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A. Einleitung 
Bei Untersuchungen fiber die Resistenzmechanismen yon Acker- 

bohnen (Vicia/aba L.) gegenfiber Blattl~usen (s. H. J. Mi~LLER, 1951 bis 
1965) war es zur Uberprfifung und 5kologischen Beurteilung der Labor- 
ergebnisse unter Freilandverhgltnissen in den Jahren 1948 bis 1965 not- 
wendig, den Massenweehsel der Schwarzen Bohnenliiuse (Aphis ]abae 
Scold.) st~ndig unter Kontrolle zu halten. Zur mSglichst quantRativen 
Erfassung der Populationsdiehte der Aphiden wurden neben direkter 
Beobaehtung im wesentliehen drei Verfahren angewandt : 1. Auszghlung 
der Eibesatzdiehte auf einer konstanten Zahl yon Prim~rwirten (Evonymus 
europaeus L.) im Winter, 2. Ermittlung der mittleren Fundatrizenzahl 
je Kurztrieb auf den gleichen Wirtsbfisehen im Friihjahr, 3. Erfassung 
der Aktivit~tsdiehte der Alienieolen im Sommer mit ttilfe Moericke- 
seher Gelbschalen. 

Die Ergebnisse der 13 Jahre yon 1951--1963 warden kfirzlich yon 
K. BEH~]~DT zusammenfassend dargestellt und in Beziehung zum Wit- 
terungsverlauf der betreffenden Jahre gesetzt (B]~H~]~NDT, 1966; im 
Druek). Die benStigten Klimadaten waren yon der Wetterstatioa tier 
Agrarmeteorologischen Abteilung des Instituts ffir Pflanzenzfiehtung 
Quedlinburg ermittelt und freundlieherweise yon Iterrn Dr. U~Gwl~ zur 
Verffigung gestellt worden. Die Station arbeitet in nnmittelbarer I~i~he 

* Seinem hochverehrten Lehrer und Freunde, Professor Dr. PAVL BVC~.~, 
Ischia, zum 80. Geburtstage gewidmet. 

** Quedlinburger Beitr~ge zur Ziiehtungsforschung I~r. 79. 
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der Gelbschalen-Standorte und hefert auch ffir die Standorte der 
19 kontrollierten Winterwirte hinreichend representative Werte. 

Erwartungsgem£~ lieBen sich die groBen Schwankungen in der Popu- 
lationsdichte der Aphiden mit  dem Witterungsverlauf allein nicht be- 
friedigend begrfinden. U m  wenigstens einen ffir die Populat ionsdynamik 
der Blattl~use wahrscheinlich entscheidenden biotischen Faktor  zu er- 
fassen, wurde in den Jahren  1959 bis 1963 der Versuch unternommen, fin 
Quedlinburger Beobachtungsgebiet neben den Populationsbewegungen 
der landwirtschaftlich wichtigsten Aphiden auch die der h~ufigeren 
Coccinelliden zu verfolgen. Ihre Rolle als Aphiden-Pr~datoren ist zwar 
im allgemeinen hinreichend bekannt,  aber nur selten quant i ta t iv  genauer 
erfa{~t worden. Es wurde ein Verfahren benutzt,  das ursprfinglich Bo~- 
BOSCH (1958) zur Absch~tzung des Syrphiden-Eibesatzes in Blattlaus- 
kolonien vorgeschlagen hat. In  entsprechender Abwandlung fiir die 
M~rienk~fer beruht es d~rauf, w~hrend der gesamten ffir Ackerbohnen 
mSglichen Vegetationsperiode die potentielle Populationsdichte der 
Coccinelliden durch t~gliche Absammlung aller K~fer zu ermitteln, die 
sich auf Wirtspflanzen mit kiinstlich gleichbleibend hoch gehaltenem 
Aphis ]abae-Befall eingefunden haben. Das wird auch in Zeiten durch- 
gefiihrt, in denen sich normalerweise oder zumindest in dem betreffenden 
Jahre  noch kein oder kein Aphidenbesatz mehr auf Wirtspflanzen des 
Freflandes (krautigen Sekund~rwirten) entwickelt, beispielsweise im 
Frfihjahr vor dem Eischlupf, zumindest vor der Migration und im Som- 
mer und t terbst  nach dem fiblichen Zusammenbruch der Massenver- 
mehrung auf den Feldkulturen. Auf diese Weise ergibt sich eine MSg- 
]ichkeit, die effektive Massenwechselfluktuation der Aphiden mit  dem 
potentiellen Populationsdichtepegel einiger 5kologisch besonders wirk- 
samer Aphidophagen zu vergleiohen. 

B. Methodik 
In einem dem Stadtrande nahen Versuchsgarten des Quedlinburger Instituts 

standen auf einer 15 × 15 m gro•en, dauernd pflanzenfrei gehaltenen Br~chfl~che 
w~hrend der gesamten potentiellen Vegetationsperiode der Ackerbohnen (meist 
yon Anfang M~rz bis MRte Oktober) zwei (1959 vier) Gelbsch~len ( ~ 22 cm). In 
den t~glich (07 h) entnommenen Fgngen wurde jewei]s die Gesamtzahl der Aphiden 
(27 Aph) sowie die Anzah] der Bohnen- (Aphis ]abae) und Kohll~use (Brevicoryne 
brassicae) bestimmt, d.h. also die Dichte des Befallsfluges des Vortages ermittelt 

Auf der gleichen Fl~che standen als Coccinelliden-Lock- und -Fangeinrichtungen 
gleichzeitig jeweils f[inf BlumentSpfe ( ~ 14 cm), die bis zum ~unde in den Erd- 
boden eingelassen waren. In ihnen wuchsen 10--15 junge Ackerbohnen yon ca. 
20--30 cm ttShe, die einen so dichten Blattl~usbesatz trugen, dsB ihre Stengel 
wenigstens teilweise schwarz erschienen. Diese Fungko]onien wurden im Labor 
fortlaufend nach dem von KENNEDY (1950) angegebenen Aphiden-Zuchtverfahren 
(fiir Aphis ]abae) hergestellt, bei dem t~glich 10--15 in einem Blumentopf eben 
keimende Ackerbohnen mit 100 jungen ~pteren Virginoparen besetzt werden, so 
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dab sich bei ~20°C auf den Jungpflanzen innerhalb von 8--10 Tagen eine dichte 
Blattlauskolonie entwickelt. In den kiihleren Jahreszeiten muflte vor der Aufstel- 
lung der Lockkolonien im Freien eine vorsichtige Akklimatisation der aphiden- 
besetzten Pflanzen in einem unbeheizten Gew~chshaus, unter einer Freiland- 
Stellage oder wenigstens in einer etwas windgeschfitzten Lage effolgen, selbstver- 
st~ndlich unter insektendichten Gaze-(Perlonbeutel)tIauben. Dennoch war es 
meist nStig, die h~ufig etwas vergeilten Pflanzen an St~ben aufzubinden und zu 
stiitzen. 

Ein Austauseh der Loekpflanzen gegen neue effolgte stets dann, wenn entweder 
die Ackerbohnen info]ge yon Witterungseinfliissen (Bodenfrost, ttitze, Troeken- 
heir) beziehungsweise durch anhaltenden Blattlausbefall zu stark gelitten hatten 
oder wenn sieh die Blattlauskolonien auf ihnen durch Abflug der entstandenen 
Migranten oder durch Coeeinellidenfral] zu stark geliehtet hatten. Von diesen stUn- 
dig auf der Versuchsfl~ehe vorhandenen ffinf groi~en Aphis/abae-Kolonien wurden 
mit Ausnahme yon 1959, wo die Kontrollen nur alle 2--3 Tage effolgten, t~glich 
friihmorgens (nach oder vor der Gelbschalenleerung) die etwa anwesenden Coc- 
einelliden sorgf~ltig abgelesen, einschliei31ieh der etwa vorhandenen Larven und 
auch der Tiere, die in unmittelbarer N~he, z.B. auf dem Topffand oder am Boden 
unter den Pflanzen, ruhten. 

Herrn Dr. ttODEK (Prag) danke ich fiir die Bestimmung der Coccinelliden- 
Ausbeute des ersten Jahres (1959) und wertvolle ttinweise auf die unterschiedliche 
Biologie der gefundenen Arten, meinen damaligen teehnischen Assistentinnen, 
Frau M. v. WA~G~LrS, Fraulein E. SIMon, Fraulein H. R~ODE und Fri~u]ein G. 
DI~CK~A~N, fiir gewissenhafte Betreuung der Versuche und weitgehende sorg- 
~ltige Aufarbeitung des um~angreichen Materials, meinem friiheren Mitarbeiter 
Dr. K. BEtIRENDT ffir Einsicht in unver54~fentlichte Manuskripte und anregende 
Diskussionen und meinem Kollegen V. MO~RICKE fiir die Durchsieht des ~anu- 
skriptes. 

(~. Ergebnisse 

Die Entwiclclung in den einzelnen Jahren 

~ e b e n  groBen Anzahlen  yon  Aphiden  in  den Gelbschalen (s. B~H- 
~NDT,  1966; im Drnck) wurden  insgesamt 1903 Coccine]liden erfal3t 
(1959: 276, 1960: 1243, 1961: 276, 1962: 108) u n d  zwar 892 ( = 4 6 , 9 % )  
Coccinella septempunctata L., 693 (~--36,3%) C. undecimpunctata L., 
257 (~-- 13,5%) C. quinquepunctata L. u n d  61 ( = 3 , 2 % )  Adonia variegata 
Go~z]~. Der Ante i l  wechselte in den einzelnen J a h r e n  etwas. Andere  
Ar t en  t r a t en  nu r  ganz vereinzelt  auf u n d  k6nnen  bier unerw~hnt  bleiben. 

Die Fangergebnisse sind in Abb.  1 dargestellt ,  so dab die Entwick lung  
der Aphiden-  u n d  Coccine]l iden-Populat ionen in  den einzelnen J a h r e n  
nur  noch einer synopt ischen Be t rach tung  bedarf. 

I m  Fr i ih jahr  1959 war infolge eines mi t te l s ta rken  Eibesatzes an  den 
19 regelm~l~ig kontrol l ier ten  Evonymus-Bfischen ira Quedlinburger  R a u m  
ein starkes B]a t t laus jahr  zu erwarten (X 36,5 Eier je 100 Knospen) .  Der 
Funda t r i zenseh lupf  yon  Aphis /abae beginn t  zwar schon Anfang  M£rz 
(6. 3.), wird aber zuni~chst dureh Kal t luf te inbrf iehe bis zum Beginn der 

Abb. 1. Vergleich der taglichen Gelbschalenf~nge yon Aphiden [Kurven: .. . . . . . .  Summe aller 
Aphiden, - -  Aphis ]abae, - - - -  JBrevicoryne brassicae) mit den Absammlungen yon Coc- 
cinelliden auf Lockpflanzen (S~ulen: schwarz=K~tfer, weiB =Larven)w~hrend vier Vegetations- 

perioden bei Quedlinburg] 
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dritten Dekade stark gebremst (Massensehlupfbeginn 19.3. !) und dezi- 
miert. Der dann nur noch teilweise hohe Fundatrizenbesatz (bis 31 reife 
Fundatrizen pro Evonymus-Blattbfische]) beginnt ab Ende April flag- 
retie Exules zu ]iefern, so dab der intensive Uberflug zu den Sommer- 
wirten bereits in der ersten und zweiten Maidekade stattfindet und die 
fundatrigenen Kolonien sehon Ende Mai vSllig verSdet sind. Der funda- 
trigene Wanderflug sloiegelt sich - -  wie /iblich - -  nur in schwaehen 
Gelbsehalenf/~ngen der zweiten Maidekade wider and ergibt sehon aus- 
gangs Mai einen gleiehm/~l~ig starken Befall der Ackerbohnenbest/~nde 
(und anderer Wirtspflanzen), der sieh in der ersten Junidekade bei 
trockenwarmer Witterang rasch vervielf/~ltigt. 

Auf den ab 13.3. aufgestellten Lockpflanzen finden sieh erst Mitre 
April ganz vereinzelte Marienk/~fer ein, bis zum Einsetzen des Aphiden- 
fluges nicht mehr als insgesamt f/inf. Auch im Mai bleiben die Zahlen 
bis auf einen st£rkeren Anflug am 18. aul]erordentlieh gering, doch 
tauchen ganz vereinzelt C. quinguepunctata noch bis zu Beginn der dritten 
Junidekade auf. Sehon ab Mitre Mai erseheinen auf den aphidenbesetzten 
Pflanzen die ersten Coecinellidenlarven, deren Anzahl sieh in der ersten 
Junidekade stark erhSht, um dann ebenso schnell wieder vSllig abzu- 
sinken. Im Gegensatz zu den Bohnenl£usen, die mit einer breiten Basis 
(grol3e Eipopnlation) in die Vegetationsperiode eintreten, ist die /iber- 
winterte Coccinellidenpopulation offensichtlich (vgl. 1960) sehr sehwaeh 
(0,6 K£fer je Fangtag). 

Als Folge der ersten starken Vermehrung auf den Sommerwirten 
setzt bei allen Aphiden der virginogene Befallsflug bereits in der ersten 
Junidekade ein und steigt bei auBerordentlieh troekenwarmer Witterung 
im Verlaufe eines Monats (Anfang Juli) zu enormen Werten an (>  6000 
L/~ase pro Tag und Schale). Dieser Massenbefallsflug (Ende Juni/Anfang 
Juli) besteht zu einem ungewShnlich hohen Prozentsatz aus Aphis ]abae 
(am 5. Juli  > 85 % des Gesamtfanges der Gelbsehalen), w/~hrend beispiels- 
weise Brevicoryne brassicae hSehstens 20% erreicht. Fast  sehlagartig 
brieht in den ersten Tagen der zweiten Julidekade der Befallsflug zu- 
sammen, obwohl das Wetter  weiterhin f]ugg/instig bleibt. Mitre des 
Monats sind die riesigen A./.-Kolonien, die sich im Juni  entwiekelt 
hatten, anf den Sommerwirten sehon v61lig ver6det, naehdem die unge- 
wShnliche D/irre zu raseher Entwieklung und [TbervSlkerung der Kolo- 
nien gefiihrt nnd damit fast reine Gefl/igeltenproduktion nnd rasches 
Reifen der Pflanzen bewirkt hatte, so dal] neae alienicole Kolonien auf 
ihnen kaum entstehen konnten. Entomophage Parasiten, besonders 
wahrseheinlich Lysiphlebus ]abarum MAI~SI~, und Befall mit Empusa 
aphidis arbeiteten in der gleichen I~iehtung. 

Eben zu diesem Zeitpunkt setzt in der ersten Julidekade der Schlupf 
der nenen Coccinellidengeneration ein. Die Jungk£fer erseheinen in raseh 
zunehmender Zahl auf den Loekpflanzen und vertilgen Mitte des Monats 
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zum ersten Mal innerhalb weniger Stunden die Aphis /abae-Kolonien 
derselben so vollst~tndig, dab gar nieht sehnell genug fiir Ersatz gesorgt 
werden kann, Wie auf allen entvSlkerten Sommerwirten yon A.]., so 
sind dann auf den ,,kahl" gefressenen Kontrollpflanzen nur noch ihre 
eharakteristischen Kotwfirstehen festzustellen. Der starke Zustrom yon 
Coeeinelliden, mit durchschnittlieh > 10 Kgfern pro Fangtag, halt mit 
witternngsbedingten Schwankungen w~hrend des tIoehsommers an und 
nimmt erst Anfang September allm/~hlieh - -  bis 15. 9. - -  ab, noeh 
wiederholt , ,Kahlfrag" in den Kontrollkolonien vernrsaehend. 

Der BefMlsflug der Aphiden sinkt sehon Ende Juli, ffir Aphis ]abae 
bereits am 20. 7. auf Null ab. Nut  ffir B. brassicae und einige andere 
Aphiden ist Ende September und im Oktober geringer Herbstflug nach- 
weisbar. Infolge dieser auBerordentlich nachhaltigen 1%eduktion der 
Aphis /abae-Population entsteht nur eine sehr kleine M/innehen-Gyno- 
paten-Generation, die sich auf den yon der Diirre im September stark 
geschw/iehten Winterwirten nnr kfimmerlich entwickeln kann und im 
Endeffekt nur einen sehr schwachen Eibesatz liefert, der mit 4,4 Eiern 
an 100 Knospen um etwa eine Zehnerpotenz hinter dem vorj/ihrigen 
zur/ickbleibt. 

1960. Im Verlaufe einer kfihlen nnd daher lang hingezogenen Frfih- 
jahrsentwicklung wird die fundatrigene A./.-Population (erster Schlupf 
12.3.) welter dutch Witterungseinflfisse gehemmt und dezimiert (erste 
reife Fundatr ix 20.4.). Dadnrch hat die im Vorjahre stark angewachsene, 
fiberwinterte Coccinellidenpopulation lange Zeit ( - -  am 21.4. z.B. 
10 K/ifer auf einem Spindelbusch - - )  zum weiteren Auslichten der - -  mit 
0,7 Fundatrizen auf 100 Kurztrieben - -  ohnehin sehr schwaehen funda- 
trigenen Kolonien, so dab die Spindelbiische Anfang Juni  blattlausfrei 
sind, ohne dal] es iiberhaupt zu nennenswertem Migrationsfluge gekom- 
men ist. Weder in den Gelbschalen noch auf den Sommerwirten lassen 
sich fundatrigene Zuflieger nachweisen. Am 7. Juni  ist t in wfichsiger 
Vicia /aba-Bestand v6llig befallsfrei, enthglt aber eine ganze Anzahl 
Marienk/~fer, die offenbar suchend umherlaufen. 

Wohl infolge des yon h/~figen Kaltlufteinbriichen unnormal ausge- 
dehnten Fr/ihjahrsverlaufs l£gt sich im April nur e i n  e C. septempunctata 
auf den (ab 20. 4. aufgestellten) Fangkolonien nachweisen. Erst mit der 
ab Anfang Mai einsetzenden anhaltend wgrmeren Witterung erscheinen 
tgglich Marienk/~fer auf ihnen, dem Wetterverlauf entsprechend in etwas 
wechselnder Zahl, mit durchsehnittlich 2 je Fangtag, aber doch erheb- 
lich zahlreicher als im Vorjahre. Wieder verebbt das Auftreten der fiber- 
winternten ](/~fer nach Mitre Juni  und endet mit der ,,Schafk~lte" am 
19. 6. 

Die am Auftreten yon Coceinellidenlarven in den Fangkolonien ab- 
lesbare Larvalentwicklung der neuen Ki~fergeneration beginnt infolge 
der im ganzen verzSgerten Gesamtentwicklung erst Mitre Juni, erstreckt 
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sieh schw~tcher werdend fiber den gesamten Juli, ja mit vereinzelten 
Tieren bis welt in den August. 

Infolge der minimalen Eipopulation und der weiteren Dezimierung 
dureh Feinde, speziell Coccinelliden, im Frfihjahr, erholt sich die Aphis 
]abae-Population nur sehr zSgernd und bleibt aueh im Sommer (2. und 
3. Julidekade) sehr schwach. Dagegen entfalten sieh fiberraschender- 
weise andere Arten, insbesondere Brevicoryne brw3sicae, in der letzten 
Junidekade zu einem steilen Gipfel (weir fiber 2000 Aphiden ]e Tag und 
Gelbsehale), dem nach einer Kfihleperiode noeh eine 1/~ngere, aber l~ngst 
nieht so starke Flugperiode im Juli folgt, bis schliel31ieh in den ersten 
Augusttagen der Zusammenbrueh al]er Feldpopulationen eintritt. 

Diese aul3ergewShnliehe und unerwartete Kohllaus-Gradation des 
Sommers 1960 lieferte wahrscheinlich der neuen Coeeinelliden-Genera- 
tion so reiehliche Nahrung, dal3 sie sich, trotz nahezu vSlligen Ausfalls 
der Aphis ]abae-Population, wider Erwarten auch in diesem Jahre sehr 
stark weiterentwieke!n konnte. Mit 31,5 K~fern je Fangtag im Hoeh- 
sommer fibertrJfft sie die entspreehende Anflugdiehte des Vorjahres 
(11,4 K~fer ]e Fangtag) urn ein mehrfaches. Infolge der verzettelten 
Larvalentwicklung markiert sich die Verpuppungszeit diesmal nieht 
als auff~llige Lfieke im Marienk~ferbesatz der Fangpflanzen. Verein- 
zelte Jungk~fer treten sehon ab Anfang Juli  auf (nur C. quinquepunctata 
und C. undecimpunctata), doeh setzt starker Besuch erst in den letzten 
Julitagen, wieder kurz vor dem Zusammenbruch der Aphidenpopula- 
tion, ein. Er  h~lt dann einen Monat lang in unverminderter Intensit~t 
bis Ende August an, wobei hgufig > 20 K~fer pro Fangpflanzenkolonie 
(Topf) jeweils innerhalb yon 1--2 Tagen L~usekahlfraB erzeugen. Dann 
erfolgt offenbar die Abwanderung in die Winterlager; denn im Septem- 
ber gehen die Zahlen stark zurfick. 

Es ist kein Wunder, dal3 sieh bei diesem Feinddruek - -  allein dureh 
Coccinelliden - -  der Herbstflug in den Gelbsehalen gar nicht bemerkbar 
maeht. Der Eibesatz ist demzufolge bei Aphis ]abae mit 4,5 Eiern je 
100 Evonymus-Knospen wieder (wie schon 1959/60) auf3erordentlieh 
gering. 

1961. Nach der erneuten starken Besehneidung im Vorjahre bleibt 
die Entwicklung der Aphidenpopulation aueh 1961 sehr gering. Auf den 
Spindelbfischen entstehen aus dem minimalen Eibesatz nur sehr schwache 
Fundatrizenkolonien (mit 3,2 erwaehsenen Fundatrizen an 100 Kurz- 
trieben), aus denen sich wie 1960 nur eine so geringe Migration entfaltet, 
dab in den Gelbsehalen bis in die le tz te  Junidekade fiberhaupt keine 
Schwarzen Bohnenl~use nachgewiesen werden k6nnen. Verglichen mit 
anderen Jahren ist aber auch die Befallsflugdichte anderer Aphiden 
auBerordentlieh sehwach. In den Gelbsehalen fangen sieh such im Juni  
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nur selten mehr als 100 Aphiden je Tag und Sehale und im Juli sinken 
die Werte sehr h/~ufig auf Null ab. 

Erst ab Ende August setzt ein ganz ungewShnlieh starker Herbst- 
flug mit h£ufig mehr als 200 Aphiden je Gelbsehale ein, der his Anfang 
Oktober anh/ilt und offenbar v o n d e r  im Durehsehnitt viel zu warmen 
und troekenen Witterung beg/instigt wird. Er  wird in hohem MaBe yon 
Kohllgusen bestritten, die sonst erst am Ende der Flugsaison zu er- 
seheinen pflegen. Die A./.-Zahlen halten sieh zwar auf einem viel gerin- 
geren Niveau (selten > 25 pro Sehale), liegen abet aueh deutlieh fiber 
dem Sommerdurehsehnitt. 

Einen v611ig umgekehrten Verlauf nimmt die Entwieklung der Coe- 
einellidenf/~nge an den Loekpflanzen. Abgesehen yon einem einzelnen 
K/~fer Mitre M'grz und vereinzelten l~/~ngen Anfang April erfolgt yon 
Ende April (23.4.) bis Mitre Juni  ein fast ununterbroehener Zustrom 
von fiberwinterten, vergeblieh nahrungsuehertden Altk~fern, der mit 
Tagesf/~ngen his zu 19 Kgfern, abet aueh im Mittel mit 4,6 K/~fern je 
Fangtag, meist fiber den Friihjahrswerten aller anderen Jahre liegt. Von 
Mitre Juni  bis zum Ende der ersten Julidekade fiberwiegen dann Larven 
(3,2 je Fangtag), abet es treten noeh immer aueh einzelne Altk/~fer auf. 
Naeh kurzer Pause folgen ihnen ab Anfang Juli  Jungk~fer, deren Zahl 
nun abet infolge des Aphidenmangels mit durehsehnittlieh 0,73 K~fern 
je Fangtag um ein bis zwei Zehnerpotenzen unter denen der Sommer- 
f/~nge der Vorjahre bleibt. 

Die Aphidenpopulationen konnten sich dadureh ihrerseits nun im 
Sp£tsommer so gut erholen, dab es zu dem ungewShnlieh starken I-Ierbst- 
flug kommt und sieh auf den Winterwirten yon Aphis [abae mit 451 Eiern 
je 100 Knospen der zweith6ehste Eibesatz innerhalb der 13 Beobach- 
tungsjahre entwickelt. 

1962. Trotz des enorm hohen Eibesatzes und der entsprechend star- 
ken Fundatrizenpopulation bei A./. (ira Durchschnitt 69,3 Fundatrizen 
auf 100 Kurztrieben) entwickeln sieh die Aphidenpopulationen im Frfih- 
jahr und Frfihsommer infolge der im Mittel nm 2--30 zu kfihlen, dabei 
aber ziemlich feuchten Witterung nur sehr zSgernd. Die Migration setzt 
infolgedessen erst Ende Mai ein nnd zieht sich - -  in den Gelbschalen- 
f/ingen erkennbar - -  bis Ende Juni  hin. Sie f/ihrt jedoeh auch auf den 
Sekund/irwirten nur zu einer ausgesprochen schleppenden Vermehrung, 
da auch Juni  und Juli  um einige Grade zu kfihl und sonnenscheinarm 
blieben (Frostschgden an Kartoffeln und Frfihgemfisen!). 

Infolge der unfreundlichen Witterung streut auch die Frfihjahrs- 
zuwanderung der Coccinelliden zu den Fangpflanzen sehr stark und er- 
gibt nur im Juni  einen kontinuierlichen Besuch, bleibt aber mit durch- 
schnittlich 1,1 K/~fern je Fangtag erwartungsgem/iB sehwach. Bis auf 
ganz vereinzelte K/~fer sind die Fangpflanzen dann bis zu sp/~rlichen 
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Funden nm die September/Oktober-Wende vSllig k~ferfrei, d.h. es er- 
seheinen so gut wie keine JungkAfer (0,23 pro Fangtag). Da insgesamt 
aueh nur 2 Larven gefunden werden (Mitre Juli), also nnr 3 % der Larven- 
f~nge der Vorjahre, wird diese weitere Reduktion der Population ver- 
st~ndlich. Sie beruht wahrscheinlieh weitgehend auf der zu sp~tten Ent-  
wieklung der Aphidenpopulation als notwendiger Nahrungsgrund]age. 

Infolge dieser letzten Endes klimatisch bedingten Inkoinzidenz kSn- 
hen sieh andererseits die Blattlauspopulationen - -  znsatzlieh begiinstigt 
von der nun w~rmeren Witterung - -  bis welt in den Sp£tsommer hin- 
ein uneingeschr£nkt yon Lhren wiehtigsten Feinden entwiekeln. Die 
erst Ende Ju]i anf sommerliehe HShe ansteigenden Gelbsehalenf~nge 
zeigen, dal~ start des gewShnliehen Zusammenbruchs der Aphiden- 
population Ende Juni  ihre Massenentfaltnng in diesem Jahre fiberhaupt 
erst im Juli erfolgt. Sie liefert dann einen nahezu ununterbroehenen nnd 
bis zum Herbst nnr langsam ausklingenden Itoehsommer-Befallsflug. 
Aueh Aphis ]abae ]st daran in hohem Mal3e beteiligt. Auf ihren Winter- 
wirten entsteht deshalb mit 120,5 Eiern an 100 Knospen erneut ein 
starker Eibesatz (Befallsstufe I I I  be] BEHRE:NDT). 

1963. Zwar mul~te der Coceine]lidenfang ]eider aus technisehen Griin- 
den 1963 aufgegeben werden, die Entwicklung der Aphidenpopulationen 
best/~tigte aber die aus 1962 ableitbaren Erwartungen. Der mittelstarke 
Eibesatz ergab - -  yon Coceinelliden kaum gestSrt - -  eine entsprechend 
mittelstarke Fundatrizenpopulation mit durchschnittlich 36,5 Funda- 
trizen auf 100 Kurztrieben und im Juli eine annahernd normale mittel- 
starke Gradation auf den Sommer~r ten .  

D. Diskussion 
Be] der Beurteilung des Versuehs, mit dauernd stark yon Aphiden 

besetzten Pflanzen die Populationsdiehte von Coecinelliden zu erfassen, 
sind mehrere SZehlerquellen zu berficksichtigen. 

Infolge der grol3en Bewegliehkeit der Coeeinelliden werden beim 
t~glich einmaHgen Absuchen mSglieherweise nieht alle K~tfer errant, 
welche innerhalb der letzten 24 Std die Blattlaus-Kolonie aufgesucht 
haben. Da jedoch die Abwanderung yon Wirten mit reiehlichem Nah- 
rungsangebot gering sein diirfte, kann man den innerhalb dieser Zeit 
bereits wieder abgewanderten Anteil als klein betrachten. Das Absam- 
mein in den frfihen Morgenstunden nutzt  den aktivit£tshemmenden 
Effekt der n~chtliehen Kiihle zur Einsehr~nkung dieser Fehlerquelle aus. 

Wie be] allen Fallenverfahren erfal~t aueh die Lockpflanzenmethode 
nicht direkt die Populationsdichte der Coecinelliden, sondern bestenfalls 
ein Produkt  aus ihrer Agflit~t~ und Popul&tionsdiehte (--~Aktivit~ts- 
diehte). Doch kann man dies gut als Parameter ffir die Populations- 
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dichte verwenden, solange ein geniigend mobiler Organismus untersucht 
nnd nieht mit anderen Arten vergliehen werden soll. 

Bei so beweglichen R~tubern wie den Coecinel]iden dtirfte das Ergeb- 
nis aber eher yon der Populationsdiehte der Beute beeinflul~t werden, 
indem bei sp£rliehen und im Raum weir verstreuten Aphidenkolonien 
ihre Suchaktivit~t erhSht, dureh dichtes Angebot zahlreicher Massen- 
kolonien aber herabgesetzt sein wird. Das kann bei der angewendeten 
Methode aber nur zu einer Unterschiitzung der Coceinelliden als Pr~- 
datoren der Aphiden ffihren, weft zwar wenige hungernde K~fer noch 
erfal~t werden, bei reiehlichem Nahrungsangebot die Wirkung der Lock- 
pflanzen aber so herabgesetzt ist, dab in Wahrheit mehr K/ifer wirksam 
sind, a]s ihre Fangzahlen erkennen lassen. Da aber natfirliche GrolL 
kolonien der Aphiden meist nur kurzlebig sind, dfirften die Fangzahlen 
wenigstens w~hrend ihrer Pro- und Retrogradation richtige Beurteilungs- 
mSgliehkeiten ergeben. 

Sieher ist es aber ungfinstig, die Loekkolonien in der N/ihe yon aphido- 
philen Pflanzenbest~nden aufzustellen, auf denen Massenvermehrungen 
yon Blattl~usen ihre Fangwirkung beeintr~ehtigen warden. Znr riehtigen 
Einschgtzung der Befunde w~ren andererseits Angaben fiber den poten- 
tiellen und effektiven Aktionsradius der Coeeinelliden wiehtig, fiber den 
aber nur vereinzelte Angaben existieren. BANKS (1957) stellte in wenig 
yon Aphiden befallenen Aekerbohnenbest~tnden 6--9 m lest. 

Wie die Entfernung yon den Uberwinterungspl/~tzen und yon anderen 
Beutefeldern nsw. beeinflul~t auch der Witterungsverlauf die Ablese- 
ergebnisse. Bei den so aktiven und robusten Coeeinelliden wirkt sich 
al]erdings dieser Faktor  sicher nicht in dem Ausmal3e aus wie bei den 
Aphiden. Doch waren auch in Perioden regelm~l~iger Zuwanderung naeh 
kalten und stfirmischen Tagen auf den Fangpflanzen keine ~qeuankSmm- 
linge festznstellen. In langen Fangserien lassen sieh jedoch solche kurz- 
fristigen Wirkungen der Witterung relativ leicht erkennen. 

Uberraschend ist die Reichweite der Larven, die oft mehr als 100 m 
zu FuB haben fiberwinden mfissen, um zu den isoliert auf Braehe stehen- 
den Lockpflanzen gelangen zu kSnnen. Die Entwieklung aus Gelegen 
war auf diesen dureh die tgglichen Kontrol]en und den h~tufigen Topf- 
wechsel vSllig ausgesehlossen, well er stets in kfirzeren Zeitabst~nden 
erfolgte, als zur Embryonalentwicklung der Marienk£fer im Freiland 
(ca. 7 T~ge) notwendig ist! Immerhin weisen die Larvenf~nge daranf 
hin, dal~ aueh die Zuwanderung der K~fer durehaus nieht nur im Fluge 
erfolgen mn~ ! 

HSehstwahrseheinlieh haben die beobaehteten vier Coccinelliden- 
Arten als Aphiden-Pr&datoren verschiedene Effektivit~t. Insbesondere 
dureh HODS.Ks Arbeiten (1956, 1964) ist ja bekannt geworden, dal3 aueh 
die Marienk£ferarten nicht so polyphag sind, wie man zun~tehst annahm. 
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Auf eine artspezifische Bearteilung warde aber hier wegen des zu gering 
erscheinenden Materials verzichtet, obwohl das fffihere oder sp~tere Auf- 
treten der Arten in unterschiedlichen Dichten auf den Fangpflanzen zu 
der Annahme berechtigt, dab erhebliehe Unterschiede in ihrer Bionomie 
und 5kologischen Valenz bestehen. 

Es ist in den letzten Jahren yon verschiedener Seite nachgewiesen 
worden, da~ die Coccinelliden bei der Reduktion der oft riesigen Aphiden- 
populationen in den Feldbest/~nden unserer krautigen Kulturpflanzen 
keine entscheidende Rolle spie]en (BANKS, 1955; PALr, 1960; ATWAL und 
S]~THI, 1963; HUGHES, 1963). Diese miissen vielmehr auch ohne das Ein- 
greffen yon Aphidophagen frfiher oder sp/iter aus inneren Grfinden 
zwangsl~ufig verSden, nicht nur weft sie sich - -  wie BANKS es ausdri iekt--  
dann multiplikativ vermehren, die der Coccinelliden aber nut  additiv 
darch Zuwanderung (BANKS, 1956). Vielmehr fiihrt jede Massenvermeh- 
rung der apteren Vh'ginoparen auf wfiehsigen Wirtspflanzen automatisch 
zar l~bervSlkerung und Sehgdigung der Wirtspflanzen und damit zur 
Verminderung der essentiellen N~hrstoffe f/Jr die Aphiden. Diese bewirkt 
steigende Induktion von Gefliigelten unter den Nachkommen, die schliel3- 
lich totale Abwanderung zur Folge hat. Witterungsfaktoren, Mikroorga- 
nismen und Pr/~datoren vermSgen diese endogene, rein dichteabh/~ngige 
Entwicklung der Massenvermehrung yon Aphiden in bestimmten Sta- 
dien wohl zu beschleunigen, niemals abet zu induzieren oder allein zu 
bew/iltigen. Dagegen ist denkbar und verschiedentlich nachgewiesen, 
dag sie eine solche Massenentfaltung in statu nascendi =J= verhindern 
kSnnen, indem sie die Initialkolonien der Aphiden ]iquidieren, wenn sie 
friih genug zar Stelle sind (tIucH~s, 1963 ; HODEK, 1964). So warden im 
Fr~hjahr 1964 natfirlieh und kiinstlich begriindete Initialkolonien yon 
Brevicoryne brassicae auf neu ausgepflanztem Jungkohl (auf dem Ver- 
suchsfeld in Quedlinbarg) von Diaretiella brassicae eine Zeit lang fast 
restlos parasitiert und damit die Massenvermehrung der Kohll~use um 
einige Woehen hinausgeschoben (unverSffentlichte Beobachtungen). 

Tats/tchlich kommen die Coeeinelliden, wie die vorliegenden Beob- 
achtungen der Jahre 1959 und 1960 zeigen, normalerweise viel zu spgt, 
um solche Massenentfaltungen der Blattl/iuse auf ihren Sekund/~rwirten 
in der Aeker]andschaft wirksam verhindern zu kSnnen (vgl. auch 
HODEK, 1964). Sie machen in der Zeit der frfihsommerlichen Gradation 
der Blattl~use meist ihre 3- bis 4wSchige Puppenruhe darch und sind da- 
durch mindestens vorfibergehend unwirksam. Ja  man kSnnte sogar ver- 
sucht sein, den Anstieg im Aphidenbefall im Sommer 1959, 1960 und 
1961 geradezu mit dem Eintri t t  des Puppenstadiums der neuen Marien- 
k/~ferpopulation in ars/ichlichen Zusammenhang zu bringen. 

In  Wirklichkeit brieht die Aphidenpopulation auf den Feldbest~nden 
zu Beginn des Hochsommers aber meist nur scheinbar zusammen. Die 
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Retrogradation wird nut  vorget~uscht yon der rasanten Ver6dung der 
Massenkolonien auf den Feldkulturen, bes. Ficia faba, Beta-l~fiben usw., 
die racist schon Anfang Juli einsetzt. Sic beruht aber eben in erster 
Linie auf dem Abflug tier Gefliigelten, die infolge des Massenbefalls ent- 
standen sind. Diese Alienicolen begriinden nat/irlieh anderw/irts neue 
Kolonien, die aber infolge ihrer Zerstreuung und Kleinheit bisher fast 
nie gefunden wurden, denn die abreifenden Feldbestande kommen daf/ir 
nicht mehr in Frage. So entsteht leicht der Eindruck, die Blattlaus- 
populationen seien erlosehen bzw. stark reduziert. In der Literatur linden 
sich darfiber zwar Fragen und Vermutungen (It. J. MOLLZ~ U. K. UNGZ~, 
1951), aber keine sieheren Angaben (HoDEK, 1964). Nach einer miind- 
lichen Mitteilung HOL~A~CS sollen sich im tIochsommer kleine A. ].-Kolo- 
nien in groSer Zahl, jedoch sehr verstreut, an unscheinbaren, schwach- 
wfichsigen Wirtspflanzen in Wiesen und Weidegebieten vorwiegend in 
Bodenn/~he entwiekeln, also in feuchten Biotopen, wie schon It.  J. M~n- 
L ~  1951 vermutete, wo sic leicht/ibersehen werden. 

Da$ sieh die feldbaulich wichtigen Aphiden w/ihrend tier hochsommer- 
lichen Trockenperioden irgendwo normal welter entwiekeln k6nnen, geht 
schon daraus hervor, da$ gerade auf schwaehe Frfihsommerpopulationen 
in tier Regel sehr hohe Eibesatzdichten im Sp/~therbst folgen, wie unsere 
Quedlinburger Beobaehtungsreihe deutlieh naehweist (BzH~ENDT, 1966; 
im Druek). 

In diese unauff~llige Phase der dann also ,,getarnten" hochsommer- 
lichen Aphidenpopulationen fKllt nun offensichtlich die entscheidende 
biocoenotische Wirksamkeit der Coccinelliden. Gerade im Itochsommer 
- -  naeh der Ver6dung der Massenkolonien auf den Feldbest~tnden - -  
erscheinen die Jungk~fer der neuen Generation, wie die K/tferzahlen auf 
den Fangpflanzen sehr deutlieh machen. Ihre massive Agilitat und ihr 
groSer Aktionsradius bef/~higt sic wahrscheinlich besser als alle anderen, 
zarteren Aphidophagen, die zahlreichen Blattlauskolonien aufzuspfiren, 
die in den noch feuehteren Biotopen weir zerstreut und zwisehen anderen 
Pflanzen verborgen leben. Itier und zu diesem Zeitpunkt entfalten sic 
im allgemeinen erst ihren dezimierenden Einflul] auf die Aphidenpopula- 
tion, so da$ es zweifellos ihrem Wirken zuzusehreiben ist, wenn auf 
starke Gradationen der Blattl/~use im Friih- und Mittsommer in der Regel 
ein starker Riickgang erfolgt, so da$ die Winterwirte im folgenden Sp/~t- 
herbst nur geringen Eibesatz erhalten. Das zeigt sieh bei den vorhegenden 
Beobaehtungen mit aller Deutlichkeit in den Jahren 1959 und - -  aus- 
nahmsweise - -  gleich noch einmal 1960, in denen sich als Folge hoher 
Beute (=Aphiden)-Dichte im vorangehenden Mittsommer (1959 A.f., 
1960 B.b.) starke Coceinelhden-Bev61kerungen entwiekelt hatten. Sind 
aber dann keine oder nur zu wenig Marienk/~fer vorhanden, wie im Sp~t- 
sommer 1958, 1961 und 1962, so kSnnen sich die kleinen Fr/ihsommer- 
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populationen der Aphiden in der dispersiven Phase des Hoehsommers 
und tterbstes gut entfalten und im Spatherbst hohe Eidiehten auf den 
Winterwirten liefern. 

Selbstverstandlieh setzt sieh die populationssenkende Wirknng der 
Coeeinelliden auf die Aphiden naeh der ~berwinterung im folgenden 
Frfihjahr fort, besonders bei Arten, die in der I~ahe oder in den gleiehen 
Biotopen wie die Aphiden iiberwintern, wie z.B. Coccinella septempunc- 
tata und Aphis ]abae an gesehiitzten Waldrandern (I-IoDEK, 1964). Da- 
dureh werden die Aphidenpopulationen sehlieBlieh weiter so gesehwaeht, 
dab sich au~ den Primarwirten nur minimale fundatrigene Kolonien ent- 
wiekeln, die geringe und verspatete Migration der Exsules ergeben und 
in der Folge zwangslaufig aueh nur sehwaehen Befall auf den Sommer- 
wirten. ])as ffihrt riiekwirkend zu Hungererseheinungen fiir die naehste 
Larvengeneration der Marienkafer, wenn nieht sehon ffir die fiberwin- 
terten Weibehen selbst, die im Frfihjahr einen ReiiefraB durehmaehen 
mfissen (HoDEK U. ~KASOV, 1961) und bei Nahrungsmangel dann nur 
wenige Eier absetzen k5nnen. 

Damit ergibt sieh also aueh ffir die populationsdynamisehen Bezie- 
hungen zwisehen landwirtsehaftlieh wiehtigen Aphiden und Coeeinel- 
hden das iibliehe Bild der Rauber-Beute-Relation mit phasenverseho- 
benen Massenweehselkurven. Zwar reiehen die vorliegendeu Beobaeh- 
tungsreihen zu einer Beurteilung der Phasenl~ngen noeh nieht endgfiltig 
aus, doeh seheint aueh naeh - -  einseitig auf Aphiden bezogenen - -  Er- 
fahrungen anderer Antoren (B~oADB~,~T U. H~ATHeO~, 1961; HI~L~, 
RIS LA~ZBE~S, 1955) unter mitteleuropaisehen Verhaltnissen zumindest 
bei A.]. ein zweijahriger Gradationszyklus vorzuliegen, so dab sehwaehe 
und starke Befallsjahre miteinander weehseln. Die 13jahrigen Quedlin- 
burger Beobaehtungen lassen zusammen mit den vorliegenden Ergeb- 
nissen fiber die Dynamik der Coeeinellidenpopulation vermuten, dab 
diese Rhythmil~ der A./.-Gradationen im wesent]iehen auf den Einflul~ 
der Marienkafer zurfiekzuffihren ist, die intermittierende Haufigkeits- 
maxima zeigen. 

Selbstverstandlich kann dieser einfaehe Wechsel yon Beute und 
Raubergradationen unter den Bedingungen des mitteleuropaischen Kli- 
mas mat seinem bald mehr atlantisch bald mehr kontinental beeinflu2ten 
Wetterverlauf aueh leicht dureh Witterungsfaktoren verschoben werden. 
So war 1962 die erwartete Massenentfaltung der starken Aphidenei- 
population dureh langanhaltende kiihle Witterung im Frfihjahr und 
Frfihsommer so stark verzSgert, dal~ sich die Mittsommergradation auf 
den Feldwirten um mehr als einen Monat, auf Juli/August, versehob. 
Damat war aber der im Vorjahre (1961) bereits durch Nahrungsmangel 
reduzierten, fiberwinterten Coceinelliden-Population erneut die Grund- 
lage zu einer Erholung genommen, weft sich die Aphiden zu spat ver- 
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mehrten, und es t ra t  weiterer Rfickgang ein. Infolgedessen blieb die 
f/~llige Reduktion der Aphidenpopulation im Sommer 1962 aus. Es er- 
gaben sieh deshalb zwei relativ starke Aphidenjahre nacheinander (1962 
und 1963). 

Andererseits folgten auf die starke Blattlaussaison 1959 zwei Jahre  
mit  minimaler Aphis ]abae-Entwicklung, weft 1960 zwar Aphis/abae als 
Beute v611ig ausfiel, jedoeh Brevicoryne brassicae eine ungew6hnliche 
Frfihsommergradation aufwies, so dab die Marienkgfer mit  deren tIilfe 
ihre Population ein zweites Jahr  hoeh halten konnten und erst 1961 ver- 
sehwanden, als es fiberhaupt keine L£usegradation mehr gab. 

Die merkw/irdige und kaum erwartete Asynehronie in der Popula- 
t ionsdynamik versehiedener feldbewohnender Aphiden ist nicht einfaeh 
zu verstehen, zeigt abet, wie untersehiedlieh die Gradationsverhgltnisse 
selbst bei 6kologiseh ghnlieh erseheinenden Arten sein k6nnen. Vielleieht 
ist die Ursaehe des Unterschiedes z.T. in der Mon6zie yon Brevicoryne 
brassicae sowie in der versehiedenen Lage der l'_'lberwinterungspl/~tze der 
beiden Aphidenarten im Verh/~ltnis zu denen der Marienkgfer zu suchen. 
W/~hrend sich die fundatrigenen Aphis /abae-Kolonien auf den Winter- 
wirten Evonymus, Viburnum (undev .  Philadelphus) im Wald oder am 
WMdrande, mindestens also in gedeckten Situationen, entwickeln (s. a. 
I-IoD~K, 1964; GA~ECXA, 1964), wo sich auch die Winterlager der Coc- 
cinelliden befinden, entstehen die ersten Kolonien der mon6zischen 
Brevicoryne brassicae im wesentlichen im freien Felde auf oder in der 
N/~he der alten Cruciferenbest~nde, jedenfalls also entfernt yon den 
Coccinelliden-Winterlagern. So werden die fundatrigenen Aphis ]abae- 
Kolonien yon den Coccinelliden leicht erreicht und infolgedessen dezi- 
miert, derm sie befinden sich in der N/~he der erwachenden Coccinelliden, 
die selbst bei der kfihlen und h/~ufig fiir Flug noch unterschwelligen 
Frfihjahrswitterung das Gebiisch am Waldrand leicht erreichen k6nnen. 
Dagegen liegen die fundatrigenen Brevicoryne brassicae-Kolonien in der 
Fetdflur im April nnd Mai zun/tchst nicht im unmittelbaren Aktions- 
bereich der Marienk/~fer. In  der Tat  sind in allen Jahren  mit s tarkem 
Coccinelliden-Besatz die K/~fer schon lange (vorher) auf den Biischen am 
Waldrand und in den dortigen Aphis/abae-Kolonien zu beobachten, ehe 
sie in nennenswerter Zahl in den Gelbschalen oder anf den Lockpfkanzen 
in der Feldmark auftreten. Hier kann sich also eine starke Brevicoryne 
brassicae-Population ungest6rt aufbauen, auch in einem Jahre  wie 1960, 
wo an sich reichlich Coccinelliden vorhanden sind. 

Trotz der eben angeffihrten Einschr/~nkungen zeigen die vierjghrigen 
Ergebnisse, dab die relativ einfach zu handhabende Methode ge- 
eignet scheint, ein relativ verl/~gliches Bild fiber die Populat ionsdynamik 
aphidophager Coccinelliden zu liefern. Eine unschwer erreichbare Aus- 
weitung durch Einrichtung mehrerer Fangstellen im Gel/tnde, etwa auch 

11 a Z. 2¢Iorph. (}kol. Tiere, Bd. 58 
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in der Iq~he der Winterlager der Coccinelliden und der Winterwirte der 
Aphiden, h~ufigere Absammlung der Kolonien oder Kombination mit 
Markierungs- und Capture-Recapture-Verfahren wiirde zweifellos zur 
Verbesserung und Vertiefung der Aussagen fiihren k6nnen. 
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Abb. 2. Sehematisehe Darstellung der R~uber-Beute-Relation zwischen Aphiden (ausgezogene) und 
Coccinelliden (gestrichelte Kurven) naeh den vorliegenden Ergebnissen (s. Abb. 1). Mitre: Yon ande- 
ten Faktoren ungestSrter Normalfall. Oben: Zu kfihle Witterung versehiebt die Blattlaus-Gradation, 
so dab die Coeeinelliden-Population ein zweites Sahr klein und s~attdessen die Aphidenpopulation 
2 Jahre lang hoch bleibt. Unten: Die Coceinelliden kSnnen nach Reduktion ihrer Hauptbeute (Aphis 
]abae) im zweiten Jahre auf eine andere Beute libergehen, so dab ihre Population 2 Jahre lang groin, 
die der Aphiden klein bleibt. Die Pfeilspitzen in den Gipfeln der Aphiden-Gradations-Xurven deuten 
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Z u s a m m e n f a s s u n g  

Die permanente Aufstellung yon jungen Ackerbohnen (Vicia [aba) 
im Freiland, die st~ndig einen kiinstlich erzeugten, dichten Besatz mit 
Blattl£usen (Aphis ]abae) tragen, erm6glicht durch t~gtiches Absammeln 
der angelockten Marienki~fer (Coccinella septempunctata, 5-punctata, 
lO-punctata u.a.) die Ermittlung der potentiellen Populationsdichte die- 
ser Coccinelliden. 
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Ein bei Quedlinburg fiber 4 Jahre (1959--1962) durehgeffihrter Ver- 
gleieh derselben mit dem Verlanf des Massenweehse]s der Aphiden, ins- 
besondere der Schwarzen Bohnenlaus, erweist auf Grund yon El- und 
Fundatrizenz~thlungen sowie qnantitativen Gelbschalenf/~ngen die 
korrespondierende Abh~ngigkeit ihres R~uber-Beute-Verh/~ltnisses. Es 
ergibt sieh im Normalfall ein Wechselrhythmus mit zweij/~hriger Phasen- 
l~nge, die ffir Aphis ]abae aueh aus einer 13j/~hrigen Beobaehtungsreihe 
sowie Ergebnissen anderer Autoren hervorgeht (s. Abb. 2). 

Die Reduktion einer Blattlausfibervermehrung durch im wesent- 
lichen monovoltine Coeeinelliden (ira Jahre I, s. Abb. 2) erfolgt dabei 
aber nicht dnreh die fiberwinterten K/~fer (und ihre Brut) w/~hrend der 
Massenentfaltung auf den Feldern im Frfihsommer. Sie entsteht viel- 
mehr erst danach, w~hrend der dispersiven Phase der Aphiden auf un- 
seheinbaren Sekund/~rwirten feuchter gebliebener Biotope, dnrch die 
infolge der reichliehen Bente stark angewachsene Jungk~ferpopulationen 
sowie durch den Reifefraf der nahebei fiberwinterten K/~fer im Frfihjahr 
des Jahres I I  an den bereits gesehw/~ehten fundatrigenen Aphiden- 
kolonien. 

Die jetzt  grofe Coecinellidenpopulation wird aber nunmehr ihrer- 
seits dadureh gesehw/~cht, da f  es im folgenden Frfihsommer (Jahr II)  
ffir die iiberwinterten Weibchen, besonders aber ffir ihre Nachkommen, 
dann zu wenig Blattl~use als Beute gibt. Die daraus resultierende neue 
Coccinelliden-Generation ist infolgedessen wieder sehwaeh. Sic erlaubt 
der Aphidenpopulation in der Dispersivphase des Spatsommers erfolg- 
reiche Erholung, so daft sie auf den Winterwirten hohe Eidiehte erzeugen 
nnd damit die Voranssetzung zu einer erneuten Gradation im Jahre I I I  
sehaffen kann. 

Den Zusammenbrueh der Ubervermehrung yon Aphiden auf den 
Kulturpflanzen im Frfihsommer kSnnen die Coccinelliden so wenig wie 
andere aphidiphage Organismen herbeiffihren, weft die verstarkte K/~fer- 
generation notwendigerweise erst sp/~ter erseheinen kann. Sie erfolgt 
vielmehr endogen dureh diehteabh/~ngige Induktion yon sp/~ter zwangs- 
1/~ufig abwandernden Geflfigelten. Die daraus regelm~fig entstehende 
VerSdung der Blattl~uskolonien t/~uscht eine Retrogradation somit 
nur vor. 

Eine Verl~ngerung der Gradationsphase (auf ein zweites Jahr) kann 
bei den Aphiden durch einen yon der Norm abweichenden Witterungs- 
verlauf zu Beginn der Vegetationsperiode entstehen. Der zu kfihle Frfih- 
sommer 1962 versehob die Massenentfaltung der Alienieolen um etwa 
einen Monat (Abb. 2 oben). Dadurch blieb die Coecinellidenpopulation 
infolge Fehlens eines Beutefiberflusses zum riehtigen Zeitpunkt wider 
Erwarten klein, die der Aphiden infolgedessen ein zweites Jahr  (1963) 
hoch. In einem anderen Fall vermochten die Marienk/£fer 1960 bei Mangel 
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a n  B o h n e n l g u s e n  - -  die  sic v o r h e r  se lbs t  r e d u z i e r t  h a t t e n  - -  au f  e ine  

a n d e r e  re ich l ich  v o r h a n d e n e  B e u t e  (Kohll/~use) f ibe rzugre i fen  u n d  so 

ih re r se i t s  e in  zwe i t e s  J a h r  h o h e  D i c h t e  zu  b e h a l t e n  (Abb.  2 un ten) ,  so 

d a g  die  Aphis ]abae-Population z w e i  J a h r e  k le in  b l ieb  (1960 u n d  1961). 
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