
Beitrlge zur Kenntnis der Biologie der Halipliden
und der Metamorphose von Haliplus

immaculafus GenH.

(;. ['-\LK ]-Nsrlt(iL
llit r'l'attl.

A. Biologisches.

l. Die Larve.

Im Herbste rgzz (29. X) brachte ich aus einer gegen Sturm
und \\'ellen geschiitzten Bucht des N{eeres, unrveit von Stockholm,
einige aufgegrabene Bruchstiicke einer am \\:assersaum befindlichen
Pflanzenmatte von dicht zusammengeflochtenen Wurzeln, haupt-
siichlich von Phrogutitts nach Hause. Am Ufer qaren mehr oder
rveniger ausgedehnte Stellen von dieser \\rurzelmatte bedeckt, die
je nach dem \\:asserstand ent$ eder unter dem \Yasser oder auf
dem trocknen lagen. Ausserdem waren sowohl auf dem Boden
festsitzende als auch losgerissene Grtnalgen vorhanden, die aufder
\4'asserfldche treibende Flocken bildeten.

Nach der Heimkehr fand ich beim Durchmustern des llaterials
unter den Grasrlurzeln einige l{dliplus-Larven, meistens im ausge-
wachsenen Stadium, s,elche, rvie es mir scbien, ein et{'as anders-
artiges Aussehen hatten als diejenigen Haliglus-Larve4 welche ich
frtiher an anderen Lokalen angetroffen hatte.

Bei einem q'iederholten Besuch einige Tage spater (r5. XI) war
der \\'asserstand hd,her, rveshalb ich die \Yurzelstiicke aus Flecken
nehmen musste, die das vorige l\{al trocken lagen. Diesmal nahm
ich reichlicheres Material von sowohl \\'urzeln als auch Gri.inalgen
mit, und zu meiner Zufriedenheit stellte es sich splter heraus, dass
die Anzahl der eingefangenen Larven etwa 60 St. betrug. Unter
diesen rvaren zo St. ausgeu'achsene Lan'en, die i.ibrigen von ver-
schiedenen Griissen und in verschiedenen Stadien. Die griisse-
ren ausgervachsenen Lan'en hielten sich unter den Graswurzeln auf,
die kleineren unter den Algen. Das heimgebrachte Pflanzenmate,
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rial enthielt auch eine Imago von llali4lus itnunarlohrs Gutu., ein
Minnchen.

Obschon durch den letztgenannten Fund ein Fingerzeig hin-
sichtlich der vorliegenden Lan'enart gegeben s'urde, geniigte er
selbstverstindlich nicht zu einer endgiiltigen Entscheidung. Auch
aus der Literatur u-ar fiir diesen Zweck nichts zu entnehmen, weil
die genannte Larvenart noch nicht beschrieben rrorden ist- Ub-
rigens kennt man nur die Larven von vier Haliplas-Arten, nim-
lich: nqicollis DE GEER, t)alicgatus STURII u[d,/iv1zrls F., simtliche
von J. C. ScIIIOD'I'E' in \aturh. Tidskr. 1864-65 rnd linrutocollis
)LtRslI., \'on H. BERTR-L\D' in Ann. Soc. ent. de France 1923-24
beschrieben. Im Jahre 1867 beschrieb zrl'ar von Genxr:.r in Horae
Soc. Ent. Ross. die angebliche Lan'e von 1€uaialilis ALBE, leider
nicht exakt genug, um eine sichere Identifizierung zu erlauben.

Obg,ohl die von mir eingesammelten Lan en denjenigen von
rafcollis, rrelche ich rrohl kannte, augenscheinlich sehr dhnlich waren,
traten dennoch bei niherer Priifung einige Verschiedenheiten zutage,
die, rvie es mir schien, Grund zur Vermutung gaben, dass hier eine
andere Art vorldge, u'orauf i.ibrigens der Fangplatz hindeutete, da
iclr niemals rufcollis tred.er als Imago noch als Larve anderswo
als in ganz sussem \\'asser angetroffen hatte. Die beiden iibrigen
damals beschriebenen Larvenformen l{aren zu fremdartig, um in
Frage kommen zu kiinnen.

Um die Lan"enart sicher zu bestimmen. blieb mir also nichts
anderes iibrig als die Metamorphose der Larven zu verfolgen.
Infolge der spiiten Jahreszeit, unmittelbar vor dem Eintritt des
Winters in hiesigen Gegenden, war es mir ganz klar, dass die
Lan'en, die ausgervachsenen, im Freien durch ihr Verkriechen
unter \\'urzeln auf Plitzen, die einmal unter, das andere IIal iiber
dem Nasser lagen, sich nicht zur Verpuppung vorbereitet, sondern
dass sie dort allein Schutz gegen den \\'inter gesucht hatten, um
im folgenden Jahre bei ginstigeren Temperatun'erheltnissen ihre
Verwandlung durchzumachen. Es rvar demzufolge nicht zu er-
warten, dass die nach Hause gebrachten, ausges'achsenen Larven
sich sofort verpuppen rviirden. Vielmehr hatte ich mich auf eine
Uberwinterung der Larven vorzubereiten. Hierfur machte sich
aber die Futterfrage geltend. Denn, obgleich die Larven draussen
im Freien ihr halbjahrlanges Fasten begonnen hatten, stellt sich die
Sache ganz anders, *'enn man Lan'en zrvecks L-berwinterung bei
gewtihnlicher Zimmertemperatur hereinnimmt. Da s'ird die Ruhe-
zeit der Tiere bisrveilen sofort unterbrochen, um spatet einzutreten
und bedeutend abgekiirzt zu werden. Ich hatte demgemiss zu be-
fiirchten, dass die Lan en wihrend eines Teils des Winters unfrei

' ScsrdDTE, loc. ci!.
' BERTRAT_D, loc. cit.
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willig Hunger leiden mussten. Meine bisher gewonnene Erfahrung
bei Larvenztchtung aber hat mich gelehrt, dass wohl ernihrte
Tiere schneller und sicherer ihre Verwandlung durchmachen. Allein,
wie wiirde ich so weit kommeni Womit sollte ich die Larven
fiittern? An dieser Frage sind vermutlich viele Versuche, die Hali-
plidenlarven und ihre Entwicklungsgeschicbte kennen zu lernen,
gescheitert.

Gliicklicherweise hatte ich zufdllig einige Nlonate vorher beziig-
lich einer urderen l{aliplas Art, ndmlich der Larve vor, rq|collis.
deren F'utter ermittelt, weshalb ich nicht zrveifelte, auch die Futter-
frage der betreffenden Art zu liisen. Da die Sache vielleicht von
lnteresse sein kann, werde ich tber meine Erfahrungen betrefs der
rul1collis-l-arv ea etwas ausfu hrlicher berichten.

Ich hatte im JluJi tgzz unter Ge$.echsen aus einem kleinen
Teich bei Dalard eiige rufcollis-Larven in ausgewachsenem Stadium
nebst einer Anzahl von Halillus-Lawet in jtingeren Stadien mit-
bekommen. Besonders an einem CeratoTll,lhn-Ztreig befand sich
eine Menge von ganz kleinen, augenscheinlich vor kurzem ausge-
schltpften Larven. Ich brachte die griisseren Lan'en fiir sich und
die kleinen mit dem Zweig ftir sich in je einen Glastopf mit
Wasser. Ftr Futter uurde nach dem Rezept von J. C. ScITIoDTE
gesorgt. Er gibt (loc. cit.) das Futter folgendermassen an:,larvas
praecipue Antliatorum sectatur). Demgemdss sorEe ich dafiir,
dass in den beiden Glasttipfen reichlich Dipterenlan en vorhanden
$'aren, q'as bez. desjenigen mit dem Ctratof hl4luut-Zweig leicht
gemacht u,urde, da der Z*'eig von Anfang an damit u,ohl ver-
sorgt 1var.

Als ich nach mehreren \\'ochen den Inhalt des Glastopfes mit
den kleinsten Lan'en durchmusterte, Ivar von diesen keine Spur
mehr zu entdecken. Dagegen u,ar ein Teil der Dipterenlarven in
krdftiger Entwicklung, ein anderer Teil ha$e sich schon verpuppt.
Wider alles Erwarten hatten die Dipterenlarven dem Anschein nach
die Haliplus-Laruen ganz und gar verschlucL't.

Beim Durchmustern des anderen Glastopfes machten die darin
befindlichen Larven sehr deutlich den Eindruck des Hungers und
der Verktimmerung. Irgend einen Darminhalt konnte ich bei stiir-
kerer Vergrdsseruns (9o x) gegen die Gewohnheit nicht entdecken,
rrnd die Tiere erschienen zum Teil etwas eingefallen und ganz be-
sonders unruhig zu sein. Bei der Besichtigung einer Larve unter
<lem Mikroskop, wobei ich die Lan'e in einem Uhrglischen mit
Wasser hatte, legte ich ein Fliickchen von SlirogJ,ro, das ich zu-
lililligerweise am nechsten zur Hand hatte, ibe. die Larve, um
rein mechanisch ihre Bewegungen zu diimpfen, die mir bei der
Mikroskopierung selbstverstdndlich viel Beschu'erde verursachten.
Augenblicklich wurde die Larve vollstlndig still, und ich konnte
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in aller l{usse ihr Vorhaben betrachten, das im htichsten Grad
meine Venlunderung erregte.

\Iit den Vorderbeinen und dem Munde hatte die Larve den
Algenfaden gepaclt und holte den Faden mit q'echselweisen Griffen
der Vorderbeine heran, genau so rvie ein llatrose die Flagge hisst.
AIs das Ende des Fadens den Mund der Larve erreicht hatte,
verdnderte sie sofort die Bes'egungsrichtung des Fadens. Sie schob
mit den Vorderbeinen den Faden durch den Mund wieder zuriick,
wobei der Spirogyrafaden den Mund stossweise passierte. Nach
jedem Stoss hieb die Lan'e ihre Mandibeln in den Faden hinein
und entleerte in einem Augenblick die Fadenzelle ihres Inhalts so
vollstdndig, dass der durcb den Mund passierte Teil des Fadens
bloss aus der duchsichtigen Cellulosawand bestand. - Speter konnte
ich bei noch stdrkerer Vergriissung in der Zellwand zwei kleine,
runde. r'on den \{andibelspitzen herrthrende Lijcher wahrnehmen.

- Es dauerte auch nicht lange, bis der griine Fadeninhalt anfing
wie ein schmaler, griinlicher Strang durch den Larvenleib zu
schimmern und nach und nach den hungernden Verdauungskanal
der Larve ausftllte. Die tbrigen Larven u'urden danach ebenfalls
zuf Spirogj'ra gelegt, und sie gaben sich sofort der stillen Fried-
samkeit des Fressens hin-

Es hat sich nachher erwiesen, dass nicht allero Spirogyra,
sondern verschiedene andere Griinalgen und vermutlich auch Lenna-
wurzeln, Callitriclta u. A. m. das Futter bilden. Das Handhaben
des Algenfadens dnrfte ebenfalls je nach den Umstdnden etwas
variieren. Noch nach mehr als zrvei und einhalb Jahren hatte ich
Larven von diesem ersten Bestand im Leben, die ausschliesslich
auf Gri.inalgen, wie einfachen Fadenalgen und Cladopftora, gelebt
hatten, und von demselben lJestand konnte ich *,ihrend des Som-
mers 1923 Lan'en bis zur Imago aufziehen.

Die Haliplidenlarven wareu also keine Raubtiere, r,i,ie ScHIODTE
und nach ihm verschiedene aodere Biologen angegeben hatten. Sie
sind Pflanzenfresser, Zellinhaltsiiuger. Damit rvurde Licht in vieles
flir mich Dunkle bez. des morphologischen Bauplans und der 6ko-
logischen Beziehungen der Larven dieser Tiergruppe gebracht. So
z. B. sind die Vorderbeine als kleine Greiforgane ausgebildet. Dass
nur die Vorderbeine solche Umgestaltung durchgemacht hatten.
erschien mir ziemlich unerkldrlich, falls dadurch eine verstdrkte
Fehigkeit zum Festhalten an der Unterlage beabsichtigt war. Fiir
das Handhaben eines Algenfadens mit Hilfe der lUaxillen und viel-
leicht auch der Mandibeln sind diese Greiforgane in aller ihrer
Schwdche, wie es scheint, r'orzi.igliche Gerdte. - \\'eiter sind die
Mandibeln kurz mit breiter Basis und gegen die Endchen hin stark
gekriimmt, in kurz abgesetzte Spitzen ausgezogen. Etwa in .der
Mitte des Spitzenteils sitzt unten eine ovale oder oblonge Off-
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nung, die Miindung eines gebogenen Kanals, der die Mandibel bis
zur Basis durchsetzt. Der innere Rand der l{andibel bildet eine
hiiufig mit einem Ziihnchen besetzte Chitinschneide. Obschon also
hohl wie bei den Dytiscidenlarven sind die Mandibeln hier doch
rvesentlich andersartig gebaut und demgemdss natiirlich auch be-
stirnmt, eine Nahrung anderer Art und auf eine andere Weise ein-
zunehmen, u,as ja auch konstatiert s'urde. - Ausserclem ist in der
Literatur oftmals angegeben worden, dass die Halipliden vorzugs-
weise unter Conferven vorkommen. Daselbst traf ich auch in der
Reget die Larven, rvenngleich dort das animalische Futter bisweilen
sehr dtrftig war. Es hat sich jedoch herausgestellt, dass sich die
I-arven gerade an Stellen rnit reichlicher Nahrung aufhielten. - Die
F)ntdeckung der wahren ){ahrung der Halipliden'Larven gab somit
den Schliissel zur Beantwortung verschiedener anderer Fragen.

Es hat sich aber nachher enviesen, dass diese Entdeckung
schon gemacht s,orden rvar, obgleich mir dieselbe rvegen mangel-
hafter Beachtung nnd Iirwihnung in der Literatur zur Zeit meiner
Studien der rq1collis-Lawen ganz entgangen rvar. Der Amerikaner
R. M.{'rIIEso\' hatte in Journ. Nel-York ent. soc., Bd XX, r9tz,
ausser F'aunistik auch die Lebensweise der Halipliden berihrt und
dabei die \ahrungsfrage der Larven klargelegt, r'eshalb meine oben
erwdhnte Erfahrung bez. der ral1colls-Lan'en seine Entdeckung nur
bestetigt und einigermassen vervollstindigt.

Nach dieser Abschl'eifung zu meiner erst berthrten Larvenart
zuriickkehrend, mtichte ich zuerst in Erinnerung bringen, dass ich
clie kleineren, also die aufwachsenden, Lan'en hauptsdchlich unter
den Griinalgen angetroffen hatte. Da diese ja mehr fresslustig als
die ausgewachsenen sind, kam ich bald dari.iber ins klare, dass
diese Larven auf ihren Futterpflanzen gefunden rvorden r.aren. Dies
hat sich dermassen beilehrt, indem sie diese Alge - eine Clado-

?ltoro-Art - jeder anderen Griinalge vorzuziehen scheinen. Dieselbe
Algenart hat sich als eine sehr passende Futterpflanze auch fi.ir
Lan'en einiger xrderer Haliplus-Arten ers'iesen, da sie unter ver-
schiedenen Verhdltnissen sehr haltbar ist und das \\iasser nicht
verunreinigt. Dieselben Haliplidenlan'en jahraus jahrein bei voller
Lebenskraft zu erhalten, hat allerdings, trotz der ungemein grossen
Fiihigkeit der Larven alles zu ertragen, seine Miihseligkeiten, deren
niihere Besprechung in diesem Zusammenhang indessen zu weit
ftihren wiirde. Dieses miichte ich jedoch erwihnen. Gewisse Al-
gensorten haben unter Umstdnden die Neigung sich zu zersetzen
und dadurch das Wasser zu vergiften, rvobei die Lanen zu Rc-
gungslosigkeit betaubt Nerden und allmiihlich sterben, nenn sie
nicht rechtzeitig durch den Wechsel des Wassers gerettet $erden.

' flA r'}IEso\, loc. cit



6 ENTouoLoGlsx 'I'IDSTaRIFT r 926

Ausserdem werden die Larven dfters von einzelligen Algen tber-
u'achsen. r'on denen sie indessen z. B. mit einem steifen Pinsel
unbedingt befreit werden miissen.

Ein kleiner Vorrat an Cladophora-Alget u'urde also nachher
fiir den Winter hereingeholt, und die Larven verweilten auf den-
selben in einer Petrischale mit Wasser ganz ruhig wiihrend des
Winters und des Friihlings-

Ilitte }lai r9z3 versuchten einige Larven aus ihrer Schale
herauszukommen, obgleich sie reichlich Futter und frisches'Wasser
hatten. Drei Stiick derselben wurden am zo. Mai auf feuchte Erde
in je einen kleinen Blumentopf geleg, und die Tiipfchen mit Gaze
stoff iiberbunden. Die Larven bohrten sich binnen kurzem in die
Erde hinein. Die eine liess ich bis zum 17- Juni ungestiirt, dann
grub ich die Erde, in die sie hineingekrochen rvar, aul Ich fand
sie in einer kleinen, runden Hiihle unweit der Erdoberfliche fort'
s'dhrend als Larve, obschon bewegungslos und ein wenig ge-
schrvollen. Am folgenden Tag (also 18. VI) kam die weisse Puppe
hervor. Das Puppenstadium dauerte bis zum 9. Juli, wo der Kdfer
zum Vorschein kam. Anfangs \\'ar er ganz rveiss, indessen am
n?ichsten Tag ziemlich ausgefJ.rbt, gelbweiss mit den schwarzen
Linien auf den Punltstreifen. Nach Feststellung der Art - ein
hnuaanlalus-Mintchen - wurde es sofort ins Wasser gebracht.

Die eine der beiden anderen Larven grub ich zum erstenmal
am 28. Mai auf und fand sie ebenfalls in einer kleinen Hiihle
liegen. Bei \achsehen einige Tage speter $'ar sie aus der Htihle
versch'wunden, wurde aber wiederum aufgegraben und einige Tage
speter in einer neuen Hiihle wiedergefunden. Dies s,urde mehrmals
wiederholt, da ich die Schicksale der Larve verfolgen wollte. Nach
dem 24. Juni blieb die Larve, trotz meines tiiglichen Nachsehens,
ruhig in der Hcihle. Anr 6. Juli kam die Puppe henor. Sie war
anfangs schrvach gelbweiss, wurde aber am nichsten Tag hell.
Am t8. Juli kroch der fertige Klfer aus seiner Puppenhaut heraus.
Es war ein iunncalatas-\Yeibchen. Die verlengerte Zeit bis zum
Hervorkommen dieser Puppe ist sicherlich meinen Stdrungen der
Larvenruhe zuzuschreiben. Sie wurde doch zum Teil durch eine
verkiirzte Puppenzeit s'ieder eingeholt.

Die dritte Larve verungl0cLte, sie s'urde zum Teil aufgefressen.
Kleine, rostgelbe Spinnen und eine Poduridenart rvurden auf der
Erde dieses Blumentopfs beobachtet, und diese sind zrveifelsohne
fiir das Ungliick verant\rortlich.

Einige Tage nach dem ersten Larvensatz *'urde ein zweiter
auf die Erde gelegt, rrovon mit der Zeit Puppen zur Konsen'ierung
erhalten rvurden. Die l\{ehrzahl der Larven liess ich unter den
Algen, und diejenigen, rtelche aus der Schale lrerauskommen soll-
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ten, um sich zu yerpuppen, schienen allmiihlich ihre Neiguog dazu
zu verlieren.

\ach Mitte August (1923) wurder so gut B'ie siimtliche Lar-
ven unruhig und wanderten in der Schale unablissig den Wasser-
rand entlang. Um zu ermitteln, ob Verpuppung beabsicbtigt wurde,
nahm ich am 2I. und 22. August je drei Larven aus der Schale
herauf und behandelte sie, wie es frtiher erwehnt worden ist. Doch
rvurden die I-arven diesmal auf benetzten Sand statt auf Erde
gelegt. Da die Larven sich nicht vergraben wollten, sondern nur
auf dem Sand herumkrochen, machte ich nach einigen Tagen fiir
die Larven je eine kleine Htihle im Sande, in die sie einzeln hin-
eingesteckt und mit einem Pappstiick iiberdecLt u'urden. Ohne
sich weiter zu vergraben oder sich mit Sandktjrnchen zu bedecken,
wie sie es bei Verpuppung zu tun pflegen, verhielten sich die Lar-
ven jede in ihrer Hiihle ganz still bis zum zr. Oktober, u'o ich
sdmtliche Larven aufnahm und u'ieder auf Algen legte, an welchen
sie sofort zu fressen begannen. Nach einiger Zeit legte ich sie zu
den iibrigen Larven zuriick, welche allmlhlich mit ihrem Umher
wandern aufgehiirt hatten und danach unter den Algen ihre Zeit
ruhig abwarteten.

Die zweite Uberwinterung verlief mit sehr geringem Verlust
an Larven. Ja, auch eine dritte haben einige dieser Lan'en er-
tragen ktinnen. Die letzte ging im September rgz5 ein. Die Lar-
ven starben allmiihlich, die eine nach der anderen. Die am liing
sten lebenden s'aren sicherlich aus Eiern im Sommer 1922 ausge-
schltipft und hatten also eh^,a drei Jahre als Larven gelebt.

Wie anfangs berichtet nurde, geu,ann ich spat im Herbst einen
Einblick in die Verhdltnisse, unter welchen die Larven im Freien
dem Eintritt des \\'inters entgegengehen. Um m<iglicherweise eine
Auffassung zu gervinnen, u'ie die Lan'en den \\-inter zugebracht hatten,
besuchte icham r. Mai 1924 den Fangplatzvot t922. Da lag das Eis fest
am Ufer in der inneren Hilfte derselben Bucht des }Ieeres, und
an der Stelle, rvo der Faog im Jahre rgzz eingesammelt u,orden
\r'ar, hatte es erst ktrzlich das Ufer losgelassen, so dass dort etu'a
ein Meter 'Wasser offen war. Der ungemein strenge und andau-
ernde \\'inter des Vorjahrs tg24 hatte dort die ganze Algenvegeta-
tion so glrt wie vollst5ndig vernichtet, *'as mir, nebenbei gesagt,
sehr unwillkomuren war, da auch zu Hause schon lange Mangel
an Algen herrschte. Erfreulichenveise rvar die Algenvegetation
schon nach einigen Wochen wieder in starkem Emporu'achsen
begriflen.

Ich brachte einige aufgegrabene Wurzelsttcke von derselben
Sorte wie rgzz r,tch Hause und fand beim Durchmustern 25 St.
Larven von dergleichen Art rvie friiher. Von diesen $aren nur
zs'ei ausgervachsen, die i.ibrigen rvaren im zteiten Larvenstadium
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und von verschiedener Griisse. Nachdem sie zu Hause auf Algen
gelegt worden waren, fingen sie sofort zu ftessen an und heuteten
sich nach einigen Wochen.

Mein Ilesuch im Friihling tg24 gab also in der Hauptsache
dasselbe Resultat wie im Herbst t922. Dasselbe kann, meines
Erachtens, folgendermassen praezisiert werden. Die Larven iiber-
rvintern entrveder im ausgervachsenen oder in friiheren Sta-
dien, hauptsdchlich im zweiten. Der \\'inter wird unweit
des Wassersaums unter geeignetem Schutz zugebracht.
Wie es scheint, suchen die ausge*'achsenen Larven diesen
Schutz oberhalb des Wassers. Eine Bestetigung der letztge-
nannten Behauptung m6chte ich in dem Benehmen meiner gefan-
genen Larven erblicken, obgleich nat0rlich eine gewisse Vorsicht
beim Vergleich zrvischen den Lebensdusserungen der im Freieo
lebenden Tiere und derjenigen in Gefangenschaft vonnt ten ist.
Wie schon oben erwdhnt wurde, suchten die eingefangenen Larven
Ende des Sommers 1923 aus der Schale wegzukommen. Ihr Stre-
ben in dieser Richtung rvar so stark markiert, - stdrker als ihr
wihrend des Sommers bekundeter Trieb zur Verpuppung, - dass
ich ihr Umherrvandern in der Schale in der \\'eise deuten musste,
dass die Larven damit eine Fortbewegung nach der Stelle der
Winterruhe abzielten. Sie waren ja alle schon lange ausgeu'achsen
und \\'ohl emdhrt. Sechs Stiick derselben erhielten Gelegenheit
sich bei Zimmertemperatur zu verpuppen, sie zeigten aber wdhrend
zwei I\Ionate nicht das geringste Anzeichen dazu, sondern verblie-
ben die ganze Zeit ruhig in den kleinen gedeckten Sandhtihlen,
die ich selbst ihnen zugerichtet hatte. Solch ein Benehmen ist
vollstdndig undhnlich demjenigen einer Larve dieser Art, wenn sie
Verpuppung im Sinne hat, da sie dem Beobachter rvegen ihrer
Berveglichkeit grosse tr{iihe verursacht. Ich bin durchaus davon
iiberzeugt, dass die sechs aufgenommenen Larven den ganzen \\'in-
ter jede unter ihrem Pappdeckel ruhig geblieben wdren, wenn sie
Erlaubnis dazu bekommen hitten.

Meine oben erwahnten Erfahrungen und meine darauf fussende
Folgerung bez. der Uberwinterung dieser Larven stehen gewisser-
massen im Gegensatz zu Angaben in der Literatur, die sich auf
die Biologie der Halipliden beziehen. So gibt }l.lruesox in seiner
friiher zitierten Arbeit als eine seiner Schlussfolgerungen hinsicht-
lich der Halipliden an: ,There is probably more than one brood
a season). So auch \\'ESE:{BERC-LUND', der in seiner verdienst-
vollen Arbeit: Biol. Studien tber DJtisciden (s. Internationale
Revue d. ges. Hydrobiologie etc., Supplem. 5,I9I3) betreffs der
Halipliden, nachdem er das lorkommen dieser Larven rvdhrend

I \\_tsEi_ITERG Lt-JD, loc. cit
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der \\'interzeit angegeben hatte, schreibt: >Es scheint aber auch,
dass mehrere Arten Sommerlarveu besitzen,. In einer Fussnote
daselbst fiigt er hinzu: ,Mit Sommerlarven und Winterlarven be-
zeichne ich solche Larven, die streng an den Sommer oder Winter
gebunden sind und, ehe die Jahreszeit abgelaufen ist, sich ver-
puppt haben,.

Solche Aussagen stimmen mit meinen Erfahrungen gar nicht
tberein. Statt dessen bin ich zu der Auffassung gelangt, dass die
Haliplidenlarven ihre lletamorphose sehr langsam durchmachen.
l.iachdem sie den \\'inter in Ruhe zugebracht haben, mtssen sie
mit Geduld den Zeitpunkt abrvarten, u'o die Algenvegetation lvieder
etwas gerrachsen ist, um ihren Hunger stillen zu kiinnen. Speter-
hin, wenn die rvarme Zeit kommt, fangen sie allmiihlich mit ihrer
Veru'andlung an, selbstverstdndlich zuerst die ausgervachsenen, da-
nach die jtingeren Larv-en. Hijchst n'ahrscheinlich haben die aller-
jiingsten iiberwinternden Lan'en noch einen \\'inter durchzumachen,
dann aber als ausgeu:achsene Larven, zumal rveDn clie htihere
Sommertemperatur von kurzer Dauer ist oder fehlt.

Im nachstehenden will ich et$as neher die Untersuchungen
beriihren, auf welche sich meine soeben gemachten Ilehauptungen
grtinden.

Wdhrend der Vegetationsperioden der drei Ietzten Jahre habe
ich zu verschiedenen Zeiten Griinalgen von der mehrerwihnten
Fundstelle nach Hause gebracht, um damit meine Lan enkulturen
zu fiittern. Um eine Vermischung dep Reinkulturen r zu verhiiten,
habe ich immer die Algenfdden vor der Verteilung des Fufters
sorgfiiltig unter der Lupe durchgemustert. Dabei hat es sich ge'
zeigt, dass erst in der letzten Halfte des Sommers Larven in
jiingeren Stadien rrieder auftreten. Es rvurde mir s'ohl bald
klar, dass dies Wiederauftreten der jungen Larven mit dem Eier-
legen in Zusammenbang stand. Infolgedessen suchte ich schon
rvdhrend des Sommers Ig23 wiederholt das Ei dieser Art, aber
vergeblich. Im nachsten Sommer nahm ich das Sucheq rvieder
auf, *'obei ich das Verfahren in der tr\reise ablnderte, dass ich das
Material in einem Glasteller auf schwarzem Grund statt in einem
rveissen Porzellanteller durchmusterte. Obwohl ich hie und da
einige Eier an den Algenfiden von dem betrefenden Fundort ange-
troffen hatte, nelche sich jedoch nicht als Haliplus-Eier erwiesen
hatten, gelang es mir zuletzt im Algenmaterial, das ich am r5.
Jnli tg24 genommen hatte, das Gesuchte zu erbeuten. Von den
sowohl az den Algenfiiden haftenden als auch z)r diesen stecken-
den Eiern, welche fiir rveitere Observationen weggestellt worden
rvaren, schltpfte nach einigeo Tagen eine Haliplas-Lawe ats, die
sich als eine itnnacalalas-Larve ert'ies. Aus neuem llaterial von
derselben Stelle, ein paar \\'ochen speter - am 30. Juli - genom'
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rnen, gelang es mir fiinfzehn Eier einzusammeln. Einige davon
wurden konserviert, aus den iibrigen schltpfte je eine inmacala-
las-Lawe aus. Die Eier waren in die allergrtibsten Algen-
fdden einer Cladophora- und einer Enteromorpha-Art, ver-
mutlich Z. clat,ltrata angehdrend, hineingesteckt. Die Eier
sitzen vereinzelt, selten findet man zrvei davon in dem-
selben Faden. Stets sind die voo dem Haliplus-W e ibch en
benutzten Algenfiiden griin und lebend.

Spiiterhin wdhrend desselben Sommers konnte ich aus Algen-
material von einem mehrere Meilen entfernten neuen F'undort teils
einige Eier, teils Larven in verschiedenen Stadien und teils einige
Imagines, samt und sonders zur Ar't H. irtunaculalr.r gehtirig, ein-
sammeln.

\\-ie schon erwihnt, war bei meinem Besuch des Fundorts am r.
Mai t9z4 die Algenvegetation scheinbar ganz vernichtet gewesen.
Bei ndherer Priifung zeigte es sich indessen, dass sich die Steine
unter dem \Vasser hie und da mit einer schleimigen, grinen llasse
iiberzogen hatten. Es sind die Algensporen, aus denen die AI-
genfdden speterhin emporwachsen. Obl'ohl die Algen sich als
sehr schnelhvachsend eru,iesen haben, nimmt es jedoch mehrere
\\'ochen in Anspruch, bis der Algenfaden die Dicke erreicht hat,
dass das eierlegende Holiphts-Weibchen das Ei in den F'aden hin-
einstecken kann. Die Entrvicklung der Algenvegetation bis
zu einer gewissen Reife liefert also die Voraussetzung
fiir die Vollziehung des Eierlegens. Im Jahre t9z4 gingder
andauernde und strenge \\rinter in hiesigen Gegenden fast ohne
Vermittlung eines Frtihlings in einen nassen und rvarmen Sommer
iiber, wodurch die Vegetationsperiode beschleunigt wurde. Das
Eierlegen, welches hier in diesem Jahre, s,ie erwehnt, etwa Mitte
Juli ernstlich einzusetzen anfing, kann vielleicht nach einem mil-
deren \\'inter etwas frtiher eintreten, doch sicherlich nicht so frtih,
dass die Larve ihre Metamorphose denselben Sommer durchmacht,
also, dass sie als sogenannte Sommerlan,e auftrift. Es hat sich
ndmlich erq'iesen, dass die zusammengelegte Zeit vom Ausschliipfen
der Lan e bis zum fertigen Kiifer sich auf ets'a drei Monate belduft
und zwar bei Hochsommertemperatur, was nati.irlich voraussetzt,
dass die verschiedenen Stadien der Metamorphose auf wenigstens
zwei Jahre verteilt \l'erden miissen.

\\'as somit fiir das Lan'enlebet des HaliThrs iutnacalalus et
mittelt $'orden ist, das habe ich auch fiir mindestens zs,ei andere
Haliplus-Arten in der Hauptsache bestdtigen ktinnen, worauf ich
bei anderer Gelegenheit zuriickzukommen hoffe. Unter diesen
Umstdnden sind die oben zitierten Aussagen von l{-\THESo\ und
WESENBERG-LI \r) hinsichtlich der rapiden l\Ietamorphose der
Haliplus-Larven ganz problematisch. Die von \\'rspxsrRc-LrND
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(loc. cit.) zitierten Angaben ScHtICK's geben, meines Erachtens,
dazu gar keinen Grund.

Es ist natiirlich denkbar, dass sich die Metamorphose derselben
oder nahestehender Halip lus-Arten unter verschiedenen Breiten etwas
verschieden gestalten kann. Doch sind die klimatischen Verhiilt-
nisse Ddnemarks sowie Nerv-Yorks von den hiesigen sicberlich
nicht so verschieden, dass sie solch eine grosse Umstimmung der
llaliplidetEttwicklung hervorzubringen vermdgen.

Besser stimmen mit meinen Erfahrungen die Angaben Brn-
T x,rNo's (loc. cit.). Er gibt an, dass er an ein paar Orten in
Frankreich die Larven von H. lircalocollis im zweiten und dritten
Lan enstadium - an dem einen Ort zusammen mit den Larven
vot E. rufcollis und zwar wdhrind der Monate Januar-Merz
angetroffen hatte. Da er r,r'ihrend dieser Jahreszeit ein Material
,tres abondant, von diesen Lan'en einsammeln konnte, scheint
mir dadurch festgestellt zu sein, dass die genaonten Larven in
Frankreich ebenso wie die bnuaculatus-Larven bei uns iiberwintern.

In seiner obeD zitierten Arbeit gibt MA'I'HESo\ an, dass er
am neunten I\[ai einige Paare von H. rufcollis Dr G. in copula
in ein Aquarium gebracht, und er sie reichlich mit Algen, haupt-
sichlich )Zella, versehen hette. Am sechzehnten NIai fand er die
Eier, u'elche in toten, hohlen Zellen von l\Wella angebracllt worden
waren. Zehn bis zrviilf Tage spliter schlnpften die Larven aus.
Zur ersten Hautung verliefen neun, zur zweiten elf bis zu'iilf Tage.
Fiinf Tage nach der letzten Hiiutung fingen seine Larven an, auf
die Erde des Aquariums hinaufzukriechen, - um sich zu verpup-
pen, wie er meinte. Es gelang ihm indessen nicht die Larven zur
Verpuppung zu bringen, bevor er den Versuch aussetzen musste.

H. rufcollis ist hier zu Lande die am hiiufigsten vorkommende
Art. Ich habe sie aber nie an Pldtzen angetroffen, t;o -JVella
wdchst. In hiesigen Gegenden ist sie fnr ihr Eierlegen gar nicht
an das Vorkommen von ^\ilello gebunden. \\'ie es sich damit in
Amerika wirklich verhdlt, weiss ich nicht. So viel ist mir klar
geworden, niimlich dass MATHESoN's angeftihrter Aquariumversuch
das Leben der Art im Freien nicht abgespiegelt hat. Das Absetzen
der Eier haufenrveise in tote, nach der Abbildung zu beurteilen,
in Aufltisung befindliche Nitellazs'eigchen und das Hinauflriechen
der Larven auf die Erde ftnf Tage nach der zweiten Hdutung geben
zrveifelsohne an die Hand, dass sosohl die Imagines als auch die
Larven sich in einer Zu'angssitrration befunden haben. Bedenken
wir nur, dass die Lan'en nach Nl.tL'ltesrls neun Tage zur ersten
und elf bis zwiilf Tage zur zweiten Heutung brauchten. Um fiinf
Tage danach zu voller Reife auszuu'achsen und gleichzeitig Re-
servestoff fiir die Vers'andlung zur Puppe und zum Kifer auf-
speichern zu k6nnen, das halte ich selbstverctendlich ftr ganz aus-
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geschlossen. Im Mangel an Reife hat man eine hinreichende Er-
kliirung dafiir, dass es M,t'rgesos misslungen ist, seine Larven zu
Puppen zu erziehen. Dazu diirfte auch auf der Breite New-Yorks
eine nicht so wenig ldngere Zeit erforderlich sein. Jedenfalls schei-
nen MATHEsoN's eigene Versuche nicht den geringsten Anhalt fiir
seine friiher zitierte Behauptung zu geben, nimlich dass es wahr-
scheinlich mehr als eine Brut wihrend der Saison giibe.

Betrachten wir die entsprechenden Verhiltnisse bei lf. iuua-
culatus, so kann ich einige Daten angeben. Beziiglich der Zeit der
Embryonalentl'icklung fehlt es mir leider an sicheren Anhalts-
punkten. Aus den Eiern vom 30. Juli (s. oben) schliipften die
Larven binnen zrrei bis sieben Tagen aus. Das Ei vom t5-
Juli liess seine Larve nach zwtjlf Tagen frei und es diirfte aller
\\'ahrscheinlichkeit nach kurz vor dem Fangaugenblick abgesetzt
worden sein. Sechs Tage nach dem Ausschliipfen heutete sich
diese Lawe, und nach weiteren zehn Tagen u'echselte sie ihre Haut
zum zu,eiten Male. Einige Stunden nach der letzten Hautung war
die Larve sieben und ein halb Millimeter lang. Sie rvar da vtillig
ausgebildet, obschon nicht ausgewachsen, und hat sich nicht weiter
gehautet.

Die Lan'en dieser Art erhalten besonders nach der zweiten
Hiiutung ein sehr charakteristisches Aussehen, Die Farbe oben
wird schwarzgrau und sie verblasst erst allmdhlich wihrend des
weiteren Wachstums der Lan'e, um schliesslich, tie es scheint, zu
individuell verschiedenen Zeiten in die brdunliche Farbe der vdllig
erwachsenen Lan'e ilberzugehen. Ausserdem sind die Kdrperseg-
lnente vorn und hinten scharf von einander abgesetzt, rveil Prae-
und Postterga nicht sichtbar sind. Dies rvieder bervirkt, dass die
Oberseite des Segmentes im Ganzen stark chitinisiert erscheint, und
dass seine Hinterecken wie nach hinten gerichtete Zdhne hervor-
treten. Auf der vtillig erwachsenen Larve dagegen treten Prae-
und besonders Postterga rvie breite, weisse Ringe hervor. Da aus-
serdem auch die Pleuralfelder des Segmentes stark gervachsen sind,
erscheint die farbige, chitinisierte Partie oben mehr wie eine Mit-
telplatte, die die Riinder des Segmentes nicht erreicht. Deshalb
treten hier sorvohl der Hinterrand, als auch die Hinterecken des
Segmentes unbeu affnet hervor.

Diese Tatsachen geben ftir das Feststellen des relativen Ent-
rvicklungsgrades dieser Larven nach der zrveiten Hiutung gewis.
sermassen eine gute Richtschnur. Meine oben niher geschilderte
Larve hatte fiinf bis sieben Tage nach der zweiten Hdutung sicher
weder die I-dnge, noch die Farbe, noch die Segmentform der er-
rvachsenen Larve. Um bis dahin zu kommen, brauchte sie mehrere
Wochen, deren Anzahl ich leideruicht 6xierte. Die Larve lebt
noch (Dez. 1925), ist zehn mn lang und hat in den oben bemerk-
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ten Beziehungen das charakteristische Aussehen der ers'achsenen
Larve dieser Art.

Zum Schluss ltill ich meine oben dargestellten Iirfahrungen
beziiglich der bisher tangierten Entu'icklungsphaset bei H. inuacu-
/a/rs folgendermassen kurz zusammenfassen:
I. Die Eier werden zu verschiedenen Zeiten wihrend des Som-

mers in hohle Griinalgen abgesetzt, rvelche entseder selbst den
Larven zur Nahrung dienen, oder sich unter solchen befinden.
Das Eierlegen erfolgt, nacbdem die Algen die fnr das Ein-
stecken des Eies erforderliche Griisse erreicht haben.

z. Die Larven erreichen u'ihrend des Sommers ihres Ausschliip-
fens nicht die Reife, um die Metamorphose durchmachen zu
kcinnen, sondern iiberrrintern als Larven in verschiedenen
Stadien.

3. Die erwachsenen Larven iiberu,intern meistens oberhalb des
\\'assers, die iibrigen unter \Vasser, in beiden Fiillen uns'eit
des \\'assersaums.

4. Die Larven passieren drei Stadien mit drei Hiiutungen; die
dritte Hdutung gibt unmittelbar die Puppe.

5. Die Larve erhelt erst im dritten Stadium Stigmen und sichert
sich ihren Sauerstoffbedarf rvdhrend des \\'asserlebens stets
unter \{rasser.

6. Die Larve ist ausschliesslich Zellinhaltsduger und kann als
solche beinahe drei Jahre aushalten.

7. Um sich zu verpuppen, geht die Larve ans Land und grdbt
sich im Uferbett unrveit dessen Oberfldche eine kleine Hiihle.

. II. Das Puppenstadium.

Als erster hat ScHTOD'rE (loc. cit.), zv;ar ganz kurz, eine im
Freien erbeutete Puppe von If. uariegatas Srunu beschrieben.
Seitdem ist erst in jiingster Zeit von BERTR-A.ND (loc. cit.) noch
eine Puppe von lfaliplus und zwar von H. lfueatocollis Ml.risu.
beschrieben worden. Er teilt mit, dass epdifficilemeDt et tardive-
ment, Puppen erhalten hat, die im September Imagines gdben.

Mir selbst ist es bisher gelungen, die I\(etamorphose der
Lanen bis zur Puppe und Imago von drei anderen llalipus-Artetr
durchzufthren. Ich kann bestdtigen, dass es seine Schu'ierigkeiten
hat, nicht so sehr die Imagines, desto mehr aber die Puppe
hervorzubringen. Ausser dem erforderlichen Reifezustand der Larve
ist der richtige Feuchtigkeitsgrad der Erde, wie es scheint, der
ausschlaggebende Faktor.

Die Puppe von If. iuruaculatur gleicht ziemlich gut derjenigen
eines llldro?onts. Sie liegt auf dem Riicken in ihrem runden
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Erdhtjhlchen. Ihre Riickenseite ist mit ziemlich langen Borsten
spirlich besetzt, rvodurch die Puppe frei iiber dem Boden des
Hdhlchens schwebt und deshalb vor Ndsse berrahrt wird.

Zum Unterschied von der Puppe der kleinen Dytisciden scheint
der HalQhts-Puppe das Bervegungsvermiigen zu fehlen. \\ieder
das Schiitteln, noch das Streichen mit einem Haarpinsel, noch
starkes Licht und \Yiirmestrahlung einer starken elektrischen Lampe,
ja nicht einmal die .\therdiimpfe beim Tiiten konnten irgendeine
Bevegungsd.usserung ausltisen. Diese Totenstarre kommt mir sehr
sonderbar r.or, weil die Puppe sicb doch bei ihrer Entstehung
durch eigene aktive Bervegungen von der I.an enhaut befreit.

I II. Imago.
Die lfahru[g.
Wdhrend des \\'inters 1922--23 hatte ich eine griissere Anzahl

von ein paar Arten, ndmlich H. rlfcollis Dr G. und H. Ifeydeni
\\'EII\CIiE, die in einem Glastopf mit \\'asser zusammen lebten.
Nach den tbereinstimmenden Aussagen der verschiedenen, mir
damals bekannten Autoren ging ich davon aus, dass die Halipliden
Fleischfresser rvaren. Infolgedessen gab ich dann und rvann den
Tieren anfangs Stiickchen von Regenwurm und spziterhin bloss
rohes Fleisch, rvobei Kalbfleisch sich am besten bervdhrte. Yon
beiderlei Futtersorten frassen die Tiere. Aus-serdem rvurden abge-
storbene Individuen der eigenen Arten nicht geschont.

Als ich im Sommer r9z3 die beiden friiher erwehnten, ausge-
briiteten Irnagines von 1L inmaculalus erhalten hatte, gab ich
ihnen anfangs auch Stiickchen von Regenu.urnr. Sie rvurden da
in je einem Tdpfchen mit Wasser und mit einigen alter. Fontinalis-
7-weigchen gehalten. Sos'ohl an den Zweigchen, als auch an den
Wdnden der Tdpfchen befand sich ein Belag von einzelligen Algen.
Da dem Anschein nach die Tiere die Wurmstiickchen nicht ange-
dihrt hatten, entschloss ich mich zu pri.ifen, ob sie vielleicht eher
Algenfresser wie im Larvenstadium sein ktinnten. Am 15. August
desselben Jahres brachte ich sie zusammen in einen Glastopf mit
Algen derselben Art, die sie als Larven gefressen hatten. Sobald
sie unter die Algen gekommen waren, fingen sie sofort an, von
denselben zu fressen, und ich konnte bald die griine Algenmasse
wie einen Streifen durch den Halsschild q,ahmehmen. Ich beobach-
tete sie unablassig tber anderthalb Stunden. \achdem sie sich
saft gefressen hatten, verhielten sie sich still. Seitdem haben diese
beiden Tiere ausschliesslich Algen der envehnten Art verzehrt
urd sich dabei stets in voller Lebenskraft befunden. Sie leben
noch und sind also nun etwa zrvei und ein halb Jahre alt.
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Wii.hrend der folgenden Jahre, wo ich Halipliden, auch von
anderen Arten, lebend zu Hause gehalten habe, sind sie nur mit
einerlei Algen geliittert \\'orden. Ich habe dabei gefunden, dass
das Sterblichkeitsprozent, das bei animalischer \ahrung ziemlich
hoch rvar, nunmehr auf ein ]{inimum heruntergebracht $'orden ist.

Infolgedessen glaube ich feststellen zu kiinnen, dass nicht
nrr H. ilunaculatus, sondern auch mehrere andere Halipli-
denarten, u'enn nicht alle, Algenfresser sind, und dass
sie nur in Ermangelung der Algen oder vielleicht anderer
geeigneter \\'assergeNdchse bei stdrkerem Hunger ani-
malisch e \ahrung ergreifen.

Dis BeEpitatio!.
lls ist eine seit langern bekannte Sache, dass sich die Dytisciden,

die grtisseren sowie die kleineren, nach einem ldngeren oder ki.ir-
zeren Venueilen unter \\'asser rvieder an die \\-asserfldche begeben,
um ihren Luft!'orrat zu erneuern. Sie durchbrechen dabei den
\l-asserspiegel mit der Hinterleibsspitze, und yermittelst einer
schrvachen Biegung des Pygidiums und der ndchsten Segmente in
ventraler Richtung rvird der Hohlraum unter den Elythren in offene
Verbindung mit der Atmosphdre gebracht. Nach neueren Unter-
suchungen von BRocltER, \IESE\BERC-LU\I u. A. m. soll die
eigentliche Respiration in der \['eise vorsichgehen, dass die neue
Luft durch die hintersten Spirakelpaare eingesaugt und die be6nd-
liche Expirationsluft durch den Elytrahohlraum in die atmosphd-
rische Luft hinausgetrieben wird.

\\-enn man die entsprechenden Verh2iltnisse bei den Halipliden
untersucht und zum Beispiel einige Tiere in einem Glastopf mit
\\:asser und Algen hat, der eine Zeit lang sich selbst iiberlassen
bleibt, bis sich die Tiere beruhigt und an die neuen Umstdnde
gewtihnt haben, wird man beim Nachsehen erstaunt sein zu
Iinden, dass sich die Tiere von dem Bediirfnis, die \\:asserfliiche
zum Atmen aufzusuchen, offenbar ganz emanzipiert haben. Viele
Stunden habe ich die Tiere ununterbrochen beobachtet, um den
Augenblick abzu$ arten, rvo irgendeines derselben an die \\'asser-
fl:iche emporsteigen rvtrde. Dies ist mir kein einziges Mal ge-
lungen.

Betrachtet man das Tierchen etwas ndher, eventuell unter
Lupe, rvird man 6nden, dass es sowohl in Beu'egung, als auch in
Ruhe ein mehr oder weniger grosses Luftbliischen unter dem Ab-
domen tragt. Im gliicklichsten Falle sieht man auch, dass das
Bldschen in den Raum (Coxalraum) zwischen den breiten Hinter-
htften und dem Abdomen hineinreicht. Oftmals, wenn das Tier
still sitzt, und vor allem, rvenn es frisst, sind die Hinterbeine in
stetiger Bervegung. Sie fUhren eine mehr oder u'eniger langsame.
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rotierende oder pendelnde Bewegung aus, die unverkennbar beab-
sichti#, das \\'asser in Strdmung zu versetzen, um dem Luft-
blSschen unter dem Abdomen einen bestdndigen \\'asserumtausch
zu sichern.

Die Algenmassen im Freien, in denen sich die Halipliden
meistens aufhalten, sind bekanntlich iifters mit Gasbliischen reich-
lich versehen, die u'ohl jedenfalls stark sauerstoffhaltig sind. Ich
habe zu Hause niemals beobachtet, dass ein Haliplus solch eh Gas-
bldschen zum Atmen direkt verwertet. Yermutlich bedingt indessen
das Vorhandensein dieser Gasbtiischen eine Yermehrte Siittigung des
Wassers mit Sauerstoff in dem Masse, dass ein l{aliplts seinen
Sauerstoffbedarf gatz einfach durch Diffusion zwischen
seinem I-uftbliischen und dem im \\-ass.er geliisten Sauer-
stoff in der Regel decken kann.

Zv Zeit, als ich, wie friiher erqdhnt wurde, meine Halillus
mit Fleisch fiitterte, fand ich beim \achsehen fast immer, dass
einige Individuen tot auf dem Fleischstnck sassen. Sie hatten sich
dann etrvas ins Fleisch hineingegraben und waren daselbst aus
I\Iangel an Sauerstofi wie ich glaube, eingegangen. - Es war i.ib-
rigens gerade auf den Fleischstiicken, rvo die Beinbewegungen der
Tiere beim Fressen zuerst von mir beobachtet \r'urden, ein recht
komisches Schauspiel, rvenn diese regelmdssigen Bewegungen in
einem beschrdnlten Raum von einer Menge von Individuen gleich-
zeitig ausgefiihrt wurden.

Trotzdem ich mehr und mehr in meiner oben dargelegten
Auffassung befestigt worden bin, ndmlich, dass die Respiration bei
Hali2lus it der Regel unter dem Wasser auf dem \\'eg der Dif'
fusion vorsichgeht, will ich damit nicht letgnen, dass. ein Halilhrs
sein ntitiges Luftquantum unter Umstdnden direkt an der \4'asser-
fldche aufnehmen kann, was ich [brigens auch selber dann und
wann betreffs beunruhigter Tiere beobachtet habe.

Um etivas besser in die Frage iiber die Atmung der Hali-
pliden einzudringen, stellte ich einmal einen kleinen Versuch ao.
Ich fiillte ein hohes Becherglas mit zu r8o C. schnell abgekiihltem,
vorher kochendem rrVasser nahe zum Rande hinauf und legte auf
den Boden des Glases einen kleinen, sorgFdltig von Luftbldschen
befreiten Quarzstein, um den Tieren einen guten Halt zu verschaffen
Zwei. H. rufcollis wvden in das Glas hineingelassen. Ich beo'
bachtete die Tiere wiihrend zwei Stunden, ununterbrochen.

Wd.hrend der ersten halben Stunde kamen sie etwa jede fi.infte
Minute an die \\'asserflziche hinauf, allmihlich aber dauerte ihr
Verweilen unter \\'asser eine immer ldngere Zeit, so dass sie gegen
Ende des Versuches zehn bis zu'tilf Minuten unter \4''asser ver-
blieben. - Parallel hiermit machte ich die Beobachtung, dass ihre
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Luftbldschen allmiihliclr kleiner s'urden, so dass diese zuletzt bei
weitem nicht den Hinterrand der Hinterhiiften erreichten.

Unter der Lupe beobachtete ich ihr Benehmen, als sie an die
\\'asserfliiche hinaufkamen. Entrveder kamen sie rein passiv mit
der Hinterleibsspitze voran emportreibend, oder sie schrvammen in
gewtihnlicher Stellung bis zur \\:asserfliche hinauf, in welchem
l'alle sie das Hinterende sofort nach oben drehten. In beiden
Fiillen durchbrach die Kiirperspitze die \4'asserfliiche, und ich
konnte dann wiederholt sehen, dass sich das Pygidium leicht ven-
tralw5rts neigte. Das Verbleiben an der Wasserfliche dauerte an-
fangs nur einige Sekunden, allmiihlich aber immer liingere Zeit
bis zu zehn bis fiinfzehn Sekunden. Einmal gegen Ende des Ver-
suches blieb ein Tier eine Minute an der rr[asserfliiche.

\\'ahrend ihres Verq'eilens an der Wasserfliiche hielten die
Tiere die Hinterbeine aufrvirts-voru,irts gleichwie die Kleindy-
tisciden. Sie benahmen sich daselbst iiberhaupt s'ie die Hydro'
poriden. Im Gegensatz zu diesen aber {iihrten sie niemals ein
I.uftbldschen am Hinterende mit sich. wenn sie rvieder hiounter-
tauchten. Ich konnte auch niemals beobachten, dass sie vor oder
nach dem Besuch an der Wasserfliiche irgendwelches I-uftbldschen
(Expirationsluft) abgaben.

Ein paarmal setzte sich das Tierchen - beide waren Mdnn-
chen - in beinahe horizontaler Stellung an der Glas$'and in der
\iihe der Wasserfllche fest, wobei es die Hinterbeine in friiher
er$'ehnter \4'eise bewegte. In dieser Lage ragte die Aussenecke
der Hinterhtftplatte der betreffenden Seite in die Luft hinaus.
Dennoch konnte ich dabei nichts anderes sehen, als dass das
Grenzhiutchen des Luftbldschens des Coxalraums intakt s'ar, $'es-
halb ich es fiir unu'ahrscheinlich halten musste, dass eine offene
Kommunikation zwischen dem Coxalraum und der atmosphdrischen
Luft zustandegebracht u'orden wdre.

Aus dem angestellten Versuch, so wenig erschiipfend er auch
sein mag, geht hen-or, dass ein l{alillus utter Ums6nden, z. B.
in sauerstofarmem \\'asser, Luft an der WasserflSche direkt auf-
Dimmt, indem er gleichwie die Dytisciden den Dorsalraum unter
den Elythren mit der atmosphdrischen Luft in offene Verbindung
bringt. Mciglicherweise vermag er auch mittelst einer Stiitze die
I-uft durch den Coxalraum einzunehmen- I)iese Stiitze braucht
nichts auderes als die \\:asserfldche zu sein. Seine Kdrper-
decke ist niimlich stark wasserscheuend, so dass er mitunter auf
der Wasserfliiche gerade wie eire Gyrbrus veru'eilen kann. Nicht
ohne Miihe kann er dann. um hinunterzutauchen, die Wasserfldche
durchbrechen, rvobei er das Hinterende meistens senkrecht in die
Luft hinaufrichtet. Darunter werden die Hinterkanten der Hinter-
hliften blossgelegt, und bestenfalls wird dann auch der Luftzutritt
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zum Coxalraum frei. Wie dem auch sei, so viel ist fiir mich ganz
klar, ndmlich, dass eine regelmissige, direkte Aufnahme von
atmospherischer Luft durch den Coxalraum zq'ecks At-
mens in dem Bauplan der Halipliden nicht begriindet ist.

Die l'rage nach der Respiration der Halipliden hat bis zur
neueren Zeit die Autoren nicht beschaftigt. Man hat begreiflicher-
weise die Meinung gehegt, dass sie mit der Respiration der Dy-
tisciden tbereinstimmte. Es $'ar erst im Jahre I9I2, als etB,a
gleichzeitig MATIIESoIi und Bnocttrn, der letzte wegen seiner vor-
trefflichen UtrtersuchungeD tiber die Respiration der Dytisciden
bekannt, ihre Beobachtungen hinsichtlich der Respiration der Hali-
pliden verdffentlichten. Beide hatten gefunden, dass eir. HaliTlus
ein aus dem Coxalraum herausragendes I-uftbldschen tragt, sie waren
aber zt gatz verschiedener Auffassung beztglich des Verlaufs der
Respiration gelangt.

M-.\THESo\ bestatigt zwar (loc. cit.) die schon vorher bekannte
Anordnung, ndmlich, dass die vorderen, dusseren Ecken der Hin-
terhtften je ein Kniipfchen tragen, das in je ein Htihlchen in den
Epipleuren der Fliigeldecken hineinpasst. In dieser Bildung sieht
er aber durchaus ein Hindernis fiir das Aufheben der Flilgeldecken,
um eine Atmung durch die Hinterleibsspitze wie bei den Dytisciden
zu gestatten. - Ausserdem entdeclte er einige gangft rmige Ein-
drtcke der Chitinbedeckung, die mit den Stigmen korrespondieren
und die Verbindung zwischen dem Coxalraum und den Aus-
hiihlungen um die Stigmen samt dem Dorsalraum unter den Flii-
geldecken vermitteln. Unter Beriicksichtigung semtlicher dieser
Bildungen sah er als festgestellt an, dass die Halipliden die atmos-
phiirische Luft zwecks Atmung direkt durch den Coxalraum ein.
nehmen-

BRocIIIiR hatte, zwar beiliiufig, in einer Abhandlung i.iber die
Helmiden I9I2 seine Beobachtung des Luftbldschens des Coxal-
raums bei den Halipliden bekanntgemacht. Er setzte das Vor-
handensein einer Verbindung zwischen diesem Raum und dem Dor-
salraum unter den Elythren voraus und behauptete, dass die Luft
u'ie bei den Dytisciden durch die Ktirperspitze eingenommen wtrde.
In einem spdteren Aufsatz: ,Observations biol. s. les Haliplides,
in Ann- de Biologique lac., 1922, hat BRocHER seine Auffassung
weiter entwickelt und unter Berufung auf mehrere angegebene Ex-
perimente festzustellen versucht, dass die Halipliden nur ausnahms-
weise und mit Schrvierigkeit die Atmungsluft durch den Coxal-
raum einnehmen, dass sie sich dessen unter normalen Verhdltnissen
niemals benutzen, sondern dass sie gleich den Dytisciden einatmen.

Unter Hinweis auf meine oben dargelegte Ertirterung dieses
Themas muss ich hervorheben, dass keine von diesen beiden, schroff
gegen einander stehenden Meinungen das Richtige trifft. Es ist
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zwar richtig, dass die Halipliden unter gervissen Umstdn -
den - d. h. ausnahmsrveise - atmosphlrische Luft u'ie
die Dytisciden einnehmen kiinnen, geu,iihnlich aber -d. h. in der Regel begniigen sie sich mit dem Gasaus
tausch unter \Vasser durch Diffusion von und zu ihrem
in dem Coxalraumsbld.schen befindlichen Luftvorrat.

Die von MATHESoN nachgewiesenen, kleinen Kandle zwischen
dem Coxalraum und den Aushtihlungen um die Stigmen, die eben-
falls von M.A.THESoN hervorgehobene Anordnung der grilssten Stig-
men nahe den Miindungen dieser Kandlchen und des Borstenbesatzes
an den Kandlchen und den grdssten Stigmen, die im Gegensatz zu
den Verhdltnissen bei den Dytisciden nicht vergrdsserten Stigmen
des Endsegmentes u. a. m. bestetigen in optima forma, dass die
Halipliden fiir eine Atmung grundverschieden von der bei den
Dytisciden gebaut sind. Diese Anordnungen weisen dagegen deut-
lich darauf hin, dass die Halipliden ihre Aterr uft durch den Coxal-
raum erhalten zrvar nicht direkt aus der Atmosphdre, \,\'ie MATHF
soN meint, sondern auf indireltem \Veg durch das stationare
Luftbl?ischen und durch den Gasaustausch in demselben vermittelst
Diffrision.

Dass die Respiration der Halipliden auf dem \\'eg der Diffu-
sion vorsichgeht, rvird in nicht un\Mesentlichem Grade auch dadurch
gestiitzt, dass ein Abgang von Expirationsluft niemals hat beob-
achtet rverden kiinnen.

B. Die Metamorphose von .Ef. immaculafus Grna

I. Das Ei.
\\'ie em,iihnt, q,erden die Eier in hohle Griinalgen, ndmlich

Cladophora, Errtrrotuoryl,a u. a. m. hineingesteckt. Das Weibchen
beisst die Wand des Algenfadens durch, um das Ei hineinzustecken.
\\:enn der Algenfaden die geniigende Grtisse besitzt, kriecht es
einfach in denselben hinein. Die Eier sitzen meistens vereinzelt in
lebenden, griinen Algenfdden (Taf. I, Fig. r) und sind anscheinend
durch irgendein Bindemittel befestigt worden.

Die Form des Eies ist einigermassen von dem Raum des Al-
genfadens abhiingig. Auspripariert ist das Ei linglich oder eifiir-
mig mit einer Linge von o,,rs--o,s: mm und mit einer Breite von
o,ue o,3, mrr . Die Farbe ist rein rveiss. Das Chorium ist dtnn
und ohne Struktur.

Unter zwar nur oberfldchlicher Beobachtung der Embryonal-
entn'icklung habe ich jedoch sicher feststellen kdnnen, dass die
sechs in zwei Reihen geordneten Ocellen bei ihrem ersten Er-
scheinen zusammensitzen, und dass sich erst l'dhrend der Entwick-
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lung des Embryos der unterste Ocellus der vorderen Reihe von
den tbrigen abtrennt und allmiihlich die Lage unter und etwas
vor der Fiihlerbasis einnimmt, die er dann wdhrend der verschie-
denen Larvenstadien behilt. Diese Ermittelung bietet aus phylo-
genetischem Gesichtspunkt ein besonderes Interesse, weil sowohl
P.ltodlks (Cnenidotus) als Brychias in ihren Larvenstadien alle
sechs Ocellen beisammen behalten.

ll. Die Larve.

a. Da8 ot8te StadiuE,

Eine soeben aus dem Ei geschliipfte Lan'e ist mit Ausnahme
der gelbbraunen Mandibelspitzen und der dunkelbraunen Ocellen
weisslich oder beinahe wasserklar. Die Llnge ist etq'a I mm, die
Breite et$'a o,2j mm. Ihr Aussehen ist ziemlich ungleich dem der
folgenden Stadien namentlich zufolge der starken Iints'icklung der
Borstenbekleidung der Oberseite.

Eint nuei 7'agc alk f-at'uc: Ldtge incl. Analborsten I,5 mm,
Breite ohne Rorsten o,,5 mm. Kd'rperform ausgezogen keilftirmig,
indem der Kopf am breitesten ist und die drei Ktirper- und die
zehn Abdominalsegmente sich gleichmdssig nach hinten verjiingen.

Der Kopf tr;gt an papillenihnlichen Fortsatzen einige regel-
md.ssig angeordnete Borsten, ndmlich: zwei kiirzere auf der Stirn,
eine ldngere an jeder Seite innerhalb der vorderen C)cellarreihe, ein
paar ktrzere hinter den Ocellen und ein paar ebensolche auf dem
Scheitel. Fnhler ziemlich gross, viergliedrig. Beide basale Glieder
kurz, breiter als lang, das dritte Glied mehr als dreimal so lang
als das z*'eite und gegen die Spitze \.erengt. Dies Glied triigt
an der Mitte ein paar Poren mit je einem Sinnesborstchen. Das
vierte Glied' schmal, viermal so lang als breit, stark chitinisiert.
Dies Glied tragt eine lange Borste, etn'a dreimal so lang als
das Glied selbst. Neben und vor dem Endglied sitzt ein noch
schmdleres, borstenloses Anhangsglied, ett'a ein Viertel ktirzer als
das Endglied. Diese Gliederung der Filhler erhelt sich wahrend
der verschiedenen Stadien des ganzen Lan'enlebens.

Unter den K,iirpersegmenten ist der Prothorax das grdsste,
vorn und an den Seiten gerundet, mit geradem Hinterrand. Meso-,
Metathorax und die Abdominalsegmente ausser dem Endsegment
haben auch gerundete Seiten. Das Endsegment hat einen zylin-
drischen Basalteil, der sich in zwei sich allmdhlich verengende Zweige
spaltet. Diese Zweige sind dreimal so lang als der Basalteil. Dieser

' ohne einen Gmnd dafilr anzugcben, hat SCET6DTE (loc. cit.) und nach ihm
spiitere Autoren das borstentregende Endglied als das Anhangsglied b€zeichnet, eiDe
Deutung die rveder aus morphologischem, noch aus pLysiologischem Cesichtspunkte
acceptiert Nerdeo kann, \'cshalb ich die ltezeichnungeD umgeindert habe.
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und die Zweige mit Ausnahme ihrer Enden sind mit Zlihnchen
dicht besetzt. Der Basalteil tragt an jeder Seite gleich vor der
Verzweigung eine llorste, die Zweige haben in der Mitte ihrer
.\ussenseiten und an den Spitzen je eine BorstE.

Die Thoracal- und die Abdominalsegmente haben oben bor-
stentragende Fortsitze, teils sehr lange mit kurzer Borste an der
Spitze, teils kiirzere mit langer Borste, teils mehr papillendhnliche
u'ie auf dem Kopf. obgleich et$'as kiirzer. Diese Fortsiitze haben
eine regelm?issige Anordnung in Reihen die ganze Oberseite der
Lan'e entlang, u'as am deutlichsten auf den Abdominalsegmenten
hervortritt. Hier sitzen auf jedem Segment unNeit dessen Hinter-
rand in einer Querreihe sechs Fortsetze und zl'ar so: an den Seiteo-
kanten und beiderseits der Riickenlinie je ein langer Fortsatz und
zwischen diesen beiden ein kiirzerer an jeder Seite. Auf den
Thoracalsegmenten ist dieser kiirzere F'ortsatz an die Seitenkante
gleich hinter dem langen geriickt, und hat beinahe dieselbe Ldnge
wie dieser erreicht. Sein Platz auf der Riickenseite des Segments
rvird von einer borstentragenden Papille eingenommen. Die dor-
salen, langen Fortsitze sitzen ndher an der Riickenmitte. Auf dem
Prothorax selbst sind ausserdem einige borstentragende Papillen
vorhanden. Ein paar ebensolche Papillen sitzen auf Meso-, Meta-
thorax und den neun vorderen Abdominalsegmenten etrvas vor und
innerhalb der beiden dorsalen, langen Fortsitze. Die F'ortsetze
und ihre Anordnung habe ich durch ein paar Abbildungen zu ver-
anschaulichen versucht (Taf. I, Fig. z a und b).

Die Linge der langen Fortsatze nimmt von den Thoracalseg-
rnenten nach hinten zu. Aufden vorderen Abdominalsegmenten sind
sie so lang, als ihr Segment breit ist, auf den hinteren dagegen viel
ldnger. Die kurzen Fortsetze sind auf den Thoracalsegmenten ein
wenig ktrzer, auf den hinteren Abdominalsegmenten aber drei- bis
viermal kiirzer als die langen. Die langen Fortsetze sind schwach
nach hinten gebogen und gut dreimal so lang als je ihre Borste.
Der lange Fortsatz an der Seitenkante des neunten Abdominal-
segmentes rveicht von denjenigen der tibrigen Abdominalsegmente
ab. indem er eine lange Borste tragt.

Unter starkerer Vergrdsserung erscheinen die Fortsiitze kompakt,
d. h. ohne innere Hd,hlung. Sie sind mit im Kranz gestellten
Zdhnchen besetzt. Die langen Fortsd.tze tragen meistens drei bis
vier solche Krdnze.

Auf der Llnterseite der Abdominalsegmente sitzen einige ziem-
Iich lange Borsten namendich gegen den Hinterrand des Segmentes.
Stigmen fehlen. Die Beine sind tie bei den Larven der ilteren
Stadien gebaut, doch sind sie verhdltnismdssig ldnger und mit liin-
geren Klauen versehen. Die Vorderbeine sind auch hier zum
Greifen entwickelt lYorden.
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Am Ende dieses Stadiums, wenn die Lane ihre Lenge etwa
verdreifacht hat-die abgeworfene Larvenhaut ist 3,,5 mmlang-
tritt die borstentragende Fortsatzbekleidung nicht so dominierend
*'ie frther hervor.' Ob dieselbe einen Neuenverb bezeichnet oder
alte Ahnen hat, erbietet selbstverstendlich grosses Interesse zu
entscheiden, besonders im Vergleich mit den tbrigen Lan'enformen
dieser Familie. Das erste Larvenstadium ist, wie mir scheint,
aus phylogenetischem Gesichtspunkt das ergiebigste. Leider ist
zurzeit gerade von dem ersten Stadium dieser Larvenformen zu
u-enig bekannt, weshalb eine nahere Ertirteruog dieser F-rage auf
die Zuk'unft verschoben werden muss. Unter allen Umstenden gibt
die erw6hnte Ausriistung diesen Lan'en eine gute Hilfe, um sich
in dem Algengervirre zu verankern.

b. Daa zweite gtadiul!.

Einige Stunden nach der ersten Heutung $ar eine gut ernahrte
Lane 4,5 mm lang und o,5 mm breit. In diesem Stadium ist die
Larve der im ersten sehr ungleich und ihnelt mehr einer I-arve
im dritten Stadium, obrvohl in verkleinertem Massstab.

Am meisten kennzeichrnend fiir das zq€ite Stadiun ist ausser
der Grdsse die Stachelbekleidung der Oberseite und das Fehlen
der Stigmen. Die borstentragenden Fortsdtze des ersten Stadiums
sind verschwunden. Statt dessen treten nun kleine. kurze Stacheln
mit je einem feinen llorstchen an der Spitze auf. Beiderseits der
Riickenlinie der Thoracal, und der neun ersten Abdominalsegmente
sitzt eine Reihe von solchen Stachelchen. Auf den Thoracalseg-
menten sitzt ausserhalb dieser beiden Reihen noch eine kiirzere
Reihe solcher Stacheln. Die Thoracal- und die sieben ersten Ab-
dominalsegmente tragen je vier Stacheln an dem geraden Hinter-
rand. Das achte und das neunte Abdominalsegment haben nur
zwei solche. Die Seitelkanten semtlicher Segmente ausser dem
Endsegment tragen eine kammlhnliche Reihe von kurzen, nach
hinten gebogenen Stacheln; der hinterste Stachel der Reihe aber
ist gerade und der ld.ngste.

In diesem Stadium tritt auf den Segmenten eine kleine An-
zahl von regelmdssig angeordneten Haaren auf. Auf dem Protho-
rax sitzen zwei Haare an jeder Seitenkante und je zu,ei Haare am
Vorder- und Hinterrand. etwa mitten zu'ischen der Riickenlinie und
der Seitenkante. Auf den iibrigen Segmenten ausser dem End-
segment sind nur die beiden hinteren Seitenhaare und die beiden
dorsalen Haare am Hinterrand des Segmentes vorhanden. Das
Endsegment ist mit geraden, borstentragenden Stacheln besetzt.
Ausserdem. sind die bei dem ersten Stadium errvdhnten Haare au
den entsprechenden Stellen dieses Segrnentes rviederzuGnden. Die
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Gabelzweige sind verhdltnismdssig liinger als bei dem dritten Sta,
clium, etwa ein Drittel so lang als das ganze Endsegment.

Obq'ohl die Stigmen fehlen, konnte ich doch zrvei ziemlich
krdftige, sich schliingelnde Tracheenstdmme beobachten, die sich
weit in das Endsegment hinaus fortsetzten, dort aber in gerader
Linie.

c. Das dritte Stadium.
Die eru'achsene Larve ist 9,5 bis ro,"s mrn lang und beinahe

I mrn breit. Die Farbe des Kopfes ist oben dunkelbraun! irnten
hellbraun, die der Ktirper- und der Abdominalsegmente ist oben
braun. unten ueiss oder grauweiss.

Der Kopf ist etwas abgeplattet zylindrisch, ldnger als breit,
vorn steil gegen den Mund abfallend, auf der Stirn gerundet er-
hoben. Er ist reichlich mit k<irneriihnlichen Erhtihungen und spar-
sam mit Haaren besetzt. Die sechs Ocellen sind rvie bei dem er-
sten Stadium angeordnet. Hinter den Ocellen sitzen zwei Paare
haartragender Hticker an jeder Seite.

Die Fiihler sitzen lateral ein wenig hinter den }landibeln.
Hinsichtlich der Insertion der Fi.ihler kann ich mich der Auf-

fassung Scrrr0nrE's und anderer Autoren nicht anschliessen, nach,
dem ich die entsprechenden Beziehungen bei der rultcollis-Larve
u. a. m. gepriift habe. SCHTODTE behauptet (loc. cit.). dass die
Fiihler bei den Halipliden ihren Platz auf der Stirn und zwischen
den Mandibeln haben. Dies ist nicht richtig. Seine Behauptung
steht ja auch in geradem \{'iderspruch mit seinen eigenen Figuren
2, 3 n- 4 Pl. VIII (ebenda). Genau genommen sind die Fiihler an
den \\'angen und vor den Ocellen befestigt, rrenn sie auch infolge
des Verriickens des vordersten Ocellus zwischen den Augen zu
stehen scheinen. Im Anbetracht der Verhdltnisse bei den beiden
anderen Haliplidengattungen scheint mir diese Berichtigung wolrt
begrtndet zu sein.

Die Fiihler (Tat I, Fig. 3) sind viergliedrig, fadenftirmig. Ihr
erstes Glied ist kurz, ebenso lang wie breit, ihr zrveites Glied ist
etwas lenger und schmdler. Beide sind ohne Zdhnchen an den
Enden. Das dritte Glied ist das liingste, mehr als zweimal ldnger
als das zweite. Das dritte Glied ist spulenftirmig, mit ein paar
Borsten besetzt und tragt am dusseren Ende das Endglied' und das
Anhangsglied. Das Endglied tragt an der Spitze eine Ilorste, etwa
zrveimal so lang als das Glied selbst. Das Anhangsglied ist nur
schsach chitinisiert und ein *'enig kiirzer als das Endglied.

Die Mandibeln (Tal I, Fig. 4) haben an ihrem Aussenrand
eine puckelftirmige Ausbuchtung gleich hinter dem stark verengten
Spitzenteil und an ihrem diinnen, rrinkelig vorspringenden Innen-

' ,s. Not€ S. 20.
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rand ein mehr oder weniger spitziges Zehnchen. Ihr Aussenrand
ftegt meistens je vier Borsten. Die iussere Offnung des Saug-
kanals ist oblong.

Der gut chitinisierte Stipes der llaxillen (Tal I, F-ig. 5) ist
grosst so lang rvie an der Basis breit, beinahe rhombisch in der
Form, mit der vorderen Innenecke ausgeschrreift und daselbst mit
ein paar Borsten besetzt. Der Aussenrand des Stipes ist mit eini-
gen krdftigen Borsten besetzt. Die }laxillarlade ist kaum halb so
lang und um ein Drittel schmdler als der Stipes, vorn gerundet.
Die Kiefertaster sind wenig liinger als die Lade. Ihre beiden er-
sten Glieder sind kurz und breit, voo et\r'a gleicher Liinge. Das
dritte Glied et\\'as lenger und schmller als das zrveite, an der
Spitze mit einigen Stiftchen.

Die Unterlippe (Tal I, Fig. 6) ist griisstenteils ziemlich kriftig
chitinisiert, mit einer Borste an jeder Seite; vorn mehr hdutig, am
Ende abgestutzt und daselbst mit ein paar llorsten besetzt. Die
Lippentaster sind sehr kurz, um die Hiilfte kiirzer als die Kiefer-
taster; ihr zrveites Glied ist gut zn'eimal so lang rvie das erste und
an der Spitze rauh.

Der Prothorax ist ziemlich breit. breiter als lang und nach
vorn gerundet verengt. Die beiden iibrigen Thoracal- und die
nichsten Abdominalsegmente sind deutlich kiirzer und ein wenig
schmdler als der Prothorax. Die folgenden Abdominalsegmente
nehmen rvieder in I-enge und Breite zu und sind gut so breit uie
der Prothorax. Die letzten Abdominalsegmente verengen sich stark.
Das Endsegment (Anal-) ist drei und ein halb bis vier Mal so lang
wie das neunte Abdominalsegment, lang konisch ausgezogen und
an der Spitze gespalten. Das neunte Abdominalsegment ist wenig
kiirzer als das achte.

Die dorsale Scheibe der Segmente ist stark chitinisiert und
braun gefiirbt- Ihre Seitenrdnder sind etryas erhoben und dadurch
ziemlich kriiftig markiert. Sie endigen in je ein nach hinten ge-
richtetes, stachelbesetztes Zdhnchen. Prae- und Postterga, die
schwdcher chitinisiert sind, erscheinen l,ie breite, rveisse Ringe.
An den Thoracal- und den vordersten Abdominalsegmenten ist die
weisse Riickenlinie deutlich markiert. Die gefirbte Partie des
Prothorax ist bei dieser Art reduziert, so dass etwa die vordere
Helfte des Segmentes und eine breite Partie an jeder Seite weiss
sind. Am Vorderrand der beiden tibrigen Thoracal- und der Ab-
dominalsegmente mit Ausnahme des Endsegmentes ist die Scheibe
in drei stumpfe, nach vorn gerichtete Fortsetze ausgezogen. Der
Hinterrand der Scheibe der Thoracal- und der sieben ersten Ab-
dominalsegmente ist in vier dorsale, breite, nach hinten gerichtete
LJppchen ausgezogen. Das achte Abdominalsegment triigt nur
zwei und das neunte keines. An jeder Seite oben zu'ischen dem
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eussersten Ldppchen und der zahnfitrmigen Aussenecke der Scheibe
ragt nach vorn eine weissfarbige Partie hinein, in deren Mitte sich
eine gestrecLte Vertiefung befindet. Besonders an den Thoracal-
und den vorderen Abdominalsegmenten treten diese w'eissen Par-
tien sehr deutlich hervor. Die vier erwdhnten, dorsalen Hinter-
ldppchen der Scheibe sind bei dieser Art in der Regel mit sechs
borstentragenden Stacheln am Hinterrand besetzt, von denen die
mittelsten die grdssten sind. Mit Ausnahme der err*'ihnten Ein-
driicke ist die Scheibe mit meistens zerstreuten, nach hinten
gerichteten, borstentragenden Stachelchen bekleidet. Die bei dem
zweiten Stadium erwahnten Haare sind an den entsprechenden
Stellen und in gleicher Anzahl auch bei diesem Stadium wieder-
zufinden.

Die Ventralseite der Segmente ist auch stark chitinisiert und
mit anliegenden, am Hinterrand und an den Seitenrindern der
Abdominalsegmente mehr regelmdssig geordneten Stachelchen be-
kleidet. Die Ventralseite der Abdominalsegmente wird von einer
einfachen Platte gebildet. die der Kiirpersegmente dagegen von
mehreren regelmdssig geordneten Plittchen, Sternalia, die unter sich
Offnrngen frir die Beine frei lassen. Die anfangs heutigen Pleu-
ralpartien der Segmente werden allmdhlich wiihrend des Auswach-
sens der I-arve mehr und mehr chitinisiert.

Der basale Teil des von den i.ibrigen Abdominalsegmenten
abweichend gebauten Endsegmentes ist L:urz und etwas abgeplattet.
Seine weisse Unterseite triigt das Analfeld mit seinen beiden aus-
gezogen nierenftirmigen Chitinplittchen an jeder Seite der Analtiff-
nung. Der ausgezogene, ungespaltene Teil des Segmentes ist rund
und ringsum mit Stacheln bekleidet, deren Endborsten sich nach
aussen verldngern- Die Gabelzweige sind vier und ein halb bis
fiinf Mal kiirzer als der iibrige Teil des Segmentes.

Acht Stigmenpaare sind in den Pleuralpartien vorhanden. Das
erste Paar sitzt im Mesothorax, die iibrigen in den sieben ersten
Abdominalsegmenten.

ScHI6DTE behauptet (loc. cit.), dass acht paar Abdominal-
stigmen vorhanden weren, und er liefert gleichzeitig sogar eine
Figur des Stigmas im achten AMominalsegment bei H. rufcollis.
Dies ist irrig. H. rafcollis und siimtliche Yon mir untersuchten
anderen Haliplidenarten haben gleichwie der von BEnrn-rsl (loc.
cit.) beschriebene H. linealocollis im dritten Larvenstadium nur
sieben Abdominalstigmen.

M.\THESoli kommt (loc. cit.) mit der iiberraschenden Behaup-
tung, dass der Metathorax bei II. rufcollis Stigmen hiitte. Das
ist indessen auch irrig. Vlleder die ralicollis-Larve noch die an-
deren untersuchten Haliplidenlarven hatren Stigmen im Metathorax.

Die drei paar Beine sind ziemlich I''urz, schlank und fast stiel-
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rund. Sie bestehen aus den an der Wurzel einander gendherten,
herabhiingenden Hiiften, aus den Trochanteren, aus den Schenkeln,
etwa so lang lyie die Htften, aus den ein rvenig kiirzeren Schienen
und aus den noch ktirzeren Tarsen. Die Tarsen tragen je eine
lange, schwach gekriimmte Klaue. Die Beine sind an bestirnmten
Stellen mit Borsten, Sinnespapillen, Zihnchen und Stacheln aus-
gerOstet.

Alle drei Paare sind zum Gehen gebaut. Das erste Paar ist
indessen durch je einen mit zwei kreftigen Stacheln am Ende be-
setzten F'ortsatz der Schiene versehen, gegen welchen sich die
Klaue herabbeugen kann, ausserdem zum Greifen geschick, was
alles aus den Abbildungen (Taf. I, Fig. 7 und 8) gut ersichtlich ist.

Von den vier bisher beschriebenen, er$achsenen Halipliden-
larven Shnelt die I-arve von H. inudcttlalus am meisten derjenigen
von H. ru1frcollis und in etu'as geringerem Grade der uon H- lieo-
tocollis- Yon dieser unterscheidet sich die itu,tac,latas-Larye lalut
der Beschreibung und der Abbildungen Be ntu:n s (loc. cit.) haupt-
siichlich durch die betriichtlich dichtere und nicht in Reihen ge-
ordnete Stachelbekleidung der Segmentoberseite, durch lingeres
Analsegment, durch den Besitz von nur zq'ei Haaren an jedem
Gabelzrveig desselben, durch ungez:ihnte Ilasalglieder der Fiihler,
durch oblonge Saugkanalciffnung der trIaadibeln u. a. m.

Von der nqfrcollis-Larve unterscheidet sich die iunaetlqlas-
I-arve durch breiteren und betrdchtlich mehr rveissfarbigen Protho-
rax, durch eine grtissere Anzahl lon Stacheln (in der Regel 6
gegen 4 bei ntfcolltsl an den Hinterldppchen der Thoracal- und
den meisten Abdominalsegmenten, durch die Form der Mandibeln
u- a- m.

BERTR-\\I), der Paralleluntersuchungen nber die rufcollis-Lawe
gemacht hat, liefert (loc. cit.) ein paar Originalzeichnungen (Text-
figg. 5 ". ro) r'on den Mandibeln dieser Lan'e, die rvesentlich
abweichend sind sorvohl lon den Abbildungen derselben von
ScHI(il)TE und )L\'nIESo\ (loc. cit. resp.), als auch von meinen
eigenen Priparaten von diesen. Meiner lleinung nach hat sich
IIERTR.{\D eines Fehlers schuldig gemacht. Die von ihm abge-
bildeten Mandibeln gehtiren einer anderen Art als -4. rufcollis an-
I)ie Form und der Bau der }fandibeln der Haliplidenlarven haben
sich, bisher s'enigstens, als zuverlessige, artunterscheidende tr{erkmale
erwiesen, vorausgesetzt natiirlich, dass entsprechende Mandibeln in
einerlei Lage mit einander verglichen t'erden.

III. Die Puppe.

3 mnr, rlie Iiarbe gelbliclr rr.eiss. I)ic Form
hinten sich stark verengen(lcn Abdorninalseg

Die
ist oval

Liinge ist
mit nach
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menten, etwa $'ie die von BERTR,\ND (loc. cit.) abgebildete Puppe
von H. lineatocollis.

Der Kopf ist geneigt und wird, vom Riicken aus gesehen,
ganz vom Prothorax iiberragt. Der Prothorax ist das ldngste Seg-
ment mit in der Mitte gerundet hervorragendem Hinterrand. Nleso-
und Metathora\ sind unter sich etrra gleich lang. Der Metathorax
ist also nicht von auffallender Ldnge rvie bei der liueatocollis-Puppe,
I)ie acht Abdominalsegmente sind unter sich etwa gleich lang.

Die Oberseite ist mit langen, regelmdssig angeordneten Borsten
besetzt. Auf dem Kopfe sitzen ein paar Borsten zrvischen den
Antennenbasen und ein paar Borsten etNas h6her an der Stirn
hinauf zu beiden Seiten der llittellinie. Der Prothorax hat vier
Borsten am Vorderrand, eine Borste an jeder Seite und sechs
Borsten in einer Querreihe vor dem Hinterrand. Der }lesothorax
hat zu,ei Borsten dorsal, eine Borste an jeder Seite ein l'enig hinter
dem Vorderrand und z$'ei Borsten dorsal vor dem Hinterrand-
Der Metathorax hat zNei Borsten dorsal in der llitte. eine Borste
uns'eit des Seitenrandes und eine Ilorste an jeder Seite vor denl
Hinterrand. Die sieben ersten Abdominalsegmente haben vier Bor-
sten dorsal vor dem Hinterrand, das achte Abdominalsegment nur
zwei. An jeder Seite der AMominalsegmente sitzen zrvei Borsten.
Am Ktirperende befnden sich auch einige Borsten. Siimtliche
Borsten sind an konischen Papillen befestigt. An den Kniegelenken
der ersten beiden Beinpaare sitzt je eine kurze Borste.

Stigmen sind vorhanden. Die an den Seiten der zteiten bis
vierten Abdominalsegmente befindlichen kijnncn bei sterkerer Ver'
grdsserung als tubenfiirmige Erhebungen rvahrgenommen rrerden.

N{eine oben gegebene Beschreibung der verschiedenen Lanen-
stadien erscheint vielleicht manchem allzu detailliert. Ich glaube
aber, dass man der Sache nicht entkommen kann, sondern eher
dass man sich in der Zukunft noch mehr in Einzelheiten einlassen
muss. Durch eine mehr schematische Behandlung des Themas
lduft man nimlich Gefahr die Venvirrung in der Artendiagnostik zu
vermelrren. \\'ie bekannt, bietet die so genannte ruf collit-Gruppe
der Halipliden (Imagines) grosse Schu.ierigkeiten der sicheren Be-
stimmung einer rorliegenden Art dar. rras sich ja auch in der
schu'ankenden Auffassung und Synonymie der .{rten bei den ver-
schiedenen Autoren u iederspiegelt. Da nun die l-arven leicht an'
zutreffen sind und das Ziichten derselben keine erheblichen Schuie-
rigkeiten darbietet, rvage ich zu hoffen, dass es mit der Zeit auf cliesem
\\-eg mdglich sein rvird, die verschiedenen Arten sicherer von ein-
ander zu unterscheiden als gegenrvertig der F'all ist. Demgemdss
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sind eingehende Beschreibungen und naturgetreue Bilder unbedingt
notwendig.

Zum Schluss ist es mir eine angenehme Pflicht meinen ver-
bhdlichsten Dank an Herrn Assistenten O. AHLBERG auszuspre-
chen, der mir auf liebenswiirdigste \['eise mit Zeichnungen behilf-
lich gewesen ist.

Stockholm im Dezember 1925.

Erklirung der Tafel.
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