
Zur Kenntnis der Entwicklungsstadien
einiger Sesiiden.

Von

N. A. Kenrner.

llit 3 Bildern inl 'le\tc

Die Entwicklungsstadien der Sesiiden kiinnen in gervis-
ser Hinsicht als bekaont betrachtet rverden, weil sie seit
langem in den Schmetterlingsbiichern abgebildet sind. Eine
eigentliche Kenntnis dieser Larven liegt jedoch nicht vor und
Angaben, die fiir ihre wissenschaftliche Bestimmung gebraucht
rverden kt nnen, 6ndet man nirgends, lvas um so mehr auf-
fallend ist, weil verschiedene Arteo dieser Gruppe als Schid.
lioge bekannt sind, und ihre Entrvicklungsstadien dabei aus-
schliesslich den Schaden verrichten.

Die Erkliirung dieser Tatsache ist zweifelsohne darin zu
suchen, dass diese Larven besonders durch ihre rveiche Kon-
sisteuz und unbedeutende, monotone Farbe den auf Farhen-
charaktere besonders eingestellten Lepidopterologen keine
geniigende Gelegenheit zu BeschreibuogeD darbieten, und
auch nicht zum Sanrrneln einladen.

Die einzigeu brauchbaren Angaben iiber diese Larven
liegen in einer dlteren Arbeit von STAUDINGER vor, in seiner
Dissertation rDe Sesiis agri berolinensis< r854. Diese Ar-
beit scheiot inzrvischen bald in Vergessenheit geraten zu
sein, selbst RATzEBURG hat sie z. B. in seiner Arbeit ,Die
Waldverderbnjs. 1866-68 nicht gekanot, als er (Th. II,
p. 395) iiber die Sesiiden sagt: ,Von specifischea Verschie-
denheiten der Larven liisst sich nichts Bestimmtes sagen,
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bajchstens, dass die hornigen Theite (Nacken- und After-
schild) bald etrvas heller, bald etrvas dunkler siod, wie bei
cephifonris. Auch Puppe giebt keine Gelegeuheit zu speci-
ellen Beschreibungen< etc. etc.

Und doch giebt STAUDTNGER eioige lvertvolle Angabeo
gerade dariiber an. Spitere Untersucher haben auch oichts
neues auffinden ktinnen rveder i.iber Larven noch tiber
Puppeu, uod die zahlreichen Beschreibungen der Sesiiden-
larven, z. B. in Horrueln: rDie Raupen der Gross-
schoretterlinge Europas. oder in Bucxr,rn: ,Larva of Brit.
Butterflies and Mothsr variieren nur wertlose Farbenaoga-
ben, die keinen Haltepunkt auch ftir die Unterscheidung der
Genera geben.

Durch das Studium einiger tikonomisch s'ichtiger schlr'e-
discher Arten habe ich l\Iaterial zu diesem Beitrag mehr ge-

legentlich bekommen und lege es hiermit vor in der Hoffnuog,
dass rveitere Beobachtungen seitens der Sammler und Ziichter
noch mehr unsere Kenntnis dieser interessanten Entrvicklungs-
stadien er$'eitern miigen.

Meine Beobachtungen beziehen sich auf die folgenden
Arten:

Trocltilian a?iformis CL.
S ciapleroz tabaziformis Rorl.
B c n b ec ia hy leiformis L l'se.
Sesia scolice/orutis Brn.

> spheciformisGERNING.
t tiprliformis Ct.
, ,nlolelfafflis BRH.
> ilormiceifonnis E,st.
, utlicifonnis L.r
r oespformis L.2

D ipsosphecia ichnewoniftrmis F-8

t Diese Form ist mir leilrweise vom Zool. Museum in l(openhagen
durch Herro Inspeltor S/. I-uNDBEcx gttigst iberlasset wordeo,

t Dieses Material wurde nrir teihpeise vom Herrn Professor Dr.

J. E, V. BoAs, Kopenhageo, gelieheo, reilweise s'urde es durch AnLaul
aus Deutschland erworben.

t Nach gekaufrem Materiale untersuchr.
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Die Eier,

Die Eier der Sesiideu sind durch ihre harte, feste Schale
charakterisiert. Bei gervdhulicher Ansicht zeigeo sie keioe
Oberfliicheoskulptur, Diher betrachtet sind sie jedoch netz-
adrig skulptiert und bei &iapteror ist diese Skulptur besonders
grob und rauh. Die Form der Eier ist verschieden. Geryiihn-
lich sind sie kugelfdrmig, an den Seiteo ein wenig abge-
plattet. Bei Benbecia rtnd Scialterot sind sie deutlich oval.
Was die Grdsse betrifft, sind die Eier von Benbccia die
grdssteo;

Bentbecitt h/eifurntis r,r2 Xo,?s mm.
Sciapteron labanifonnis o,8 X o,s mm.
Trochilhor a?{ortfi^ o,7{ Xo,6o mm.
Sesia scolia/onnis 0,65Xo,{25 mm.

Ihre Farbe ist gervtihnlich gelbbrauu (Berubecia, Truchi-
liru, Sesia), bei Scialterou ist sie schrvarz. Die Mikropyle
liegt ao einem Ende des Eies und durch dieses Ende ver-
liisst oft die junge Larve beim Schltpfen durch ein unregel-
miissiges Loch das Ei.

Die Sesiiden besitzen keine Eierleger, und setzen darum
ihre Eier oberflechlich an den Pflanzen ab. Trochilitutr sowie
Sciaptzron setzen somit ihre Eier an der Pappelriode ab, und
man findet sie dort in der Nihe ei[er Ritze oder Unebeo-
heit, die einen Angriffspunkt fiir die junge Larve darbieten
kaon. Sie lyerder mit einer ihrer Breitseiten an der Rinde
ziemlich lose befestigt uod sitzen meistens in einiger Ent-
fernung von einander. Bentbecia-Eier fand ich aufdem Boden
unter Himbeerstrd.uchernl und vielleicht kann ihre abrveicheode
Gr<isse durch diese Absetzungsmethode erklert werden. Eioige
Arteq scheinen jedenfalls gelegentlich ihre Eier wfirend des
Fluges zum Boden falleo lassen zu ktinnen, so wie die Eier
bei den Hepialiden abgelegt rverden. Herr Dr. F. Nono-

r Yergleichc KrvysR, Hallon- och vinbersglasliDgamt (Bemiecia
tlleiformis L,rsp. und SaszZ tiialifoirnir Cr). Tvi skadediur pl berbus-
karoa. Meddelande frlo Centralanstalten N:r rSt. Eotomol. Atdeloitrgen
N:r ,2. Liok6ping r9r9.
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sTROrI, Stockholm, hat diese Beobachtung iiber Bentbecia ge-
macht, und HenwooD! hat dasselbe bei Zraclr iliuot beobachtet.

lVas die Anzahl der Eier tretrifft, steht diese in Beziehuug
zur Grtisse der Eier und des Schmetterliugs. Das grosse Troehi-
lian mit seinen kleinen Eiern setzt (nach STAUDINGER) bis
12@ ab. Ein Weibcben vor S. scolirzlforur.r enthielt bei
Untersuchung hier circa 4oo Eier. Beubceio, die wie die
letzte Art etrva gleichgross ist, aber viel grdssere Eier legt,
enthielt nur etwa roo. (STAUDINGER hat bis t20 gefunden).
Sesia til lifonrris enthilt nach Sreuorlrcrn nur 6o Eier.

ABC
Fig. r. Die Augenstellung einiger Sesiider- Lar,:en. A. Barbecia htlei/orrrris
a. Die obere Augeob orste. R. Ttoclrililt , aliforn is. C- Secia tiTtlafo/n it.

Die Larven.

Die Larven der Sesiiden haben Kraozfiisse, sonst stim-
men sie gut mit den Larven der gerv6hulichen Grossschmetter-
linge tberein, besouders mit den der Noctuideo.

Der Kopf stimmt gut mit demselben einer Noctuiden-
Larve iiberein und die Lebensweise im Holz oder in Pflanzen-
teilen hat ihn nicht besonders beeinflusst. Sogar die Augen
finden sich hier in gewdhnlicher Ausbildung mit 6 Ocellen
jederseits. Die Augen sind auch nicht ausser Fuoktion ge-
setzt, rveil die junge Larve gewtihnlich ganz ins Freie
schliipft.

,,o .

hZ

I The Enlonrologist Yol 44, r9tr, p. 162

o;

(
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Die Augenstellung rvechselt, sowie auch die Grtisse der
einzelneo Augen. Die vier oberen bilden eioe Gruppe, die
zwei unteren eine, Bei Benbzcia ist das hintere Auge der
unteren Gruppe kleioer als die tbrigen und ohne Pigment.
Die obere Gruppe steht bei dieser Art uoter der oberen
Augenborste. (Vergleiche Fig. l A.) Bei Trochiliun. stehl
die obere Augenborste zwischen den zrvei oberen Augen
dieser Gruppe (Fig. I B). Bei Sciay'teron und Srsza steht

DE
Fig. u. A-B. Kopf ro,] Trucltilixti ali/or'rrris. C. Kopf \on S.ialtcro

taban{orrnir. D. Hinterleibseode .; on Trociiliutt altfolrtis.
C. Hinterleibsendc \on Scialt.ron tabanilorrrris.

dieselbe Borste iu der Mitte dieser Viergruppe (Fig. r C).
Bei Dilsosy'bcia icltncaurcnifon s schliesslich steht dieselbe
rvieder oberhalb der Viergruppe, rvas die Gattung Dipsosph*
aa auffalleod von .teJra unterscheidet. Die Antenoen sind
dreigtiedrig mit verschiedenen Sinneszapfen und einer grossen
Borste am zweiten Glied. Die Muodteile sind nicht ab.
weichend gebaut und auch das Spionorgan ist rvie gew6hn-
lich ausgebildet.

,tb
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Systematisch wichtig ist die Frontalplatte durch ihre bei
den verschiedenen Arten abrveichende Form. Diese Platte,
die bei dem Streifeu des Larvenbalges als ein freies Stiick
losfiillt, ist bei Trochilium breit, herzftirmig mit zrvei aus-
gebuchteten Seitenecken (Fig. z A). Bei Scia?t€ron ist dieselbe
Platte keitftirmig, ohne hervorstehende Seitenecken (Fig. z B).
Das Genus Sesia zeigt zwei verschiedene Formen. Ti?ali-
/ornis und lrl,ope/onnis (Fig. 3 A) haben die Hinterspitze
der Platte breit abgestumpft, scoliafonnis (Fig. 3B), sphecn

!t JI

Y

c

Fig. l. FroDtalplatte A. von Serza ,nyof@forrnis. R. voo S. scolia-

Jormis. C. ron S- tlh.cafo/rrrit.

forutis (Fig. 3 Cl, fonnicaeforzrzs sowie culiciforuis habet
dieselbe mehr oder rveniger zugespitzt ohne Abstumpfung.
Bei Benbecia erinnert diese Platte am meisten an Sciapteron-

Die Kdrpersegmente siod ein rvenig dorsoventral abge-
plattet, breiter als hoch. Die Chitinisierung ist schwach,
ohne markierte Platten. Prouotum sorvie das letzte Tergit
sind doch oft mehr chitinisiert. Prothorax ist breiter als die
iibrigen Segmente und Pronotum ist oft mit brauqen Zeich-
nungen versehen. Das letzte Tergit ist hiDten abgerundet,
mit einigen steifeo Borsten versehen. Bei 7 roc/tilhon und
Sciay'teron ist sie dazu mit Chitinhaken ausgertistet. Bei
Trochiliun steht in der Mitte ein nach vorn gebogeoer
Haken (Fig. z D), bei Sciapteron zwei neben einander (Fig.

I
5
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2 E). Derartige Haken sind bei im Holze lebenden I-arven
gewtihnlich, besonders bei Kiferlarveo, und spielen eine
locomotorische Rolle in der Weise, dass sie, mit den Bauch-
ftissen zusammenwirkeod, die Hinterleibsspitze bei der Bewe-
gung riickwiirts fixieren kbnnen.

Fiir die Erkennuog dieser Larven ist dieser Charakter
ausgezeichaet, und es ist auffallend, dass er his jetzt fast
iiberseheo wurde. Sr:euotNGER hat diese Haken bei S'cray'-

tcrou gesehen, etwiihut aber derartige auch fehlerhaft bei
Benbeeia, was die Sache vielleicht verdechtig machte. BEU-
TENMULLER (Dven)1 gibt zwei Haken fir Trochiliuu an,
was daftir spricht, dass er eine Scia?kron-Larve fir Troclti-
littu gehaltet hat. OBERTHUR (Lr Cnnr)'z bildet schliess-
lich neulich eine Sciapleron-Larve mit den zwei Haken ange-
deutet ab, ohoe dieses gute Merkmal im Texte zu errvdhuen.
Von den iibrigen zahlreichen Beschreibero ist es gaoz iiber-
sehen.

Die Beine sind wie gewtihnlich drei Paare- Die Bauch-
fiisse sind kraozftissig, von denen 5 Paare vorkommen.
Das letzte Paar hat jedoch wie gewtiholich nur eioen vor-
deren lliikchenbogen. Die Hikchen der Krdnze sind bei
Sasza und Scioplron am kreftigsten. Bei Trochiliruu sind
sie schwicher, tnd bei Beubeciz hat eine kriftige Reduktion
stattgefunden. Die Hikchen sind an dem 4. und 5. Paare
(am 6. und ro. Abd.-Segment) fast ganz verschrvunden, so
dass nur zufilligerweise ein eoziger Haken daran gefunden
werden kann.

Obersicht tber die Larven nrich den oben gegebenen
morphologischen Merkmalen.

r. 5 Paare Abdominalfiisse mit Hakchen --- ----------".-.------ 2

-. Nur die drei ersten I'aare Abd..Fiisse haben Hiikchen.
Die obere Augengruppe unter der oberen Augenborste.

Benbecia hylc{ormis,

-, 

Br*""*0.r-.n, w. Monograph of thc Sesiide of America, North
of Mexico. Memoirs of the Am. Mus. Nat. Hisr, Vol. I, Part, 6. !9ot.
(Die krveu voo DY^& behandelt!).

t OBERTg8R, Ctt. Iiiudes de Lepidoptdrologie comparde. Fesc. XVII.
r9:o. Plaoch D XXIV, 69.4rt2.
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z. Die Tergite des 9. Segmentes ohne Chitin-Hlkchen 4

-. Die Tergite des 9. Segmentes mit Hikchen --- -------- 3
3. Die Tergite des 9. Segmentes mit einem Hd.kcheo in

der Mitte. Die Frontalplatte breit, mit winkelig hervor-
steheoden Seiten ------,,,,----------------.--- Trochilian ay'fomis.

-. Die Tergite des 9. Segmeotes mit zrvei nebeneinander
stehenden Haken. Die Frontalplatte keilftirmig, schmal.

Sciap teron tabaniftrmis.
4. Die obere Gruppe von vier Augen ohne Borste zwischen

den Augeo. Oberhalb der Gruppe steht eine Borste.
D ip so spheci a i chneunoriforru i s.

-. Die obere Gruppe von vier Augen hat eine deutliche,
grosse Borste zwischen den Augen (Gattung S"tio) --- s

5. Die Frontalplatte hiDten stumpf zugespitzt
Die Frontalplatte in eine gleichfcirmige Spitze auslaufend,
nicht abgestumpft

6

7

E

6. Die Froutalplatte breit abgestumpft- Vor der Spitze
breiter als die Hdlfte ihrer grtissten Breite.

Seid ,nlo?aformis.

-. Die Frontalplatte langer zugespitzt, vor der Spitze
schmdler als die Hilfte ihrer grtissten Breite.

Sesia tipulifonnis.
7. Labrum vorne schwach ausgeschnitteo. Die Frontal-

platte an deo Seiteo des vorderen Drittels eiu rvenig
*'inkelig hervortretend -----,,,,,-,---,-,------Scsia sflteci/onnis.

-. Labrum nicht arrsgeschnitten. Die Frontalplatte vorne
nicht rvinkelig erweitert

8. Die Seiten der Frontalplatte fast gerade.
Sesia scoliaformis.

-. Die Frontalplatte an den Seiten deutlich eingeschrveift .-- 9
9. Die zwei dorsalen Augeo der oberen Augengruppe stehen

einander niiher als die zwei unteren derselben Gruppe.
Seia calicifunnis.

-. Die zwei dorsalen Augen der oberen Augengruppe stehen
in derselben Eutfernung vou eiuander rvie die zwei unteren
Augen derselben Gruppe ---------...- -----Sesia aesPiformis.r

1 Voo der An S. .formice/otmis lieg mir z. Z. zu weoig Material
vor um ihrc Larve voa deo tbrigeo der Gattuog -Srsru uuterscheideD zu
\6nnen.
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Biologie der Larven.
Nach dem Schliipfeo dringeo die Larven baldmtiglichst

durch eine Ritze, eine Wunde oder einen schoo vorhandenen

Fig.+. Fig. t.
Fig, 4. Juoglarveufrass und Gang der iilteren lArre \on B.rrrbccid
hllaifofr,it io -Rzlzs-Summ. i Eiogangsloch der iungen l-arte. y Gr.ng

der iungeo Larve. I Gang der erwachseoen Larve. (Nach Krulrn.)
Fig. 5. Junglarveofress von Scialtcrot, lalarrifolnlt- Die brve tiegt in

einem zanen Gespinst deo Wirlter !ber.

r

Gang in
erreichen
lebenden

den Pflanzenteil eio, wo sie spdter leben. Dabei
ihn einige sofort, so z. B. die in der Rinde
Arteu Srsta scolielfortlis, lformicefornis ur.d die
E^to,,'. Tidtht. i,g $. HAlt. t lrgazt.
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in der Markrcihre des Johanoisbeerstrauches hauseode Larve
vol ti?r.li/on is, von denen bis jetzt keine besondere Juog-
larvenfrassgiinge bekaont sind. Andere oageo jedenfalls
gelegeotlich besondere Giinge als junge Larven uod sind
daon in gewissem Masse gallenbildend. Fiir Beubecid
(Fig. 4) habe ich friiher festgestellt,r dass die junge Larve
oft ihren ersten Frassgaog riogsum den Erdstamm anlegt, der
iiber diesen Gang galleoartig auschwillt, erst speter legt die
etwas grbssere Larve ihren Gang im Zentrum des Stammes
an. Etwas iihnliches habe ich auch fir Sciapteron tabauifunnis
gefunden (Fig. 5). Die junge Larve geht von ihrem Eio-
gangspunkte erst oberfliichlich io den Stamm, der durch
diese Wirksamkeit leicht anschwillt. In einem zarter Ge-
spiost eingesponnen iiberwintert die Larve bei uns das
erste Mal in diesem Gange (Fig. 5) und dringt erst den oach.
sten Sommer tiefer in das Holz ein.z

Die alteren Larven leben in verschiedener Weise in
Pflanzenwurzelu wie Dipsosphecia, in kleinen Stimmen oder
Trieben lebender Bl.ume wie Trochiliun, Sciallcroa, Benbe-
cia, Sesia sy'h?ciforrnis, cttliciforatis, lilalifolrnis u. a. oder
unter Rinde lebender oder kranker Bd.ume wie Sesia scolie-
lfornis, .lformicelformis utod. zrespiforuus. In lebenden Stdm-
men erndhren sich die Larven hauptsiichlich von deo Sd.ften,
und sehr weoig Holzteile passieren durch ihren Darm. Dieser
ist auclr nie von Holzpartikelcheo so geftllt, wie es fir an-
dere im Holze lebenden Insektenlarven gewiihnlich der Fall
ist. Die unter der Rinde lebenden Sesiideolarven ziehen die

I Vergleiche Kexnea, l. c. p. 5 u. f.

' Nach rnir gttigst von Professor Dr. J. E. V. BoAs, Kopenhagen
geliebeoern Materiale, scheiDt auch eine Art ron Juoglarvelfrass ia Ver-
bindung mit Galteabilduog in Eichen vorLomnreo zu }Onneo. JuDge
Eichentriebeo, von Dr, I. C. NIELSEN D/. 07 in Dnnemark cingesamrrelt,
sind von einer Sesiide durch eine! quergestelhen GaEg angegriffeo uDd
dort gallenartig aogeschwollen. D:r NrsLsrx hat deo Schidliog als SesrZ
t.sliformis (- asilt/ormis Ror-r.) bestimnrt- Ob diese BestimmuDg richtig
ist, scheiut ruir aber zweifelhaft, und vielleicht [ann es eine anJere An
seio. Eine halberwachsene Larve von denrsclben Orte gibt aucb keioe
gerigendeo Auskinfte tber die Sache. y.t?iforrnis lebt sonst io de.
Borte alter Eichenst:irnDe und ein Vorlonrmen derselben An in juogen
Asten erscheint fraglich.
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StelleD in der Nahe des saftreicheu Kaobiums vor, und er-
nAhren sich zweifelsohne von den in diesem aufbewahrten
oder durchfliessenden Siiften.

Dass diese Larven sich hauptsiichlich von Siiften er-
niihreo, geht unter anderem auch daraus hervor, dass sie in
einem sehr kleinen Gang leben kdnneo. Drei erwachsene
Larven vou Seiapteron tabanfonnis fand ich z. B. zusam-
meu in einem Stammstiick von einem Raume voo nur

7X r,5 cm. Der eine Gang war nur 37X6 mm, was sehr
wenig fiir eine Larve ist, die selbst erwachsen 3ox4,5 mm,
gross ist.

Die Entwicklungszeiten der verschiedenen Arten siqd ver-
schieden, und dazu teilweise von den Witteruogsverhiiltoissen
und der Feuchtigkeit abhdugig. Die Entwicklungszeit der
meisteu ist sicher einjiihrig, anderer zweijihrig und fijr Trochi-
liun z. B. glaube ich mich gezrvuogen, in gewissen Fiillen
eioe dretahrige Entrvicklungszeit aunehmeo zu miisseu.

Biologie des Verpuppens.

Die Puppeuwiegeu rverden io verschiedener Weise an.
gelegt. Einige l-arven schliessen sich vor dem Verpuppen
in einen festen Kokon ein. Besonders bekannt und beschrie-
beo ist dieses fg1 Trochiliuur. Das Flugloch rvird bei dieser
Art von der Larve ausgeoagt, bleibt meisteos ganz offeu
(Fig. 6 A.), und erkliirlich ist es, dass die Puppe einen Kokon
fi.ir ihre Sicherheit gegeo Feinde braucht. Zufdlligerweise wer-
deu derartige Kokons ausserhalb des angegriffenen Stammes
gefundeo, und die Erklirung daliir ist dann gervtihulich, dass
sie aus ihrem bie and da ganz weit offen stehenden Gang
gefallen sind. Sciapteron baut seioe Wiege normal iu der
hd,chsten Spitze seines Ganges, kehrt sich vor seiner Ver-
puppung um und ruht mit dem Kopfe oach uoten. Das
Flugloch wird oicht ganz vollstindig von der Larve ausge-
nagt uod ist gervtihnlich von Rindenstiicken zugedeckt. Die
Puppe liegt in eioem Kokon von rveissem Gespinst mit we-

nigen Pflaozenfasern versterkL Einen dem vot Trocltiliutu
i.holicheu, aber von feineren Pflanzen-Partikelchen aufgebauten
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Kokbn hat Sesia uyolaiforuri die in der Obstbiumeriode
lebt. Einen Kokon baut auch S. tipali/ora.ri die sich hioter
dem Flugloch in eioen rveissen Gespinstkokon einschliesst.
Dieser Kokon ldsst sich jedoch nicht stie bei Trochiliam .ortd

S. nry'opsferru;t von der Unterlage unbeschedigt lostreouen
sondern eriooert in dieser Hinsicht mehr an det von Sciay'-
t./on, d.er festsitzeDd ist. Sasra crliciforuis baut einen weoig

AB
Fig. 6. Fluglocher voo Sesiideo. A. Das ofren stehcode Flugloch von

T/ochiliurr. afifurail B. Das mit eioeo Declcl geschlosseoe
Flugloch voa S$ia fonnicaforrtit.

festen Kokon aus Holzfasern, der insofern iDteressant ist,
dass er nach hinten zu eine Btirste langer Holzfasern trigt
als Schutz gegen Feinde von hinten. Warscheinlich rvird das
Flugloch von dieser Art nicht von der Larve gedffnet, weil
die Puppe sich besonders von hinteu deckt. und sie erinnert
dadurch an verschiedene Arten, die in einem Gipfelgang hinter
einem vorbereiteten, aber nicht getiffneten Fluglcch ihre Pup-
penwiegen einrichten. Sesia sphecifurois, fiihrt ihren Gang

I
E rIr
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nach der Oberfldche des kleinen Erlenstammes, woris sie
gewtihnlich haust, hin, stopft den Gang hinter sich zu, uud
geht dann ohne Kokon, htichstens nach einer leichten Aus-
kleidung der Wiinde der Puppenkammer zur Puppe iiber. Auf
gleiche Weise ni dieses S. seoliejforzzzs, die ia der Birkenborke,
uod S. foraticeforttis, die iu Sa&z-Asten lebt. Die Puppen-
wiegen dieser Arten werden nicht von den Larven geiiffoet.
Sie lassen eine diione, Sussere Schicht zuriick, welche die
Puppe vor dem Schltpfen durch rotierende Bewegungen
mittels ihres Frontalfortsatzes (vergl. uoten) durchschoeidet.
Fig. 6 B zeigt eine Puppenhaut von S. fonnicafonnis, die
aus ihrem Flugloch in einem Sali*-Aste herausragt. An ihrer
Seite sieht man den Deckel des Flugloches, der von der Puppe
fast ganz losgetrennt ist und rvie eine Tiir offen steht.

Die Puppen.

Die Puppen der Sesiiden sind s. g. halbfreie Puppen, das
heisst, sie sind mehr beweglich wie die gervtihnlichen Puppen.
Ihre Bewegungen sind jedoch in der Tat sehr beschrdnkt und
das hauptsdchliche ist, dass sie sich mit Hilfe der Abdominal-
dorne vor dem Schltpfen aus ihren Puppenrviegen heraus-
arbeiten ktinnen und aus dem Flugloch bis zu ihrer halben
Ldnge herausragend dem Schmetterling Gelegenheit bieten,
in die Freiheit auszukriechen.

Die Dorneo-Reihen gehtiren somit zu den wichtigsten
Ausriistuogen dieser Puppen und sind gewt htrlich gut ent-
rvickelt. Sie kommen an den Abdominalsegmenten vor, und
jedes Segment triigt gewdhllich zwei Reihen. Das z.
Abd.-Segment tregt jedoch zrvei Reihen rlor bei Trochiliau
(Fig. 7) und Sciapteron und das Z. bis 9. nur eioe Reihe
bei den lVeibcheo, das 8. bis 9. nur eine bei den Miinn-
chen. Miionliche und u,eibliche Puppen ktinnen also ein-
fach an dem 7. Segmente erkannt werden indem die
erstel dort z Dornen-Reihen zeigen, die letzten nur eine.

Die Puppenspitze ist mit einem Kraoze von grdsseren
Dornen ausgertstet. In der Gattung .tffrz ist dieser ge-
ntihnlich von vier Dornen jederseits gebildet, die Dornerr
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variieren aber in der Griisse sowohl individuell als auch bei
den verschiedenen Arten. Bei tipttliformis sind sie z. B.
relativ sehr kleiu, bei calici/ormis dagegen grtisser und zeigen
dazu eine Neigung zur Spaltung, indem die beiden ventralen
Paare hie und da in je zwei ungleich grosse Dorne gespalten
sind. Bei Dipsosphecia sind auch vier jederseits vorhanden,
besooders gross und wohlausgebildet. Bei Benbecia habc
ich fiinf Doroe jederseits gefunden.l Der funfte ist wahr,

B

Fig 7. Puppen too Sesiiden.
A. S.sia forn iDlolrnit B. und C. ?rochiliun a!{ora*.

scheinlich durch eine Teilung zustaodegekommen. Trochiliwn
hat 6 Doroe jederseits, wovou die vier ventraleo oft zu je
zrvei zusammensteheo. Scialteron schliesslich hat gewtihnlich

5 grosse Doroe jederseits, aber dazu eioige kleinere, von
welcheo zwei oft ventral in der Mittellioie und zwei in dem
Kranze steheo.

r Vergl. Ke{\ER l. c. pig. 8, Fig- 8. CtrAPr{A\ hat 6 Domen bei
Brntb.tia notieft (Notes on the pupa of Tfothilir.rn arrdlanadotmis LrsE.
Trans. Ent. Soc. Londou t9o6 A^n r9(,t) p^8- 4771.

c
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Die Flngel sind kurz und reichen nicht iiber das 4. Abd.-
Segment hiuaus. Beine, Antennen und Maxillen haben bei
den verschiedenen Arten verschiedene Ldoge und bieten vor-
ztigliche Charaktere, um die verschiedenen Gattuogen uod
Arten von einander zu unterscheiden. Die Maxillen sind
z. B. besonders kurz bei Trochiliuu (Fig. 7 B), Sciaptzron
ood Betnbccia, und trennen diese Gattuogeu scharf von den
iibrigen ab. (Vergleiche die schematische Ubersicht!)

Von Interesse ist auch der Frontalfortsatz, eine ctriti-

t,

cl

B

Fig, 8. Pupfen roo Sesiideo.
A. Die vordere Spitze von Sesia slhcci/ormis. /r. Froutalfortsatz,

r/. Clypeus, /. Oberlippe.
B. Die vordere Spitze mit dern Frootalfortsatz voa Scsia calici/ormis

ntise Bildung in der Vorderspitze dieser Puppen; diese brau-
chen sie besonders bei dem Herausarbeiten aus den Puppen-
wiegeo, und durch die verschiedeoeo Anspriiche dabei haben
sie verschiedene Gestalt aogenommen. Die in gespouneneo
Kokons ruhenden Larven brauchen diesen Aufsatz zum
Zerschneiden ihrer Htlse. Puppen, die in nackten oder fast
nackten Holzgdngen ruhen, brauchen ihn, um damit das
Flugloch zu ijffnen. Bei einigeo Arten ist dieser Fortsatz
niedrig, eine runde scharfe Kante vor der vorderen Puppen-
spitze bildeod. So bei Trocfiiliutn (Fig. 7 B wd Cl, Sciap-
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tcron, Seia mlopc/orutis, scolicfornis, z'espiformis lnd Dips*
sphecia ichneunonifunnis. Bei anderen ist er hervorstehend
iiber den Scheitel hioausreichend. So bei Sesia sghecifunnis
(Fig. E A), forniceformr's (Fig. 7 A), tilalifurmis wrd Bon-
becia hlleiftnnil Die hinter einem Holz- oder Rindendeckel
ruhenden Puppen scheinen in den meisten Fillen hijhere
uod schirfere Frontalausriistungen zu haben als die, welche
hinter einem offenen Flugloch in einem Kokon ruheo.

Eine andere auffallende Bildung des Puppenkopfes sind
verschiedeoe Chitinspitzen unter dem Frontalfortsatze. Die
Oberlippe ist bei mehreren Arten mit zrvei nach vorne
gerichteten Spitzen verseheo. Gross uud stark sind diese
bei scoliefonnis, ?espforrnit, m),o?cfolttis, lipaliftrmis und
lforuticeformis (Fig. 7 A), klein bei alicifornis (Fig. 8 B),
Bei den anderen Arten ist die Oberlippe unbewaffnet. Bei
einigeu habeu andere Partieen des Kopfes oder der Mundteile
eioen Ersatz daliir geliefert. Bei Betnbecia hTleifunuis findet
sich eine einzige scharfe Spitze auf dem Clypeus, oberhalb
der dort vorkommenden vier Borsten. Bei Dilsosphecia wird.
eine derartige dort durch eineo kleinen Hiicker angedeutet.

Bei Srsz'a sphecifonnis ist die Basalpartie der Labial-
taster hervorstehend und in zwei gerundete Fortsatze geteilt
(Fig. 8 A), ud bei Trochilitn apifonnis schliesslich ist die
Basalpartie der Maxillen ao jeder Seite winkelig mit einer
scharfen Kante nach vorne herausstehend (Fig. 7 B u. C).

Schematische Obersicht tber die Puppen der
vorliegenden Arten.

I.

2.

Die Maxilleu kurz, nicht oder unbedeutend iiber die
Tarsen des ersten Beinpaares hiuausreichend .- --------. 2.

Die Maxillen linger, bis zur Spitze der Fliigel oder iiber
diese hinausreichend - -- .......--------.-. 4.
Das z. sichtbare Abdominalsegrnent mit zwei Dornen-
reihen. Der Frotrtalfortsatz geruodet--------.... -- ,- 3.
Das z. sichtbare Abdominalsegment mit einer Dornen-
reihe. Der Frontalfortsatz spitz, dreieckig. Clypeus mit
einer herausstehenden Chitinspitze licnbecid lryleifonnis.
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3. Die Maxilleu sehr kurz, reichen nicht iiber die Tarsen
des ersten Beinpaares hinaus, ihre Basalpartie bei jeder
Seite winkelig vorgezogen, heraussteheod

Trochilium ajiforuis.
-. Die Maxillen linger, reichen iiber die Tarsen des ersten

Beinpaares hinaus, ihre Basalpartie nicht herausstehend
- - - S crap re ror, ta ba r ifo n n i s

4. Die Oberlippe oberhalb der Maxillen unbervafnet- --- 5.

- . Die Oberlippe vorne in zwei Chitinspitzeo ausgezogen 6.

5. Der Frontalfortsatz hoch herausstehend, mit einer zungen-
iihnlichen mittleren Partie --...,,-..-..,-.-- 9sia sPhecifonnis.

-. Der Frootalfortsatz niedrig, nach der Mitte zu fast unmerk-
lich erhiiht.--,----,- --- .--------- Dilsosphecia iehuumotzforuis.

6. Der Frontalfortsatz mit einer verlengerten l\Iittelpartie
tber den Scheitel herausstehend ----- -..---.....----.----.-.--- 7.

-. Der Frontalfortsatz ohne verleogerte Mittelpartie, nicht
tber den Scheitel herausragend

7. Die Spitze des Frontalfortsatzes geteilt, 2.spitzig. Die
Puppe klein, 7-8 nrm. laog---.- ------ - S?sia ti?uli/orrr,is.

-. Die Spitze des Froltalfortsatzes quer abgeschaitteo. Die
Puppe grtisser, 14-I5 mm. latg..-- Sesia fonuicelfornis.

8- Der Frontalfortsatz ist ein stumpfer, ventralrvdrts gerich-
teter Kegel in eine eckige Spitze auslaufend. Die Be.
waffuuog der Oberlippe sehr schwach
calicifonnis .

Der Frootalfortsatz ganz ohoe Spitze, eine gebogene
scharfe Kante bildend 9.

9. Der Scheitel hinter dem Frontalfortsatz an den Seiten
der erhtihten Mittellioie tiefeingedrii ckt Sesia ul,opelfonnis.

-. Der Scheitel hinter dem Frontalfortsatz nicht ticf einge-
drtckt. Die Mittellinie niedriger

Sesia

-_,-- _-,IO.

ro. Die Maxillen reicheo bis zu der Spitze der Tarsen des

2. Beinpaares, tiber die Aotenner.hinaus Scsia '.'tspifunnis.

-. Die Maxillen erreichen die Spitze der Tarseu des z.

Beinpaares nicht, ktirzer als die Antennen Sesia scolielformis.

8.


