpaare sind in ihrer Haltefahigkeit zu schwach, um den nun 
sehr massigen Korper zu halten. Das Herabfallenlassen der Larven am Ende des 
dritten Stadiums der Phyllodecta-Arten ist im Grunde genommen kein eigentliches 
Fallenlassen. Die dem Boden zustrebenden Larven konnen s i h  an steilen Stellen 
n i h t  halten und sturzen herab. Ob die Tiere dabei, aus groBerer Hohe kommend, 
wie z. B. Larven von P. laticollis (SUFFR.) von hoheren Pappeln, Schaden nehmen, 
konnte nicht ermittelt werden. Dieses ist aber auch kaum anzunehmen, da die 
Wucht des Falles durch die einzelnen Blatterschichten betrachtlich gemildert 
wiirde. 

Sobald die Larve fur die Puppenruhe einen geeigneten Platz gefunden hat 
- oftmals bleibt sie nach 1-2tagigern Umhersuchen an irgendeiner Stelle 
liegen - beginnt das eigentliche praepupale Stadium. Der Korper, besonders 
aber dcr Kopf, wird nach der Ventralseite eingekriimmt. Das Tier bleibt von 
diesem Zeitpunkt ab auf seinem Rucken liegen. Zunachst ist es jedoch no& 
beweglich. Wird die Vorpuppe durch Beruhren gestort, richtet sie sich auf die 
Beine und lauft einige Schritte weiter, um sich erneut zur Ruhe zu begeben. Die 
Beine sind no& bewegungsfahig; ebenfalls vermag das Tier noch zu sezernieren. 
Mit fortshreitender innerer Umwandlung zur Puppe schwillt die Praepupa, be- 
sonders in der Thoraxgegend und nahe den Extremitaten, an. Diese werden 
steifer und sind nach 2 Tagen nicht mehr in der Lage, sich zu bewegen. Ihre 
Tarsungula zeigen schrag zum Abdomenende. Die Fahigkeit zu sezernieren laOt 
immer mehr nach, bis sie ganzlich erlischt. Bei starkeren Storungen wird nur 
no& das Abdomen durch StreJltung bewegt. Die Dauer dieses Stadiums schwankte 
im Institut zwischen 2-5 Tagen. 

Das Vorpuppenstadium schliel3t sich ohne Hautung an das letzte Larven- 
stadium an. 

E. Puppe und Schlupfakt 
Nach volliger innerer Umwandlung hautet sich die Praepupa zur Puppe, wo- 

bei die alte Larvenhaut nicht an der Puppe haften bleibt. 
Der etwa 4 mm lange und 2 mm breite, dorso-ventral abgeplattete Korper 

der Phyllodecta - Puppe ahnelt bereits sehr der Imago (Abb. 2 6 ;  Taf. VII, 
Fig. 50-55). 

Dorsal (Abb. 26 a) sind deutlich zu unterscheiden der Pro-, Meso- und Meta- 
thorax nebst den ersten sieben abdominalen Segmenten. Der Kopf ist wegen 
der Krummung des Puppenkorpers nach der ventralen Seite unter dem Pro- 
thorax verborgen, das 8. und 9. Abdominalsegment sind ventral gerichtet eben- 
falls nicht zu sehen. 

Ventral schaut man direkt auf den Kopf, an dem man deutlich zu erkennen 
vermag : Augen, Antennen, Clypeus, Labrum, Mandibeln, Maxillar- und Labial- 
taster (Abb. 26 c). Die Lage der Extremitaten, Fiihler und Elytren ist auf der 
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Abbildung deutlich ersichtlich. Besonders erwahnenswert sind die beiden groBen 
dunklen Stigmen auf dr r  Ventralseite zwischen Pro- und Mesothorax. 

Sie 
schwankt jedoch oft. Allgemein ist sie wie folgt: Auf der Stirn, nur ventral zu 
erkennen (Abb. 6 c), stehen jederseits bis etwa zur Mitte der Augenhohe je 
drei mittelgrotle Borsten. Diese werden von 16 starren Borsten des Prothorax 
an Lange und Starke bei weitem iibertroffen (Abb. 26 a-c). Ihre Anordnung 
gestaltet sich derart, dab wenig hinter dern Vorderrand des Prothorax jeder- 
seits fiinf und vor dem Hinterrand drei Borsten ihren Sitz haben. Die autlersten 
der beiden Reihen sind ein wenig genahert. Unniittelbar neben der Medinanlink 

7 5  

Die normale Chaetotaxie der Puppe ist bei allen Arten die gleiche. 

b '  C 

Abb. 26 .  Puppr von P. fnticollis (SU~FR.). a = dorsal: b = lateral: c = venrrd. 

befinden sich jederseits von Mesothorax bis einshlietllich dem 8. Abdominal- 
segment je eine Borste (Tabelle 10, Borste 5). Meistens ab 3 .  Abdominalsegment 
rrscheint auf jedem Segment, wieder bis zum achten, etwas von den eben er- 
wahnten Borsten nach auDen gelegen, eine weitere. Diese nimmt, zunachst sehr 
schwach, nach hinten an Lange und Starke zu und erreicht vom 6. oder 7. Hinter- 
leibsglied die Dimensionen der iibrigen Borsten. K. W. VERIIOEFF (108)  be- 
zeichnet diese ,,langen borsten- oder stachelartigen Fortsatze" als Isolatoren 
(Tabelle 10 mit 1--3 und 1-5 bezeichnete Borsten auf Prothorax, auf den Ab- 
dominalsegmenten I -5). Die Hinterlribssegmente 2-8 laufen an den Seiten 
in spitze Warzen aus, auf denen sich ein starkes, grooes, einander ahnliches 
Eorstenpaar mit deutliher Basis befindet. Diese Warzen mit der Zwillings- 
borste fehlen dem ersten Abdominalsegment. Gegensatzlich zu allen anderen 
Tergiten gesellt sich noch ein Borstenpaar beim achten hinzu. Diese eine Borsts 
liegt jederseits zwischen den beiden innersten und den beiden auDersten Borsten 
etwas mehr nach autlen hiii verlagert (Abb. 26 a). Das 9.  Abdominalsegment. 
wiederum nur ventral zu sehen (Abb. 26 c ) ,  besitzt jederseits wie die abdomi- 
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naleii Segmentr 3-7 nur vier Paar kleine Borsten. Das Ende des Femur tragt 
jc zwei zarte Borsten, nicht eine, wie C. CORNELIUS (24) bei seiner Puppen- 
beschreibung erwahnt. Ein einziges Tier von P. tibialis (SUFFR.) besaO am linken 
Knie (Gelenk von Femur und Tibia) statt zwei drei Borsten, wobei die dritte 
auf der Tibia ihren Platz hatte. Bemerkenswert ist die Tatsache, daO die Borsten 
4 und 5 (Tabelle 10) des 7. und 8. Abdominalsegmentes an Lange alle anderen 
Borsten ubertreffen. 

Die Zahl der Stigmenpaare bei den Puypcn der Gattung Phyllodectn KIRBY 
ist die gleiche wie bei den Larven, namlich 9 ;  das vorderste Stigmenpaar, gleich- 
zcitig das groote, befindet sich unterseits zwischen Pro- und Mesothorax, die 
nachsten auf dcn ersten acht abdominalen Segmenten, ziemlich weit auDen und 
fast am vorderen Rande eines jeden Tergites (Abb. 26 a-c). Die ersten 
funf Paare auf den abdominalen Segmenten sind an GroDe etwa gleich, 
die folgenden werden immer kleiner. Wahrend nach meinen Untersuchungen 
alle Phyllodecta-Arten 8 Paar Stigmen auf dem Abdomen haben, haben die Mela- 
soma-Arten deren 6, davon das letzte schwach entwickelt. Aus Abbildungen von 
G. ZUCHT (127) geht hervor, daO auch Agelastica h i  (L.) 5-6 Stigmenpaare 
besitzt. Die 8-Zahl der Stigmen Lei Phyllodecta KIRBY stellt wohl zweifellos den 
ursprunglichen Zustand dar, wahrend die geringeren Zahlen anderer Chryso- 
meliden-Gattungen sekundir sein durften. 

Hier sei bemerkt, da8 H. LIPP (65) das Verpwppen von Mclasoma aeMetlm (L.) 
Lind M. poptlli (L.) auf den Blattern fur ursprunglicher halt als das bei Phyllodecta 
KIRBY erfolgendc Verpuppen in der Erde. Meines Erachtens besteht fur diese 
Ansicht aber kein Anhaltspunkt. Verhiili sich Piiyllodecta KIRBY hinsichtlich 
der Stigmenzahl ursprunglicher als Mclasotttn Smw., so konnte man fast eher an- 
nehmen, daO die au8erhalb der Erde erfolgcnde Verpuppung der Gattung Mela- 
soma STEPH. ebenfalls eine Weitcrentwicklung gegeniiber der Erdverpuppung 
bei Phyllodecta KIRBY ist, zumal auch Agflastica KEIYI'ENB., eine Gattung mit nur 
sechs Stigmenpaaren aui dem Abdomen, sich in der Erde verpuppt. 

Tafel VII 

Fig. 50. Puppe von P vitellime (L.) dorsal gejehen, no& nicht pigtiientiert Erkennbar die dunklrn 
Stigmen, ein Teil der Rorsten, die Segmentierung des Abdsniens und in der Medianlinie des 

Korpers das Herz als dunklrr Streifen. Vergr. jfach. Juni 1952. 

Fig. 51. Puppe von P. ribialis ~SUFER.) .  Dorsal. kurz vor der Hautung zur Imago. Deutlidi 
die Pigmentierung, besonders die dunklen Knie an den Seiten. Vergr. jfach. 5. 9. 1952. 

Fig. 52. Virelli~ae-Puppe lateral. Zu erkennen die Fliigel, Extremitaten, Stigmen, die Srgmen- 

Fig. 53. Lnricollij-Puppe. ventro-lateral. Bei dieseni Tier erkennbar die Anordnung der Borstsn 
auf dem Kopf. Augen voll auspigmentiert. Rechte Mandibel zu sehen; ferner recht deut l ih  das 

Fig. 54. Laticallis-Puppe ventral in natiirlicher Wiege. Noch nicht pigmentiert. Zu erkennen 

Fig. 55. Stark auspigmentierte Yuppe von P. ribialis (SUFFR.). Infolge der Pigmentierung sind die 
einzelnen Teile deutlich zu erkennen, besonders die gespreizten Mandibeln, Extremitaten und 

Fliigelspitzen. Vergr. 5fach. 5. 9. 1952. 

tierung und die Borsten. No& nicht pigmentiert. Vergr. 5fadt. Juni 1952. 

gro!3e Stigma zwischen Pro- und Mesothorax. Vergr. 5fach. 9. 7. 1952. 

sind hauptsachlich die Extremitaten. Vergr. 7fach. 24. 7 .  1952. 
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fig. 50 

fig. 52 

fig. 51 

fig. 53 

Fg. 54 fig. 55 
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Die frisch geschliipfte Puppe (Taf. VII, Fig. 50, 5 2 ,  54) der Phyllodecta-Arten 
ist fast reinweib bis blabgelb; lediglich die dunklen Stigmen zeichnen sich deut- 
lich auf dem hellen Untergrund ab; die Augen sind schon zum groflten Teil hell- 
bis dunkelbraun gezeichnet. An der Auflenseite der Augen, einer noch hellgelben 
Stelle, erkennt man fi.inf schwarze Punkte, von denen vier d i h t  nebeneinander 
liegen, die sicherlich die Pigmente der ehemaligen Ozellen darstellen. Der sechste 
Ozellus, schon bei den Larven nur als schwacher, unbeborsteter Huge1 kaum sicht- 
bar, fehlt ganz. Die Extremitaten und Antennen erscheinen glasartig glanzend. 
Das Abdomenende ist schwach gelblich. Die Basen der Borsten sind etwas ge- 
schwarzt. Dunkle Sklerite, ahnlich denen der Larven und wie sie zum Teil bei 
Klebpuppen von Melasoma-Arten auftreten, fehlen diesen. 

Die Pigmentierung schreitet anfangs kaum vorwarts ; jedoch am vorletzten bis 
letzten Tage nimmt sie schnell zu. Nach 24 Stunden sind nur die Augen etwas 
gedunkelt. Nach insgesamt 2 Tagen sind die Facettenaugen schon so weit aus- 
pigmentiert, dab man nur no& mit Muhe die dunklen Flecke der alten Ozellen 
erkennen kann. Nach dem dritten Tage sind die ehemaligen Ozellen nicht mehr 
wahrzunehmen. Am sechsten Tage ist eine Pigmentierung aufler der volligen 
Schwarzung der beiden Facettenaugen noch nicht eingetreten. Erst 24 Stunden 
spater erkennt man einen kleinen Fortschritt der Ausfarbung. Die Mandibeln 
sind rotbraun bis dunkel-rotbraun (Taf. VII, Fig. 53),  ebenfalls die Krallen, 
letztere jedoch bedeutend schwacher. Die Spitzen der Flugel bekommen einen 
leichten, grauen Schimmer. Im Laufe des siebenten Tages werden die Knie, der 
Halsschild, abgesehen von einem hellen Rand an den Aubenseiten, der Clypeus, 
auch wenig die Beine und Antennen dunkel (Taf. VII, Fig. 51, 55) .  

Erst durch die Zunahme der Farbung kann man deutlich erkennen, dab die 
Puppen von einer feinen Puppenhaut iiberzogen sind. Diese hebt sich nun 
auffallend von den pigmentierten Stellen des bald fertigen Jungkafers ab. 

Bei Storung der Puppe oder auch schon beim Hervorholen ans Tageslicht be- 
wegt sie ihr Abdomen kreisformig einige Male herum und bleibt dann bis zur 
nachsten Storung ruhig liegen. Das Abdomen wird dabei deutlich von den 
Extremitaten und Flugeln abgehoben. Nach mehrmaligem Anstoben reagiert 
das Tier nicht mehr darauf. 

Die fortgeschrittene Pigmentierung und damit das deutliche Erkennen der 
feinen Puppenhaut sind das sichere Zeichen der baldigen Hautung zur Imago. 
Um den Schliipfakt beobachten zu konnen, war es notwendig, die Puppen aus dem 
Erdreich herauszuholen. 

Mehrere Stunden vor der Hautung beginnt die Puppe, wie bei leichten Druck- 
reizen, mit dem Abdomen, ausschliefllich dem ersten Segment, zu kreisen. Von 
Zeit zu Zeit offnen und schlieben sich die Mandibeln, wobei das Labrum vor- 
und zuruckgenommen wird. Alle iibrigen Teile des Puppenkorpers verharren 
dabei in Ruhe. Diese anfanglichen Bewegungen werden durch langere Pausen 
unterbrochen. Nach mehreren Stunden losen sich Extremitaten und Antennen 
von der iibrigen Puppe. Fetzen voii erhartetem Sekret zeigen an, dab diese 
Korperteile mittels einer Kittsubstanz an der Ventralseite angeheftet waren, 
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Nun beteiligen sich die Extremitaten an den Befreiungsversuchen. Durch rhyth- 
misches Luftpumpen spannt und entspannt sich die feine, durchsichtige Puppen- 
haut. Wellenartige Kontraktionen des Abdomens setzen ein, die die Puppe 
wenig nach vorn bringen, kenntlich an den letzten 2-3 freiwerdenden Seg- 
menten der alten Haut. Unter der prallen Puppenhaut schlagt, als braunlicher 
Streifen sichtbar, hastig das Herz. Plotzlich erfolgt der RiO zwischen den beiden 
Borsten in Hohe des Schildchens. Die Seiten des Hautrisses klaffen weit nach 
auOen, so daO gleichzeitig ein groOer Teil des Brustschildes frei zu liegen kommt. 
Nach '/P bis '14 Stunden Bemuhungen, unterbrochen durch wenige kurze Pausen. 
sind Kopf, Thorax und ein Teil des Abdomens nicht mehr von der Puppenhaut 
bedeckt. Beine und Fuhler werden langsam aus der alten Puppenhulle gezogen: 
zunachst die mittleren und hinteren Extremitaten, dann nacheinander die An- 
tennen und restlichen Beine. Bei der Befreiung der Fliigel und Flugeldecken 
werden diese so aneinandergelegt, wie es bei den Kafern der Fall ist. Die alte 
Puppenhaut bleibt nach dem Schliipfakt, der vom EinriO bis zur volligen Be- 
freiung von der Haut 1'/2-2 Stunden beansprucht, vorlaufig noch zwiscken den 
Extremitaten des Jungkafers liegen. 

Unmittelbar nach dem Schliipfen aus der Haut sind bei der lmago vollig aus- 
pigmentiert : die Augen, Mandibeln und bis auf einen feinen, gelben AuOenrand 
der Halsschild; ziemlich ausgefarbt : Flugel, Clypeus, beide Tasterpaare, die 
Fuhler, die obere Halfte der Tibia und der untere Teil des Femurs und Trochan- 
ters, so daO die Knie aller drei Beinpaare vollig ihr Pigment besitzen. Wenig 
pigmentiert sind der Kopf, das Schildchen und die Tarsenglieder. Unpigmen- 
tiert bleiben die Sternite und Elvtren. Auf den durchsichtigen Elytren bleiben 
mehrere Stunden vier helle, starkere Adern erkcnnbar, die vom Abdomenende 
kopfwarts ziehen. Sie besitzen feine Nebenadern, die mit einem Winkel von 903 
von den Hauptadern abzweigen und an  ihren Enden vielfach gabeln. Die beiden 
median gelegeneii Hauptadern vereinen sich kurz vor der Basis der Elytren. 

Wie schnell die Pigmentierung in der Erde zunimmt, wurde nicht beobachtet. 
In Petrischalen benotigten die Jungimagines viele Stunden. Elytren und die 
iibrigen Teile der Imago nehmen bald an Farbe zu; nur die Abdomenunterseite 
ist erst restlos nach l-I1/e Tagen dunkel gezeichnet und erhartet. 

Nach dem Schliipfakt begibt sich der fertige Kafer nicht unmittelbar an die 
Nahrpflanze, sondern verweilt noch gewisse Zeit, um das Chitin vollig erharten 
zu lassen. VeranlaOt man die Tiere dennoch zum Laufen, so torkeln sie unbe- 
holfen einige Schritte vorwarts und fallen wieder auf die Seite. Im Erdboden 
geschliipfte Tiere kommen nach 1'12-2 Tagen vollstandig auspigmentiert her- 
vor und sind sofort fahig, Nahrung awfzunehmen. 

F. Feinde 
1. Eishldiger 

Als Eirauber an Gelegen von P. vulgatissitrza (L.) und P. laticollis (SUFFR.) 
wurden im Braunschweiger Raum nur die Larven von Syrphus vitripemis MEIG., 
aphidivore Syrphiden-Larven, angetroffen. Die Eier dieses Raubers werden 
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einzeln an je ein Phyllodecta-Gelege gebrachr, kaum von der Richtung der Phyllo- 
decta-Eier abweichend (Taf. 111, Fig. 21, 22). Schliipft die rauberische Syrphiden- 
Larve vor denen der Kafer, so beginnt sie die Eier auszwsaugen. Die Sekretschicht 
der Phyllodecta-Eier schutzt nicht vor diesen rauberischen Larven, da die Eier an 
den Polen angestochen werden. 

2. Feinde der Larven 

Sind die Eier der Kafer bei Ablage des Eies von Syrphtrj vitripemis MEIG. be- 
reits so weit in der Entwicklung fortgeschritten, daO die jungen Tiere vor denen 
der Schwebfliege schliipfen, dann dienen statt der Eier diese den rauberischen 
Friihstadien der Syrphide als Nahrung. Die Kaferlarven werden an verschiedenen 
Stellen angestochen und dann so weit ausgesogen, da8 nur die zusammen- 
geschrumpfte Larvenhaut iibrigbleibt. Das Larvenstadium der Kafer spielt dabei 
keine Rolle. Es konnte beobachtet werden, daO eine Syrphiden-Larve mehrere 
Phyllodecra-Larven dritten Stadiums ausgesogen hatte. M. LUHMANN (69) schreibt, 
daO Schwebfliegenlarven an einem Tage drei bis fiinf Stuck zu verzehren ver- 
mochten; leider sind diese Schwebfliegen an  P. laticollis (SUFFR.) nicht naher be- 
stimmt worden. Genaue Angaben iiber den Nahrungsverbrauch lassen sich kaum 
anstellen, da dieser sowohl von dem Entwicklungsstadium der Larven des Wirtes 
wie auch dem des Raubers abhangig ist. 

Beim Anstechen der Kaferlarven stulpen diese ihre Wehrdriisen hervor, die 
j z d c h  gegeniibcr den S, rphiden-Larven unwirksam bkiben. Eine anderc Ab- 
wehrreaktion wurde nicht ermittelt. 

Als weiterer Feind wurde die Pentatomide (Baumwanze) RhwogMathtrs pu~ctatws 
L. an P. vttlgatissima (L.) und P. vitelliuae (L.) angetroffen. Sie gehort zur Unter- 
familie der Asopinae, also nicht zit den eigentlichen Raubwanzen. Diese Tiere 
iiberfallen in allen Entwicklungsstadien die Larven und saugen sie aus. Eigen- 
artigerweise halten sie ihre Beute oft mit ihrem Russel frei in der Luft. Auch 
M. LUHMANN (69) erwahnt als Feind von P. laticollis (SUFFR.) verschiedene 
Raubwanzenarten, die in allen Entwicklungsstadien Kafern und Larven nach- 
stellen. Es ist anzunehmen, daO es sich hier a u h  um RIiaiogmhts  puwctants L. 
handelt. 

Als Abwehrreaktion bei den Larven kommt neben dein Hervorstulpen der 
Wehrdriisen ein Schlagen mit dem Abdom:en vor. Dies wird besonders von 
P. vitellinae (L.) und P. vrrlgatissima (L.) ausgefiihrt. Experimentell kann man das 
Kippen des Abdomens nach oben durch Erschutterung und Beriihrung hervor- 
rufen. Sobald einc Larve diese Bewegung ausfiihrt, werden benachbarte Tiere 
sofort veranlah, das gleiche zu tun. Das Abdomen kann sehr stark, sogar iiber 
90° zum Thorax geknickt werden. Das letzte Beinpaar ist dabei meistens vom 
Substrat gelost und hangt in der Luft. Bevor das Abdomen wieder in die alte 
Lage gesenkt wird, halten die Tiere dieses wenige Sekunden oder sogar Minuten 
schrag nach oben, um bei eventuell neuer Erschiitterung die Wippbewegungen SO- 

fort  wiederholen zu konnen. Nur die dritten Larvenstadien fiihren diese Ab- 
wehrreaktion aus. 
(i 1)eulwiir I<iitoiiiolopiacl~e Zeikrhrif t  K. F. 2. Jlrll  111 1 
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3. Feinde von Puppen 
Feinde von Puppen konnten nicht festgestellt werden. Ein Zusammentreffen 

durfte auch auJ3erst zufaliig sein, weil die Verpuppung der Pbyffodecta- Arten im 
Boden stattfindet. Es ist nicht unmoglich, daO Raubinsekten, wie z. B. Chilo- 
poden, die auf dem Boden und im Mulm leben, diese als Nahrung annehmen. 
Ebenfalls kamen auch Huhnervogel wie Fasanen und dgl. in Frage. 

H. LIPP (65) und G. ZUCHT (127) konnten fur Melusoma uenetfm (L.) und A g e -  
lastica alni (L.) an Puppen ebenfalls keine Feinde ermitteln. Dies ist um so er- 
staunlicher, als die Puppe von Melusoma aeneum (L.) frei an Blattern hangt. 

4. Feinde der Imago 
Haufiger Feind der Imago ist die schon erwahnte Baumwanze Rbacognatbus p m c -  

tatus L., die an P. viteflinae (L.) und P .  mlgatissima (L.) angetroffen werden konnte. 
Dieser Rauber ergreift vorbeieilende Kafer mit seinen Beinen, sticht den Russel 
in eine geeignete Stelle des Korpers ein - wie z. B. in den Anus oder in die 
dunnen Haute zwischen Kopf und Thorax und auch zwischen Coxa und Sternit - 
und saugt den Kafer aus. Das Opfer versucht, nach meinen Beobachtungen stets 
vergeblich, sich durch Zuruduiehen aus der Umklammerung seines Feindes zu 
befreien. 2-3 Minuten nach dem Einstid gibt drr Kafer kein Lebenszeichen 
mehr von sich. Beim Saugakt konnte beobachtet werden, da8 z. B. am rechten 
Vorderbein eingestochen wurde und nach I1/z Stunden nochmals am Anus. Die 
gesamte Saugzeit beanspruchte 2 Stunden und 7 Minuten. 

Als Parasit wurde die Tachine Degeeriu lucttfosa MEIG. (auch Medina fuctttosa 
MEIG.) nur bei P .  laticollis (SUFFR.) und P .  mlgatissiwa (L.) angetroffen. Fur diese 
Tachine waren bislang nur Agefastica afni (L.), Haltica fytbri AUB. und H. arupefo- 
phaga GuER. als Wirte bekannt. W. BAER (118) erwahnt die Gattung Pbyllo- 
decta KIRBY nicht. Von diesem Parasiten geschadigte Kafer traten nur an zwei 
Stellen in der Umgebung von Braunschweig auf. Von 15 mitgenommenen Tieren 
waren 5 Tiere tachinisiert, von 8 weiteren an einem anderen Tage starben 3 Kafer 
d u r h  Tachinen. 

Besonders eigenartig ist das Verhalten der Kafer einen Tag vor dem Schlupfen 
der Tachinen, was in Einzelzucht beobahtet wurde. Die Chrysomelide hatte die 
Vorderbeine weit nach vorn ausgestreckt, dicht parallel nebeneinandergelegt. 
Das Abdomen war angehoben, wahrend der Kopf fast das Substrat beruhrte. In 
dieser Haltung stemmte der Kafer seine beiden hinteren Beinpaare gegen das 
Substrat und ging so ruckwarts, die Vorderbeine nachschleifend, ohne vom Sub- 
strat loszulassen. Am anderen Morgen lag der Kafer tot am Boden der Schale, 
neben ihm eine Tonnchenpuppe der Tachine. Dem Kafer war vorher nicht anzu- 
sehen, daO er von einem Parasiten befallen war. Beim Beriihren der Leiche fie1 
ziemlich leicht der Kopf ab. Nach Auseinanderklappen der Elytren und Fliigel 
wurde die Ausschlupfoffnung der Tahinenlarve aus der dorsalen Abdomenhalfte 
sichtbar. Der Kafer war vollkommen ausgehohlt. Nur eine Tachinenlarve findet 
jeweils in einem Kafer Platz. Die Tachinen schlupften im August und benotigten 
fiir die Puppenzeit in Gefangenschaft 5-10 Tage. 
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Aus dem Vollinsekt von P. laticollis (SUFFR.) ,  das im Mai sein Winterquartier 
verlassen hatte, zog M. L U H M A N N  (69) einige kleine Tachinen. Um welche Art es 
sich handelt, wird leider nicht angegeben. Scheinbar ist es nicht Degceria luctuosa 
MEIG., da M. LUHMANN (69) schreibt, daD die vollentwickelte Tachine erst nach 
einigen Wochen aus der Tonnchenpuppe erscheint. 

Als zweiter Parasit wurde eine Schlupfwespe beobachtet. Es handelt sich um 
eine Braconide, Perilitus qw. (Polymorphi, Euphorinae). Nur zwei Exemplare 
wurden innerhalb von 2 Jahren an P. laricollis (SUFFR.) angetroffen. Ein Kafer 
beherbergt nur eine Larve. 

An den weichen Hauten der Ventralseite der Kafer, an denen die Baumwanzen 
ihre Opfer anstechen, halten sich auch nichr selten, vor allem an P. laticollis 
(SUFFR.), kleine, rote Milben auf. Es handelt sich hierbei um die Erythraeide 
Achorolophus ignottts OUDMS. O b  diese die Kafer ernstlich schadigen, lieD sich 
nicht emitteln. Als Wirte hat diese Milbenart Tiere aus den verschiedensten 
Gruppen der Insekten. 

Ein einziges Ma1 hatte sich in einem Netz der Theridiide (Haubennetzspinne, 
Kugelspinne) Theridium redimirum L., das zwischen Zitterpappelgebusch gesponnen 
war, ein Kafer von P. laticollis (SUFFR.) gefangen. Die Spinne, ein juveniles 
Weibchen, war dabei, ihre Beute auszusaugen. 

An dieser Stelle sei noch erwahnt, daO A. ROEBRUCK (87) Versuche mit Ge- 
flugel zur Vertilgung landwirtschaftlicher Schadlinge angestellt hat;  er schreibt, 
daD die Imagines von P. vulgarissima (L.) von Fasanen sofort gefressen werden. 
Mithin isr also anzunehmen, daD auch Vogel, in diesem Fall Fasanen, als Feinde 
der Imagines von P. vulgarissima (L.) zu betrachten sind. Dies beweist auch das 
Auffinden der Faeces von Vogeln am FuDe alterer Weiden bei Warxbuttel in 
groOeren Mengen im Fruhjahr, die fast ausschliealich aus Fragmenten von Chitin- 
teilen der Phyllodecra-Arten bestanden. 

Als naturliche Feinde der Kafer von P. vitelliwe (L.) und Plagiodera versicolora 
LAICH. werden 1932 in Frankreich Larven einer Merwis-Art angegeben. 40 O/o 

der Imagines dieser beiden Chrysomeliden sollen von Larven dieser Nematoden- 
Spezies parasitiert gewesen sein [ANONYMUS (12), H. BLUNCK (16)]. 

Da die Feststellung der Feinde aller Stadien von den Phyllodecta-Arten vom 
Zufall abhangig ist, ist es sehr wahrscheinlich, daD es fur diese Kafer noch weit 
mehr Feinde gibt, besonders wenn man beriicksichtigt, daO diese Weiden- und 
Pappelblattkafer sehr weit verbreitet sind und die Individuenzahl einer Popu- 
lation ungeheuer groD ist. 

V. W i r t s c h a f t l i c h e  B e d e u t u n g  u n d  B e k i i m p f u n g  d e r  
P h y l l o d e c t a -  A r t e n  

Weiden werden auch heute no& in groder Anzahl in gepflegten Kulturen an- 
gepflanzt, besonders auf weniger guten Boden und auf solchen Feldern, die haufig 
von einem Gewasser uberschwemmt werden und auf denen deshalb andere Kul- 
6 .  
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turen kaum gedeihen konnen. Da Weidenmaterial in der Korbindustrie und zum 
Binden sehr gefragt ist, wird diese Kulturpflanze gern wegen ihres guten Er- 
trages angebaut. H. ZILLIG (117) gibt z. B. im Jahre 1924 den Bedarf von 
5920 t Bindeweiden jahrlich fur 74 000 ha Rebflache an. Mit der planmadigen 
Weidenkultur erhohte sich auch die Schadlingsgefahr. Unter den groOten Weiden- 
schadlingen werden P. vulgatissimn (L.) und P. vitellinae (L.) genannt, teils sogar an  
erster Stelle. Diese Vertreter haben deshalb fur den Korbweidenbau eine be: 
trachtliche wirtschaftliche Bedeutung erlangt, weil ihre einzelnen Entwicklungs- 
stadien die Weiden derart schadigen konnen, daO ihre Ruten zur Flechtarbeit 
untauglich werden. Auch durch den starken FraD an den Blattern wird eine Hem- 
mung des Wachstums der Ruten durch Zerstorung des Assimilationsgewebes her- 
vorgerufen und fiihrt zu einem betrachtlich herabgesetzten Rutenertrag. ES 
werden junge Weiden nicht selten derart beeintrachtigt, daO diese Pflanzen 
als verloren anzusehen sind. 

Auch Populus-Arten werden von Kafern und Larven der Gattung Phyllodecta 
KIRBY nicht verschont. Jedoch ist der Befall an diesen gro8blattrigen Salicaceen 
nicht so vernichtend wie an Weiden. AuDerdem erscheint P. laticollis (SUFFR.), 
hauptsachlich auf Pappeln anzutreffen, erst dann auf den Blattern, wenn diese sich 
vollstandig entfaltet haben. Zu dieser Zeit ist schon so vie1 Assimilationsgewebe 
vorhanden, daO eine akute Gefahr des Absterbens infolge verminderter Assi- 
milationsflache nicht mehr entsteht. Lediglich in Pappelpflanzgarten ware auf 
diesen Schadling zu achten. 

Schon huh wurde uber das Massenauftreten von P. vulgntissima (L.) und 
P. vitellinae (L.) berichtet. B. ALTUM (4) schreibt uber die Mitteilung eines 
Forstbeamten, daD sich ganze Schwarme nach der Art der Bienen auf- und ab- 
schwenkend durch die Luft bewegten und man nur in die Nahe der Weidenanlagen 
zu kommen brauchte, um die Kafer nach kurzer Zeit aus allen Taschen holen 
zu konnen. K. ECKSTEIN (26 )  erwahnt, daB P. vulgatissima (L.) an Weiden in 
solchen Mengen saoen, daf3 die Blatter von der groDen Last schwer herabhingen; 
etwa 80 Kafer mogen es gewesen sein. An anderer Stelle wird berichtet, daD eine 
Fortdauer der ,,Kalamitat" die Rentabilitat der Weidenanlagen ernstlich in Frage 
stellen wiirde. J. A. KRAHE (54) fand seine Weidenheger von P.-vitellinae-Larven 
so stark besetzt, daD er ihre Zahl fur jede einzelne Rute auf mindestens 100 Stiick 
anseken konnte. Das ergab je Hektar bei 200 000 Strauchern zu je 4 Ruten: 
4 X 100 X 200 000 = 8 0  000 000 Tiere. J. F. JUDEICH (44) berichtet, daO 
KRAHE mittels eines Kaferfangapparates in 8 Tagen taglich 2 1 dmY Phyllodecta- 
Kafer fangen konnte. Ein Kubikdezimeter wurde mit 52 000 Kafern berechnet, 
so daD in 8 Tagen insgesamt 8 736 000 Tiere gefangen wurden. H. GASOW ( 3 3 )  
macht 1927 ahnliche Angaben uber P. vulgatissicrm (L.). Das Auftreten der Kafer 
im August war sehr stark, so daD in den am starksten befallenen Teilen der Kul- 
turen die Zahl von 100 Kafern fur die Weidenrute nicht zu hoch gegriffen ist. 
An manchen Tagen wurden groOe Schwarme von Kafern beobachtet, die uber die 
Ruten dahinflogen. Die Belaubung der Ruten sah wie vollstandig verbrannt aus. 

Ahnliche Klagen uber diese Weidenschadlinge konnten, ebenfalls aus anderen 
europaischen Landern, noch mehr angefuhrt werden. 
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Auch im Braunschweiger Raum trat P. vdgatissiwa (L.) in groBer Zahl auf. In 
der Weidenanlage von Warxbuttel hatten diese Spezies an einer Stelle die Ruten 
derart mitgenommen, daO letztere nicht uber Hufthohe hinauskamen, wahrend 
die angrenzenden, wenig befallenen Biische sie um das Drei- bis Vierfache uber- 
trafen. Die 2 .  Jahresgeneration ging auf die noch nicht befressenen Pflanzen 
uber, ehe sie ihre Winterquartiere aufsuhte.  Gegen Ende der FraBperiode er- 
schienen die Spitzentriebe der sonst no& griinen Weiden braun. Die Blatter 
waren nach dern Raub ihres Assimilationsgewebes vertrocknet. 

Weiden an Bahndammen, Autobahnen iind LandstraOen. die bereits im Soinmer 
fast nur noch braune vertrodtnete Blatter tragen, sind grofltenteils von P h y b  
decta- Arten befallen. 

Aus den angefiihrten Berichten und Beobachtungen ist zu ersehen, daO eine 
Bekampfung der ,,kleinen, blauen Weiden- und Pappelblattkafer" dringend not- 
wendig erscheint. 

Im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts begann man bereits mit der Vernich- 
tung dieser so schadlichen Weideninsekten. Man bediente sich damals rein 
mechanischer Mittel und machte sich dabei die Eigenschaften der Kafer zunutze, 
sich bei Erschutterungen fallen z u  lassen; die Tierc konnten in Blechkasten ge- 
sammelt und vern ih te t  werden. 

Um 1900 herum versuchte man die Bekampfung mit den damals iiblichen 
Spritzmitteln, die kaum eine Wirkung zeitigten. Erst in den letzten 25 Jahren 
fand man geeignetere Spritz- und Staubemittel. Benutzt wurden Pyrethrum- und 
Nikotin-Spritzmittel, ferner Blei-, Fluorid- und Arsenpraparate, Kresole und 
Mineralole [H. GASOW (33), G. GOETZF und W. SCIILEUSENER (361, H. P. 
H U T c . I i I N S o N  und H. G. H. K E . ~ R N S  (41), E. K L ~ ~ T I - H A I J S E R  (49), W. SPEYEII 
(97) und TUTIN (106, 107)]. 

Die bislang bei Versuchen angewandtcn, inscktiziden Spritz- und Staubemittel 
bestanden aus pflanzlichen Rohstoffen, u. a. besoiiders Nikotin und Pyrethrum, 
oder aus anorganischen Substanzen, hauptsachlich den Arsenmitteln, oft in Ver- 
bindung mit Kalkeii, Blei und Kupfer. Die Arsenmittel sind ausgesprochene 
FraBgifte. 

Da bislang in der Literatur noch keine Angaben uber Versuche mit insektiziden 
Spritz- und Staubemitteln auf organisch-synthetischer Grundlage gegen Vertreter 
der Chrysomeliden-Gattung Phylfcdecta KTRBY zu finden sind, wurden mehrere 
Versuche mit Insektiziden im Zoologischen Institut durchgefuhrt. Leider war es 
nicht moglich, die entsprechenden Freilaiidversuche ebenfalls vorzunehmen, da 
hierfir keine Mittel und Gerate zur Verfugung standen. Mehrere Praparate 
vcrschiedener Zusammensetzung kamen zur Anwendung. Alle Mittel waren von 
der Biologischen Bundesanstalt fur Land- und Forstwirtschaft in Braunschweig 
gepriift und anerkannt. Die Yraparate wurden sowohl als Staubemittel wie auch 
als Spritzmittel angewandt. 

Die Versuch_e_wurden an Imagines von P. vulgurissima (L.), P. vitelfinae (L.), 
P. tibialis (SUFFR.) und P. laticollis (SUFFR.) sowie an Larven des 1.-3. Stadiums 
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Tdb.lld. Wirkung von gnsektiziden auf W e r  der G d h n g  phyllodec/a 
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von P. vulgatissima (L.) und P. laticollis (SUFFR.) mit folgenden Praparaten dur&- 
gefiihrt : 

1. Staube-Gesarol : DDT-Praparat (Dichlor-Diphenyl-Triddoraethan). 
2. Gamma-NexitJNeu: Hexa-Praparat (Hexachlor-Cyclo-Hexan, HCH). 
3. Multanin : DDT-Hexa-Praparat. 
4. Toxaphen : Toxaphen-Praparat. 
5. Toxol: Toxaphen-Gamma-Praparat. 
6. C-B-Ho : Chloriertes Kohlenwasserstoff-Praparat. 
7. E 605 : Organische Phosphorpraparate (Ester-Praparate). 

Zur gleichmaOigen Verteilung der Staubemittel in Petrischalen (Durchmesser 
9 cm, Hohe 1,5 cm) wurde die LANG-WELTESche Glocke (nach LANG und WELTE 
1930) benutzt, die in dankenswerter Weise von der Biologischen Bundesanstalt 
Braunschweig zur Verfiigung gestellt wurde. Unter diese Glocke wurden wenige 
Petrischalen gebracht und anschlieaend 0,1 g des betreffenden Giftes verstaubt. 
Bei einem Durchmesser der Glocke von 25 cm fielen auf 1 cm2 0,000204 g Staub, 
entsprechend einer Freilandbestaubung von 20 kg/ha. Um ein vollstandiges Ab- 
sinken der Staubteilchen zu gewahrleisten, blieben die Petrischalen 5 Minuten 
lang unter der Glasglocke. Filtrierpapier auf dem Boden der Schalen ermoglichte 
den Tieren ein leichteres Aufstehen, sofern sie auf den Riicken zu liegen kamen. 
Hierdurch wurde verhindert, daO die Tiere unnaturlich lange mit dem Giftstaub in 
Beriihrung waren. Nach der Entnahme der Petri-Schalen aus dem Verstauber kamen 
10 Kafer in jede Schale und blieben darin 24 Stunden. Tabelle 1 1  zeigt die 
Wirkung der einzelnen Insektizide auf die verschiedenen Phyllodecta-Arten. 
Aus zwei Versuchen wurde das Mittel errechnet (Berechnung des Wirkungs- 
grades siehe Tabelle I 1  a) und mit ihrer Hilfe fur die Kafer P. vttlgatissiwa (L.) 
und P. laticollis (SUFFR.) Kurven aufgestellt (Abb. 27 a, b). Auf dieser Ab- 
bildung sind die Staubemittel Gamma-Nexit-Neu und Toxol nicht beriicksichtigt 
worden. Ihre Wirkung ist ahnlich der von C-B-Ho. 

Aus der Tabelle 1 1  a 4  und Abb. 27 a-b ist zu ersehen, daO 
1. bei der gleichen Einwirkungszeit der Gifte auf die Kafer die groOeren 

Arten [P. vulgatissima (L.) uMd P. tibialis (SUFFR.)] widerstandsfahiger sind 
als die beiden kleineren [P. vitellinae (L.) und P. laticollis (SUFFR.)], 

2. der Wirkungsgrad der einzelnen Gifte auf alle Arten wahrend der ersten 
Stunden unterschiedlich ist und sich erst mit fortschreitender Einwirkung 
ausgleicht. Die Kurven laufen dann annahernd parallel, eng beieinander. 
Nach 24 Stunden ist der Wirkungsgrad 3 0  (Tabelle 1 1  a-d) fast von allen 
erreicht. Eine Ausnahme macht E 605. 

Am schnellsten wirkt Multanin. In der ersten halben Stunde steigt die Kurve 
sehr steil an, gelangt aber erst nach 24 Stunden an den hochst erreichbaren Punkt. 
Die Wirkung von E 605 dagegen tritt erst nach den ersten 2 bis 3 Stunden 
ein. Die Kurve verlauft von hier an ebenfalls sehr steil und erreicht z. T. schon 
sehr friih den Wirkungsgrad 30 [Abb. 27 a, b, P. laticollis (SUFFR.)]. 

Versuche mit Staubemitteln an Larven wurden nur bei P. vulgatissima (L.) und 
P. laticollis (SUFFR.) ausgefuhrt. Es zeigte sich, da8 die ersten Stadien weit an- 
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Abb. 27a. Wirkungsgrad iiisektizider Staubemittel auf Kafer von Pkyllodectli 
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falliger waren als das letzte. AuBerdem nimmr die Widerstandskraft in jedem 
Stadium mit dem Wachstum zu. Die Larven des dritten Stadiums erreichen weit 
schneller einen hoheren Schadigungsgrad als die Kafer, geben aber allgemein 
noch etwas Ianger Lebenszeichen von sich als ihre Imagines. 

Die Bekampfung schtint mit einem Insektizid wie Multanin,  E 605 .  Gamma- 
Nexit-Neu, C-B-Ho 0. a. dann am erfolgreichsten zii sein, wenn die Kafer ihre 
Winterverstecke verlassen haben und der weitaus gro8te Teil sich bei der Kopula 
befindet. Ein fruhzeitigzs Bestauben ist wegen der nur ctwa 25 cm hohen Weiden- 
triebe sehr leicht moglich. Dieser Zeitpunkt ist wichtig, da die Weibchen bislang 
kaum Eier abgelegt haben. Wird der Staubetermin wahrend dcr Kopulationszeit 
versaumt, sollte d a m  gespritzt bzw. gestaubt werden, sobald der weitaus groBte 
Teil der Larven geschlupft ist. Da die Larven innerhalb einer oder zwei Wochen 
aus ihren Eiern hervorkommen, kann dieser Zeitpunkt schwerlich ubersehen 
werden. Besser ist jedock die friihzeitige Vernichtung der uberwinternden Genr- 
ration. Wird die Vernichtung der Larven versaumt oder die Staubung nur sparlich 
durchgefuhrt, mu8 bereits mit groDeren Wachstumsverlusten der Weiden ge- 
rechnet werden. Wo ein Uberschwemmen der Weidenheger moglich ist, lassen 
sich die sich atis den Larven entwickelnden Puppen recht gut vernichten. Sobald 
,jedoch die erste Generation erscheint, ist  es schwierig, diese oder deren Brut z u  
bekampfen. Die Weiden sind bedeutend hoher, so daO ein Durchstreifen der 
Felder mit einem Zerstauber vie1 Schwierigkeiten bereitet. Es ist dann schon rat- 
sam zu warten, bis die 2. Generation im Friihjahr das Winterquartier wieder ver- 
la&; man beginne dann friihzeitig mit der Spritzung. Wo genugend Huhnervogel 
vorhanden sind, konnen auch diese wahrend der Kopulationszeit der Kafer im 
Friihjahr die Weidenschadlinge dezimieren. Ratsam ist es, in Frage kommende 
Winterverstecke in der Nahe von Weidenhegern zu entfernen und kunstliche 
aufzurichten, aus deneii man die uberwinternden Kafer lei& herausholen kann, 
urn sie zu vernichten. 

VI. Zu s a m m e n  f a s s u n g 

I .  Im Raum Braunschweig kommen alle in Deutschland auftretenden Phyllo- 
decta-Arten vor, namlich P. atrovirem (CORN.), P. laticollis (SUFFR.), P. tibialis 
(SUFFR.), P. vitellinne (L.) und P. vlrlgatistiuln (L.); P. ntrovirens (CORN.) j edoh  
nur selten. 

2 .  Die vorkommenden Phyllodecta-Arten werden hinsichtlich inorphologischer 
Besonderheiten und ihrer Biologic vergleichend untersucht. 

3.  Die Imagines der beiden gro8eren Arten P. vlrlgatissiwn (L.) und P. tibialis 
(SUFFR.) laufen schneller als die anderen Arten. 

4. Die Phyllodecta-Arten fliegen nur z u  bestimmten Zeiten. 
5 .  Nahrpflanzen fur Kafer und Larven sind Salicaceen. Die Geschmacksrichtung 

der einzelnen Arten ist sehr verschieden. P. luticollis (SUFFR.) kann als reiner 
Pappelbewohner angesehen werden. Von Larven und Kafern wird der 
Fensterfrao ausgefuhrt. 
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6. Die Phyllodecta-Arten uberwintern als Imagines. Bevorzugte Quartiere sind 
Ritzen in Stammen, Stellen unter gelockerter Borke von Baumen u. a. ZU 
feuchte Stellen werden gemieden. Die Winterquartiere werden im Oktober 
bis November aufgesucht und April bis Mai wieder verlassen. 

7. Die Anzahl der Paarungszeiten ist entsprechend der Anzahl der auftretenden 
Generationen. Im Braunschweiger Raum traten von P. vdgatissima (L.) zwei 
Generationen auf. Die beiden Paarungszeiten fielen fur die uberwinternde 
Generation 1 9 5 2  in den AprillMai, fur die erste Generation in den Juli. Bei 
P. laticoltis (SUFFR.) kann man keine besonderen Paarungszeiten unter- 
scheiden. Von Fruhjahr bis Ende des Sommers findet man Tiere bei der 
Kopula. 

8. Das Verhalten bei der Kopula ist bei allen Phyflodecta-Arten verschieden. 
Die Dauer wahrt meistens kaum unter einer halben Stunde und kann sich 
bis zu 2 Stunden erstrecken. 

9. Schon wahrend der Paarungszeit beginnen die Weibchen mit der Eiablage. 
Die einzelnen Gelege werden in einer Doppelreihe an die Blattunterseite 
der Weiden und Pappeln befestigt. Die Eizahl der Gelege schwankt zwischen 
4 und 34 Eiern. Die Eier werden mit einer Sekretschicht uberdeckt. Ein 
Weibchen kann iiber 400 Eier legen. Sterile Weibchen kommen vor. 

10. Die Eier sind allgemein weib-gelblich. 
1 I .  Die Imagines haben innerhalb eines Jahres zwei Generationen. Die Lebens- 

dauer der Imagines betragt bei beiden Generationen etwa je 8 Monate. 
Die im September aus der Puppe kriechende, uberwinternde Generation stirbt 
wahrsheinlich bald n a h  der Eiablage im Mai; die im Juli schlupfende 
Sommergeneration verkrfecht sich nach der Kopula (,,Sommerschlaf") und 
stirbt im Laufe der Wintermonate. 

12. Die Zeit bis zum Schlupfen aus dem Ei ist temperaturabhangig. Durchschnitt- 
lich betragt sie 7 Tage. Die junge Larve befreit sich mittels vier Eizahn- 
platten von der Eihiille. 

I 3 .  Hinsihtlich des 3. Larveiistadiums bei den Fhyflodecta-Arten zeigen ebenso 
wie bei der Kopula die beiden Arten P. wlgatissima (L.) und P. laticollis 
(SUFFR.) gegenuber den anderen Arten groljere Cibereinstimmungen. 

14. Gegenuber den Auljeneinflussen sind die Larven ziemlich widerstandsfahig ; 
lediglich die Tiere des ersten Stadiums sind empfindlich gegen Wasser. 

1 5 .  Zur Lokomotion dienen den Larven ihre drei Extremitatenpaare und ein 
Nahschieber, der aus dem 10. Abdominalsegment gebildet wird. 

16. Die Nahrung wird von den Larven gesellig aufgenomen, d. h. die Larven 
aller Stadien, besonders aber der beiden ersten, leben in Larvenspiegeln. Das 
Fraebild ist bei allen Larvenstadien das gleiche. 

17. Die Phyllodecta-Arten durhlaufen drei Larvenstadien. Im Zuchtversuch 
dauerte das 1 .  Stadium 4-6, das 2. Stadium 3-5 und das letzte Stadium 
5-8 Tage. 

1 8 .  Die Larven besitzen eine Reihe von Segmentaldrusen, die auf der Dorsal- 
seite liegen. Im 1. Stadium tragen nur Meso- und Metathorax jederseits 
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eine Segmentaldruse, nach der I .  Hiutung kommen no& sieben Paar Driisen 
hinzu, die auf den ersten sieben abdominalen Segmenten liegen. Der Geruch 
des Sekretes der ausgestiilpten Drusen ist eindringlich und wirkt als Schreck- 

19. Die Verpuppung der Larven findet 1-3 cm im Erdboden unter ihren FraO- 
pflanzen start. Die alte Haut wird ganz abgestreift, so daO die Puppe hei  
in ihrer kleinen Wiege liegt. Die Puppen sind unpigmentiert. Die Puppen- 
dauer betragt in Gefangenschaft 7-1 0 Tage. 

20. Die gesamte Entwicklungszeit vom Ei bis zur Jungimago dauert etwa 3 0  Tage 
2 1. Als Feinde der Entwicklungsstadien der Phyllodecta- Arten wurden an- 

getroffen: Nematoden-Larven, Syrphiden-Larven, Pentatomiden, Tachinen, 
Braconiden, Spinnen und Vogel. 

22. P. vdgarissimu (L.) und P. vitellinae (L.) konnen in Weidenpflanzungen groOe 
Schaden anrihten und sogar junge Stecklinge vernihten. 

2 3 .  Gegeniiber Insektiziden sind die groBeren Arten [P. vlrlgatissima (L.) und 
P. tibiafis (SUFFR.)] widerstandsfahiger als die kleineren. Jedoch wirken die 
Gifte auf alle todlich. Dies gilt sowohl fur die Larven als auch fur die 
Imagines. Die Larven der ersten beiden Stadien sterben innerhalb weniger 
Stunden bei Anwendung der Insektizide. Die Larven des 3.  Stadiums 
geben noch nach 24 Stunden Lebenszeichen von sich. AuBerdem wurde fest- 
gestellt, daO altere Larven eines Stadiums nicht ganz so anfallig sind wie 
jiingere. 
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