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Die Kultur von Apfelsinen und Zitronen, uberhaupt von verschiedenen 
Citrusarten , stellt einen sehr wichtigen und aufbluhenden Zweig der 
brasilianischen Landwirtschaft dar. Damit erwachst der angewandten Ento- 
mologie die Pflicht, sich dem Studium der Bekampfung der zahlreichen 
Feinde dieser Kultur zu widmen. DaB deren Zahl in Brasilien nicht ge- 
ring ist, beweisen die Zahlen von Citrusschadlingen, die von verschiedenen 
Entomologen aufgestellt wurden: Wiihrend fur Gesamtbrasilien C a r  1 o s 
Morei ra  (2) nur 24 (die hauptslchlichsten) und Costa Lima (1) 54 Citrus- 
schadlinge auffuhrt, konnten air (Wil le ,  5 )  nur fur Rio Grande do Sul 
deren 43 aufzahlen. Die beherrschende Rolle unter diesen Schadlingen, 
sowohl was die Anzahl der Arten, wie auch die Schwere der wirtschaft- 
lichen Schadigung anlangt, spielen die Schildlause (Coccidae). Es finden 
sich im siidbrasilianischen Staate Rio Grande do Sul keine besonderen, 
neuen Schldlingsformen, vielmehr handelt es sich im allgemeinen um die 
aus der Citruskultur Kaliforniens weltweit bekannten und beruchtigten 
Schildlause. 

Gegen diese Schadinsekten hatten technische Bekampfungsmethoden 
im allgemeinen gute Erfolge. Insbesondere leistete ,,Ustin" gegen Icerya 
piirchasi Mask. allerbeste Dienste (Wille, 6), und gegen die ubrigen waren 
Spritzungen mit Petrolseifen- und Schwefelkalkbruhen stets von guter 
Wirkung. Do13 diese technischen MaQnahmen nicht den Idealzustand der 
Bekampfung darstellen, liegt auf der Hand, besonders wenn man die Kost- 
spieligkeit der Methoden und die Unzuverlassigkeit des hiesigen, ganzlich 
ungeschulten Arbeiterpersonals berucksichtigt. Die biologische Bekampfung 
der angefuhrten schadlichen Schildlause stand also als erstrebenswertes 
Ziel vor Augen. Es wurde erreicht bei der Bekampfung der Icerya pur- 
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chmi durch die weltbekannte Verwendung des Novius cardinalk. I n  den 
Pflanzungen des Institutes in Porto Alegre hatt Novius Hand in Hand rnit 
einer Massenvermehrung seines Wirtes auf, und innerhalh von drei Monaten 
brachte er die Kalamitat der Icerya zum Zusammenbruch (Wil le ,  7). Das 
plotzliche Auftreten des Novius cardinalis war nicht genau zu ermitteln, 
verniutlich war er niit Valencia-Orangenbaunien 192 1 aus Ralifornien ZU- 

failig mit eingefuhrt worden. 
Fur die iibrigen Schildlause fehlt ein natiirlicher Peind, der von wirt- 

schaftlicher Bedeutung ware. Wohl fanden sich die untersuchten Schild- 
lause bis zu loo/, von Chalcididen befallen, allein sie zeigten keine 
,,Gradation'b (Stell waag, 4), so daB sie der iiberhand nehmenden Schild- 
lausplage Einhalt hatten tun kiinnen. Sodann fand sich bei den standigen 
Beobachtungen der Orangenbaume vom Jahre 1922 ab als Feind der Schild- 
lause ein kleiner Coccinellide, der vorn Deutschon Entomologischen Institiit 
in Berlin-Dahlem als Curinus xonatus Muls. hestimmt wurde. Ich mochte 
nicht vorfehlen, Herrn Dr. Wal ther  Horn ,  Direktor des obengenannten 
Institutes. meinen besten Dank fur die freundliche Uhernahme der Be- 
stimmung auszusprechen. Die biologischen Eigentiimlichkeiren des Schild- 
lausparasiten Ourintis zonatus und seine belriimpf~ingstechnische Bedeutung 
bieten hinreichend interessante Punkte, urn die folgende Bearbeitung zu 
rechtfertigen. 

1. Curinus zonatus und seine Entwicklungsforrnen. 
D e r h' k f  e r. Systematisch ist Curinus  ona ah is Muls. zur Familie 

Coccinellidae, Unterfamilie Coccinelliwae , Tribus Chilocorini zu stellen. 
Von Mulsant  (3) 1851 als Orcus noiintus beschrieben, heilit er jetzt nach 
brieflicher Mitteilung vou Dr. H o r n :  Curinus aonatrcs. Die Beschreibung, 
die l l u l s a n t  gegeben hat, ist in allen wesentlichen Punkten richtig. In 
den GroBenangaben gelangten wir zu etwas kleineren MaSen. Wenn auch 
nicht geleugnet werden 8011, da5 inan die von Blulsant angegebenen MaBe 
findet, SO ist doch der Durchschnitt der Kafer kleiner. Wir fanden als 
Mittel voii 50 Mesaungen an lebenden Kafern mit vorgestreckteni Kopf: 
2,73 mm lang und 2,30 mm breit.1) Daraus ergibt sich also eine fast 
kreisrunde UrnriBform. Der Korper wolbt sich halbkugelig empor (Rbb. 1). 
Bei der Betrachtung von oben ist vom Kopfe fiM nichts zu sehen, er  ist 
senkrecht nach unten gerichtet und wird vom Prothorax iiberdeckt. Auch 
die Beine treten seitlich nur wenig unter dem Korper hervor. Die Farbe 
ist ein glanzendes Gelbbraun mit dunkelbraunen Zeichnungen und einer 
sehr feinen zarten und oberflachlichen Punktierung ohne Behaarung. Kopf, 
Antennen und Palpen sind gelbbraun, der Thorax iwt dankelbraun mit 
hellbraunen Seitenflecken und eineni zuweilen undeutlicheni hellem Mittel- 

l) Bei allen folgenden GroBenangaben handelt es sich uni Mittelwerte, die am min- 
destens 10, gewobnlich aus 50 Messongen am lebenden Tier gewonneo wurdeo. 
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strich i m  vorderen Teil. Die Seitenteile sind stark herabgedruckt und 
liegen nicht den Fliigeldecken an. Das Schildchen ist dunkelbraun. Die 
hellgelbbraunen Elytren sind stark gewolbt, wie Kugelausschnitte, sie be- 
sitzen einen feinen, abgesetzten und dunkelbraunen AuBenrand, aul3erdem 
i n  der Mitte und an derhnenkante je ein dunkelbraunes Band, das sich 
nach hinten verschmiilert. Nur die Biinder der Innenkante erreichen die 
nicht abgestumpften Spitzen der Fliigeldecken. Die stark entwickelten 
gelbbraunen Epipleuren liogen wagerecbt und tragen schwache Gruben 
fur die Mittel- und Hinterschenkel. Auf der Unterseite ist die Farbung 

diinkelbraun bis zum dritten Ab- 
dominalsterniten, der Rest des 
Hinterleibs ist gelbbraun. Die kraf- 
tigan Beine haben dunkelbraune 
E'iirbung, die Tarsen sind hellbraun. 

Abb. 1. Der Riifer CrrrOrus %onahn Nuts., Ahb. 2. Tibia uiid Kralle am rechton Vordorbein 
in Riiclicnonsirht. der LHIVO I. 

Gro13en- oder Parbungsunterschiede der Geschlechter waren nicht zu be- 
obachten. Urn Mannchen und Weibchen zu unterscheiden, bedarf es einer ein- 
gehenden Untersuchung der aul3eren Geschlechtsorgane am Hinterleibsende. 

Die Imagines paaren sich fruhestens (in den Zuchten des Laboratoriunis) 
drei Tage nach dem Auskriechen aus der Puppenhaut und leben in Ge- 
fangenschaft bis zu einem Monat. Die Kopula, welche von den] gleichen 
Parchen, oder aucb von verschiedenen Individaen mehrmals ausgefuhrt 
wird, zeigt keine Besonderheiten: das Mannchen ,,hangt" schrag dorsal 
uber dem Hinterleib des Weibchens. Die Vereinigung dauert gewohnlich 
20 Minuten; sie kann sich aber bis zu einer Stunde ausdehnen. Ein 
Liebesspiel geht der Paarung nicht voran. Nur bei Sonnenschein und 
groSer Hitze (uber 200 C) sind die Tiere paarungslustig. Sonnenschein 
und Warme beeinflussen auch aullerordentlich die Beweglichkeit der Kafer. 
Sie flogen und liefen dann auf den Blattern der Orangenbaume munter 
umher, wurden trager, wenn Bemolkung auftraf und suchten beim Sinken 
der Temperatur unter 200 C: Verstecke auf, wo sie ruhig saBen und sich 
nicht weiter bewegten. Die Lebenszeit der Mannchen ist kurzer als die 
der befruchteten Weibchen, sie betrug 31 gegen 27 Tage im Sommer, und 
30 gegen 35 im Winter. 
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Die Weibchen legen, friihestens 24 Stunden nach der Begattung, die 
Eier  frei auf die Oberseite der Blatter in unregelmafligen Haufen vou 
5-10 Stuck ab. Die Form der Eier ist langlich elliptisch (0,39 mm lang 
und 0,15 mm breit), ihre Oberflache erscheint fein gekornelt und ihre 
Farbe ist gelbrotlich. Die genaue Dauer des Eistadiums lie13 sich nicht 
ermitteln, da die Eier auBerordentlich empfindlich gegen Austrocknen und 
ebenso gegen Verpilzung waren. Deshalb legen die Weibchen im Freien 
ihre Eier auch mit Vorliebe an geschutzte, noch nicht voll eotfaltete und 
,,verlauste" Blatter der Orangenbaunie ab. Als kiirzeste Eidauer lieB sich 
ungefahr 8 Tage (bei 25 0 C) und als langste 15 Tage (bei 180 C) ermitteln. 

Die schliipfenden jungen L a r v e n  I sind durchscheinend und von 
hellweifllicher Farhe. h e  Gro13e betragt 0,67 mm in der Lange und 
0,40 mm in der Breite. Sie bewegen sich sehr langsam (ca. 1 crn in der 
Stunde) und sind in ihren ersten Lebenstagen schwer im Freien anfzufinden, 
da ihr durchscheinender, heller Korper sich kaum von der Blattoberflache 
abhebt. Drei bis vier Tage nach dem Schlupfen bilden sich an den Korper- 
seiten weiBe zarte Wachsfaden aus, die sich jederseits bis zii 1 mm Llinge 
ausdehnen konnen. Durch diese Bildungen sind die Lsrven I dann leichter 
auffindbar. Die Larve l&Bt den nach unten gerichteten Kopf, drei breite 
Thoraxsegmente und ncun nach hinten fortlaufende kleiner werdende Ab- 
dominalsegmente erkennen. Die Organe des Kopfes, welche zum Auf- 
spiiren und Zerkleinern der Nahrung dienen, merden uns  spater beschaftigen. 
Die kraftigen Beine zeigen, wie auch bei den folgenden Larvenstadien, die 
Zusammensetzung aus Coxa, Trochanter, Femur und Tibia. Als Endglied 
findet sich eine starke Kralle (Abb. 2). Das distale Ende der Tibia ist 
auBerdem schwach zahnartig gebuchtet und mit Haaren besetzt, modurch 
die Greifkraft des Beines erhoht wird. Ein deutlich abgesetetes, besonderes 
Tarsusglied findet sich, wie bei den nieisten Polyphagenlarven, nicht. Auf 
der Ruckenseite der sieben vorderen Abdominalsegniente finden sich in 
den Seitenteilen sieben Paar Stigmenoffnungen, die genau so liegen wie 
bei den spateren Larvenstadien (Abb. 5). Seitlich finden sich jedorseits an 
den Hinterleibssegmenien 1- 8 und an den drei Thoraxsegmenten 11 
schwach-halbkugelige Vorwolbungen. Am neunten Hinterleibssegment sind 
sie in ein unpaares rundliches Gehilde in der Medianlinie verschmolzen, 
und eberiso tragt das erste Thoraxsegment noch ein Paar median zusanimen- 
flieflender Vorwolbungen am Vorderrande. Jede dieser Vorwolbungen 
triigt ein langes Haar, welches wie der optische Schnitt zeigt, hohl ist, 
und an der Basis von eineni eingesenkten Sekretporenfelde umgeben wird 
(Abb. 3 a, b). Diese Haare bilden die Stiitzgeriiste fur die feinen weiBen 
Wachsfaden, die bereits bei drei Tage alten Larven I aus dem Porenfelde 
sich abzuscheiden beginnen. Entsprechend der Anzahl der Vorwolbungen 
und der Stiitzhaare finden wir also maximal 26 Wachsfaden, die eine 
Lange von 1 mm erreichen konnen. HBufig jedoch sind einzelne Wachs- 
faden verloren gegangen durch Hangenbleiben an Blattern usw., beim 
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Herumkriechen, oder die Geriisthaare sind abgebrochen und der Wachs- 
faden bleibt kiirzer. Die ubrige Haut der Larve ist glatt, nur an den 
Seitenteilen leicht gefurcht, sie tragt keine Sekretporen und nur vereinzelte 
schwache und kurze Haare. 

Die Lebenszeit der Larve I betriigt in den Sotnmermonaten November 
bis Marz 10-12 Tage, im Winter bis zu einem Monat. Vor der Hautung 
verankert sich das Tier fest mit den Vorderbeinen und klebt sich auch 
noch durch Kotbrocken mit dem After au seinem letzten PraBplatz an. 
Dann platzt die Ruckenhaut in den Thorax- und den drei ersten Abdominal- 
segmenten, auch die Eopfhaut reil3t i n  der Meditlnlinie ein. Es hebt sich 
zunachst der Vorderkorper nebst den Beinen BUS der alten Hulle heraus, 

Abb. 3. Sekretporenfeld ond Haar am Seilenwolst des 
8. Abdominalsegmoiits dor Larve I. 

a) im optischcn Schnitt. b) in Aofsicht. 

Abb. 4. \'ciI:trone Haot dcr Lame I. 

dann zieht das neugeschlupfte Tier vorwartskriechend den Hinterleib nach. 
Der gauze Hautungsvorgang, auch bei den iilteren Stadien, dauerte in der 
Gefangenschaft mindestens 24 Stunden. Haufig gingon Tiere hierbei zu- 
grunde, da sie sich nicbt vollig VOII  den alten Hiuten befreien konnten. 
A uch bei freilebenden Tieren wurden Hautungsfehler beobachtet. Die 
verlassenen Haute der Larven I (Abb. 4) bleiben bis zu einem Monat an 
den Hiiutungsorten hangen. 

Die geschliipfte La rve  I1 ist zunachst von gelblich grauer bis rosa- 
roter Farbe, jedoch beginnt sie sofort mit der Ausscheidung von meiBen 
wachsartigen Absonderungen, die ihr ein weil3es Aussehen verleiben. D.1 
die biologischen und morpbologischen Verhaltnisse bei den beiden noch 
folgenden Larvenstadien 111 und I V  die gleichen wie bei Larve I1 sind, 
so sollen sie gemeinsam behandelt werden. Die folgende Tabelle gibt zu- 
nachst die GroBen, die Larvendauer und die Anzahl der Sekretporenfelder 
(als Beispiel die des linken Seitenwulstes des achten Abdominalsegmentes). 
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Stadium Lange 
in inrn 

Ei . . . 0.59 
Larve 1 . 0,6 i  
Larve XI . 1.29 
Larve 111 I,94 
Larvc 1V 3,lO 

Breite 
in mrn 

0.1 5 
0.4 0 
0.7 1 
1 , 1 7  
2,3 4 

Ptippe . 2,56 2,12 
Vollkerf . 2.73 2.30 

Wi l l e :  

Tabel le  I. 
Sekretporen- 

felder 

- 
1 

8-11 
33-40 
.is- G3 

Dauer des Stadiums in Tagen 
im Juni im November 
und Juli bis Narz 

15 8 
30 10-14 
30 1-3 
40 14 
40 15 
50 1 1  

- Winnchen 30 Miinnchen 21 
Weibchen 35 Weibclien 27 

At>’.. 5. 
Larrc I\’. Dorsalansiebt. Wiivbsbeileckung cntfornt. 

Die Gliederung des Larvenkorpers (Abb. 5 )  ist die bcreits bei der 
Larve I geschilderte. Die spiiteren Larvenstadien unterscheiden sicb von 
ihr haiiptsacblich durch die Bedeckung mit schneeweifien, wachsartigen 
Sekreten in bestimmter Anordnung (Abb. 6). Diese Sekrete werden ein- 
ma1 ausgeschieden von den seitlichen Wulsten am Korper und sodanti 
dorch die gesamte Decke des Ruckens, ausschlieBlich des Kopfes. Die 
Korperhaut ist jetzt nicht mehr glatt, sondern fein und unregelmafiig ge- 
runzelt, sie triigt aufierdem unregelma5ig verteilt zahlreiche gefelderte Sekrot- 
poren, die nicht selten als Stutze fur  die Wachsausscheidung ein Haar in 



Curinus zonatus Muls., ein Feind der SchildlZiise an Orangenbaurnen. 363 

ihreni Mittelpunkt tragen (Abb. 7). Die durch die Sekretporeii ausgeschiedenen, 
weillen Wachse legen sich auf der Ruckenseite als ein 0,1-0,2 rnm dicker 
Pelz der Ruckenseite des Tieres an (Abb. 6). Es bleiben in den Segment- 
grenzeu jederseits der Hittellinie nur eine quer- liingliclie dtelle und sodann 
weiter lateralwiirts urn die Stigmenoffnungen herum eine runde Stelle frei 
von Wachsbedeckungen. Das Pehlen des Wachses an der Stigmenoffnung 
erklart sich dadurch, da l  im Umkreis um das Stigma Sekretporen fehlen 
oder nur sparlich stehen. Dio mehr median stehenden, langlichen, wachs- 
freien Stellen liegen in eingesenkten weichen Vertiefungen der Inter- 
segmentalhaut, welche bei der Vorwartsbewegung des Tieres sich ausdehnen 
und zusammenziehen, 
Wachsausscheidungen 

also auf diese Weise rein mechanisch eingelagerte 
wieder entfernen. Die seitlichen Halbkugelwulste 

Abb. i. Ruekenhard der 1 . a ~ ~  IV Abb. 8. Larvc IV.  Seitenwulst dos 8. AL~ioniinalscm~cnts 
niit Sokretporcn. iii't So~rotpnreiifcldcrii. 

(Abh. 5, 8) tragen nicht wehr wie bei der ersten Larve nur ein gefeldertes 
Porenfeld, sondern diese sind bei den alteren Larven in standig wachsender 
Zahl vorhanden (vgl. Tabelle I). Katiirlich iiehmen die Wulste mit dem 
GroBerwerden der Larve auch an GriiBe zu. ihre Aiizahl und Stellung ist 
jedoch die gleiche wie bei der Larve I, nur ~er.sc11melzeu die Vorwolbungen 
in] neunten Abdominalsegment und das vordere Paar des ersten Thorax- 
segmentes vie1 inniger. Dieses let,ztere Paw bedeckt stark den Kopf (Abb. 5). 
Die auf den glatthautigen Seitenwiilsten gelegenen Porenfeltier (Abb 8) 
sind voni gleichen Bau, wie die bei der Larre I geschilderten (Abb. 3) ,  
nicht jedes Reld braucht mit eiueni Ham ausgestattet EU sein, kann aber 
zentral ein kiirzeres oder liingeres tragen. Stets findet sich auf jeder 
Seiteuwulst in einem besonders grolen Sekretporenfeld ein besonders langes 
(bis 1 nim) Haar, welches als Stiitze fur das ahgeschiedene \Tachs dient. 
Dieser bildet jetzt nicht mehr einzelne, jedem Porenfelde ontsprechende 
diinne Baden, sondern alle flielen zu eineni dicken Wachszapfen zusanimen, 
der sich in maximaler Lange von 1 inm und in maximaler Dicke von 
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0,18 mm von jeder Seitenwulst erhebt. Daraus ergibt sich dann eine 
stern- oder strahlenformige Umrahmung des Korpers mit  weiljen Wachs- 
zapfen. Stets verschmelzen die Wachsausscheidungen des neunten Hinter- 
leibssegmentes zu einem unpaaren Zapfen, so da13 wir nicht entsprechend 
der Zahl der Seitenwulste 26, sondern maximal nur 2.5 Wachsstrahlen 
finden. Sehr haufig verschmelzen auch die vier besonders starken Strahlen 
des ersteii Thoraxsegmentes zu einer dicken Wachsplatte. die nach vorn 
gerichtet sich uber den Kopf legt (Abb. 6). Wie bei der Larre I konnen 
einzelne Wachszapfen kleiner bleiben, abgebrochen sein oder auch mit be- 

Abb. 9. Puppo i n  Rdckonansieht. inncrhnlh der Ietzten 
Larvonhaut (wit Wachsdcckung) golrgen. 

nach barten zusammenschmelzen. 
Bei fliichtiger Beobachtung er- 
scheinen diese Larven Pseudo- 
coccus-Schildlausen(z. B. Pseudo- 
coccus adonidurn Westw.) aul3er- 
ordentlich ahnlich. 

Entfernt man die Wachs- 
bedeckung durch Bebandlung 
mit absolutem Alkobol und Xylol, 
so erscheint dieRiickenseite stark 
quergewulstet (Abb. 5).  Es finden 
sich neun Paar Stignienoffnungen, 
im dritten Brust- und den vor- 
deren adht Hinterleibssegmenten 
gelegen. Diese Stigmen stehen 
auf den seitlich abfallenden 
Rand ern d er Ruck en quer w iilste. 
Besondere Haarbildungen inihrer 
Umgebung finden sich nicht. Be- 
merkenswert ist, daB bei den 
alteren Larven in ciufgehellten 

Exemplaren der Vorderdarm stets als ein durch dunklere Brocken ge- 
kennzeichneter Sack sichtbar wird (Abb. 5). 

Fur die Hautungen der alteren Larven gilt in allen Punkten das bei 
der Larve I Gesagte, nur zerreist die Kopfhaut nicht mehr in der Median- 
h i e ,  sondern Y -artig entsprechend den dr ei dorsalen Kopfskelettplatten 
(Abb. 5) .  Die durch die weiljen Wachsausscheidungen auffallenden, jetzt 
aber leeren Haute finden sich zahlreich auf den Blattern der von Schild- 
lausen befallenen Citrusbaume. Sie sitzen hier bis zu einem Monat fest, 
um dann allmahlich zu zerfallen. 

Die Larve I V  hautet sich zur Puppe,  indem die Ruckendecke in 
der Mittelliuie aufreiBt. Die zunachst gelblich, nach 24 Stunden dunkel- 
braun gefarbte Puppe druckt sich nach der Dorsalseite empor, wobei sie 
die zerrissenen Larvenhaute mit den Wachsanhangen nach den Seiten zu 
drangt. Niemals jedoch verlaljt die Puppe ibre letzte Larvenhaut, sondern 
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bleibt standig von jhr rings umschlossen (Abb. 9). Sie ist dann ahnlich 
wie die Larven, nur mehr unregelrnaflig, strahlenformig von den Wachs- 
dornen der letzten Larvenhaut umgeben. Auf ihrer Ruckendecke lagern 
sich auch einige Wachsteilchen vonseiten der alten Larvenhaut an, doch 
sind diese nicht etwa von der Puppenhaut ausgeschieden, sondern stellen 
rein mechanische Verschmutzungen tler letzteren dar. A m  Korper der 
Puppe lassen sich die Vorderflugelscheiden und sieben Hinterleibsringe 
bei Betrachtung von oben erkennen. Die GroBe. und Lebensdauer der 
Puppe ist aus TabelleI zu entnehmen. Die Puppe ist behaart, tragt aber 
keine Sekretporenfelder. Die Behaarung ist besonders stark auf den 
Vorderfliigelscheiden und den Seitenabschnitten der Hinterleibsringe. 

Die Kafer  schlupfen aus der Puppe, indem Kopf- und Prothorakal- 
schild quer voni Bauch und von den Seiten der Flugeldecken herabreiBen, 
ohne sich in der Mittellinie w teilen. In der so vorn nach oben ge- 
hobenen Puppenhaut sitzt der Kafer ein bis zwei Tage still, farbt sich aus 
und erhartet. Darnach kriecht er a m  der Hant nach vorn heraus. 

I I .  Biologisches Verhalten gegenuber den Schildlausen. 
Wenn wir ,,ah Parasiten solche Lebewesen bezeichnen, die kiiraere 

oder langere Zeit ihres Daseins sich auf Kosten ihres Wirtes von lebendern 
tierischen Gewebe n%hrenLL (Stellwaag, 4), so ist Ourinus xonatus un- 
bedingt als Parasit zu bezeichnen. Von seinen im vorhergehenden Ab- 
schnitt geschilderten Entwicklungsstadien sind parasitar : Die Larren I, 11, 
111 und IV und die Imagines, d. h. also alle fressenden Stadien, aber nicht 
die Ruhestadien des Eies und der Puppe. 

Die durch Ourinus xonatus iu Sudbrasilien angegr i f f enen  Schi ld-  
l ausa r t en  sind nach unseren Beobachtungen folgende, wobei gleichzeitig 
ihrt! Haufigkeit und wirtschaftliche Bedeutung erwahnt sei: 

Subfam. Dactylopiinae: Pseudococczts citri (Risso) Fern., an Citrus, nicht 
haufig. 

Subfam. Asterolecaniinae: Asterolecanium barnbusae Boisd., an Barnbus, 
haufig. 

Subfarn. Lecaniinae: Lecaniuw hesperidum (L.) Burru., an Citrus, sehr haufig. 
Lecanium hemisphaaricum Targ., an Citrus, nicht haufig. 
Lecaniuna perlaturn Ckll., an Citrus, nicht haufig. 

Chrysompkaltrs ecus Ashm., an Citrus, schwerste Ylage. 
Aspidiotus hederue (Val].) Sign., an Citrus, niclit haufig. 
Chrysomphalus awrantii CkII., an Citrus haufig. 
Lep-dosaphespinniformis (Bch6.) Kirk., an Citrus, schwerste Plage. 
Lepidosaphes gloveri (Pack.) Kirk., an Citrus, nicht haufig. 
Odonaspis seweta (Ckll.) Fen. ,  an Bambus, nicht haufig. 

Subfam. Diaspinae: Chionaspis citri Comst., an Citrus, schwerste Plage. 
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Es ist bemerkenswert, daB sich unter den angegriffenen Schildlausen 
keine einzige befindet, die durch starke Wachsplatten bedeckt ist, wie z. B. 
die hier sehr haufigen Ceroplastes-Arten, ebenso keine, welche Wachsfaden 
in groBerer Menge ausscheidet, wie z. B. die gleichfalls sehr haufige 
Icerya purchasi. Die Pseudocorn ciiri- Laus hat allerdings taden- und 
strahlenformige Wachsabsonderungen, die angegriffenen Tiere waren jedoch 
stets nur mit wenigen Faden bedeckt. 

Den‘ oben genannten 12 schadlichen Schildlausen stehen als nutz- 
liche Parasiten die ausgebildeten Kafer und die 4 Larvenstadien von 

/71 
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Abb. 10. Ya’ndibeln dos Kiifers. I - reehts, 1 - iinks. Cbrige Erkllirurre im Text. 

Our. xon. gegenuber. Wie konnen diese die Schildlause angreifen, wie 
spiiren sie die Beute auf und wie fressen sie? 

Zur Beantwortung dieser Fragen betrachten wir  zrinachst die S iu  nes- 
werkzeuge  des  Kafers. Am Kopfe finden sich die ovalen fein fazettierten 
Augen. Ihre Ururandung mird durch einen starker chitinisierten dun klen Ring 
gebildet, welcher ventral gerade abgeschnitten ist. Dicht neben den Augen 
sitzen die kurzen Fuhler. Ihre Anheftungsstelle wird rom Kopfrand be- 
deckt und ist so nicht von oben sichtbar. Der Fuhler setzt sich aus 
zwei Grundgliedern und sieben GeiBelgliedern zusammen, von denen das 
sechste das groBte und dickste ist. Die vier letzteii GeiBelglieder sind 
dicht mit kurzen Sinneshaaren und sparlich mit Sinneskegeln besetzt. 

Die Mundwerkzeuge des  Kafers  sind krlftig ausgebildet. Die 
Oberlippe bildet eine fast rechteckige Platte, die mit zatheichen Sinnes- 
haaren und gruppenformig angeordneten Sinnesgruben ausgestattet is t  
Die Mandibeln zeigen einen besonders kraftigen Bau. Sie stellen den 
machtigsten Teil der Mundteile dar. Rechter und linker Kiefer sind von 
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etwas abweichendem Bau (Abb. 10). Die rechte Mandibel tragt einen 
kraftigen, sehr langen Zahn rzl, dem basalwarts ein kleinerer rz, nach 
innen zu aufsitzt. Der kraftige AuSenaahn verstreicht bauchwarts in 
einen stark vorspringenden Kauwulst (rw1), der eine schwach gewellte, 
stark chitinisierte Oberseite und nach innen zu einen schwachen mit 
starken Borsten besetzten Rand tragt. Durch eine schwach chitinisierte 
Einbuchtung getrennt, finden sich ferner ein Basalzahn (rzg) und eine 
halbkugelige Wulst (rwz). Die Lageverhaltnisse sind durch die Abb. 10 
veranschaulicht. Der linke Kiefer hat die beiden Zahne in gleicher 
Starke und Ausbildung ( I q ,  1z2). Die Kauwulst ( lwl) ,  mit der stark 
chitinigen Oberseite und dem Borstenrande, verstreicht flacher wie 
auf der rechten Seite. Ein Basalzahn (1zJ der mehr nach oben ge- 
richtet ist, verstreicht nach innen zu in eine halbkugelige Wulst ( 1 ~ ~ ) .  

Abb. 11: Kopf der Larve 111 van varn nnd etwas von unten gesehen. 

In ihrer Lage im Kopfe iiberschneiden sich rechte und linke Mandibel 
mie die beiden Arme einer Scheere; d. h. rzl und rz2 der rechten Seite 
schneiden ventralwarts von 12, und 12, und nach innen von lw, der 
linken Seite. Ferner rwl der rechten Seite Uberschneidet nach innen von 
den dorsal gerichteten 1% der linken, und lw, links iiberschneidet nach 
innen zu den rz, nebst rw, rechts. Damit sind an d r e i  verschiedenen  
Stellen Schneideebenen geboten : 

1. rz,, rz, gegen I q ,  12, und lw, 
2. rwl gegen lz, 
3. rw, und rzs gegen lw,. 

Die langen spitzen Zahne (zl, %) verraten den Raubtiercharakter des Cur. 
son., sie erinnern an Carabidenkiefer und dienen zum AufreiBen der 
Schilder der Beutetiere. Die Wulste w1 und w, bilden mehr Kauebenen, 
wobei zur Xerkleinerung die Zahne z, mithelfen. 

Die seitlich und ventral der Mandibeln folgenden Maxillen zeigen 
keine Besonderheiten: auf einem kraftigen Basalstuck sitzen eine 

Zeitschrift fiir ang8wandt.e Entomalogie. XII, 2. 24 
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schmale, pinselforrnig beborstete Innenlade und eine blattformige, behaarte 
AuSenlade. Nach auBen zu schlieBt sich der kraftige Maxillarpalpus an, 
bestehend aus vier Gliedern, deren letztes das grol3te und schrag ab- 
geschnitten ist. Die Unterlippe stellt eine trapezoide, in der vorderen 
Mittellinie schwach eingebuchtete und am Vorderrand schwach behaarte 
Platte dar, welche die Yundoffnung nach unten abschlielt. An ihrer 
AuBenseite tragt sie die dreigliedrigen Labialpalpen. 

Die S innes-  und  Mundwerkzeuge  d e r  v ie r  La rvens t ad ien  
sind nntereinander gleich, nur sind die der alteren Stadien groSer und 
kriiftiger ausgehildet. Die Larven besitzen jederseits drei Punktaugen, 
von denen zwei nebeneinander dorsal, das dritte in Dreieckstellung ventral 
darunter an der Vorderseite des Kapfes stehen (Abb. 5). Aaf der 
Ventralseite unter den Augen, an den Seiten des Kopfes stehen die kurzen 
Antennen (Abb. It), an welchen zwei Glieder zu unterscheiden sind. 
Das erste triigt vier Sinnesborsten an seinem distalen Rande, das zweite 
einen kleinen Sinnesstift und drei Haare. Die Oberlippe wird durch eine 
ovale Platte gebildet, welche oberseits drei Paar Haare tragt und nach 
innen von einer Chitinspange des Kopfskeletts gestutzt wird. Die ventral 
folgenden Mandibeln sind kraftig entwickelt, sie haben die langliche 
Dreiecksform eines schwach gekrummten ReiBzahnes, dessen Basis auf 
einer starken U-formigen Spange des Kopfskeletts aufsitzt. Die Maxillen 
sind bis auf die Palpen rudirnentiir, ich vermute. daB Teile der Maxillen 
an der Bildung der starken ventralen bogenforinigen Kopfskelettspangen 
teilbaben. Die Maxillarpalpen sind dreigliedrig, das letzte Glied tragt an 
seiner Spitze zahlreiche Sinneskegel, Die Unterlippe schlieBlich besteht 
aus einer schwach gewolbten Platte, von der sich zur Mundoffnung ein 
Paar viereckiger unbehaarter Platten erheben, aboralwarb stehen die zwei- 
gliedrigen, kurzen, mit sparlichen Sinneskegeln ausgestatteten Palpen. Das 
charakteristische der Larvenmundwerkzeage ist wiederuq wie beim Imago 
die starke Ausbildung der Mandibeln, welche den rauberischen Nahrungs- 
erwerb der I,arven verrat. 

Angriffs-  u n d  PreBakt. Bei ihrem Umherlaufen auf den Blattern, 
Asten und Fruchten der Citrusbaume suchen Kafer und Larven die meistens 
in Haufen zusammensitzenden Schildlause auf. Gleichgultig, urn welche 
Schildlausart und um welches Curinus-Stadium es sich handelt, spielt sich 
der Angriff in gleicher Weise ab. Er ist nicht leicht zu beobachten, da 
der Kopf senkrecht nach unten gerichtet wird und vom Brustschild des 
Kafers bezw. den Wachssekretzapfen des ersten Brustsegrnents der Larven 
bedeckt ist. Ourinus xonatus sitzt also uber seinem Schildlausopfer, er 
verankert sich mit seinen Beinen und klebt das Hinterleibsende durch 
einen halbflussigen Kotbrocken an. Dann schlagt er die Mandibeln an 
irgend einer Stelle in die den Schildlauskorper bedeckende Hulle und 
reiBt Fetzen und Streifen von dieser unter Erheben und seitlichem Hin- 
und Herbewegen des Kopfes heraus (Abb. 12  a, b). Diese Fetzen der 
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chitinig-wachsartigen Schildlaushulle werden nicht gefressen, sie hangen 
baufig noch neben der AufriBstelle. 

1st so in den schutzenden Schild eine Offnung geschlagen, dann 
wird das daruntersitzende Tier ehenfalls angeschnitten und sein Kiirper- 
inhalt ausgesogen, wobei Ourinus xonatus seinen Kopf weit vorstreckt. 

Nach dem FraS, der an einer Laus bis zu 12 Stunden dauert, ver- 
laBt der Kafer oder die Larve die Beuteschildlaus, man findet dann die 
leere Haut unter dem mehr oder weniger zerfetzten Schutzschild. Waren 
von der Schildlaus bereits Eier abgesetzt, so ist auch von diesen nicht 
mehr das geringste zu finden. Der Kafer macht beim Erbeuten keinen 

a. 

f 

6. 
Abb. U .  Von &?inus zrmahcs angefressene Schddllose. 

a) Chrysonphalus fkw Anhm., b) Lspidoaphss pinnilonnis (Bche.) Kirk. 

Unterschied zwischen den Larvenstadien, den jungen oder alten Weibchen 
oder den Mannchen der Schildlause. Nur die Mannchen von C h i m @ q  
citri werden nicht angegriffen, wahrscheinlich weil sie zu starke, weifie 
Wachsfaden zur Schildbedeckung haben. Zu bemerken ist ferner, da13 
die jungsten Curinus xonatus-Larven sich nicht an ausgebildete Rchild- 
lauslarven wagen bezw. sie mit ihren schwachen Mandibeln nicht auf- 
brechen konnen, sondern hauptsachtich die jungen Scaildlauslarven, unter 
diesen wieder besonders die von Lepidosaphes pinnifmmis, angreifen. 

Die Kotabgabe des Curinus xonatus iind seiner Larven besteht 
im AbstoBen von 0,l bis 0,3 mm groBen, unregelmiil3ig geformten Klumpchen 
von dunkel- bis hellbrauner Farhe. Selten bleiben diese angeklebt an 
den Bliittern der Citrusbaurne hangen, gewobnlich fallen sie zu Boden. 

L a u f. Entsprechend der haufenfbrrnigen Anordnung der Schild- 
lause auf den Citrusblattern braucht die Larve nicht besonders groBe 

24 * 



370 Wille:  

Wanderungen auszufuhren, wenn sie ihrem Raube nachgeht. 1st eine 
Schildlaus ausgefressen, so folgt nach ein- bis zweitagiger Ruhepause eine 
andere desgleichen oder eines benachbarten Haufens. Haufig bleibt die 
Larve mehrere Tage am gleichen Blatt. Werden altere Curinus xonakrs- 
Larven beim FreBakt gestort, so konnen sie ziemlich schnell davonlaufen, 
urn sich auf der Unterseite von Blattern, oder an Asten und Blattstielen 
in Sicherheit zu bringen. Die gr6Bte gemessene Oeschwindigkeit der 
Larven I V  betrug 3 mm/sek. Wahrend dieser Pluchtlauf stets nur mit 
den Beinen ausgefuhrt wird, nimmt an der langsamen Suchbewegung beim 
Fressen das letzte Hinterleibssegment teil. Durch einen aus dem After 
austretenden, wasserigen, mit Kot vermischten Tropfen wird es auf der 
Unterlage kurze Zeit angeklebt um dann den Korper mit nach vorn 
abzustoflen. Diese Art des langsamen Nahrungssuchlaufes 1813t sich leicht 
und gut durch Glasplatten hindurch, auf deren Unterseite die Larven 
laufen, beobachtcn. Wird die Larve bei ihrem Fluchtlauf durch Beruhren 
mit einem Pinsel oder Nadel auf der Oberseite des Korpers gereizt, so 
laBt sie in den Intersegmentalhauten der vier letzten Hinterleibssegmente 
gelblich-milchige und mm grol3e Sekrettropfen austreten. Dieses Sekret 
ist fadenziehend und klebrig, verklebt die Haare eines Pinsels z. B. sofort, 
und durfte als ein wirksames Abwehrmittel gegen Anpriffe anderer In- 
sekten aufzufassen sein.1) Ob es sich bei diesem Abwehrsekret um 
Drusenabsonderungen oder um Blut-, bezw. Korperflussigkeitsaustritte 
(ahnlich wie bei anderen Coccinelliden) handelt, lassen wir noch un- 
entschieden. Bemerkenswert war, daB bei wiederholten aufeinanderfolgen- 
den Reizungen die Sekrettropfen kleiner wurden, um nach vier- bis fiinf- 
maliger Wiederholung iiberhaiipt nicht mehr zu erscheinen. 

111. Bekampfungstechnische Bedeutung. 
Entsprechend den giinstigen Beobachtungen beim Angriff auf Schild- 

lause stand zu erwarten, daB wir im Curinus zonntus einen wirksamen 
biologischen Faktor in der Bekampfung der Citrus-Schildlause vor uns hatten. 
Es kam nun darauf an, die Gro13e des  nu tz l i chen  Ze r s to rungs -  
we r ks annahernd festzustellen. Die hierzu angestellten Versuche waren 
schwierig und zeitraubend und benotigtsn sehr viele Auszahlungen. 

Met  ho d ik  : Eingezwingerte Curinus-Larven verschiedener Stadien und 
Kafer wurden, in Einzel- und Massenzuchten, mit Citrusblattern, die mit 
vollig intakten Schildlausen besetzt waren , zusammengebracht und dann 
beobachtet. Die nach 24 Stunden oder langere Zeit ausgefressenen Schild- 
kuse wnrden gezahlt, neues Putter hinzugetan und nach bestimmten Zeit- 
raumen erneut gezahlt Nehen diesen Kafigzuchten wurden im Preiland 
einzelne Blatter an Biiumen markiert, an denen Larven saSen. Die ge- 

l)  Es sei daran erinnert, daB anch manche TaueendfuIller solche fadenziehende, 
klebrige Sekrete znm Schutze ausqtoSen. 
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sunden und bereits zerfressenen Schildlause w'urden mit der Lupe aus- 
gezahlt und in 24 stiindigen Abstilnden stets nachkontrolliert. Wenn die 
Larve ihr Blatt verlassen hatte, erfolgte Neuzablung an dem jetzt besetziten 
Blatt. I m  Summer lie13 sich mit dieser Methodik ein gutes Ergebnis er- 
zielen, im Winter versagte sie, da die Tiere zu trag waren. Zwischen 
Kafig- und Freilandzuchten bestand ein Unterschied derart, daB irn Frei- 
land die Ergebnisse um 30% hoher lagen als in den Kafigen. 

Bus den mit dieser Methodik angestellten Versuchen errechneten wir  
die Nahrungsnienge, welche ein Tier pro Tag im Mittel im Freien wahrend 
der Sommermonate (November bis Marz) verzehrt. Es ergab sich Folgendes: 

Tabel le  11. 
La,rve I fri13t pro Tag 0,18 Schildlaus, also in ihrer Lebenszeit: ca. 2 Lause 

13 11 ,. ., .) 0,23 ll 7? 11 1, 17 1- 3 ,> ., 111 ,, ,, ., 0,42 ,, 71 17 0 3, -1 6 1' 

- l  I V  ., ,' ,, 0 3 6  l, 11 (1  ,, 71 ) I  5 3 ,  

Kafer ,, ,l ,, 0,55 ,, *l *l 1. 11 1, 13 '7 

Der  K a f e r  i s t  d e m n a c h  f u r  d a s  Z e r s t o r u n g s w e r k  a m  w i c h -  
t i  gs t en.  In seiner Gesamtentwickelung verzehrt also ein Individuum 
annabernd 30 Schildlause wahrend der Sommermonate. Da der FreBakt 
an einer Laus bis zu 12 Stunden dauert, erkennt man leicht, da6 lange 
Pauson zwischen den einzelnen Mahlzeiten eingelegt werden. Bei den 
Versuchen lieB sich fernerhin noch beobachten, daB die Larven-  und  
Kafer  nur tagsi iber ,  n ie  des  Nachts  f r e s sen ,  fernerhin, da6 die 
Angriffslust und die F'reSgeschwindigkeit am einzelnen Opfer stark ab- 
haogig vom Wetter sind: so waren die Maxima, welche obigen Mittel- 
weden der Tabelle I1 zugrunde liegen, stets zusammenfallend mit hei6em 
Sonnenwetter, die Mjnim:t fanden sich bei triibem und kuhlem Regenwetter. 

Wenn auch die Zahl der von einem Individuum zerstorten Schild- 
lause nur niedrig ist, so ware doch ohne weiteres anzunehmen, daB Ourinus 
aonntus sich zu ejner Nutzform auswachsen konnte, wenn er aiif Grund des 
ihm reichlich zur Verfugung stehenden Niihrmaterials der Schildlause 
Uberve rmehrung ,  ,,Gradation", zeigen wurde. Nun ist aber in der 
freien Natur sein Zerstiiruagswerk praktisch recht gering, wir schatzen es 
auf der zerstort gefundenen Schildlause. Ahnlich hoch sind die 
Abgange durch Parasitierung von Chalcididen. Wir massen also der 
Frage nachgehen, welche Einflusse die Gradation des Kiifers verhindern. 

Beim Absuchen schildlausbesetzter Citrusbaume finden wir das ganze 
Jahr hindurcb die fressenden Larven, und, bis auf den Juli, auch die 
Kafer. Eier finden sich in  bestimmten Zeitabschnitten: September und 
Oktober, Januar, Miirz und April; ebenso die Puppen in: Juli bis Oktober, 
Mitte November bis Mitte Januar, Mitte Februar bis April. Es ergeben 
sich, wie ja auch schon aus den Zeiten in der Tabelle I hervorging, d r e i  
Oenera t ionen  im Jah re .  Diese sind untereinander in der Menge der 
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Individuen sehr ungleich (Abb. 13). Setzen wir, auf Grund der Freiland- 
beobachtungen und der Laboratoriumszuchten aus den Jahren 1923 und 
1924, die Menge der ersten Generation, die im langsamen Larvenentwick- 
lungsgang uberwintert, gleich 1, so erhalten wir fur die zweite Generation, 
die Hauptgeneration des Sommers, den Wert von 2 3  und fur die dritte 
Generation des Herbstes 1,s. Mit anderen Worten, wir finden im Fruh- 
ling eine starke ffberverrnehrung, die sich in der zahlreicheren Sommer- 
generation auswirkt, im  Hochsommer und Herbst aber wieder starkes Ab- 
fallen der Vermehrungskurve. Dieses Schwanken der Vermebrucg ist 
hauptsachlich abhangig von der Eiproduktion und von der Menge der 
schlupfenden Larven. Dariiber gibt AufschluS folgende Tabelle 111, die 
die angenaherten Werte aus unseren Zucht- und E’reilandversuchen enthiilt. 

Tabel le  IIL 
Ein Weibchen der legt Eier: von diesen schlupfen: 

I. Generation . . . . . 20 850/,, gleich 17 
11. Generation (Sommer) . . 25 44%, gleich 11 

111. Generation (Herbst) . . 27 330/,, gleich 9 

Wahrend also in der Sommer- und Herbstgeneration die Eiproduktion 
hoher ist als in der Fruhlingsgeneration, so sind jedoch bei ersterer die 
Prozente der nicht schlupfenden Eier vie1 geringer. Es schlupfen mehr 
Larven und so ergibt sich ein scharfes Ansteigen der Individuenzahl in 
der eweiten (Sommer-) Generation, aber ein Abfallen im Herbst und Winter. 
Bur die groBe Eisterblichkeit sind keine tierischen Parnsiten verantwortlich 
zu machen, zumindesten wurden keine gefunden. Wolil aber sind die 
klimatischen Einflusse sehr wichtig. Die Ende Dezember bis Mitte Januar 
gelegten Eier (11. und 111. Generation) sind der pollten Sommerhitze aus- 
gesetzt. Die Halfte von ihnen trocknet ein, besonders die, welche nicht 
an geschutzten Stellen abgelegt und so der unmittelbaren Sonnenstrahlung 
enhogen sind. Ebenso ergeht es den im Marz und April abgelegten 
Eiero, doch kommen neben der Hitze hier auch noch die ersten starken 
Herbstregen in Betracht, welche das Verpilzen der Eier begunstigen. 
Anders liegen die Verhaltnisse bei den September- bis Oktober-Eiern. 
Die Hitze ist im allgemeinen zu hocb, z. B. betrug hier die mittlere 
Temperatur des September 1924: 15,6O C und die des Oktober 1924: 
16,4O C. Die Feucbtigkeit ist somit auch weniger schadlich. Immerbin 
fanden sich in diesen Gelegen noch ca. 15°/0 der Eier versohimmelt, aber 
niemals fanden sich durch Eintrocknen vernichtete. Wir sehen also, da13 
einer WirksamenGradation des 0wrinwiaonatu.s die hohe Empf indl ichkei t  
s e i n e r  E i e r  gegen Hitze und Psuchtigkeit im Wege stshen. 

Von den einzelnen Larvenstadien ist das erste noch gefahrdet, eben- 
falls wieder besouders durch die Hitze und direkte Sonnenstrahlung. Wir 
mussen die Larven I-Verliiste in den Qenerationen I1 und 111 mit 
20 o/o in Ilechnung setzen. Die weiteren Larvenstadien sind widerstands- 
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fahiger, verrnutlich auf Grund jhrer dichten Wachsbedeckung. Verlusts 
treten nur noch bei den Hautungen aiif und konnen im praktischen Sinne 
vernachlassigt werden. Das Gleiche gilt von den Puppen. Feinde aus 
dem Tierreich wurden an den Larven und Puppen bisher nicht beobachtet. 

Gegen andere Feinde der Orangenschildliiuse verhalt sich Curinus xonatus 
verschieden. Andere Coccinellidenlarven (z. B. von Novius curdid is  oder 
von Cycloneda sanguinea) laBt er vollig unbehelligt, ebenso mit ihm am 

Abb. 13. Schema der Generationsfolge von Curinus zonalus, zusammengostelit nach Laboratoriummchten 
nod Freilandbeobachtungen in den Jahreo 1923 ond 1924. 

gleichen Blatt weidende Syrphidenlarveu. Dagegen macht er keinen Unter- 
schied zwischen gesunden und durch Chalcididen parasitierten Schild- 
lausen. Einige Male konnte ich beobachten, daB der Kafer nach Auf- 
brechen des Schildes die anstelle des Schildlauskorpers liegende Chalci- 
didcnpuppe verzehrte. I n  diesen Fallen ist also Curinus xonatus eher 
schadlich, da er wie ein Uberparasit der Chalcididen arbeitet. 

Uberblicken wir also den Nutzwert der Schildlauszerstorungen durch 
Ourinzis xonatus vom praktischen Standpunkt, so ergibt sich hider, da13 dieser 
Coccinellide nicht als ernsthafter Gegner der Schildlause aufzufassen ist, 
da er durch klirnatische Einflusse in seiner Masseuvermehrung behindert 
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wird. Vom tlieoretischen Standpunkt jedoch is1 das biologische System 
Curinus aonntes - Schildlause deshalb besonders interessant, weil es 
deutlich zeigt, da13 Nutzinsekten, die an und fiir sich wertvolle Bekampfungs- 
formen bilden, durch besondere Eigentiinilichkeiten ihrer Biologie (im 
vorliegenden Falle die hohe Empfindlichkeit der Eier und der Larven I 
gegen Klimaeinflusse) in ihrem Bekiimpfungswert herabgesetzt werden. 
Cwinus xonatus beweist erneut die Tatsache, da13 nicht Einzelbeobachtungen, 
welche gunstig ausfallen, sondern nur eine zusammenhiingende Betrachtung 
der Gesamtbiologie im Rahmen der Umwelt iiber den Wert eines Nutz- 
insektes entscheiden. 

Die E r g  e b n i s s e unserer Untersiichungen fassen wir zusammen : 
1. Curinus (Orcus) xoiiatus Muls. greift die an Citrusbauruen Sud- 

brasiliens haufigan schadlichen Schildlause an. 
2. Der Kafer Curinus xonatus ( Coccinellidae, Coccinellinae, Chiloemhi) 

ist 2,73 mm lang und 2,30 mm breit und von brauner Farbe mit dunkel- 
braunen Bandzeichnungen auf den Flugeldecken. 

3. Die in Haufen von 5-10 Stuck abgesehten Eier sind von ell ip 
tischer Gestalt und gelbrotlicher Farbe. 

4. Die ersten Larvenstddien zeigen 26 an den Seiten des Korpers 
auf Wiilsten und aus Sekretporen sich erhebende zarte Wachsfaden mi t  
Stutzhaaren. 

5. Die drei iilteren Larvenformen sind auf der gesamten Riickenseite 
mit Wachssekreten, an den Seiten von maximal 25 dicken Wachszapfen 
bedeckt. Die Riickenhaut und die Seitenwiilste zeigen einen diesen Larven 
charakteristischen Bau. 

6. Die GroBe und die Lebensdauer der einzelnen Stadien werden in 
einer Tabelle mitgeteilt (vgl. S. 362). 

7. Die Puppe ist von der letzten Larvenhaut und deren Wachszapfen 
umgeben, sie selbst ist behaart. 

8. Der Rafer sitzt ein bis zwei Tage in der aufgebrocbenen Puppen- 
haut, ehe er schliipft. 

9. Bur ihre Angriffe auf die Schildlause sind die Kiifer und die 
Larven mit Sinnes- und Mundwerkzeugen ausgestattet. Der Bau der 
letzteren zeigt deutlich die rauberische Lebensweise. 

10. Angriffs- und FreBakt spielen sich in charakteristischer Weise ab. 
11. Bei den Bewegungen der Larven ist ein Nahrungssuchlauf und 

ein Fluchtlauf zu onterscheiden. Zur Abwehr bei Storungen werden von 
den Larven klebrige Tropfen aus den Intersegmentalhauten der Hinterleibs- 
ringe ausgeschieden. 

12. Die GrbBe des Zerstorungswerkes des Curinus zonatw an Schild- 
liiusen wird durch eine Tabelle (vgl. S. 371) veranschaulicht. Ein Individuum 
verzehrt ungefahr 30 Schildlluse wahrend seiner Ciesamtentwickelung. 

13. Einer wirtschaftlichen, bekampfungstechnischen Anwendung des 
Curinus xonalus im Kampf gegen die Schildlause steht der Umstand en& 
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gegen, daB Ourinus zonatws keine Massenvermehrung (Gradation) zeigt 
infolge hoher Eisterblichkeit und starker Verluste im ersten Larven-Stadium 
wahrend der Sommer- (11) und Herbst- (111) Generation. Diem Verluste 
werden hervorgerufen durch starke Empfindlichkeit gegen hohe Hitze 
und Feuchtigkeit. 
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