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Wenn auch die europiischen Cerambyciden zu deo am
besten bekannten Insekten geh6ren, so sind ihre Lebens-
rveise sowie ihre Larven in vielen Fiillen wenig oder gar
tricht bekantrt. Grosse und prdchtige Arten, die jedermann
kennt, sind jedoch noch, rvas ihre Biologie anbetriflt, unbe-
kaont, und 6nden rvir zuPd.lligerweise ihre mutmasslichen Ent-
wicklungsstadien, so sind sie nach der einschligigen Literatur
unmiiglich zu bestimmen.

Eiue erweiterte Kenntnis dieser Verhiiltnisse kann also
zweifelsohne als erwiioscht betrachtet werden und ein Stu-
diurn iiber die Cerambycideo-Larven und ihre Biologie hat
nicht nur theoretisches Ioteresse, sondern auch - und das
in nicht so geringem Grade - praktische Bedeutung, da unter
den Cerambyciden verschiedene wirklich bedeutende Holz-
und Baumfeinde zu 6nden sind.

Durch eiue rvohlwollende Unterstiitzung aus der Stiftulg
fiir Forstwissenschaftliche Forschuugen in Schweden wurde
ich I9r9 in die Lage gesetzt Eeire seit Jahren betriebenen
Einsammlungen und Beobachtungen zur Beleuchtung der Bio-
logie und Entrvicklung der Cerambyciden zu bearbeiten uod
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kann hiermit den ersten Teil davon abschliessen. An die
Direktion dieser Stiftung rvill ich hiermit meinen dffentlichen
Dank bringen. Gleichzeitig will ich auch Herm Professor Dr,
TRAGIRDH wegen seines stets gezeigten Interesses ftir nreioe
Arbeit hier danken.

Das Material zur vorliegenden Untersuchuog stammt
grtisstenteils aus meinen eigenen Einsammlungen. Einige
wenige Arten, die in Schweden selteo sind oder nur io den
stdlichsten Teilen Schwedeus vorkommen, habe ich jedoch
nach mir giitigst geliehenem Material bearbeitet, rvas bei den
betreffeoden Beschreibungen erwlhnt wird.

Meine Darstelluog wird eiue kurze Ubersicht tiber die
Biologie der Arten und eioe kurze, fir die Indenti6zierung
geniigende Beschreibung der Larveu uud Puppen enthalten.
Auf die spezielle Frage hinsichtlich der forstrvirtschaftlichen
Bedeutuog der einzelnen Arten wird nicht naher eiogegangeu.
Es ist meine Hoffnung, dass durch eine erleichterte Be-
stimmuog der Larven eine genaue Festlegung der forstwirt-
schaftlichen Bedeutung der einzelnen Arten ermdglicht wird.

Zum Schlusse gebe ich eine schematische Ubersicht iiber
die Larven, unter Anweodung von morphologischen Merk-
malen.

Allgemeine Bemerkungen fiber die Biologie
der Cerambyciden.

Die Mehrzahl der Bockkifer ist an Holzarten gebunden,
in deren Stammen oder -risten maq ihre Eotwicklungsstadien
findet. Unter unseren Reprd,sentaoten sind nur die Larven
der Geoera Agaponthia urd Phytoecia an Pflanzeo gebunden,
und Erdbewohner habeu wir keine.r Nicht selte[ kommt es
dagegen vor, dass die entwickelten Insekten stetige Blumeu-
besucher sind, und als Regel kommt dieses uoter der grossen
Abteilung lz?tuit i vor. Diese K6fer scheinen auch voo
Bliitenstaub zu leben und ihr schmaler Kopf rvie Prothorax

1 Reprascotlnten der Gattungeo Do/cadioi .u'Id Ytslcras, die irt
stdlichcreo Teileo Europas lorkommen, leben doch in der Erde, wo sie
Wurzelo angreifeo.
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ist besonders ftir Blumenbesuch geeignet. Wovon die iibrigen,
nicht blumenbesuchenden Bockkifer im entwickehen Stadium
lebeu, ist wenig bekarnt. Vielleicht nehmeo mehrere gar
keine Nahrung wihrend ihrer kurzen Lebeoszeit als Kafer
zu sich. Andere lecken Baumsiifie cder fressen Bletter und
besooders habe ich das letzte bei Saptrda earcharr'as auffiillig
gefunden, die grosse unregelmissige Lticher in Pappelbliittern
frisst (Fig. r).r Man 0bersieht aber gewdhnlich diesen Bock-

Fig
K@!G! phot.

Sal.lda ea/cltatids L. Imagofrass aa Pappelblettem. ,/r X.

kdferfrass bei uns. In den Tropen habe ich Gelegeoheit ge-
habt zu seheo, wie bedeuteod ein Imagofrass von Ceramby-
ciden doch werdeo kanu.

Die Imagiues haben gewdholich Stridulationsor3ane, die
besonders auffillig in Anwendung kommeo, wenn die Kifer

I Dieser Frass erinnert sehr aa deo von det Blrt].-*espe Llgaaone-
,rralas contlTassicomrs, ist jedoch r-on demselben durch zer{etzten F ass-

raod leicht zu unterscheider.
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gegriffen werden. Sie streiteo heftig mit einander, und zu-
samEen eingesperrt beissen sie einander gew6hnlich sofort
Beine und Antennen ab. Sie fliegen meistens in der Soune
und einige Lepturiden sind geschickte Flieger. Andere haben
andere Gewohoheiteo, fliegen schlecht oder rvenig, und eioige

solleo schliesslich ihre Brutplitze
im Holze gar nicht verlassen,
soodern in einer Art von Ram-
melkammer sich begatten und
dann Eier absetzen, ohne das
Holz ut verlassen. Besooders
wird das von H/otru/es bajulus
L. behauptet, und tatsi.chlich
zeigt voo diesem Kiifer schwer
beschddigtes Holz sehr wenige
Ftuglticher. Den Kdfer findet
man aber oft fliegend, rvas ftir
eine normale Kopula im Freien
spricht.

xcEr.r Ptot' Die Eier.Fig.2.. Acanlhociaus otlilit L-
Trichterfdrmiger Frassgeng durch Nach cler Kopula werden
Kieltrrinde fir die Absetzunc der -.- - - -'ir". 

il;--C;. 
-. " 

: die Eier abgeseet uod dabei
tritt der grosse biologische Unter-

schied zwischen den Arten im Wd.hlen von verschiedenen
Holz- oder Pflanzenteileo zutage. Die meisten wiihlen Holz
mit oder ohoe Borke und dabei werden meistens schon vor-
handene Holz-Ritzen, -Spalten oder die Bohrl6cher anderer
Holzinsekten fiir die Eiablage beoutzt. Die unter Riude
lebendeu Arteo setzen ihre Eier besonders gern zwischen
Riode uod Splint ab, und weno keioe entbl6sste Stamm-
partie oder Ritze dazu Gelegenheit bietet, ktinnen sie auch
selbst so was durch eioeo besoodereo Frass ermtiglichen.

Bei Acanllpcinas aedilis L. habe ich gefuoden, dass das
Weibchen oft ein trichterfdrmiges Loch durch die Borke nagt,
und, mit seinem Abdomen darin eingesenkt, die Eier um die
innere t)ffnung herum, zwischen Borke und Spliote einschiebt,
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Der Eierleger ist bei dieser Art, sowie bei verschiedenen
anderen, sehr lang uud an der Spitze mit Taster versehen,
um eine geeignete Stelle fiir die Eiablage finden zu kiinnen.
Ei,ne Clytanlhus-Art setzt, nach Beobachtuogen von PERRIS,

ihre Eier direkt auf die Oberfl;iche des Holzes ab, baut aber
iiber jedes Ei eine kleine, etwa 2 mm lange Kuppel lon zu-
sammengeklebten Holzpartikelchen.

Die in frischen Zweigen cder jungen Stdmnren lebenden
Arten haben andere Gervohnheiten uod einige zeigen eine
Brutpflege von verschiedener Natur, indem sie die eier-
belegteu Zweige oder Stimme, um die Larvenentrvicklung
zu sichern, besonders behandeln. Salerda ,o?alnca L. nagt
eineo nach oben offenen, hufeisenftirmigen Einschnitt in die
Rinde des benutzten Pappelstammes uod setzt ihr Ei in den
untersten Teil desselben ab. Die junge Larve lebt aofaogs
in dem durch den Einschnitt begrenzten Rindenteile, und ist
dadurch vor einem zu regen Saftflusse geschiitzt.

Oberea liuaris L. geht in anderer Weise ans Werk, und
bringt durch ein paar kriftige Einschnitte oberhalb des fiir
die Eiabsetzuog gebrauchten Punktes die jungen Haselzweige,
die sie ftir ihre LarveDentwickluog braucht, im Spitzenteil
zum Absterben.l

Die Eier sind mehr oder rveniger lang-oval oder rvurst.
ftirmig, weiss oder weissgelb, ohne auffallende Oberfliichen-
skulptur.

Die Larven.

Das Larvenstadium ist von besonderem Interesse, rveil
diese Tiere doch fast e/ro ihres Lebens in diesem Stadium
verbringen. Die frischgeschltipften Larven fangen sofort an
durch einen kleinen Gang ihre ktinftigen Lebensorte aufzu-
suchen und dabei zeigt es sich, dass ein gewtihnlich art-
eigener Anspruch an Feuchtigkeit ihren Aufenthalt bestimnrt.
Die in lebenden Stammen, Zrveigen oder Pflanzen lebenden,

r Tropische Aneo gebeo noch weiter, iodem sie die eierbeleglen
Z\reige oder Ast€ gaoz ebschneideo, um diese fir die Larveo gaoz zu
sichero. Eiae derartige Geq'ohDheit ist bisietzt bei europiischeo Formen
nicht beLanDt.
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geheu friiher oder spater den centralen Teilen uach, wo sie
vom Saftflus.se nicht gestdrt werden. Die in abgestorbeuen
Stemmen oder im Holze lebeodeo, gruppieren sich in ver"
schiedener Weise. Die meisten ziehen das nahrungsreicbe
Karnbium vor und halten sich zwischen Riode und Splint,
so z. B. die Gattuogen Callidian, Scnanolus, Tetrofhtm,
Rhagiutn u. a. Eiuige leben ausschliesslich oder grtissten-
teils io der Borke. wie Nothorrhina, Pogonochaerus-Artet,
Erocentrzs lad Alosterna labacicolor De GEen. Andere
ziehen Holz uod Splint vor, z. B. Asertaru, Spondylis, Crioce-
phdlu\ Hllotralrr u. a. Darunter befinden sich die schwer
technisch schidlichen Arten, uod einige davon siod besonders
schiidlich, weil sie auch altes verarbeitetes Nutzholz angreifen,
wie z. B.: Hylotrupes bajalus L. uttd L€?ttra rubru L.

Diese Gruppeo voo Rinde-, Kambium- oder Holz-be-
wohnenden Larven sind im allgemeiuen gut begrenzt. Unter
gewissen Umstinden kommen doch Abweichungen vor. Kleioe
Dimensioneo des augegrifenen Holzes zrviogen also ge-
w<ihnlich die Kambiumbewohner tiefer zu gehen, uod eine
sehr dicke Borke kann dicselbe Larvengruppe dazu veran-
lasseo, ihreo ganzen Frass in die Borke zu verlegen (Plagio-
nolas delrilus L., Calliditttn bsraceutn L.).

Morphologie der Larven.

Die Larven der Cerambyciden sind sehr iibereinstimmend
gebaut und reprasentieren einen fiir ihr Leben im Holze
hochspecialisierten Typus. Gewtihnlich sind sie leicht ab-
geplattet und vorne breiter. Als Extreme komnren sehr ab-
geplattete Formen vor, die dann fiir ein Leben unter Rinde
aogepasst sind, (besonders auffallend bei gewissen Lepturiden).
Die im Holze lebenden Larven sind nicht so abgeplattet, und
die in frischen Zweigeo oder Pflanzen lebenden Oberea- utd
Phytoecia Larven sind fast dicker als breit. Der Kopf sitzt
gewtihnlich grd,sstenteils im Prothorax zurtckgezogen. Bei
den Lamiiden ist er lang und schmal und reicht fast den
ganzen Prothorax hindurch (Fig. : /). Bei den Lepturiden
ist er dagegeo sehr kurz und die Scheitelnaht, die bei den
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a

e
Fig. ,. Die verschiedeoen Ktauieotypen der Cerambvciden,I-arveo.
a. Lepturini (Rhagton sp.). D. Cerambyciui (C.rarrtE.t Scololii Ffrssl.\

r. Prionioi (Ergatcs /abe/ L.). /. Lanriioae (Sar.rda rcalalis L).

ilt
Fig. 1B. Die Chitinplatten des leuoten Tergites voo a. Pogoqochacrus
hislidulus. b, P- tAlidus. c. P. Jasci.Llatar. d T.lro?t //a.t sta.
Alle io derselbeo Richtung voa voro nach hioteo und dcrselbeo Ver-

grdsserung (c. ro9 x) g'ezeichDet.

I

! I

Lamiiden sehr lang ist, ist von der grossen und breiten
Frontalplatte vorne und einem winkeligen Ausschritt hinteo
sehr abgektrzt, und fast punktftirmig geworden (Fig. 3 a).

t1
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Bei den echten Cerambyciden und Prioniden ist die Sagittal-
naht langer, aber nicht so lang wie bei den Lamiiden (Fig.
3b,c). Dzs Hinterhauptloch ist bei deo Lepturiden, Ceram-
byciden (seosu strictu) und Prioniden mehr oder rveniger nach
hinten gerichtet, bei den Lamiiden dagegen ventral ver-
schoben, lvas eine tiefe Verbeugung des Kopfes ermtiglicht.
Die Frontalplatte ist breit und gross. Ihr Vorderrand, Epi-
stoma genarnt, bei den meisten nicht besonders markiert,
bei den Prioniden aber dick, hinaufragend mit einem oberen
Rande. Die Augen sind klein, r-5 in Anzahl, die Antennen
3-gliedrigr mit einem Supplementdrgliede auf dem zweiten
Gliede, oft jedoch stark reduziert, nur eingliedrig (2. R. bei
Phytoecia), Von den MuDdteilen sind die Mandibeln sehr
stark entlvickelt. Die Maxillen haben eine beborstete Kaulade
uod einen dreigliedrigen Taster. Ilei einigen kleineren For-
men ist dieser letzte jedoch nur zrveigliedrig, indem das erste
und zweite Glied nicht oder undeutlich geschieden sind
(Eroceutnts hrsitanuts L., Pogonoclueras hispidtts L. P. fasci-
aiatus Ds GEER und Telro?s lraeusta SrerH.). Die Unter-
lippe ist klein mit zweigliedrigen Tastern.

Die Brustsegmeote tragen meistens drei Paar kleine Beine.
Bei des Lamiiden fehlen jedoch Beine ganz und ihre lokomo-
torische Tiitigkeit ist ganz von den Gangwarzen des Ab-
domens iiberoommeu. Diese Warzen, die eine bervorragende
Rolle bei der Lokomotion spielen, fehleo an deo letzten Seg-
menten; gewaihnlich an dem 8:teo und den folgendeo, selten
an Segmenten vor dem 8:ten. Ihre Oberfliiche ist durch
Furchen in verschiedeoer Weise geteilt und bei einigen mit
ChitiokOrnern besetzt, uud sie liefern dadurch fiir die Unter-
scheidung der Arten gute Merkmale. Das neunte Segment
tragt statt einer Warze oft eine chitiDd,se Rtickenausriistung
in Form von einer oder zrvei Chitin-Platten, -Hakeo oder
-Kdrnero. Unter den Lamiiden kommen Platten vor bei
Pogonochacrzs-Arten uod bei Tetro/s (vergl. Fig. 3 B), ein
Dorn bei lllesosa. Unter deo Lepturiden kommt ein Dorn
bei Rhamnusiutn ond Rhagiutn-Arten vor, zwei Hdcker bei
Torolus; \t\ter den Cerambyciden doppelte Kdrner bei

r Mehrere Verfasser oeonen die Anrenoen 4-gliedrig, indenr sie dic
Iaoge Gelenthaut derselben mitzihlen.
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Crioeephalas, Sporulylt, Asemtu, Tet/o?ir.n tod Nothorrhita.
Beim Etocentnts schliesslich 6ndet sich eioe derartige Aus-
riistuog als eine Querleiste mit chitinisierteD, kurzen Lings-
riefeln am 8:ten Segment, rvas bis jetzt nur fiir dieses Genus
bekannt ist.

Von Stigmen gibt es neun Paare. Die Analtiffnung ist
gewdhnlich eine dreieckige Spalte. Nachschieber nicht aus-
gebildet.

Biologie des Verpuppens,

Um ihre Puppe zu schiitzen baut sich die envachsene
Larve eine Puppeurviege und dabei gehen die verschiedenen
Arten auf verschiedene und meistens artcharakteristische
Weise zur Arbeit. Eine gute Puppeowiege muss gegen
Feinde sowie gegen btise Witterungsverbiltnisse schiitzen,
und muss dazu fur die Arten, die im Imagostadium nicht so
krdftige Kiefer haben, dem entwickelten Kifer Gelegenheit
geben, leicht nach aussen gelangen zu ktionen. Dieser letzte
Gesichtspunkt ldsst verschiedene Larven schon das Flugloch
ftir die kiinftige Imago vorbereiten.

Die Puppenwiegeo ktinnen am einfachsten nach ihrer
Plazierung in dcn Stimmen gruppiert werden, und also in
Puppenwiegen in der Borke, zwischen Borke und Splint, im
Splinte uod tiefer im Holze verteilt werdeo. Eine weitere
Gruppe bilden die Puppenrviegen io lebeodeo Stdmmeu und
Pflanzen, die gewdhnlich zentral liegen (Saperda, Phytoecia),
uod eine letzte, besondere Gruppe bilden schliesslich diejeni
gen Larven, die sich gar nicht im Holze oder in den Pflanzen
verpuppen! sondern rvie verschiedene frei an den Pflanzen
lebeode Kiferlarven, wenn sie errvachsen sind, sich in die
Erde begeben und dort ihre Entwicklung vollenden. Diese
fiir Cerambyciden merkrviirdige Verpuppungsrveise hat Prnnts
fir Aoraeops collaris L. konstatiertl, und rvahrscheinlich
kommt sie bei verschiedenen anderen kleineren Lepturiden
auch bei uns vor.

Puppenwiegen in der Borke werden von Larven, dii: nur

I Lartes des Coleoprdres t877.
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in der Borke ihre Gdnge habeo, angelegt z. B. von No-
thorrhina fl ricata DALM. ]und Alostern!, tabacicolor DE GEEB..
Larven, die oormal ihre Gdnge anderswo haben, aber sich
zufiilligerweise in der Borke auftalten, legen dann auch ihre
Puppenwiegen dort an rvie ich es z. B. ein paar Md fi,Jrr Pla-

gi on o tu s de t ri lu s L. konstatieren konnte.
Andere Larven, die ihre Giinge in der
Borke haben, legen stets ihre Puppen-
rviegen tiefer sogar im Holze z, B.
Pogonochaerus ltis/idas L. urd Stcno-
stola lferrea Scgnaxr.

Puppenwiegen zrvischeo Borke
und Splint haben gervtihnlich Arteo,
die als Larven auch dort leben. Sie
sehen verschieden aus, je nachdem
sie unter locker oder fest anliegender
Borke angelegt rverden. Die Rhag'itu-
und Acanthocinas'Larveo, die diese
Art von Puppenrviegen anlegen, Ieben
in der Regel unter Iose anliegender
oder von Borkenkifern schon unter-

rtg. 4. lsopus nzorttosus L,
r.i,."""" ".a 

p,,"""*i"". ,u schiitzen, nagen sie deshalb die

u n ter"Haselr inde. 
' ' 

N"1. 6"r. Splintoberfldche leicht ab uod bauen
von den Spdnen einen Ring um die

Wiege herum. Einen gleichen Ring habe icll. bei Liopus ne-
bulosus (Fig. 4) unter Haselrinde gefundeo. Unter fest anlie-
geoder Rinde fehlt er dagegen z. B. bei Tetro?t ?roa6!a L-
unter der Obstbaumriode (FiS. SZ), uod die Puppenwiege
dieser Art ist gelegeatlich nur eine seichte Einsenkung im
Spliute unter der Rinde.

Wenn auch die genannten Larven gervdhnlich die oben-
erwehnte Art von Puppenwiegen haben, kommen doch oft
Abweichungen vor. Acanthocinus z. B. baut oft seine Puppen-
wiege gaoz im Splinte, und in einem von diesem Kiiler be-
wohnten Stamme . kann man oft beide Arten von Puppen-
wiegen so dicht bei einander 6ndeu (vergl. Fig. 22), dass es
schwierig ist einen hinreichenden Erkld.rungsgruud dieser Ver-
schiedenheit zu finden. RATZEBURG behauptet in seiueq
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, Forstinsecteo ' 
1, dass die tiefer liegeoden Puppenwiegen be-

sonders im Herbste angelegt u,erden, in der Absicht, die
Puppen gegen Kiilte rvihrend des lVinters zu schtitzeo, dass

Keuer ptot.
Fig. i. Rhagiunr ,rrordax DE GEER. Abnoroale Pr:ppeowiegen inr

Splntc \.on Eichen}olz. r/, X.
Fig. 6. Sal.rda ?.r/or-ala P t'LL. HakeEforDige Puppent'iege

in der Zirterpappel. Nat. Gr.

dagegen die mehr auf der Oberfliiche gelegenen im Sommer
angelegt werdeo. Selbst glaube ich einen Erkl?irungsgruod
der tieleren Puppenwiegen dieser Art darin gefuoden zu

r Die Forslinsecten. Bd. I. Kefer. I8r9.

I
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haben, dass die in diesen Stellen ganz besonders los darauf-
liegende Rinde der Larve keiDen geniigenden Widerstand
darbot, sondern inr Begriffe abzufallen u,ar, und die Larve
darum ihre Puppenrviege in den Splint zu plazieren veran-
lasst wurde. Auch die Rltagiutn.Arlet kdnnen zufi.lliger-
u'eise ihre Puppenrviegen im Holze anbringen, und Fig. 5

zeigt einen Eicheoast, der zrvei Fluglcicher von im Holze
gelegeneo Puppenwiegen aufweist, aus welchen ich R/ngiuu
uorda-t DE GErR bekommen habe. Puppenrviegen zrlischen
Rinde und Splint representieren somit nur die fiir die ge-
nannten Larven gewtihnliche Bauart.

Larven, die in der Kambiumschicht zif ischen Rinde und
Splint leben, haben oft die Ges'ohnheit ihre Puppenl<ammer
als einen seichten Hakengang im Splinte anzulegen. ZuPJ.llig
geschieht dies, rvie oben ers'dhnt, z. B. bei Acartltociturs
atdilis L., normal dagegen bei Saperda pu'forata PtLt. (Fig.
6), scalaris L., Plagionotrs dett'itus L., Pogonochaerus hisy'i.
,lulas Pr,LER und verschiedenen andereo. Charakteristisch fiir
diesen Hakengang ist, dass die Larve, die ihn ausnagt, vor
ihrer Verpuppung sich in der Puppenrviege umkehrt und als
entwickelter Kiifer den Eingang der l-arve als Flugloch
braucht. Diese Umkehrung hat sie mit den Larven ge-
meinsam, die zu,ischen Rinde uod Spliot ihre Wiegen an-
legeo. Io diesen rvenden sich die Larven auch oft, und das
Flugloch liegt gervdhnlich dort, so die Larve eingekrochen
ist (Fig. 4). Die Larve stopft durch einen Pfropfen Spiiue
den Eingang dicht zu, und der Kifer hat nur dieseo zu eot-
fernen, um aus dem Holze zu kommen. Durch <iie Rinde,
rvenn diese noch dariiber liegt, muss er sich selber durch-
arbeiten, rvas doch get'iihnlich leicht geschieht. Durch die
Rinde rverden die Flugliicher fast nie von den Larven aus-
genagt.

Einige uoter Rinde lebende Larven haben die Geu,ohn"
heit ihre Puppenrviegen tiefer im Holze zu legen, so z. B.
('o€roy't.ra nittor l-, Scnmroltrs tndohts L., Collidiru coria-
r.znnz P-lt'K. ood,i,io/t'tcetut L., Pogottoc/totrus .lrascicrlalus
DE GEER (Fig. I3), C.ruDtbJ,x- uod I','tro|i tt tn- Arten. Der
Bau der \Viege sosie das Benehnren der I-arve ist uie bei
den vorigen, nur rvird rler Gang zur Wiege verldngert.
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Abweichend verhalten sich eioige Larven innerhalb
dieser Gruppe dadurch, dass sie ihre Puppenginge so rveit
in das Holz fiihren, dass sie mehr in der Ndhe anderer
Seiten des Holzes kommen als der Seite, unter deren Rinde
sie als Larven lebten. Durch irgendwelchen Instiokt den
kiirzesten Weg zu wiihleu, meiden sie dann den langeo Weg

zurtck uod nagen als Kifer einen besonderen Weg nach
ausseo. In dieser Weise tut es oft z. B. Callidiuru testoceam L.
und von diesem Kiifer angegriffenes Holz zeigt oft Fluglticher
von den berindeteo Stellen, wo die Larven lebten, weit eot-
ferot,

Eioige Larven, die unter oder in der Rinde leben,
gehen erwachsen in das Holz, um dort einen laogereo oder
k0rzeren Gang durchzuuageo uod schliesslich ihre Puppen-
wiege dort anzulegen. Bei. Pogonoc/tderus hir?idus L. ist
dieser Gang oft sehr kurz und verliiuft ziemlich oberfliichlich

)
0

?

h

K€@.r ptol.
Fig.7. Pogonochaerxs l;slidils L. LiodeDzNeig€D mit zweildchigen

PuppeDwiegen. Nat. Gr.

i
E[]
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im Holze (Fig. 7). Die Puppeowiege rvird am Ende des
Ganges angelegt und mit ihrer Spitze nahe an die Ober-
fliiche des Holzes geftihrt. Die Imago gebt durch diese
Spitze hinaus und die Wiege presentiert sich dano als ein
in beideo Enden ofener Gang. Durch das eine Ende ist
die Larve in das Holz gegattgen, durch das andere hat der
Kafer die Puppenwiege verlassen. Diese Art von Puppen-
wiegeo 6ndet sich bei verscbiedenen anderen Larveo vor,
aber meistens dadurch kompliziert, dass der Holzgaog der
Larve teils ein unregelmessiger, oft sehr verldngerter Gaog
ist, teils dass die Puppenu,iege tief im Holze liegt, so dass
das Flugloch ein besonderer Gang wird (Monochanrus srtor
L., Xylotrecltus rustiets L., Eroeentrus htsitants L- u. a.).

Ahnliche Puppeowiegen haben auch die stets im Holze
lebenden Larven z. B. voa Spondylis, Asemuta, H7lolrupcs
baj us, Lepnra.Arten u. a. Gervtihnlich fiibren sie ihren
Gang oach der Oberfliche zu, nagen sogar oft das Flugloch
aus, zieheo sich dann zurtick, verstopfen den Gang nach
innen und aussen, erweitern ihn eia wenig und sind dann
fiir das Puppenstadium fertig. In ganz morschem Holze
bauen sich diese Larven liir ihre Puppe in gervissen Fiillen
eine Art von Kokoo, indem die am nachsten liegenden Holz-
partikelcheo zusammengeklebt werden (Priorutts coriaius L.).

Die in lebenden Stemmen hausenden Say'erda-Artet legetr
ihre Puppenwiegen an der Spitze eines zentralen Ganges an,
kehren sich vor ihrer Verpuppung um, und stehen als Puppen
gewtihnlich nlit dem Kopfe oach unten. Das Flugloch wird
unter der Wiege ausgenagt (Fig. z6).

Wie aus dem Gesagten hervorgeht, rverden die Puppen-
wiegen auf verschiedene lVeise angelegt, und eiue stich-
haltige Gruppierung in einige wenige Gruppen scheiot mir
anders als nach der Plazierung im Holze unmciglich. Schliess-
lich hat doch jede Art was charakteristisches in dem An-
legen ihrer Puppenwiege, rvenn auch Zufdlligkeiten ver-
schiedenes dabei beeiuflussen ktinnenl die Kenntnis dieses
biologischen Details ist eine gute Hilfe beim Bestimmen der
Cerambycidenschaden an Holz, besonders bei Arten mit
wenig charakteristischen Frassgingen, sowie rvenn die Ent-
rvickelungsstadien nicht zu 6nden sind. Systematisch liisst



N. A. KEIINER, ZUR KENNTNIS DER SCHWED. CERAITBYCIDEN. 95

sich diese biologische Eigenschaft auch insoleme als Tren.
oungsmerkmal verwerten, dass zweifellos verlvaodte Arten
verschiedenartige Puppenrviegen anlegen. In der Gattung
Pogottoc,lcacras z. B, hat fascidalzl eitren tiefea Hakeogang
im Holze, hispidus eine Wiege mit zwei Offuungen und /rrs-

lidalus eioed sclndg stehenden, kurzen Hakengang, etc.
Die Zeit des Verpuppeos ist verschiedeo. Einige Arten,

die im Friihling fliegen, verpuppen sich friih. (Saperda !o-
?uln a). Aodere schliessen ihre Larvenentwickluog durch
das Puppenstadium im Sommer ab (Clltus-arteo, Calliditn
dolaeeum, Senunohts undatas, Plagionotus delritus etc-).

Andere gehen noch spiiter zur Puppe tiber und schliipfen
im Spiitherbst. Viele von diesen verlassen aber die Puppen-
wiege nicht irn Herbste, sondern fliegen erst im F-rtihling aus.
(Rhagiun nordar, Ccramblt ccrdo u. a.\

Die Puppenzeit dauert gewtihnlich 3 Wochen, kann aber
auch ld.nger werden.

Morphologie der Puppen.

Die Puppe spiegelt die ktinftige Imago ganz deutlich ab
und die Antennen-, Prothorax- und Bein-Charaktere siod die-
selben wie bei der Imago. Als besondere Puppenorgane fin-
den sich an verschiedeneo Stellen des Ktirpers Dorne und
Borsteo. Besonders sind charakteristische Dorne ao der Hin-
terleibspitze zu 6nden, die gute systematische Merkmale dar-
bieten. Eioige Formen mit laogen Hinterleibsspitzen tragen
diese im Puppenstadium ausgesti.ilpt, was den Puppen eine
ungerv6hnliche Form giebt (Acantlrocinus, Lio/trs); nnd
ebenso verhiilt es sich mit den langen Antennen einiger Ar-
ten, die auf yerschiedeoe Weise unter dem Ktirper zusam-
mengelegt werden, bei den meisten einfach gebogen, bei
.Lfonochanus spiralig aufgerollt, bei Aca ltocinas in grossen
Schlingen gelegt, u. s. w.

Die Entwicklungsdauer der Cerambyciden.

Die Frage uach der Generationsldnge der Cerambyciden
ist schwer zu entscheiden und nur durch mehrmalige geoaue
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Beobachtungen der eiozelnen Arten eodgiiltig zu lt sen. PER-
RIs, der zweifelsohoe eine sehr grosse Erfahrung in dieser
Frage erworben hatte, kam durch Hunderte von Beobach-
tungen zu der von der Auffassung mehrerer seiner Zeitge-
nossen abweichenden Meinung, dass die grosse Mehrzahl eine
einjdhrige Eotwickluogszeit hat. Durch Beobachtungeu an
zu bekannter Zeit gefillten oder gestorbenen Stimmen stellte
er dieses fiir u. a. Arten folgender Gattungen fest: Rltagium,
Acanthocinus, Monochanus, Sa/erda, Erocc nts, A canthodercs,
Pogonochaerus, Callidfun, Sporrtl/is, A-iocc/hahs utd Plagio-
nolus. Nur fur Ergalcs fand er, dass es zweiJahre dauerte, bis
das liir die Eiabsetzung ausgesetzte Holz Imagines lieferte.
Gewdhnlich - ureint er - siod also die Cerambyciden ein-
jiihrig, und nur wenige, besonders griissere Arten hraucheu
lingere Zeit um ihre Entwicklung abzuqchliessen. r Zweifels-
ohne muss man .ihm auch darin recht gebeo, rvenn auch
die Sache in unsrem Klima etwas anders liegen ktinnte.

Durch verschiedene dussere Faktoren kanu aber die Ent-
rvicklungszeit bedeuteud ausgedehnt werden. Besonders ist
dabei nach meiner Meinung das Austrocknen des Holzes
bei Arten hervorzuheben, die in nicht ganz trockenem Holze
leben. Larven, die man mit dem Holze, woria sie leben,
nach Hause mitbringt und ryeiter ztchtet, lebeo gewtihnlich
lange, und Entwicklungszeiten von mehreren Jahren sind oichts
ungewdhnliches. Zveifelsohoe sind aber die Bedingungen
ftir die Larven dabei sehr ungeeignet uod die Resultate
nicht normal. Beobachtungen direkt io der Natur geben, wie
immer, bessere Ausktnfte, und gerade hier ist eine Mithilfe
seitens der Forstleute abzuwarten uod sehr rvillkommen, Au
zu bekannten Zeiten gefelltem Holze sind doch immer rvert-
volle Beobachtuogen zu tun, und die Entrvicklungszeiten der
Cerambyciden leicht festzustellen. lJnsren Jlonochanas sutor
hat Prof. TRAc.iRDH in dieser Weise einjiihrig gefunden.

r Ptn*rs, Larres des Coliopteres. P.rris 1877
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tlbersicht iiber die Larvengruppen.

Man teilt die Cerambyciden nuo mehr in zwei Gruppen
ein: Cerautbycinae uod Lautiinac. Die erste ist u. a. durch
vorgestreckteo Kopf und rvenig ausgerandete Augeo charak-
terisiert. Die andere hat tief ausgerandete Augen und einen
fast vertikal gerichtcteu Kopf. Was die Larven aobetrifft
lassen sich diese Gruppen auch gut beibehalten. Die Lar-
ven der Cerambycinae haben einen kurzen, breiten Kopf
mit einer kurzeu Sagittalnaht, oft mehrere Augeo jederseits
und gewdhnlich Beine. Die der Lamiinae haben einen lau-
gen, schmalen Kopf mit einer langen Sagittalnaht. Augen
fehien oder sind dqrch ein eioziges jederseits vertreten uDd
Beine fehlen ganz. Die Grappe CeraubJ,cinaa rvird in drei Tri-
bus eingeteilt; Pionizi, Lelturiti, Cerarubycizi, deren Reprl-
sentanten sich auch im Larveostadium uoterscheiden lassen,

und wir kiinnen die vier grosseo Larvengruppen wie folgt
charakterisieren:

r. Kopf lang, scbmal und gleichbreit mit langer Sagittalnaht
(Fig. 3 d). Augen fehlen oder durch eio einziges jeder-
seits vertreteo. Beine fehlen -- Lamiitae.

-. Kopf kurz oder so lang wie breit, mit kurzer Sagittal-
naht. Augen I-5. Beine vorhanden- - CeramQtcinae z.

z. Kopf so lang rvie breit. hinten ein wenig ausgeschnitteo.
Der Vorderrand der Frootalplatte dick, mit einer oberen
oft gezahnten Kante-------,----------, Prionini.

-. Kopf kiirzer als breit. Der Vorderrand uicht dick, ohne
obere Kante------- --- -----,---------------..-----3.

3. Kopf kurz usd brcit, rnit gerundeten Seiten und hinten
tief eingeschtritteu. Die Sagittalnaht fast puoktftirmig

Leptuini.
Kopf hinten nicht tiel eingeschnitten. Die SagittalDaht
etwa so lang sie die halbe Breite des Kopfes. Die
Kopfseiten nicht stark gerundet (Fig. 3 A) Ca atnblcitzi.

7 -r,,tr. brtol ol. Tidshr. Arg. 13. Hdlt. 2 lrg22)

(Fig. 3 a)
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Lamiinae,

Die Larven dieser Gruppe sind leicht kenntlich durch
ihren laogen, schmalen Kopf, sowie durch das Fehlen der
Beine. Iliologisch ist die Gruppe dadurch merkrviirdig, dass
sie verschiedene Formen zdhlt, die in lebendem Holze oder
Pflanzen hausen. So leben SaPerda-Arten in lebenden Pap-
pelstimmen, die Oberea-Aftet ebenfalls in lebendem Holze und
die Representanten der Gattungen Agoy'a hia luod Phytoecia
iu Pflanzen. lJnsre Fauna ziihlt r5 Genera, die alle, in Bezug
auf ihre Larven, bekannt siud. Mir liegen r4 Genera vor
und davoo folgeode Arten:

Lamia te.ttor L.
.llfonochauus s or L.
Mesosd nebulosa F a.vg..

Hoplosia fmnica Pttx.
Pogortocluerus fasciculatas DE GEER.

, hispidus L.
, his?iduhs PILLER.

A canlhodc res cl az,ii c s Scu* tnx.
Lioptrs ubllosus L.
Acarrtltoci,tus acdilis L,
Ezocenlras lusilauts L.
Saperda carcharias L,

t lopulnea L.
, scalaris L.
, ?erforutd PALL.

Stcno s t ola /e rrea Sc ur< tNK,
Oberca linearis L.
Phytoecia cylitulica L.
Tctlops ?racasta S'rBl]d.

Lamia textor L

Die Larve. Eine erwachsene Larve nrisst 3o-4o mm
und ist 7,5-8 mm breit iiber Prothorax. (Vergl. Fig. 8.)
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Ihre Farbe ist weissgelb, die Behaaruog kr6ftig. Der freie
Teil des Kopfes braun. Epistoma dunkel, seine dunklere
Farbe aber nach hinten zu oicht scharf begrenzt. Der Vor-
derrand eingeschweift. Anteoneo kurz, 4-gliedrig. Ein
Auge jederseits. Beioe fehlen. Pronotum besonders charak-

/

Fig. 8. I-amia t iol L, a. Larve von der Oberseite, ,. Puppe, a Kopf
und Brustsegmeote der Larse vol unteo. Die Larve 1o-4o nrnr lang.

teristisch, nach vorn von einer gebogenen Linie begrenzt,
Dicht hinter dieser Lioie stehen in eioer Querreihe einige
ruode vertiefte Punkte. Die Pleuren durch Linien abgegrenzt.
Die Hinterbiilfte des ganzen Tergites matt, mit kleinen strich-
ftirmigen Furchen. Prosternum vom Sternellum durch eine
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tiefe Querlinie geschiedeo, und Schr?igliaien grenzeu die Hypo-
pleureo ab. Mesotborax hat keine locomotorische Warzen,
aber eine Reihe kriftiger Borsten. Metathorax hat eine weDig
ausgebildete voo eioer Querlioie geteilte Warze. Am Hioter-
leib finden sich die locomotorischen Warzen ao den I.-7. Seg-
meoten. Die Warzeo haben eine seichte Mittelfurche und
zrvei deutliche Querlinien. Die Warzen der Uoterseite sind
hoch, ohne Querlinien aber von einer tiefeq Furche geteilt.
Anus ist eine Querspalte.

Die Puppe. Ein Exemplar war 35 X 13 mm gross
(Fig. 8 /). Die grossen Seitendorne des Prothorax sowie
die kurzen, dicken Antennen sind artcharakteristisch. Die
Fliigel sind kurz, reichen nur bis zu dem dritten Segmente
des Abdomens. Die Tergite des r.-6. Abdominalsegmentes
mit je zrvei dreieckigeo, dichteo Burste! von rotbraunen Haa-
ren verseheo. Die Abdominalspitze mit einem hoch aufste-
henden Mitteldorn.

Lania te. or ist bei uns nicht selten und rvurde in verschie-
deoen Teilen unseres Landes gefuoden. Sie lebt in frischen
Weiden- und Pappelstiimmen, besonders in ihren Wurzelteilen.
Der Frassgang geht ge$6hnlich zentral. Die Entrvickluogs-
shdien rvurden bei uns noch nicht aufbervahrt. Herr Profes-
sor Dr. J. E. V. BoAs, Kopeohagen, bat mir aber giitigst
Material fiir die Beschreibung geliehen, wofur ich ihm hier ruei-
nen besteu Dank ausdri.icke.

.Dfonochamus sutor I-

Die Larve (Fig. S). Die errvachseoe Larve ist etn'a

4o mm lang und 7 mm breit iiber Proootum. Der Kopf
ist 4 mm breit und die vordere Hiillte seines freien Teiles
ist braunrot mit einer nach hinten ziemlich gut markierten
Grenze. Jederseits ein Auge, seitwArts unter den Antennen.
Mandibeln spitzig, einander mit eio paar Spitzeo beriihreud.
Pronotum io seinem vordersten Teil matt, grauweiss; dahinten
eine gliinzende, braune Partie, die vorn und an den Seiten dicht
haarig ist. Die hiotere Hiilfte matt, unregelmdssig gefurcht-
Sternellum an der Uoterseite durch eine Linie abgeschieden;
die chitinisierten gliinzenden Hypopleuren dagegen kaum ab-
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gegre[zt- Die lokomotoriscben Warzen besonders charak-
teristisch. Sie haben die Form einer liegendeu 8 uod sind
simtlich von einer Lingsfurche geteilt. Die Oberflache ist
iu runde Kleinrvarzen zerfalleo, die in einige parallel verlau-
fende Linien geordnet sind.

Fig- 9. .ltoaochamas sulor L. Die Larve 4o rnor lang

Die Puppe, Nur einige kleinere Exemplare von r7-r8
mm Lange lagen mir vor. Die Seitenhticker des Pronotums
sorvie die spiralig aufgerollten Antenoen zeichnen die Art
gut aus. Die Bedornung ist kriiftig. Der Stirn ist mit 30

-4o Dorne besetzt. Auf dem Scheitel zrvischen den Anten-
nen stehen vier Dome, zwei jederseits. Der Vorderrand des
Pronotums hat eine Reihe Dorne und dahinten stehen ver-

?,::: .,' ,:
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schiedene zerstreute. Der Seitenh6cker tragt obeo 3-4
Borsten. Die Tergite des r.-6. Abdominalsegmentes trageu je
eioe durch die Mittelfurche breit geteilte Dornengruppe.
Der 7. Tergit hat nur 16-18 Borsten. Das letzte Segment
ist io eine hoch aufstehende Spitze, die in ejnen schwarzen
Dorn endet, ausgezogen. Die Seitenwiilste desselbeu Seg.
mentes sind mit einigen schwecheren Dornen versehen.

Monochamus sutol ist io Schweden gewdhnlich arr
frisch geFJ.llten Kieferst?immen, greift aber auch ein weoig
2ilteres Holz an, uod mehrmals fand ich ihn an gespaltenen klei-
nen Stimmen, die als Zaunholz gebraucht waren. Die Frass-
gdnge sind breit, grdsstenteils in der Rinde gelegen und die
Holzoberfliiche wird nur in seichten, nicht scharf begrenzten
Gingen abgenagt. Erweiterungen dieser Gdnge kommen oft
vor, uod abgenagte Holzfldchen von 35 cm2 sind nicht
selten. Der Gang ist von groben Spdnen. geftillt und endet
mit einem ovaleo Loch. etwa 5 X II mm gross, das in das
Holz fiihrt. Der Holzgang ist uaregelmiissig, verleuft oft in
Bogen, geht mehr gerade nach der Puppenrviege. Gewtiho-
lich ist er leer, uod die Spiine werdeo io die Rindenginge
angesammelt oder durch kleine Ldcher durch die Riode nach
aussen entleert. Die Puppenwiege liegt tief im Holze und
die Larve geht in dieser zur Puppe iiber in derselben Rich-
tung, in der sie eingekrochen ist. Den Larvengang kann der
geschliipfte Kd.fer also oicht als Ausgang benutzen und muss
sich selbst ein Flugloch ausnagen. Nach der Form des Kiifers
wird dieses rund und erinnert nicht so rvetig an die Flug-
ldcher der Holzwespen.

Nach den Untersuchungen voo Tn.icAnogr ist Mono-
cltauas s or bei uns einjiihrig und die Flugzeit fillt im
Hochsommer (uli) ein. Als technischer Schddling des Kie-
fernholzes spielt dieser Kdfer bei uns eine nicht uubedeutende
Rolle. Beschiidigung kann aber einfach durch Eotrindung
des Holzes vermieden werden, da die Larve ftir ihre Entlr,ick-
lung durchaus aq Riade angewiesen ist.

r TRtciRDrL TallbocLea (Motoclaaus ttlol L.l etc- Skogsvlrds
fdrcdogens Tidskrift r9r8, S. 22r.
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Mesosa nebulosa F.rsr.

Die Larve (Fig. to). Die erwachsene Larve ist et$a
23 mm laog. Der Kopf gleichmiissig braun. Frontalplatte
ein wenig erhoben, durch eioe dunklere Mittellinie geteilt uod
mit einer Querreihe feiner Lingsstriche in der Mitte verseben.
Vor diesen Liingsstrichen stehen sechs Borsten, jede in einer
Vertiefung. Labrum und Clypeus hell. Ein
Auge jederseits, ausserhalb der Antenne, seit-
rverts gerichtet. Die Maudibeln schief abge-
schnitten, uoten in eine Spitze auslaufend.
Proootum vorne braun, fein chagrinicrt, uicht
glinzend. Hinten rvird es griiber skulp.
tiert uod dann liogsgestrichelt. Die lokomo-
torischen Warzen siud der Liioge nach schwach
geteilt, mit runden Kleinrvarzen. Das 9. Seg-
ment tregt einen herausstehendea Chitiodorn,
ohne Fussplatte, also an seiner Basis nicht
erweitert. Anus ist dreieckig.

Mesosa nebalosa ist bei uns selten, wurde
our in den si.idlichen Teilen Schrvedens ge-
funden. r9r6 faud ich die Larve bei Kahnar in
Birke (Betula) und spater auf 6land (Halltorp)
h Carpinus hetulus und Corylus auellata.
Sie scheint abgestorbene Zweige stehender
Riume vorzuzieheo. Die Gdnge gehen nur
wenig uoter der Rinde, spater im Holze, rvo
auch die Puppenwiege zu finden ist. Die Ent.
wickluog erfolgt im Hochsommer. Eine Larve
von a/r ging ro,/, zur Puppe iiber, und der Fig. to. ,ltesosa

Kdfer schliipfte 'la t9r6. ,,cbttlosa FIrR.
Die Larve etwa
zo mnr lang.

Eoplosia fennica Pevx.

Die Larve (Fig. lI). Erwachsen wird diese Larve t7

-I8 mm lang mit einer schmalen und langen Kdrperform.
Kopf hellbrauo, vorne dunkler. Frontalplatte eben, von einer

.l,.:,
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hellen Lioie geteilt, vorne mit einigen Borsteo. Das Epi'
stoma t ulstftirmig erhoben und mit einer Querreihe kurzer

Fig. rr. ]{oolosia Jf.n tica P.{ys. Die Larve t7-t8 mrr lang

scharfer Lingsleisten versehcn. Vorne triigt es 6 Borsten;
Labrum und Clypeus hell. Anteonen sehr klein. Ein Auge
jederseits, Pronotum vorne braun und gliinzend, hinten un-
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regelmessig netzartig gefurcht. Die Gangwarzen des r.-6.
Abdomensegmentes sind von einer Liingsfurche, die in der
Mitte zu einer runden Vertiefuog errveitert ist, tief gcteilt;
die des 7. Segn:entes ist dagegen nicht so tief geteilt,

Fig. Ilollosia J.nai.a Parr. Lindenzweig" ,ri rP."f,of"'i' ura
einer z\seildchigeo Puppenwiege (rechrs). Nal Gr.

ll

die beiden Teile der Warzen haben jede 5-8 kleine runde
Erhdhungen oder Kleinrvarzen.

Die Puppe (Fig. tz) etwa 12 mm lang. Die Behaarung
nicht dicht. Der Vorderaod des Pronotums ein venig erhiiht
mit einer Reihe kriftiger Borsten. Die Kaiee haben ein
Krdnzcheu von Borsten. Das letzte Segment tragt an den
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Seiten einige kleine Borsten, in der Mitte eiren grossen Dorn.
Zufiilligerweise war dieser in einem Falle an der Spitze gega-
belt, normal ist aber einfach. Die Fliigel reichen bis zu den
Tibien der Hinterbeine, decken aber ihre Tarsen nicht. Die
Anteooen verlaufen bogeofdrmig hinter deor zrveiten Beinpaare
und reichen mit ihrer Spitze bis zu ihrem ersten Gliede zurtck.

lfoplosia fennita wird fast in gaoz Europa als eine
Seltenheit betrachtet und ihre Entwickluogsstadien waren
bisjetzt unbekannt. Zweifellos hat sie aber SCuIODTE schon
urrter dern Namer Erocainrs balteus (: lusitazzs L.) beschrie-
benr, wiihrend die echte Exocentruslarye ihm unbekannt ge-
blieben ist. (Vergl. iiber Eruceatrus !) Die Larve habe ich
in verschiedenen Teilen Schwedeas gefunden, in Skine, Oster-
giitland, Uppland uod bei Stockholm. Sie lebt gewdhnlich
in Lindenzweigen (Tilia), besooders in schon abgestorbenen
vor 2-5 cm Dicke, aber auch in Weiden- (Sali*y',,nd
Buche- (Fagas) Zweigen. Unter Lindenrinde hdlt sie sich
besonders in den Bastteilen auf, und erst, wenn sie grtisser wird,
geht sie tiefer, so dass die OberflAche des Splintes beriihrt
wird. Die Gduge werden dann (Fig. 12) etwa 5 mm breit,
obne scharfe Riinder und oft mit eioander zusammenlaufend,
sodass scheinbar noch breitere Gioge entstehen. Die Puppen-
wiege liegt gew6hnlich im Holze, auch zwischeu Rinde und
Holz kann mao Puppen finden. Das Flugloch liegt oreistens
dort, s,o die Larve in die Wiege gegangen ist. Zufiilliger-
weise kann es aber auch rvo anders liegen, da das weiche
Lindenholz dem Kd.fer wenig Wiederstand bietet.

Die Entwicklung findet im Vorsommer statt, und mehrere
Puppen habe ich z. B. 'o!o tgrT bei Stockholm gefunden.
Entwicklung einjdhrig.

Pogonochaerus fasciculatus DE GEER.

Die Larve (Fig. ra). Die erwachsene Larve wird
ro-r3 mm lang, Ihr Kopf ist gelb, ohne auffallenden dunkle-
ren Vorderrand. Eio Auge jederseits. Maxillarpalpen z-
gliedrig mit dem dritteu Glied an der Basis des langen ers-

' SctloDTE, Dc ,t ztamo4fusi clcttthtralotan ohscruatiottts, Ntt.
Hist. Tidskrift, Bd X, 1876, p. +27, T^b. XIllI, Fig. r-'2.
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tetr angedeutet. Pronotum vorne gleozend, hioten matt. mit
undeutlicher Chagrinieruog. Die Gaogwarzen sind von einer

Fig. r;.

Fig. r+.

Fig. tr. Pogorto.iarntt fasciculdlts Dt Gor:t, Frissgenge und zwei
Puppenrviegen inr Fichtenholz 'F X.

Fig. 11. Larve und Puppe. Die Larve r; mm lang.

Mittelfurche geteilt. Jeder Teil ist in verschiedeoe Richtungen
geteilt und in je 4 bis 6 Kleinrvarzeo zerfallen. Das 9.
Segment besonders charakteristisch. Dorsal tregt es hinten
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eine kleine Chitioplatte mit einer eiozigen erhabeneo, schar-
fen Lingsleiste. (Vergl. Fig. 3 B, Seite 87.)

Die Puppe (Fig. ta). 7 bis 8 mm laog. Pronotum
gleichmissig beborstet, vorne ohne Borsteorand. Die Kniee
habeo r-z Borsteu. Die Abdomioaltergite haben hinten
nur eine schrvache Borstenreihe. Das letzte Segment hat
einen kriftigen Mitteldoro und an seinen beiden Seiten einige
Seitendorne, von deneo die unteren oach vorne gebogen siod.
Die Antenoen reichen mit ihrer Spitze bis zu dem Kopfe
zuriick. Die Fliigel decken das erste Glied der Hintertarsen.

Io Fichten. und Kieferisten oder gespaltenem Zaun-
holz derselben Holzarten ist dieser Kiifer gewdhnlich, oft
tnit S?rnonotus undalts L., Coetoptera ninor L., Magdalis vio-
lacea t a. Kiifern vergesellschaftet. Die Genge gehen ziem-
lich tief in dem Splinte und siod bis 5 mm breit. Die
Puppenwiegen (Fig. t3) rverden als Hakengioge im Holz
r7'z-r cm unter der Oberfliiche und parallell mit dieser an-

gelegt. Ihre Grdsse ist 5 X I r mm. Der Kdfer benutzt den
Larvengang beim Verlassen der Wiege uod die Flugzeit ist der
Hoch- oder Spiitsommer. Ein Kdfer schliipfte '/6 t9I3. Eine
Puppe habe ich 8o/o 1916 bekommen.

Pogonochaerus hispidus L

Die Larve (Fig. 16) erinnert sehr an /asciculatas Dt
GEER, ist jedoch gewdhnlich kleiner und selten iiber 9 mm
Iang. Abrveichend verhalten sich die Maxillartaster, die nur
zweigliedrig sind. Ihr bestes Kennzeicheu hat jedoch diese
Larve in ihrer Chitinausriistung des 9- Segmentes. Wie
bei fasciculaats triigt dieses Segment hinten eine kleine Chi-
tioplatte, die aber hier queroval (o,"e X o,". mm) und an
der Oberfliche mit r5-2o feinen erhabeoen Ldogsriefen ver-
sihen ist. (Vergl. Fig. 3 ts.)

Die Puppe ist 5-5,s mm lang, mit der von ifasciculatts
sehr uahe iibereinstimmend, Das besondere Merlnnal des
Kiifers, die in eine dussere Spitze ausgezogenen Fliigeldecken,
ist auch hier bemerkbar. Die Fliigelspitze ist abgestutzt uod
ihr ventraler Rand ausgezogen.
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Diese Art zieht bei uns besonders Lindenzweige vor,
kana aber auch in anderen Laubhiilzern leben, wie z. B.
hier bei Stockholm in Sorbas atcu/aia L. wd Cototeaster.
An diesem letzten Strauch habe ich sie in sehr diionen (I,5

@w

X@!et Phot.
Fig. r;. Fig. 16.

Fig. ti. ]'ogorrocha.rus tklidus L. Frassginge aD Liodenisten
Fig. 16. Lxrle, etwa 9 mm lang.

-3 mm dicken) Zweigen gefunden. Aa der Linde findet mao
sie in r-z cm dickeo, abgestorbenen Zweigen, sie geht aber
auch in Reisig, wo sie oft mit E.rocenttzs lusilanas tnd
Hoplosia fernica zusammen lebt. Ihr Gang geht anfangs im
Baste (Fig. r5). Erst als erwachsen geht sie so tief, dass
der Splint abgenagt rvird; am tiftesteo geschieht das gar

i!: - ' '
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oicht, rveDn tremlich die Rinde gentgend dick ist. In sehr
di.innen Zweigen geht der Gang dagegen fast sofort zwischen
Rinde uod Splint. Der Gaog ist unregelmiissig, bald breit,
bald schmal, gew6hnlich von Spanen gefiillt.

Die Puppenwiege (Fig. 7) liegt im Holze utrd, um diese
aolegen zu ktinnen, geht die Larve als erwachsen durch ein
kleines ovales Loch in das Holz hioein. Der Gang im Holze
kann linger oder ki.irzer werdeo; schliesslicb wird er nach
der Oberflache gefiihrt und in ihrer Nihe zu einer Wiege
erweitert. Das Flugloch wird oft durch den Splint fertig
g€nagt und dann mit einem Propfen zugestopft, Auf Fig.
7 sind Lindeneste mit Puppenwiegen dieser Art abgebil-
det. Die Holzginge sind sehr kurz uud die Wiegeo prii-
sentieren sich als kleine gebogeoe Gdnge mit zwei Offnungen.
Durch die kleinere, die nur circa o,?5 X r,35 mm misst, ist
die Larve in das Holz eingedrungen; die nicht ganz durch-
nagte gr6ssere, die r,eo X 3,'5 mm misst, ist das Flugloch
des entwickelten Kiiters. Die kleinere Oflnuog ist auffallend
klein und es ist merkwtirdig, dass sich die Larve durch die-
selbe eiozunagen vermag,

Die Entwicklungszeit ist im Sommer, uad mehrmals
habe ich Imagines Ende Juni bekommen.r

Pogonochaerus hispidulus Pllr.rn.
(: bidentatus THoMS.).

Die Larve (Fig. I8). Stimmt gut mit den beiden
friiher errv6hoten Pogonochaerus. Arten 0berein. Der Kopf ist
jedoch an seioem vorderen Rande dunkler. Das Epistoma
vorne verdickt und an den Seiten mit einem oberen Rande.
Maxillarpalpen deutlich 3.gliedrig. Pronolum grob chagri-
niert. Die Chitinplatte des 9. Segmentes bedeutend grds-

r Bei den vielen F.xeruplareo, die ich ,tchtete, hane ich ofr Gelegeo-
heit ihre eigeortn iche Schreckstellung zu beob.chteD. Wern der Kafer
herunterfellt, oimmt er eine Stellung auf der Seite liegend ein, nrit den
Anteonen hoch iber deD Roclen gebogen uDd den Beioen unrer dem
K6rper zusanrmengezogen, und ruht in dieser Stellung eine \\:eile.
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ser als bei hi*i&ts; o,3 X o,rs mm gross, mit ro bis r r
Ldngskielen versehen. (Vergl. Fig. 3 B.)

Die Puppe ist 7 mm lang, der voo.lfaseiarlatus sehr'dh*
lich- Das letzte Segmert hat einen MitteldorD; Seitendorne

I(edlr phot.
Fig. 17. Fig. t8.

Fig. t7. Pogoaochacrus lisy'idulus P[lrn. Frass, Flugloch und eiDe aut--

geschnittene Puppens'iege im Haselholze '/: x.
Fig. r8. Larve, etqa Io mnr lang.

fehlen dagegen ganz und eioige kleine Borsten nehmen ihre
Stelle ein. Die Spitze der Fltigel ist veDtral ein wenig zu-
gespitzt.

Diese Art lebt bei nus ausschliesslich im Laubholz; ich
fand sie in abgestorbenen Zweigen von Cotlht5 a1rylla71a u14
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Carpinus betahs. Die Frassg6.nge der Larven gehen haupt-
silchlich in der Rinde und die Splintoberfliiche wird weuig
beriihrt. Sie werden etiva 4 mm breit, gehen oft liogs den
Zweigen und sind gewiiholich von Spdneo dicht gefiiUt. Die
Puppenwiege ist im Hakengang, der fast rechtwiDkelig in
das Holz geht. Das Flugloch ist 3 oder 3,5 X 2 mm weit,
mit seiner grdssten Breite in der Lingsrichtung des Holzes
angelegt (F'ig. r7).

Die Eotwicklung rvird im Juli beendet, und von 5/r

1916 gesammelteo Larven bekam ich t/r Puppen. Die Imagi
nes schliipften 25.-29. Jvli,

Acanthoderes claYipes Scsn,rr x.

Die Larve (Fig. 19) wird bis :8 mm lang und 5 mm
breit iiber Pronotum. Der Kopf, breit, gld.nzend, mit einigeu
eiogedriickten Punkten, sein Vorderrand duokelbraun, hinteo
von einer geraden Linie begrenzt. Ein Auge jederseits. Pro-
notum glinzend, vorne chagriniert, hinten grob netzartig ge-
furcht, Die Gangwarzen des Abdomens von einer Mittel-
furche geteilt uod in runde Kleins'arzen zerfallen. (Siehe
Fig. r9.)

Die Puppe (Fig. r9) breit und abgePlattet, etwa 16

X 8 mm. Ihre Rtickenseite tregt eine reiche Borsten- und
Dorneu-Ausriistuog. Die Dorne haben gewdholich an ihrer
Rasis eio feines Haar. Der Kopf tragt auf dem Clypeus an
der Basis der Aotentren jederseits eine zu einer breiten
Erhdhung zusammengewachsene Borstengruppe. Das Pro-
trotum zeigt verschiedene Borsten und Dorne. Besonders
zahlreich sind derartige auch am vorletzten Segmente vor-
handen. wo sie teilweise nach vorue gerichtet sind. Das
letzte Segment hat einen Mitteldoro und an den Seiten ver-
schiedene kleinere Dorne, von rvelchen die ventralen nach
vorne gericbtet sind. Die Kniee haben jede mehrere Borsten.
Die Deckfliigel reichea iiber die Tibien hinaus, die Tarsen
liegen dagegeu frei. Die Anteonen erreichen die Tarsen der
Vorderbeine uicht, sondern liegen iiber ihren Tibien.

Acanthoderes cl..l,ipcs ist bei uns ziemlich selten. Ich
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habe ihn ein paar mal im Birkenholz (Behla alba) getut-
deo, und immer in altem, liegendem, schon seit Jahren abge-

Flg- rg. Acanthod.rer claaiy'et ScaF'^\*. Die Larve bis 28 mm lang.

storbenem Holze. Der Frassgaug geht anfangs unter der
Rinde und wird dort bis 8 mm breit. Spater geht er in das
Holz und endet dort in einer Puppenrviege, oft so oberfliich-

8-*s E*,onol- Tidshr. .|rc. aj H,6tt- 2 lrs22l.
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Iich gelegen, dass die Rinde ihre
iussere Wand bildet (Fig. 2o).
Das Flugloch rvird von der Larve
ausgenagt und mit einem Prop-
fen Spine geschlossen. Es ist
ettta I I lnm lang,4,5 mm breit.

Die Entwicklung scheint bei
uns nicht immer zu gleicher Zeit
beendet zu \yerden, so,8 I9I6
land ich in der Ndhe von Stock-
holnr mehrere Imagines fliegend
oder an alten Birkenstdmmen
sitzend. Gleichzeitig rvurden so-
sohl ers achsene Larven, z5-
28 mm lang, s'ie halberrvachsene
etrva I5 mm lang gefunden. Lar-
veo von to bis 22 rnm Linge
wurden im IUai in Smiland ange-
troffen. Vielleicht kann die Ge-
neration bei uns z$eijahrig sein.
In Frankrcich ist sie nach Per-
RIs einjahrig.

Liopus nebulosus L

Die Larve (Fig. zr) bis 15 mm lang und 3 mnr breit
tiber Pronotum. Der Kopf ist I,5 mm breit. Sein Vorder'
rand braun, sonst ist er gelb, gld.nzend uud nicht skulptiert.
Ein grosses, ovales helles Auge jederseits, ausserhalb der
Antennen. Pronotum vorne gldozeod, fast nicht skulptiert,
seiqe hiotere Hdlfte matt, mit einigen unbededeutenden seich-
ten Furchen. Diese matte OberflAchenpartie geht auch auf
Metanotum iiber. Die Gangrvarzen von einer Mittelfurche
geteilt trnd ihre Oberfliche in unbedeuteode Kleinwarzen
zerfallen. Das 9. Segment ist uobewaffoet.

Die Puppe (Fig. zt) etrva t6 mm lang. Die [angen
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Fig. 2r:. Acan todaras ctaair.t

Scatewr. Puppenniegen uud Fhg-
ldcherim nrorscheoBirkeoholz. rlsX.
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Aotennen gehen hinter die Kniee der Hinterbeine uod er-
reichen auf der Bauchseite wieder den Antennenschaft. Das
Pronotum tregt an seinem Vorderraod eine Reihe von acht
mit Basalhaaren versehenen Dornen und dahinten einige der-
artige kleinere. Die ausgezogenen Seitenhijcker des Protho-
rax trageu auch je einen Doru. Die z[ei letzten Abdomi-

lti'.1 . '

Fig.2t. Liotas rctllostts L. Die Larve e!\ra r; mn l.log

nalsegmente sind ausgezogen, lang. Die Tergite tragen ver-
schiedene kleinere Doroe. Das letzte Segmeot hat drei starke
Seitendorne, aber keinen Mitteldorn.

Lio/us nebulosus ist gervtihalich unter der Rinde ver-
schiedener Laubhtilzer, vie Pyrus-Artet, Corylas az,ellano,
Fagus silaatica, Pnorus aucuparia, Qrercas u. a. Keioe be.
sondere Dinrensioneo des Holzes werden vorgezogen, dage-
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geo muss die Rinde nicht zu fest dararf liegen; und bereits
seit einigen Jahren abgestorbene Teile rverden mit Vorliebe
angegriffen. Der Frassgang geht zrvischeo Rinde und Splint,
hauptsichlich in der Rinde, und die Holzoberfliche wird sebr
rvenig abgenagt. Die Puppenwiege (Fig. 4, Seite 90) ist das
crweiterte Ende des Gauges. Sie rvird rnit einem Ring von
Spinen atrsgekleidet, rf,ie die f* Rhog"iuru-Arten rvohlbe-
kaonten Wiegen. Sie ist etwa 12 X 4 mm gross und die
Larve kehrt sich gewbhnlich in ilrrer Kamner um und nagt
ihr Flugloch in der Niihe der Larvengangmiindung aus.
F)s ist abgerundet, 2 -3 rnm rveit.

Die Eotwicklungszeiten sind unregelmiissig uod kleine
rvie grosse Larven rverden gervtihnlich zusammeo gefunden.
Wahrscheinlich ist die Generation einjiihrig. Inragines habe
ich in Juni und Juli bekommen. F'risch geschliipfte Kiifer z
l). blz t9r6 auf Oland.

Acanthocinus aedilis L

.. Die Larve (Fig. zzl rvird ersachsen 3o-4o cm lang.
Uber Prothorax ist sie abgeplattet, bis 7 mn breit. Der
Kopf ist gelbbraun, am Vorderrande dunkel, bis 4 mrn breit.
Die Oberseite des Kopfes platt, glinzend, voo ein paar Ver-
tiefungen hioter dem Vorderrand charakterisiert. Unter den
uobedeuteoden Anteuren sind die Kopfseiten vorgezogen
und von der Riickenseite als eine oach voroe gerichtete
Spitze ausserhalb der Mandibeln zu sehen. Jederseits be-
findet sich ein ovales, grosses Auge. Pronotuur vorne glen-
zend, hinten matt mit eioigen Puokteo in der Mitte. Die
Gangrvarzeo matt, ohne l[ittellurche und ohne Kleinwarzen.

Jederseits haben sie eine schiefe Seitenflurche und zrvischen
diesen zwei Querlinien, die in der Mitte l'eit getreont sind
und ein kleines F'eld einschliessen, an den Seiten dagegen
zusammenlaufeo.

Die Puppe (Fig. zzl ist gross und platt; die i-Puppe
bis zo mm, die J Puppe 22-24 mm lang; beide tragen
die Hinterleibsspitze ausgesttilpt und hinteu rveit ausste-
hend. Bei der weiblichen Puppe, die gewtihnliche Antennen
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hat, verlaufen diese einfach gebogen hioter den Hinterbeiren
und erreicheu mit ihrer Spitze das erste Glied der Antennen

6\

Fig.22. Arattlt orinut aedilis L. Die Larve bis 40 mnl l.og

rvieder. Bei der {-Puppe gehen die sehr langen Antennen
erst wie bei der s,eiblichea hinter den Hioterbeineo, rveichen
dann in einem grossen Bogen nach der anderen Ktirperseite
aus, wobei die beiden Antenoen sich kreuzen, laufen dann
nach voroe in einem Bogen unter dem Kopf, gehen zurtck
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und enden scbliesslich iiber den Hintertarsen. Die Beine ragen
mit ihren Knieen rveit hervor und es ist auffallend, dass die
Tibien nicht dicht bei den Scheukeln liegeo, Die Trochan-

K.oocr ptot.
Fig. 2J. Acdntloeirrus a.dilit L. Frass am Xieferholz, Liuls eioe

Puppeowiege uorer der Rinde, rechts das Flugloch einer derartigen im
Splinte. r/r X,

teren sind vergriissert und an den Mittel- und Hinterbeineu
sibelartig von den Schenkeln weit aussteheod. Die Hioter-
Ieibsspitze ist krii[tig bewaffnet, aber ohne Mitteldorn.

Acanthocinus aedilis ist bei uns teit verbreitet und iiber,
all auf Kieferholz zu finden. Er zieht dickere Stdmme yor
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und lebt auch gerne unter der Rinde von Baumstimpfen.
Nach einer flberwinterung in der Puppenweige oder - nrehr
uugewiihnlich - einer Eotwicklung im Vorjahre fliegt er im
Friihling, und im grellen Maisonnenschein kann man ihn auf
Kielerstticken und Sttmpfen in Kopula 6nden. Die Eier
werden unter die Riode eingeschoben, und rvenn keine ge-
eignete Rindeoritzen dafiir zu finden siod, oagt das Weib-
chen eiu trichterftirmiges Loch durch die Rinde (siehe !-ig. z)
und schiebt seine Eier durch dieses unter die Riode hinein.

3 bis 4 Eier fand ich ringsum das Loch eingeschoben. Die
Eier sind langoval 3 X o,?5 mm. Das Loch rvird merksiir-
digerweise nicht an deo diinnsteu Stellen der Rinde ausge-
nagt, also in deo Ritzen, soodern oft au deo dicksten Par-
tieen. Die Larveng6nge (Fig. z3) gehen zwischen Rinde und
Spliot, hauptsichlich in der Rinde. Die Splintoberfliiche wird
nur durch einen seichten, nicht scharfbegreozten Gang abgensgt.
Der Gang ist breit, oft drei cm oder mehr, uud mit Spinen
dicht gefnllt. Oft gehen die Gdnge dicht bei einander und
die Spdne bilden dann grosse Kuchen unter der Rinde. Die
Puppenrviege rvird entweder unter der Rinde oder als ein
seichter Hakengaog irn Splinte ausgenagt. (Vergl. Seite 9o.)
Diese letzte Verpuppungsart reiht diesen Bock unter die
technisch schiidlichen Arten der Holzkifer ein. Seine Wirk-
samkeit unter der Rinde ist sonst ziemlich harnrlos und ohne
grtissere Bedeutung.

Das Flugloch durch die Rinde wird von dem K?ifer aus-
genagt. Es ist oval, etwa 3 X 8 mm gross. Die Entwick-
lung findet wie gesagt gewiiholich im Spatsommer statt und
die Imagines iiberwintern dann. Ich bekam z. B. mehrere
Puppen Ende August r9I r.

Exocentrus lusitanus L.
Die Larve (Fig. z5)t ist klein und dick, errvachsen etl,a

ro mm lang. Der Kop[ ist tief in den Prothorax zuriickge-
r Wie bei der Beschreibuog ron der Hoy'losia ifmn.a-Lr.r€ her'

vorgehoben .*'urde, hat ScHI6DTE diese io seioenr Hassischen Larrenrterke
Als Euoacnlr'ns besclrrieben. Die richtige Etoccnlrus-Lawe wurde iedoch
beleits von Pemouo kenntlich beschrieben [Alo. de la Soc. Liondenne
de Lyoo t8i4-tt, S.2jr], w1s .uch PERRTS ziriert (Larves dcs Col€opttres
!877, S. {82).
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zogen, hell, rvenig dunkel auch an dem Vorderrand. Anten-
nen klein, Augen fehlen. Maudibeln kurz, ao der Spitze
quergeschnitten. Die Maxillarpalpen zrveigliedrig. Prono

-l

1

t

Fig. 14

Fig.24.

Fig.2i.
Etotolttus lusilanus L. Lindenzrveig nlit Frassspureo und Flug

l6chern. Nat. Gr.
Fig. 2i. Larle, etr$x ro mnl. laDg.

tum durch die Dicke des Kdrpers schief gestellt, nur hiDteu
mit einer dreieckigen Partie lokomotorisch tdtig. Dieses
Dreieck ist glatt, mit eioigen seichten Lingsfurchen. Vorne
ist das Pronotum gleichf6rmig behaart. Die hoch aufstehen-
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den Gaogwarzeo glatt, von einer tiefen L'Sngsfurche getcilt
und jede Hilfte mit einer Seitenlioie und einer naclr der
Mitte zu gabelig geteilten Querlinie versehen. Das 9. Seg-
rneDt ist unbervaffnet. Das 8. tregt vor seioem Hinterrand
eine erhdhte Querleiste mit etwa r5 kurzen kleinen chitini.
sierten strichltirmigen Erhtihungen.

Die Puppe (Fig. z5) ist sofort kenotlich durch ihre oach
hinten gerichteten Seitenhticker des Prothorax. Sie ist 5-
5,s mm lang, weiss, mit langen Borsten besetzt. Die Kniee
tragen jedes eine G(rppe Haare. Das letzte Segment tregt
eioen l\Iitteldorn und eio paar Seiteudorne. Auf der Bauch-
seite reichen die Fliigel bis zum dritten Tarsalglied des letz-
ten Beinpaares. Die Antenoen liegen iiber den zrveiten und
dritten Beiopaaren und erreichen wieder mit ihrer Spitze das
dritte Antennenglied, ohne den Kopf zu beriihren.

Erocotlnts lebt, soweit ich gefuoden habe, ausschliesslich
in abgestorbenen Lindeniisten, ist aber an dieser Baumart
nicht selten. Gervdhnlich lebt er mit Pogonoclaeras hispidus
utd Hoplosia ifenttica zusammen. Sein Frassgang geht an-
fangs in der Rinde zwischen den dicken Bastschichten dieser
Baumart, speter verleuft er tiefer uod ein 2-3 mm breiter
Gang rvird an der Splintoberfliiche sichtbar (Fig. 24). Oft
geht er in das Holz hinein, und selbst in der Markhcihle kann
maa Etoeentnts-Larven 6nden, Die Puppenwiegen rverden
auf verschiedene Weise eingerichtet. Einfache Hakengiinge
kommen vor sowie Wiegen mit zwei Offnungeo, denen von Pr-
gonochaeras lispidls ?ih ich. Die im Holze gehenden Lar-
ven frihren ihren Gang in die Niihe der Holzoberfliiche und
verpuppen sich dort, dicht hinter dem von der Larve aus-
geoagten F'lugloche.

Die Eotwicklungszeit ist im Hochsommer. 'o1u rgtT
fand ich z. B. mehrere Puppen bei Stockholm und Anfang
Juli schltipften mehrere Kdfer.

Saperda carcharias L.

Die Larve (Fig. 2Z) rvird envachsen bis 4o mm laog,
ihre grdsste Breite 6-6,s mm, ihre Dicke 7 mm. Kopf
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mehr oder rveniger braun. Ein Auge jederseits. Aotenneo
3.gliedrig mit einem langen zweiten Glied, welches ein diinoes
zugespitztes drittes tregt; (Supplernentiirglied l) Das schief
nach vorne gestellte ProDotum ist fast ganz chitioisiert. Die
hiotere Halfte dicht mit breiten, oach hinteo gerichteten Chi-

l{eoo.r phot.

Fig. 26. Fig. :7.

lig. 26. Snlcrda .flr.larias L. Puppenwiege ir einem Pappelstinlr !r X
Fig. 27. Lxrre, et,r-e 4o nrnr lang.

tioktirnern versehen, die nach hinten zu kleiner rverden, Die
Hypopleuren sind auch chitioisiert und als zrvei braune Plat-
teo nrarkiert. Die Gangwarzen sind mit kleinen Chitinktir.
nern bekleidet, die jedoch kleiner sind als die des Proootums.
Die Warzen der Riickenseite haben eine Mittelfurche, zwei
Seitenlinien und zrvei zu beideo Seiten zusammenlaufende
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Saperda populnea I-.

Die Larve (Fig. 29) stimmt ziemlich mit der von rar-
tlnrias iberein, wird jedoch nur gegen 20 mm lang und ist
bedeutend schmiler. Der Kopf ist gelbbraun mit dunklerem
Vorderrand. Pronotum nicht so stark chinisiert, die Chitin.
kd'rner der Hinterhdlfte im Gegensatze zu deneo der carchaias
ebenso stark rvie die der Vorderhiilfte, Die Metapleuren der
Unterseite nicht merkbar dunkler als Sternum und Metaster-
num.

Die Puppe (Fig. 29) hat wie der Kiifer keine Seiten-
hircker am Prothorax. Sie ist gelbweiss, 8 bis I7 mm lang.

f,-. A. KE NER, zuR I(ENNTNIS DER SCHWED. CERAUts\CIDEN. 123

Querlinien. I)ie Warzen der Bauchseite haben our eine

Querlinie, die an den Seiten einen nach vorne gehenden Ast
aussenden-

Diese Art lebt in lebenden Stimmen oder dickeren Zwe!
gen voo Poy'ulus- oder Salz:,'-Arten. Die basalen Teile rver-
den vorgezogen und auch in den grdsseren Wurzeln gehen
die Larven gern, wo sie oft nrit Larven von Trochiliun api
lforuis zrsammen gefuodeu rserden. Der Gaog geht im An-
fang unter der Riode, spater tief irn Holze, in kleinen StAm-
rnen oder Wurzeln oft in Zentrum. Die Giioge sind oval
bis 15 rnm breit, dagegen oft relativ kurz, ro bis zo cm lang,
rvas zrveifelsohoe seine Erkldrung darin hat, dass der reiche
Saftfluss den Larven geniigend Nahruug bietet. Die Puppeo-
liammer wird oft in der Spitze eines zentralen Ganges ange-
legt. Sie ist im Umfange 40 X 15 mm, und die Puppe
ruht dort mit dem Kopfe nach uoten auf cinem dickeo Zap-
feo zusanrmengepresster Spene. Das Flugloch wird von der
l-arve vorbereitet, indem sie den Gaog dicht an die Rinden-
oberfleche fiihrt. Es liegt gew6holich unter der Puppenwiege.
ln Hochsommer findet das Schliipfen statt. Eine Puppe rvurde
r0/r gefundeo und Imagioes anfaog August beobachtet. Wie
in der Einleitung gesagt, fresseo die Kdfer Pappelbletter. In
ihren Scheiben nagen sie grosse Ldcher aus, die durch die
zerfetzten Rinder charakterisiert sind. (Siehe Fig. I.) Die
Entrvicklung dieser Art ist wahrscheinlich z$ieijahrig.



Fig- 28. Salcrda lolulzea L. Espeozr*'eigc
leo, Nat. Gr,

nrit FrassgingeD und Cxl-

Beinpaares. Die AotenneD biegen sich hinter dem zweiten
Beinpaare um, erreichen aber mit ihrer Spitze den Kopf nicht.

Diese rveit verbreitete uod gewtihnliche Art lebt nur irr
lebenden kleinen Asten oder kleinen Stammen von Zitter-
papp:ln oder ausoahmsweise aoderer Holzarten, wie anderer
Poptlas- tnd Salir-Artet Auch sehr diinne Aste k6nnen
gebraucht rverden; gerviihnlich haust sie io etrva centimeter-

'lickeu Stimmen, die von dem Angriffe der Larve Gallen-

t24 ENTOIIOLOGTSK IIDSIiBIFT 1922.

Ihre Form ist laog uud schmal und die Kniee ragen weoig
von den Kiirperseiten heraus. Die Beborstung spiirlich und
Haken rvie Dorne fehlen auch am letzteo Segment, das our
mit einer Borstenreihe versehetr ist. Die Kniee siod nackt.
Die Fliigel reichen bis zum dritten Tarsalgliede des hinteren
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artig verdickt rverden (Fig. z8). Jeder Ast trd.gt gervtihnlich
nur eioe Galle. Zufiilligerweise ktinoen doch mehrere unter
eioaoder liegen und daon eine lSngere Verdickung des Stam-
mes bilden. Fiir die Eiablage nagt das Weibchen nach Bo.rsr

Erg. .9. Sa/crda lolttlnea L. Die Lar(e ets'a :o n)!.r hng

eioe oach oben offeoe hufeisenftirmige Spalte in der Rinde
aus und im untersten gebogenen Teile derselben setzt sie
ein Ei ab. Die junge Larve lebt anfangs uuter dem von
dem gebogeoen Gaog begrenzten Rindenstiick, und es entsteht
durch ihre Tiitigkeit dort ausserhalb dcr normalen einc ab.

I Bo$ J. E. \:. Ueber eioeo Fall von Brurpflege bei eineru Bocli-
kiifer. Zool. Jahrbicher. Abt. ftr Syst. rl. Bd. r9oo, S. 247.
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normale Holzschicht, rvas die Verdickuog des Stammes her-
vorruft. Die Larve dringt spAter iu das Holz hineio, rvo
sie erst im Splinte eineu horizontalen Gang ausoagt und
schliesslich eioeu zentralen Gang anlegt. In der Spitze dieses
zeotralen Gaoges legt sie schliesslich ihre Puppenrviege an
und die Puppe ruht wie bei S. carcharias gervtihnlich mit
dem Kopfe nach unteo. Das Schltpfen erfolgt im F'riihsom-
rner'. Die Generation ist Dach BoAS entschieden eiojnhrig.

Saperda scalaris L.

Die Larve dieser Art, die rvie die folgende letlforoto
tn von carcharias ur,d poplhua abrveichender Weise unter
l{inde Iebt, neicht von den errldlrnten Sapcrda-l,arven durch
eiuen abgeplattete[ K6rper ab, und stinrmt in dieser Hin-
sicht nahe mit den iibrigen rindeobervohnenden Cerambyciden-
larven iiberein. Der Kopf ist von der gerviihnlichen Form.
Frontale vorne matt, mit zwei vertieften Insertionsstellen
frir Muskeln. Die Antenoen unbedeutend mit einem spitzi-
gen Endglied. Augen fehlen. Pronotum voroe glatt, hioten
mit kleinen braunen Chitinkdrnern bekleidet, die ihm ein mat-
tes Aussehen verleiheo. Diese Kdrner sind fast von derselben
Grtisse, ohne sich hinten zu verkleinem. Der Vorderraod
tregt eioige kraftige Borsten. An der Irtittellinie stehen 4
Borsten zienrlich isoliert. Die Gangrvarzen haben die zrvei
charakteristischen an den Seiten zusammenlaufendeu Quer-
linien. Sie sind matt, durch eine glatte Mittelfurche geteilt.

Die Puppe erinuert an die von poPulnea, ist aber grds.
ser, 16-zo mm lang ulrd mit Borsten und Dorren versehen.
Pronotum tragt einige Dorne, wovou jeder eiue Borste an
seiuer Basis hat, Ein paar grosse Dorne kann auch von der
Riickenseite bei den Antennen gesehen rverden. Das Scu.
tellum sorvie die Abdominalsegmente tragen auch Dorne,
und das letzte Segment hat jederseits ein paar Seitendorne,
aber keineo Mitteldorn. Die Koiee sind nackt.

Saperda scalaris ist polyphag und kommt ao allerlei
Laubhiilzern, rvie an Eicheu, Birken, Obstbiiumen, Sorbus
aucu?orid, Po/ulus- und s'alrrArren vor. Sie lebt nur in
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schon abgestorbenen Holzteileo
und zieht dickere Stdmme vor.
Der Larvengaog (Fig. 3o) geht
ausschliesslich zrvischen Holz und
Rinde uod die Holzoberfliiche rvird
rvenig abgenagt. Der Gang ist
5-7 mm breit. Zuflilligerrveise
kann er aber breiter rverden. Die
Puppenrviege wird als ein einfa.
cher Hakeogang im Splinte eio-
gerichtet; unter aboormalen Ver-
hiiltnissen kann sie doch zu,ischen
Rinde und Splinte liegen, in einer
schalenf,tirmigen Vertiefung des
Splintes. Das Flugloch s'ird von
einem Propfeu Spiine zugestopft
und misst etlYa 6X 6 mm.

Die Schliipfungszeit der Kafer
ist im F'riihling und n:ehrere Pup-
pen bekam ich, z. B. aus Eichen

"lo tgt7. Verschiedeoe Grtissen
von Larven werden oft mit deo
Puppen zusammen gefunden utrd
die Entrvicklung kann rvahrschein-
lich in gervissen Fiillen zrvei

Jahre dauern, rvenn auch eine
einjdhrige Entwickluugszeit das
normale ist.

X.mn.. pbot.

Fig. 3o.. -raiel.la stalaris L
Frass rnit Flugldchern in Eber

esche. r/G X.

Saperda perforata PALL.

Die Larve (Fig. 32) stimmt mit der von sralarui sehr
tberein, utrd eine Unterscheidung stiisst auf Schwierigkeiten.
Eine Untersuchung eines grossen Materials hat gezeigt, dass
die Muskeleindriicke an dem Hinterrand des Frontalen bei

?erforata undeutlich und nicht gli.nzeud sind. Am Pronotum
stehen bei der Mittellinie keine vier isolierten sondern jeder-
seits mehereo llorsten.

,l vi
''v
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Die Larvet (fig. S+) erinoert . ein -,wenig an Sapetda
scalaris, besotders durch die Chitink6rner des Proootums.
Sie l'ird erwachsen bis etwa r8 mm lang. Der Kopf ist
glatt, vorae rotbraun. Die Antennen unbedeutend mit eioem
spitzigen Eodglied. Ein Auge jederseits. Bewafnung des
Proootums kreftig. Die hiotere Halfte, die durch ein paar
Seiteolinien von den Pleuren abgegreozt wird, tregt eine
reiche Kdrnerausriistung. Die Ktirner rverdeo nach hinten
zu kleiner, und diese kleinen hinteren Kiirner gehen auch
aufs Metanotum iiber. Die Gangt'arzeo habeo die gewdhn-
lichen Seiten- uud Querlinien, sind aber sofort durch ihre
Auskleidung mit kleinen spitzigen Dornen, die sowohl au
den Rtcken- wie an den Baucht,arzen vorkomnren, kenntlich.

Diese, bei uns Dur in den stidlichsten Teilen unsres Lan-
des vorkommende Art leht in abgestorbeneo Lindenzneigen.
I)er Frassgang der Larve (FiS. SS) geht anfangs in den ius-
seren Teilen der Rinde, und dort oft so oberfldchlich. dass
die Rinde dariiber aufplatzt. Spetei geht er tiefer iu die
Rinde. Erst kurz vor der Verpuppuog geht er so tief, dass
die Holzoberfliiche beriihrt wird. Die Gdnge an der Holz-
oberfldche sind darum kurz, selten mehr als ein paar Zenti.
meter lang. Die Puppenwiege kann von verschiedener Art
sein. Sie ist in einigen Fillen ein einfacher llakengang, iu

r Das Material zu dieser. Besclrreibung sowie zt der tton Obcrca
lizcaris wrtde mir gitigst voo Herru E- RoSENEERG zur Verfiigung ge,
stellt, und ich bringe ihm hiernrit meileo besteo Dadt daf8r.

g -.irr- Eritornol. Tilstu. its. $. Edl . . 11922\.
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kundir und zieht schon seit langem abgestorbene Stdmme
vor. l)ie Ginge gehen zsischen Iiinde und Holz, haupt-
siichlich doclr in der Rinde, uod die Holzober6lche sird sehr
rvenig abgenagt. Die Gdnge sind breit und mit langen Spd,
nen geliillt (F-ig. 3r). Die Puppenkammer ist ein Hakengang
(Fig. 6, Seite 9r) dicht an der Splintoberflache und das Flug-
loch rvitd mit Spdnen zugestopft.

Die Entwicklung erfolgt im Somu:er, uod nrehrere Ima-
gines schliipften z. Il. in Stockholm xlt tgt4.

Stenostola ferrea Scun,r.xx.



K@.t Pbot.
Fig. ir. Fig. r+.

Slerroito|a ferraa Sct RAlr\,.

fig. ;3. Fnrss uud Puppenqiege im LiodeDholze I/, X.
Fig. 14. Larve, etwa r8 mnr lang.
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ancleren liegt sie viel tieler ohne ihren Charakter als Haken-
gang zu verlieren. Schliesslich kaon sie auch ein Holzgang
seio,.der ohne umzubiegen in eine Puppenwiege iibergeht,

I
h

I
\

il
t

welche dann der Kifer durch ein besonderes Flugloch ver.
lisst. Die Wiege ist etwa I5 X { mm gross, das Flugloch
3 X 2,s mm.
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Die Entwicklung endet im Mai, und o' l, t9r9 schliipften
mehrere Kdfer. Gleichzeitig wurden zwei verschiedene Griis'
sen von Larven observiert, was darauf deutet, dass auch
andere Entrvicklungszeiten vorkornmen k6nnen. Die Genera-
tion ist in oormalen Fiillen zweifelsohne einjhhrig.

Oberea Iinearis L.

Die Larve (Fig. 35) wird erwachsen 25 mm
laog aber nur etwa 3 nrm breit. Der Kopf ist
relativ gegentiber dem schmalcn Prothorax gross,
rvenig abgeplattet und im Querschnitt kurz oval.
Ein Auge jederseits (I. C. NIELSEN hat es nicht
gesehen). Proootum vorne glatt und unskulp-
tiert. Der Hinterteil, der durch ein paar Seiten-
furchen begrenzt ist, tragt eine vorne abgerun-
dete Gruppe kriftiger schwarzer Chitinkdrner,
die nach hioten zu kleiner werden. Mesonotum
unbewaffnet. Das Metanotum hat eine in der l\litte
geteilte, mit kleinen Hhkchen gekleidete Quer-
wulst. Gangrvarzen klcin viereckig abgerundet
mit eioer tief eingeseDl(ten Querfurche, deren
Raoder rvulstartig erh6'ht und mit feinen Chitin-
hiikchen bekleidet sind. Io der l{itte siod sie
durch eine kurze Mittellurche geteilt.

Obcrca liaearis kommt nur in deo siidlich-
sten Teilen uusres Landes vor. Sie lebt an
Haselstauden, wo sie ihre Entwicklung in den
dtinnsten, nur ein paar mnr dicken Zweigen
durchliuft. Nach I. C. NrElseN! zeigt sicb
bei ihr eine Art vou Bnrtpflcge dadurch, dass
das Weibchen oberhalb des fiir die Eiablage
benutzten Punktes den Zrveig durch ein paar
Einschnitte fast durchschneidet, sodass er bald
danach verlelkt und abfillt. Durch dieses Ver-

Fig.1i. Oboid

Die Larve etq a
zy nrm lang.

I I. C. Nt!LsE\, Zur Lebeosgescbichte des Haselbocllifers (Olazra
lin..rk L\ Zool. J.hrbicher. Abt. f. Syst. t9or, S. 5t9.

Y7-
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fahren rvird der Saftfluss verhindert und die kleine Larve
kann ihre Entwicklung ruhig in dem zurickbleibenden Zweig-
teile beenden.

Das 3 mm lange Ei rvird unter die Rinde eines jungen
Zweiges geschoben. Die Larve legt ihren Gang im Holze an,
gervdhnlich in der Markhcihle, rvovon kleine Offnungen nach
aussen angelegt rverden um die Spine wegzubringen. Die
Puppeokammer wird im Gange eingerichtet und laut der
Untersuchuogeu des alten Roeser-sr, der diesen Kdfer schon
1749 studierte, ruht die Puppe mit dem Kopfe nach oben.
Das F'lugloch rvird von der Larve ausgenagt, jedoch wieder
rurit Spiinen geschlossen. Die Entwicklung nimmt oach NIEL-
sEN 2 Jahre in Anspruch, und die Flugzeit fdllt im Sommer ein.

Phytoecia cylindrica L.'

I)is Larve (Fig. 36) ist schrvefelgelb, r5-zo mm lang.
Die Auteouefl sind reduziert eingliedrig. Ein Auge jeder-
seits. Pronotum mit markierten Seitenfurchen, dazu vorne
mit zwei nach hinten konvergierendcn Furchen, die als brauue
Linien hervortreten. Zwischen diesen Furchen finden sich in
der hiuteren Helfte des Pronotums zahlreiche Chitinktirner,
die nach hinten zu grdsser rverden. Die Gangwarzen sind
grtisser als bei Oberea lincaris, von einer L?ings- uod einer

Querfurche geteilt, welche jedoch ohne rvulstftirmige Riinder
sind. Die Warzen kommen an den I.-7. Abdominalseg-
rnenteD vor.

Die Puppe (Fig. 36) ist schrvefelgelb, etwa 12X 2,s mm
gross, mit zahlreichen Chitindornen am Hinterleib, am Kopfe
und Prothorax nur spdrlich beborstet. Das letzte Segmeot
tragt mehrere kleioe Dorne, ist aber ohne Mitteldoro. Die
Antennen biegen sich hinter dem zweiten Beinpaare um uod
erreichen voroe den Kopf rvieder.

Ph/oecia qrliudrica lebt bei uns in Umbellaten, beson-

I RoEsE!, Insectenbelusrigung II. Der Erd-Kefer zweyter Classe, S. zr
Tab. Ill. 1749.

' Vgl. KEMvER, N. d, StiilLbocteo (Phytoecia eylindrica L.) etc
Meddeleode N:r r39 filn CeltrelanstafteD f6i ioldbruksforsdk. EDtomol
Avd. N:r 26. 1916.
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Fig. )6- Phllo.ria cJ,lindlica L.
Lints Larve uod Puppe, rechts eiEe Puppe in ihrer Puppen\'riege in einenl

Sranr resr \on An tisc,ls. Nach KEMNER.

N. A. nEXfiER, ZUR KENNTNTS DER SCHWED, CrA,rUOvCrOrX, r33

ders in Afihriscas sih,eslis wd Daucus car?td. Der Larven-
gang verleuft im Zentrum der Stimme, besonders in den
basalen Teilen, und die grtiberen Wurzelo serden auch

I,

I

I

l

ausgehdhlt. Die Puppe 6odet man in Stamnrresten dicht
oberhalb des Bodens (Fig. 36 rechts), und die Puppenkammer
ist einfach durch Verstopfung des Ganges eingerichtet.

Die Entlvickluog ist eiojihrig,.und die Flugzeit istJuli-
August. Eine Puppe erhielt ich z. B. 'olz r9t5.

{
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Tetrops praeusta SrEPrl.

Die Larve (Fig. SZ) weisslich, errvachsen nur 5-6 mm
lang. Der Kopf relativ breit, ein rvenig dunkler am Vorder-
rand, oben chagriniert. glanzend. Ein Auge jederseits. Cly-
peus und Labrum weiss. Maxillarpalpen z gliedrig. Prono-

I
(

li

lr

Fig. a7. T.llols lracusla L. Die Lerve 5-6 nrnr lang

V
1

)

\

tum gliinzend, hinten mit seichten Furchen. Die Gangrvarzen
von einer tr'lifielfurche geteilt und durch kleinere Furchen io
runde Kleinrvarzen zerfallen. Das 9. Segorent ist besonders
charakteristisch. An seinem Hinterrand triigt es eine kleioe
braune Platte rtie die Pogonochazzrc Arten. Ilei dieser Art
hat diese Platte eine querlaufende Chitrnleiste, die in der
Ilitte in eine kleine dunklere Spitze ausldu[t. (Vcrgl. Fig 3 B.)

Die Puppe (Fig. 37) ist von den iibrigen Lamiiden ver-

j]) \
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Fig- i8. 7'cl,ofs fra.usla L. Frassspuren urrd Puppenwicgeu verschiede-
ner Arr in Asten rvilder Aptelbiurrre. \at. Gr-

nicht sichtbar. Die kurzen Aotennen enden Bit einer klei-
neo Biegung hinter dem zweiten BeiDpaare.

Tetro?s y'raeastd lebt in abgestorbenen Zrveigen verschie-
dener Laubhtilzer, wie Obstbiuore, Pra?,as.s?inosa elc. Pro-
fessor T*At;lnoH hat mir wilde Plras Zwerge aus dland

-.-. ............................_, 

P"ao" berchreilrt eine Puppe ron T.tiolt lracusra (Larves des

Coldoptares 1877, S. a98), die nicht die richtige sein tann, und rsahrschein.
lich durch eioe Ver*.echslung donhisgeLorinren ist.

N. A. KEUNER, ZUR KE!{NTI{IS DEB SCEWED. CERAyBYCIDE . r35

schieden und ziemlich eigenartig.r Sie ist etrva 5 mm laog,
weiss, und beinahe gaoz ohne Borsten uod Dorne. Nur
einige wenige feioe Borsten 6nden sich am Pronotum und
den Abdonrinaltergiten. Die Fliigel decken die Hinterbeine
fast ganz und auch die Kniee sind fast von der Riickenseite

t'
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r9r9 zugestellt, die sich von dieser Art angegriffen zeigten.
Sie lebte mil Pogonochaerus lrispidus zusamrneu. Die Larven-
ginge (Fig. 38, links) gehen unter der Rinde, oft urn die klei'
neo Zrveige ringftirmig herum. Der Gang beriihrt die Spliut-
oberfliiche sehr wenig, liegt grtissteoteils in der Rinde, und
ist mit mehlartigen Spinen dicht geftillt.

Die Puppenrviegen liegen auf verschiedene Weise. Iiin
paar Puppea fand ich dicht unter der Rinde in einer seiclrten,
etrva 6 X 2 mm grosseo Vertiefung des Splintes. Andere
lagen in Hakengiingeo, die schrig gegen die HolzoberflSche
standen. Das Flrrgloch ist I,3 mm breit uod gervdhnlich in
Ubereinstimmung mit der Lage der Kammer schief gestellt.

'070 fand ich Larven und Puppen und gleichzeitig auch
halberwachsene Larven- Die Entrvickluog scheint somit in
gewisseo Fiillen verspetet werden zu ktinnen, wenn auch eine
einjihrige Eotl icklungszeit das normale ist.

Schematische Ubersicht iiber die Larven der
Lamiiden.

Haupt6erkn!ale der Lemiidenlarven:

Koy'f lattg lud scltutal, dr aus dem Prolhoros'
ragtnde Teil desselban nit parallclm odff fdst ?tt.
rallelet .\citer. Beine fehbu. Hijchstens dn .luge
jedcrseits,

I. Das oeuote Abdominal-Segment ao dem Hinterrand mit
eiuem Chitindoro oder einer kleinen Chitinplatte .-- - 2.

-. Das 9. Abd.-Segment ohne Dorn oder Platte-----------------, 6.
2. Das 9. Abd.-Segment mit einenr Dorne ohoe mehr er-

rveiterte Basalpartie. Die Stirn in der Mitte lengsge-
riefelt. Die Larve bis z3 mm lang (Fig. Io)

Mesosa tebalost F.

-. Das neuote Abd.-Segment mit eiuer kleinen Chitinplatte
oder einenr 'kleineo Dorne mit verbreiteter Basalpartie.
Die Larve bis I3 mm lang------------ -..-. J.

3. Das neunte Abd..Segn:ent mit einer kleioea geriefelten
Platte (Genus Pogonochaerasl 4
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-. Das neunte Abd.-Segmeot mit einer Platte ohae Lings-
riefen, mit einer Querleiste, die in der Mitte sich zu
eioem Dorse erh6ht. Die Larve nur etiva 5 mm Iang
mit 2.gliedrigen Maxillarpalpen (FiC. 37)

Tetrols y'raa$ta L.
4. Die Platte des 9. Segmentes hat nui eine Liingsriefe.

Die Larve circa r3 mm lang
Pogotucltents lfasciealatus Dt Gsgr.

-. Die Platte mit mehreren Riefen

5. Die Platte sehr klein (o,"g x o.", mm) mit r5-2o feinen
Liingsriefen. Die Maxillarpalpen z.gliedrig

Pogonochaerus hispidus L.

-. Die Platte viel grtisser (o,s X o,,s mm) mit Io-I t

deutlichen Liogsriefen. Die Maxillarpalpen 3.gliedrig
Pogonocrtacnc ltisPitl as PrrLnx.

6. Das 8. Abd.-Segment vor seioem Hinterrande mit einer
lingsgeriefelten Querleiste. Die IlIaxillarpalpen z-gliedrig.
Augen fehlen. Die Larve circa ro mm lang

Eroccntr s lasitanus L.

-, Das 8. Segment sowie das 9. ohne Chitinausriistuog 7.

7. Pronotum sowie die Gangwarzen obne Chitindorne oder
-kdrner (q

II.

-. Proootum uod die Gangrvarzen mit Ctritinkdrner[ ,- ---I3.
8. Der Vorderrand des Kopfes (Epistoma) grob lingsgerie-

felt Ifopbsia lfeuti ca P trr.
- . Der Vorderraod des Kopfes nicht gerie felt---- .------...--- 9.

9. Die Gaogwarzen in kleine runde lVarzen zerfallen -----,ro

-. Die Gaogrvarzen ohne runde Kleinrvarzen t2.
ro. Die hintere Helfte des Pronotums glSnzend mit tiefen

netzartigen Furchen. Die Larve mittelgross, bis z8 mm
Aeanthoderes claaipzs ScuntNxlang

-. Die hintere Helfte des Pronotums matt
t t. Die runden Kleinwarzen der Gangwarzen in konzentrische

Linien geordnet. Die hintere Halfte des Pronotums mit
strichltirmigen Furchen. Die Larve gross, bis 4o rnm

.lfonochauus sutor L

-. Die runden Kleinrvarzen uicht in Linien geordoet. Die
Hioterhiilfte des Pronotums fast ohne Furchen. Die Larve
kleiner, bis 15 mm lang ---- --- Lioy'tts uebulosus L.

lang------ ---
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