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Uit 5'l'afeln und 4 Bildern im Texte

Schon ldngst ist es in seinen groben Ziigen bekannt, dass ge-
wisse von den grdsseren Aleochariden von den Genera Aleochara
(Subgenera Coprochara urtd Pollstoma) lund, Maseochara eine para-
sitische Entwicklung durchlaufen, indem ihre Larven in Dipteren-
puparien eindringen und dort als Ektoparasiten auf den Dipteren-
puppen leben. Zuerst \a'urde darauf in Amerika hingen'iesen, rvo
SpR.{cuE' schon I87o Coproclrura ueruz Sl'\ aus Kohlfliegenpupa-
rien erhielt, und Cor2utrler' t89t Maseocy'tard udlida Lr.cos'rE in
ihnlicher Weise aus Larven aus Dipterenpuparien ztchten konnte.
Spliter haben auch andere Verfasser in Nordamerika Beobachtungen
tber iihnliche Formen gemacht und besonders dann die Arten
Colt'ochara uerna SAY und Barytodtaa (Coprocharai) outarionis
CAsDr. geschildert, wie z. B. betreffs der letzteren Grssox und
TREHERfiE rgr6.'

In Europa n'urde der Parasitismus der Aleochara-Larven erstr

I S[rAG(rE, P. S. AEe.ican EBtoEologist and Botlnist, Bostotr, Mrss. \'o1.2,
r87o, p. 3o2 und 37o. Der Vcrfasse, nesnt a;e An ALo.hrra an/hotria, a. sp-
(p. :Zo) aie trach FExyEs (Gen. Iosectorun, deocharinae r92o p, 4r3) nunmeh.
Coy'rcAara 2,rrrra SAY heisscn muss.

" CoeurLLET, D. V. Another paEsitic rcve.b.etle. Ins. Life, Wash., U.S.A.
!89!, Vol. IU, p. 3r8.r GrBsoN, A. und TRESERITE, R. C. The cabbage loot maggot aDd its con.
trol in Canada, Dept. of Agr. Bull 12, Ottasa !916.

. Eine kleine Notiz in Soc. Ent. r9t2, pag. 32 gibt an, dass die Sache zu-
f:illigerweise schon r9r2 in Belgien beohachtet surde.

10-z611o. E,!drd- Til,Lr. lrt. 17- Itqt. , 119.6).
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vom \UADS\\'oRTII (r9r5)' bestatigt uod die Sache dann zum ersten
Male iiberhaupt ndher untersucht, indem er die Co/rochara biliteala
Grr-r- ebenfalls aus Kohlfliegen-Puparien ziichtete, und ihre Ent-
rvicklungsstadien beschrieb. Bald danach konnte sein Landsmann
H. ScorT' eine dhnliche Lebensu.eise fir Polystona algarum Ftuv-
nachrveisen, \r'as in neuester Zeit von P. LESNE und L. MERCIER
in Frankreich bestdtigt B'orden ist.3

Bei diesen Formen prisentiert sich, soweit bis jetzt bekannt,
der parasitische Entwicklungsgang in der \\'eise, dass aus den Eiern
der Aleocharide kleine, bewegliche, Triungulinus-dhnliche Larven
schliipfen, die in die Dipterenpuparien eindringen, dort ein zweites
mehr unbervegliches, morphologisch zuriickgebildetes Stadium durch-
machen, um dann auch dort zur Puppe zu iibergehen und schliess-
lich als vollentwickelte Kifer aus den Puparien zu entweichen. In
dieser \\:eise verliiuft die Entu,icklung bei der Coprocltara bilineala
Glr,r, der einzigen Art, wo sie mehr bekannt ist, nrrd. bei Polystona
algorutn F.tut'. Bei dem Gents Maseochara ist sie laut der ein-
zigen Notiz insoferne verschieden, als die Larve im letzten Stadium
sich aus dem Puparium nagt, um frei ausserhalb desselben zur
Puppe tberzugeheo.

Es liegt somit eine Art von Hypermetamorphose bei diesen
Kd.fem vor, die laut den bis jetzt vorliegenden Angaben nicht so
kompliziert ist, wie die bei gewissen heteromeren Kifern aus der
Familie llleloidae allgemein vorkommende, dagegen recht nahe mit
derselben der vorliiufig allein bekannten hypermetamorphosen
Carabide, der von Lebia scapulais FoURCR. iibereinzustimmen
scheint. Laut STLYESTRTS Beschreibung (r9o5) lebt ndmlich die
Larve dieser Carabide eltoparasitisch an den Puppen der kleinen
Chrysomelide Galerucella htteola Mtt;-. und passiert dabei zwei
verschiedene Larvenstadien, ein mehr bewegliches, rcampodeoidesr,
und ein mehr schn'erbewegliches, )eruciformes).

\\'enn es also schon bekannt ist, dass gewisse von den grtis.
seren Aleochariden im Larvenstadium parasitisch sind, ist es auf-
fallend, dass trotz der vorliegenden Literatur vorliiufig eigentlich
sehr lgenig iiber den niheren Verlauf sos'ie tiber die Natur dieser
Metamorphose bekannt ist. Ndhere Angaben liegen nur betreffs

' WADs$onts, J. T. On thc Lifc-history of Aleochara bilineata GYLL, r
stapLylioid prrasitc of Chortophila brassics, Boucuf. Joum. of Econ. Biol. Vol. X,
r9r5, P. r.

'ScorT, H. Arothcr Staphrli.id parasitic on a Dipteron. Enr Ltonlhl, M!g.
3. Ser. vol. II, 1916, p. 206.

ScorT, Il. Notes on the parasitic staphylinid Al?o.la/a algarr.u. F^vv. ,,nd
its hosts, thc phycodloEid fies. Ent, Month, M!9. Vol. 56 Juti r9zo, pag. r48.

3 LEsr,iE, P. et MERCIEB, L. Uo staphylioidc parasite des muscides fucicoles
Al.o.tatd (Polttlotrd) algdlr.n, l^trv, Caractares adrptifs de la lerve a la vie pa-
rasitaire. Ann. Soc. eot. France, Vol. gt, rgza, Plris 1923, p. 35r.
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Coproclara bilincata vor, betreffs der iibrigen nur Notizen i.iber zu-
fdllige Funde. Verschiedene von den grtissten und meist bekano-
teo ArteD, darunter die im Imagostadium wohlbekannte Aleochara
caltuld GoEZE sind in dieser Hinsicht bis jetzt unbekannt geblieben.

Als einen Beitrag zur Kenntnis der Metamorphose der Aleoclura
curtula sowte einiger anderen Aleocltara-Artery will ich hier meine
Uotersuchungen iiber dieses Thema vorlegen. Ich benutze dabei
auch die Gelegenheit einige Beobachtungen iiber die Biologie der
Imagines derselben vorzulegen.

Mein Studium der Aleoclura-Metamorphose geht in die Jahre
rgt4-t915 zurtick. Schon I9I4 habe ich Versuche gemacht um
die Giheimnisse der Metamorphose dieser Kdfer zu entschleiern,
und im Jahre I9I5 ist es mir mit Aleoclura curtala schoa ge-
lungen. Im meiner Schrift tber die Analausriistungen gewisser
Kiferlarven' habe ich meine diesbeziiglichen Befunde bei dieser
Form I9I8 vorlaufig erwehnt und gewisse Bauverhiltnisse der
Aleocfiara arlala-Larve schon vorgelegt. Seitdem habe ich aber
mehrmals weitere Beobachtungen gemacht. Yergleichshalber habe
ich spiiter auch gewisse andere nahe stehende Aleochariden aus den
Subgenera Barytodnrc, PolTchara lull,d Coprocfiara in meine Unter-
suchungen eingezogen um ihre Entwicklung mit der voo Aleoclura
eurtala v erglei:chen zu kiinnen.

Interessant ist dieser Vergleich besonders dadurch geworden,
dass es sich dabei herausgestellt hat, dass die Aleocho/a-Metamor-
phose drei verschiedene Larvenstadien auf*'eist. Bei Alruchara
curtula habe ich dies zuerst gefunden und spater dasselbe bei
Baryodma inicata konstatieren kijnnen. Ausser den zwei schon
friiher bekannten Stadien, dem Triungulinus-iihnlichen und dem
letzten ,eruciformen) Stadium, kommt niimlich ein sehr wohl be-
grenztes Zwischenstadium vor. Dieses Zwischenstadium ist das
eigentlich parasitische Stadium, das am weitesten morphologisch
reduziert ist, wdhrend die beiden anderen Stadien bei den ge-
nannten Formen htiher organisiert und fi.ir ein teilweise freies Leben
ausgertstet sind.

Scheinbar zeigt somit die Metamorphose dieser Arten grosse
Abweichungen von den bei Coy'rochara uod Polystona bekannten
Verhiiltnissen. Ein ndheres Studium der Entwickluogsstadien der
Coprochara bilineata hat aber bald danach entschleiert, dass diese
Form in da Tat auch drei verschiedene Larvenstadien hat, und
dass somit die Metamorphose der parasitischen Aleochariden aller

I SrLvEsrRr, F. Contribuzione .lls conosc.na della metaEofosi c dei cos.
tumi della LcAia rcarr.lais FouRcR ctc. Redis Vol. II frsc. r. t9o4, firenze
r9o5, p. 68.

" KrrrNEt, N. A. Vcrgleichend. Studien [bcr das Anrlsegmcnt und &s Py-
gopodium einiger Koleoptcrcnl.rvctr. Uppsala r9t8.



\4'ahrscheinlichkeit nach stets 3 verschiedene Larvenstadien auf-
weist. Der Unterschied ist nur, dass die Larve im letzten, dritten
Stadium ihrer Entwicklung bei einer Gruppe, die Alcochara s. str.,
Baryodnn, Polychara und wohl auch .llfaseoehara umfasst, schliess-
lich frei ausserhalb des parasitierten Fliegenpupariums lebt, bei
einer anderen Gruppe, die vorliuGg Coprochara ur.d Polystona um-
fasst, dagegen in dem in Besitz genommenen Puparium bleibt, um
eben dort in das Puppenstadium iiberzugehen.

Durch das Vorhandensein von drei verschiedenen Larvensta-
dien unterscheidet sich die Aleocfiara-Metamorphose von der oben
erwehnten Metamorphose der Lebia scapalais, nd.hert sich aber ge-
wissermassen der Meloidenmetamorphose, worauf ich spdter zuriick-
kommen werde.
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I. Aleochara curtula Gorzr:

Uber die Biologie und Entrvicklung dieser grossen und sehr
verbreiteten Art ist bis jetzt fast nichts bekannt. Allgemein wird
nur angegeben, dass die Imagines bei faulenden Uberresten und
Kadavern zu finden sind. Schon r82Z errvehnt WEsr\vooD'zwar
eine fragliche Lan'e dieser Art, die er an alten Knochen fand.
\Vie schon von anderer Seite dargelegt t'urde, beruht seine An,
gabe jedoch auf eine Verwechselung, und ist die von ihm erwiihnte
und abgebildete Larve sicher keite Alcochara-Larve, sondern eine
kleine Silpha-Lrwe.

Meine Beobachtungen tber diese Staphylinide fingen, wie ge-
sagt, schon I9I4 an. An kleinen .{.sern 6ng ich Ende Juni
und Anfang Juli dieses Jahres sowie spiter zu derselben Zeit an-
derer Jahre viele von diesen Kiifern, liess sie lange in kleinen Ge-
flssen leben und konnte ihre Lebensweise beobachten. Schon die
Biologie der Imagines erwies sich dabei als recht interessant.

Die kleinen Kdfer scheinen einen feinen Geruch zu haben und
sind bei geignetem \\'etter schon nach einigen Stunden in Anzahl
bei einem ausgelegten K6der versammelt. Gew6hnlich halten sie
sich nur in der Ndhe desselben, Dicht wie verschiedene andere
Aasinsekten immer auf, in oder unter demselben auf. Ihre Nahrung
ist entschieden fleischig. Frisches u'ie faules Fleisch haben sie in
meinen Gldsem immer verzehrt, fast stets jedoch ilbl lieber zer-
quetschte Insekten, wie Stubenfliegen und Insektenlarven. An
den Kiiderpliitzen habe ich sie gelegentlich mit lebenden Fliegen-

' WEsT\ooD, J. O. Observations rpon Siaptzrr. qr.a.litorrt., and tbe other
portioDs of tbe Bmchelythia. Zool. Journ., 1827, T. 3, p. 56, aod ,Iotroductions
to the modern classification of insects'. Vol. I, 1839, p. 166. Fig. 16:r3.



N. ,I. KEfINER, ZUR KENNTNIS DER S'I'APHYLINTDEN-I,AR\'EN 137

larven im Munde gesehen und halbern'achsene Larven werden dann
so eifrig gepackt, dass die kleine StaphyliDide mit ihrer energisch
sich verteidigenden Beute ein paarmal herumtummelt, ehe der
Streit beendigt wird. Die . iilteren Fliegenlarven lverden nicht so
oft angegriffen und sind auch vielleicht ftir die Kiefer der Aleo-
cftara zu hart und zlh.

Die Kdfer beu.egen sich iusserst schnell und machen bei Ge-
fahr manchmal von ihren Fliigeln Gebrauch. Besonders in der
Soune fliegen sie gern und manche Alcochara cartula ist mir rt
dieser \.\'eise entwichen. - Fiir ihre Flucht n'ahlen sie gewiihn-
lich eine ein u'enig hen orragende Scholle, einen kleinen Stein oder
etwas derartiges. Die Flngel u'erden unter schliingelnden Bewe-
gungen des Ktirpers und unter Beihilfe der aufgebogenen Hin-
terleibsspitze entfaltet. Bisweilen, besonders wenn sie erregt sind,
laufen die Kdfer mit den Fliigeln entfaltet umher, und sind dann
sofort bereit davonzufliegen.

Nach einer Periode von griisster Beweglichkeit ruhen die Kdfer
aus und putzen sich dann gewtihnlich gri.indlich ab. Zuerst rver-
den die Antennen geputzt, wobei die Vorderschiene der betreffen-
den Ktirperseite die Antenne zum Munde bringt. Dann kommt
der Kopf, Prothorax und die Deckfltigel an die Reihe. Diese Kcir-
perteile werden ungewtihnlich genug mit der Hinterleibspitze ab-
geputzt. Der Hinterkdrper rvird ganz iiber den Vorderkiirper ge-
bogen, so da-ss die reich beborstete Spitze des Io. Abdominalter-
gites iiber dem Kopfe liegt. Von hinten schief nach vorne-aussen
*'ird diese Spitze dann iiber diese Kdrperteile, besonders das Pro-
notum geftihrt, wobei die Abdominalspitze, wenn sie iiber den Pro-
notumrand hinausragt, jedesmal mit der Vorderschiene der be-
treffenden Kiirperseite gereinigt lr'ird. Die Seiten der Deckfliigel
so*'ie die des Abdomens q'erden mit den I\{ittelschienen, die Hin-
terleibsspitze schliesslich mit den Hinterschienen abgeputzt.

Suchen die Kiifer Ruhe fiir ldngere Zeit, r,ie z. B. bei schlech-
tem \\'etter ohne Sonne, graben sie sich gern ein wenig in die
Erde hinein und liegen dort, gewtihnlich S'ftirmig gekrtmmt auf
der Seite.

Das Liebessy'iel.
In der Mittagssonne warmer Juni- und Juli-Tage ist das inte-

ressante Liebesspiel dieser Tiere zu beobachten. Eifrig laufen
die kleinen Kdfer mit hoch aufgebogenem Hinterktirper hinter einan-
der. Der vorderste von zrvei in dieser \\-eise laufenden ist immer
das Weibchen, der dahinterkommende stets das l\{innchen. Das
Weibchen sucht scheinbar dem Minnchen zu entlaufen, was aber
selten gelingt. Mit seinem Kopfe dicht hinter der Analspitze des
\\'eibchens lduft dieser immer eifriger nach, und das Reizmittel,
dass ihn dabei aller \\-ahrscheinlichkeit nach antreibt ist auch fur
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die menschlichen Sinnesorgane leicht rtahrnehmbar. Ein Liebes-
perchen von Alcoclora curlula so\dert nimlich einen sehr starkes,
moschusartigen Geruch ab, der in einem Gefiiss mit einigen Kifer
sofort merkbar u'ird. Greift man einen von den Kontrahenten
zrvischen seine Finger, q'ird man auch bemerken, dass das Geruch
von gewissen Driisen an den Hinterleibstergiten stammt. Beson-
ders bei den \Veibchen aber auch bei den Miinnchen wird dort
eine Fliissigkeitl abgegeben, die rvahrscheinlich dieses Geruch ver-
ursacht. Die Haut der Finger wird von dieser Fltissigkeit ge-
briunt, und die dunklere Farbe der gebriiunten PuDkte lesst sich
nicht einmal mit Seife sofort wegwascheo. Driickt man ein frisch
gett tetes Weibchen zwischen Fliesspapier, sieht man auch bald
von wo die Fliissigkeit stammt. Die Riickenseite des Abdomens
liefert zahlreiche dunkle Flecke, die Bauchseite fast keine. Es dtirf-
ten kleine Hautdri.isen an den Abdominaltergiten sein, die die Fliis-
sigkeit abgeben. An Schnittserien sindjedoch keine grtisseren Driisen
in dieser Kdrperregion zu bemerken und Analdriisen fehlen auch.'

Von diesem Moschusgeruch stark erregt lauft das Mdnnchen
dem Weibchen immer eifriger nach. Mit hoch tiber den Kopf
aufgebogener Abdominalspitze liiuft er zuletzt mit seinem Vorder.
ktirper in gleicher Hdhe mit dem miissig aufgebogenen Hinterleib
des Weibchens, und dann beginnt das eigentliche Packen. Mit
seiner ausgestiilpten Analspitze mit weit auseinandergespreizten
Aedeagusparameren sucht es - in Laufe - das Weibchen zu
greifen. Es greift mit seiner sogar vor dem Kopfe herausgestreck-
ten Analspitze die Hinterktirperseite des \\'eibchens, gleitet ihr ent-
lang bis zur Analspitze und versucht sich dort festzuhalten. Das
Weibchen verteidigt sich anfangs energisch, und durch heftiges
Heben und Iliegen des Abdomens macht sie sich mehrmals wieder
frei. Die Liebesjagd geht aber dann nur weiter, bis endlich das
Ziel erreicht wird. Es gelingt dem Mdnnchen schliesslich auf ein-
rnal die Hinterleibsspitze des Weibchens zu greifen und die Kopula
beginnt. Immer leuft aber das Piirchen weiter, nunmehr als ein
eigentiimliches Liebestandem, wie es die Photographie Fig. I der
Tafel t recbt gut l'iedergiebt. Das Nldnnchen lduft in dieser Weise

' Die -A.bgabe yon duftenden Sekreten von dem Hinterleib d€r StaphytiDiden
scbeint recht verbreitct zu sein, uad seit langem sind die grossen ausstulpbaEo
Analdrnsen ge$isse. von den grtisseren Strphyliriden bekarnt z. B. die des Ocfirt
a/rzr, die riechende Sloffe abgebetr. lveniger bekanDt scheir! dagegeD zu s€in,
drss diese dorsrlen Analdrltsen bei gevissen andercn Artcn fur die menschliche
Nase s€hr aogenehm riechende Stoffe abgeben. Bei *tirorhilr! ntrizts L. lieletn
die ADrldrusen z.B. eirt $ie Fruchdither recbt stark und aogetrehm ,ieche[des Ssk.
reL Die ADwesenheit von dcranigcn Anald.iise scbeint zu der SubfaEilie S/a.
ilyfnha. begrenzt zu sein. Bei d€n and€.en Subfamilien der Staphyliniden ist die
Absond€rutrg von Duftstofren in anderer Neisc geordnet, sie nun hier dicMoschus.
drnsen det At o a/o,
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mit seinem Vorderktirper unter dem Hinterktirper des \\'eibchens.
\Iaochmal wird aber die Schnetligkeit zu gross oder es uird von
seinen Gefthlen tiberwaltigt, so dass es passiv von dem \\'eibchen
mitgeschleppt wird. \Yegen seiner Lage liegt es dann immer auf
dem Rticken.

Nach kurzer Zeit ist der Akt beendet, und die Kontrahenten
verlassen einander. In meinen Zuchtghsern geschah es des dfteren
schon nach ro-2o Sekunden, im Freien ist es nicht unrvahrschein.
lich, dass die Kopula lenger dauert.

Das interessante in diesem Kopulationsakte ist nun vor allem
die Methode das ll'eibchen zu ergreifen sowie die umgekehrte Lage
des Minnchens wdhrend demselben. Aus rein iusseren Griinden
d. h. Unbeweglichkeit des Kttrpers ist eine derartige Kopulations.
methode den meisten Kifern versagt, und nicht einmal bei der
Mehrzahl von den Staphyliniden denkbar. Sie fordert niimlich
eine ausserordentlich grosse Beweglichkeit des Abdomens und dazu
vor allem sehr kurze abdominale Riickenplatten, die eine Zusam-
menbiegung in dieser Weise ermtiglichen. Dazu werden besondere
Forderungen an das Kopulationsorgan uDd seine Anhdnge gestellt,
die in dieser Lage im Stande sein mtissen das tYeibchen zu greifen
und festzuhalten.

Alles in allem ist es eine merkwiirdige Methode, die spezielle
Forderungen an verschiedene morphologische Details stellt, und
ich glaube schon nach meinen vorldufigen Untersuchungen behaup-
ten zu kiinnen, dass diese Kopulationsmethode sich hauptslchlich
auf die Aleochariden, vielleicht nicht einmal auf allen von densel-
ben, begrenzt erweisen wird.

Wie die Kopulationsorgane des Minnchens sowie des Weib-
chens der Aleoehara cnrtula, die diese merkwiirdige Kopulations.
methode erm6glichen, aussehen, werde ich hier kurz beschreiben.'
Eine nihere Untersuchung dieser interessanten Bildung sowie ein
eingehenderer Vergleich mit anderen Typen der Kopulationsorgane
anderer Staphyliniden soll bei einer anderen Gelegenheit gemacht
u erden.

Der Aedeagus (oder Penis) dieses Kiifers besteht aus einer
recht grossen, eifdrmigen, kapselartigen Bildung, die die verschie-
denen ausstiilpbaren Anhiinge der eigentlichen Miindungsstelle des
Ductus ejaculatorius enthelt. In der Ruhe liegt diese Aedeagus-
kapsel (vgl. Fig- r aekl im 8- Abdominalsegmente eingezogen.

' ce$issermrsseo ist das mnnnliche Organ dieses Kiifers schon durch die Un-
tersuchuDgen WEBERS bekaDnt. Die Eigentumlichkeiten desselben werden aber erst
dann v€rsuindlich, $enu man die ungesithnliche Form dcr Koprla dieser Tierc
beobachtet hat, wss WEBER wie er selber sagt, leid€r nicht hatte. Vgl. \YEBER, L.
Beitrag zum Bau der Kopulationsorgane der m:innlichen Strphyliniden. Festschrift
des Vereins ftt Nrturkunde zu Cassel. r9rr, p. 284.
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Nur mit seiner Spitze ragt er bisweilen binter dem schief gestell-
ten 9. Sternite heraus uod ist dann in der Spalte zu'ischen diesem
schiefen 9. Sternite und der Iinken Tergithdlfte desselben Seg-
mentes zu sehen (vgl. Textfig. I).

Wie gewtihnlich ist er mit ein paar ventral gelegenen Para-
meren versehen, die hier gross und breit sind und an der Spitze
mit je einem tasterihnlichen, eingliedrigen Anhang versehen sind.
Der Aedeagus selbst ist besonders dadurch merklich, dass seinc
lanina iz4ferior mit einem sehr starken dorsal gerichteten Haken
versehen ist, der in der Ruhe iiber der an ihrem Rande kurz be-
haarten Einstiilptiffnung (median orifice, SHr\RP et ML'IR) des Inter-
nalsackes liegt. (Vgl. Text6g. r C).

\\'ahrend der Liebesjagd wird der Aedeagus aus der Anal-
spitze halb ausgeschoben und mit den Parameren l'eit auseinander
gespreitzt greift das Miinnchen, wie oben geschildert, das \\'eib-
chen an. Das Abdomen des l{dnnchens wird \rie gesagt iiber den
Kopf gebogen, so dass die Ventralseite nach oben liegt. Die Para-
meren, die anatomisch auf der Ventralseite des Aedeagus befestigt
sind, liegen dabei somit zuoberst und darunter ragt der grosse
Haken vor, der in dieser umgekehrten Lage ventral gerichtet ist.

Den Zweck dieser Lage finden wir bei dem \\:eibchen. Die
Hinterleibsspitze desselben ist im ausgestiilpten Stadium gross und
fleischig. \\'ie aus der f'ig I B hen,orgeht, liegt dorsal unter dem
Io. Tergite der Anus. Unter dem Anus folgt eine dreieckige.
mit ibrer Spitze dorsal gerichtete, ein *'enig herausragende Chitin-
platte, die ich fiir einen Rest eines 9. Sterrites halte. Unter diesen
lblgt ein grosser fleischiger Zapfen, der die ventrale Ende des Anal-
feldes bildet. An diesem liegt als eine kleine quergestellte Spalte
die Geschlechstiffnung. Oberhalb derselben, zrvischen der Spitze
des Geschlechtszapfens und dem 9. Sternite, ist eine kleine, chiti-
nisierte Schwiele zu beobachten, die wie ich glaube, eine grosse
Rolle bei der Kopula dieser Tiere spielt. An dieser Schu'iele
greift, soweit ich habe 6nden kdnnen, der grosse Aedeagushaken
ein, und wegen des festen Griffes, den der Haken an dieser
Schu'iele bekommt, rvird es erkliirlich, dass das \\'eibchen biswei-
len das Miinnchen hinter sich mitschleppen kann. Hat das Mdnn.
chen einmal seinen Aedeagushaken an die Schwiele des weib-
lichen Analfeldes plaziert, wird dies eine Verbindung, die sehr stark
ist. \ur wenn der Haken gehoben rvird, kann das Weibchen
sich befreien. Bei der Errektion des Aedeagus, die unmittelbar
nach der Befestigung des Hakens folgt, ist aber dafur gesorgt,
dass dies nicht ermdglicht wird. Bei der Ausstiilpung des Inter-
nalsackes mit der Eichel und dem Flagellum des Penis werden
niimlich gleichzeitig zn'ei mit kriiftigen Sdgezihnen versehene
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Chitinplatten (Fig. t zp.) ausgestilpt, die unter die Schwiele greifen
und dadurch so plazien sind, dass sie ein vorzeitiges Heben des
Hakens unm<iglich machen. (Vgl. Textfig. r D).

Das eigentimliche Liebestandem der Aleoc,lura hat somit seine
anatomische Unterlage. Der ganze Hinterleibsbau sou'ie besonders
die Konstruktion des Aedeagus und der rveiblichen Hinterleibsspitze
ist dafiir angepasst.

Wie gesagt findet die Kopula in starkem Sonnenschein statt
und der Zeitpunkt des Jahres ftr dieselbe ist in Schu'eden Ende
Juni bis Anfang August. In diesem letzten l{onat ist es mir nicht
gelungen eine Kopula zu beobachten. Zwar laufen die lCdfer, wenn
die Sonne scheint, einander bisweilen nach. Eine Kopula habe ich
jedoch nicht gesehen, und auch keine Eier bekommen.

Bald nach der Kopula legen nimlich die \\'eibchen ihre Eier
ab. Die Eiablage geschieht verborgen und immer ist es mir miss-
lungen die Eier im Freien zu finden. Die Eier sind aber recht
klein, nur o,sr-o,s7 mrn lang, o,36-o,a! mm breit und darum schwer
zu finden. Sie sind von ovaler Form, ohne aufallende Ober-
fliichenskulptur. Die Anzahl Eier, die von einem \\'eibchen ab-
gelegt wird, ist aller Wahrscheinlichk'eit nach nicht gross. Drei
Weibchen, die Anfang Juli untersucht rvurden, enthielten resp.
-q5, 47 und 38 Eier.

Die Inkubationszeit der Eier ist nicht lang. Von einigen
Aleochara artula-Pd.rche\ die'L t9z5 isoliert t'urden, erhielt ich
schon 7. Juli, somit schon nach.+ Tagen, Lan'en. Bisweilen dauert
es jedoch ldnger.

Die aus den Eiem schliipfenden Larven sind sehr klein, nur
etwa I,65-1,84 mm lang, sehr beweglich und in der Tat triungu-
linusiihnlich. In Zuchtgefiissen bekommt man nun recht leicht
dieses erste Larvenstadium. Die kleineu Larven sind aber recht
selten auf die Oberfliiche der Erde zu sehen, wenn sie auch hie
und da dort herumlaufen. Viel lieber halten sie sich tiefer in der
Erde au( und mehrerer Centimeter tief kann man sie finden. Sie
sind ja auch nicht wie die meisten Meloiden-Triungulinen darauf
eingestellt, sich an fliegende Tiere zu haften, sondero gehen in die
Erde um Fliegenpuparien aufzusuchen. Bei diesem Suchen machen
sie von ihren relativ grossen Augen Gebrauch. Diese scheinen mir
bei dieser Art, im Gegens"tz 

^t dem was W.losu'onrg fiir die
Coltrochara bilircata-Lawe behauptet, recht gut entwickelt zu sein,
und sind an den nicht ganz neuausgeschli.ipften Larven sofort als
schwarze Punkte zu bemerken.

Hat die kleine Larve ein Fliegenpuparium gefunden nagt sie
baldmtiglichst ein kleines Loch an der einen Seite desselben und
begibt sich in dasselbe hinein. \\'ahrscheinlich ziehen die Larven
dabei recht neue Puparien vor, u'eil sie wohl leichter durch ihre
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\r'eichere Haut dringen, Versuche mit elteren Puparien sind mir
recht oft misslungen, rvahrscheinlich rveil diese fir die kleinen
Larven zu han geuesen sind.

An den Asern und in Verwesung begriffenen Uberresten, lyo
Aleoclara curtula sich hdlt, sind Puparien verschiedener Dipteren
immer vorhanden. Recht rvahrscheinlich zieht aber diese Art die
grdsseren von denselben vor. Am gewtihnlichsten habe ich sie in
den Puparien der Lucilia caesar gefrtnden, gelegentlich aber auch
in anderen Puparien. In ein paar Fillen ist es mir auch gelungen
Puparien von der relativ kleiter^ Pegotnyia hyoscyanti Pz. mit Lar-
ven von Aleochara curlula zu infzieren. Diese kleinen Puppen
kiinnen aber den heranwachsen det Aleochara-Larven nicht Nahrung
genug bieten, und die daraus komm'enden Larven haben sich des
d,fteren als nicht entwicklungsf:ihig erwiesen. \Venn einmal in dem
Puparium eiogeschlossen, ist nimlich die kleine Staphylinidenlarve
auf die darin vorkommende Beute angewiesen und kann sich
nichts mehr verschaflen. 'Zwar besteht fiir die Larve die M<iglich-
keit wieder heraus zu kriechen, und tatsachlich habe ich einmal
gesehen, wie eine Larve, die ich in einem kleinen Riihrchen mit
einem Fliegen-puparium eingeschlossen hatte, als sie sich einmal
in dasselbe eingenagt hatte, nach einigen Stunden wieder das Freie
gesucht hatte. Spiiter begab sie sich aber noch einmal hinein und
blieb dann darin.

Durch diese Abh,ingigkeit von der Grdsse der vorhandenen
Dipterenpuparien erkliren sich leicht die auffallenden Schwanl:ungen
in der Grtjsse (5,r-8 mm nach GANGLBAUER) die gerade bei Aleo-
chara cartala hdu6g vorkommen. Die grossen Exemplare haben als
Larven in Puparien von den grossen Sarco/haga-Arten oder an-
deren grtisseren Fliegen gelebt, die kleineren Exemplare dagegen
in kleineren Puparien.

Wenn die Larve in das Puparium gelangt ist, schliesst sich das
Eingangsloch derselben gewd,hnlich recht schnell zu, sei es da-
durch, dass die Wand des Pupariums bei jungen Stiicken noch
nicht ganz steif geworden ist und darum die Mdglichkeit hat sich
selber zu schliessen, sei es dadurch, dass das Eingangsloch der
Larve durch einen Propfen geronnener Flissigkeit geschlossen wird.
An ge,tiffneten Puparien ist gewtihnlich eine kleine Narbe zu sehen,
welche die Lage der Eintritttiffnung der Aleoehara-Larve recht
deutlich angibt.

Im Puparium fengt die kleine Larve fast sofort mit ihrem Para-
sitismus an. Manchmal muss sie sich aber erst verteidigen. Es
geschieht niimlich nicht so selten, dass zwei oder mehrere von den
kleinen Larven in dasselbe Puparium eindringen. Einmal habe
ich sogar - luli tgzz - 4 Akocfiara-Lxvet h eln.em Lucilia
cesar-Puparium gefunden. Nur eine kann aber ihre Entwicklung
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dort durchmachen und die iibrigen sterben friiher oder spiiter ab,
sei es rveil sie totgebissen werden oder aus anderen Gri.inden.
Bisweilen muss die kleine Aleoc/tara-Larve auch einen anderen
Streit aufnehmen. Eine grosse Anzahl von den Puparien ist nim-
lich recht oft schon von Braconiden-Larven besetzt. Geu isse
Braconiden stellen sich g'ie die Aleochariden sofort bei den
Asern ein, und weil sie schon die Fliegenlarven mit ihren Eiem
belegen, findet die kleine Aleochara-Larve oft das gelvehlte Puparium
schon von einer grtisseren oder kleineren Braconidenlan'e in Besitz
genornmen. Gerviihnlich unterliegt die Aleochara Lawe im Kampfe
gegen diese Larve und neben der grossen Braconidenlarve, oder
speter neben einer Braconidenpuppe habe ich bisrveilen den braunen
Kopf einer kleinen Aleothara-Larve gefunden.

Ist es nun aber der kleinen Larve gelungen allein in ein
geeignetes Puparium zu kommen, oder hat sie ihre Konkurrenten
schon besiegt, beginnt sie ihr parasitisches Leben. lUit ihren langen,
spitzen l\{andibeln reisst sie eine Wundd in die Fliegenpuppe auf
und verzehrt ihre ausfliessenden Sefte. Ifie Lage der Larve ist
dann gerviihnlich der Fliegenpuppe entlang und der Angriffspunkt
wird, soweit ich habe finden kiinnen, in der Kopf- oder Brustregion
der Puppe, gewiihnlich dorsal, gewiihlt.

Durch die reiche Nahrung und die ungesttirte Ruhe in dieser
I-age sch*illt die I-an'e bald an, und schon nach einigen Tagen
6ndet man ein scheinbar neues Stadium der I-arve in dem Pupa-
rium (Tafel 7, Fig. z). Sie ist bis et$ia 3,so mm lang und o,7"
mm breit. Die morphologischen Elemente dieser Larve sind aber
dieselben, n'ie die der ersten I-ari'e, und alle stdrker chitinisierten
Teile haben sogar dieselben Masse rvie die der in das Puparium
eingedrungenen Larve, und trotz ihres sehr ungleichen Aussehens
ist sie somit immer dieselbe, nur stark geschwollen.

Um sich an ihrer Beute in der gewiinschten Lage festhalten
zu kdnnen und eine Stiitze beim Angreifen der Fliegenpuppe zu
haben, ist die Larve in diesem Stadium mit einer merkwtirdigen
Festhaltungseinrichtung versehen. An der Rauchseite des Meso-
thorax, zwiscben den Coxen der Mittelbeine, ist ein schwach
ovales, l,ingsgestelltes lttdchen zu bemerken, das von einem ein
wenig mehr chitinisierten Rande umschlossen ist, s'ehrend die Haut
in der Mitte derselben dtnner vorFillt. Zs'eifelsohne ist die Auf-
gabe dieses Feldchens in irgend einer Weise als ein Saugnapf zu
rvirken und bei dem Festhalten der Larve behilflich zu sein.

Bei der neuausgeschltpften Larve ist das Feldchen undeut-
lich, wenn auch vorhanden, und scheint erst bei der Ausdehnung
der Kd,rperhaut deutlich zum Vorschein zu kornmen.

Es kommt bei allen hier beschriebenen Larven in diesem Sta-
dium (I b) vor, nicht am $enigsten bei der Coprochara bilincata-
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Larve, wo es gerundet, sehr deutlich ist (vgl. Tafel Io, Fig. 9).
Bei den Larven im z. oder 3. Stadium fehlt es dagegen.

Bald ist die erste Larve erwachsen und durch eine Hdutung
tritt sie dann in ihr rvirkliches zweites Stadium ein. Sie erweist
sich in diesem als ein echter Parasit mit stark reduzierten Kairper-
anhdngen. Der Kopf ist wenig chitinisiert und ihre Teile sind
meistens fleischig, ohne hervortretende Gliederung. Die Kiefersind
relativ kiirzer geworden aber gleichzeitig spitziger. Der Kiirper
ist weich und fleischig, fast ganz ohne chitinisierte Platten, und
fast borstenlos. Die vorletzten Abdominalsegmente werden zuletzt
dorsal ein wenig sackltirmig eru'eitert, und das 9. und ro. Segment
dadurch ventral verschoben. In diesem Stadium liegt die Larve
immer der Puppe endang, was nunmehr wegen ihrer Grcisse fast
notwendig ist. Die Ldoge der Larve ist nun nicht u,eniger als ca
5,0" mm, ihre Breite ca r,,5 mm.

Eine neue Heutung bringt die Larve in ein drittes Sta-
dium. In diesem nimmt sie wieder ein mehr normales Aussehen
einer Staphylinidenlarve an. Der Kopf ist wieder stdrker chitini-
siert, mit Haaren und Augen versehen, und der Ktirper weist wieder
chitinisierte Platten sowie eine normale Form auf. Warum die
Larve diese Ausstattung wieder bekommen hat, wird auch bald
verstindlich. Die Fliegenpuppe ist nunmehr bald verzehrt. Schon
im zweiten Stadium hat die Larve recht viel davon verbraucht, im
dritten wird es bald damit aus. Die Larve ist in diesem Stadium
viel mehr beweglich, kehrt im Puparium bald um und verzehrt da-s
Abdomen der Fliegenpuppe, das bis dabin oft weniger angegriffen
q'urde. Die Larve nimmt dabei gewaltig an Grdsse zu, rvird oft
gegen Io mm lang und ca 2 mm breit. Schliesslich ist die Fliegen-
puppe ganz verzehrt und das Puparium entleert, und die Larve
beendiS dann dadurch ihr parasitisches Leben, dass sie das Pu-
parium verldsst. Durch ein grosses Loch auf der einen Seite des-
selben geht sie ins Freie (vgl. Photo Tafel 6, Fig. 3). Das freie
Leben in diesem Stadium $.ahrt aber nicht lang. Die erwachsene
Larve sucht sofort eine Unterkunft in der Erde um ihre Puppen-
kammer einzurichten. Sie grdbt sich eine kleine Hcihle aus, und
spinnt dort mit feinen Spinnfdden aus ihrem After einen feinen
Kokon, in u,elchem bald die helhveisse Puppe zu finden ist.

Die Aleochara curtala-Larve schliesst somit ihre Entwicklung
mit einem Puppenstadium in der Erde, wie die meisten anderen
Staphylinidetr es auch machen, und weicht dadurch von den Reprd-
sentanten des Subgenus Colrochara ab, die das ftir ihre Entwick-
lung gewdhlte Fliegenpuparium erst als Imago verlassen. Wie die
l,)ntwicklungsstadien dieser beiden Subgenera dadurch ungleich ge'
rvorden sind werden wir hier erfahren.

Die ganze Entwicklung der Aleochara aclala befiagt in Schwe-
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den ehua 6 !\'ochen. Von \trreibchen, die Ende Juni isoliert worden
sind, habe ich medio August neue Imagines bekommen. Gewdhn-
lich kommt nur eine Generation pro Jahr vor. Im August ist es,
wie hervorgehoben, meistens fast unmiiglig Eier und kleine Larven
zu bekommen. Geu'isse Jahre wie I9I5 und 1917 ist es mir ge-
lungen. Ob es von r*'eibchen einer zweiten Generation gewesen
ist, ober ob sie von iiberwinterten \\reibchen stammten, die ent-
weder verztigert gewesen sind oder zum zweiten Mal in demsel-
ben Jahre liier ablegten, muss ich vorldufig dahin gestellt lassen.

Aleocftara curtula iberwintert als Imago.

Beschreibung der Entwicklungsstadien der Aleocbara curtula.

Larva I'
lTafel Z, Fig. r-9.J

Die aus dem Eie entschliipfte Larve der Aleocltara curtala ist,
rvie hervorgehoben, klein, nur etwa r,7o mm lang. Die Farbe des
Ktirpers ist hell gelbbraun. Der Kopf und das 9. Abdominalseg-
ment ist sterker chitinisiert, dunkler.

Der Kopf (Tafel 7, Fig. 3 u.4) ist deutlich liinger als breit,
mit parallelen, geraden Seiten. Das Hinterende des Kopfes ist
breit abgerundet, die Sagittalnaht ein wenig vertieft, so dass hinten
zwei Rundungen entstehen. Die Frontalplatte ist deutlich begrenzt,
etwa so lang u'ie die Hiilfte des Kraniums, hinten stumpf zuge-
spitzt. Vorne geht sie in das dreieckige Labrum tber, das eine
rhomboide Chitinisierung aufweist. Es trd.gt Io Borsten (Tafel 7,
Fig. 8). Uber die Borsten der Kopfoberseite, der Frontalplatte u. s. v-
vergleiche Fig. I der Tafel 7. In den Vorderecken der Kranien-
hiilften liegen die Ozellen, jederseits eine recht grosse, ovale,
schief gestellt. Vor den Ozellen am Vorderrand des Kraniums
sind die Antennen eingegliedert. Sie sind 3-gliedrig mit einem
zylindrischen r. Gliede, das etq'a so lang rvie breit ist. Das 2.
Glied ist r '/, mal so lang als das r. Glied, in der Mitte recht stark
verdiclt, vome schmiiler als hinten, An seinem lonerraDde tregt
es einen gerundet konischen Sinneskegel. Bs tregt weiter an der
Oberseite eine grosse Borste, am Innerrand eine, und an der Unter-
seite eine grosse und zwei kleinere Borsten. Das Endglied ist
etwa so lang als das r. Glied, i. von seiner Spitze am breitesten.
An dieser Stelle trigt es drei lange und eine kleinere Borsten, an
der Spitze drei kleinere Dornen. Das 3. Glied ist auffallend dunkel
geferbt, fast die dunkleste Partie der ganzen Larve.

An der Unterseite des Kopfes bertihren die Kranienhiilften
einander in einer Gularnaht, die kiirzer sowohl als die vor ihr
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liegende, grosse Ausschneidung fiir die Maxillen, wie als das hinter
ihr liegende, ventral verschobene Hinterhauptloch ist. Uber die
Borstenverteilung an der Unterseite des Kopfes vergleiche Tafel
7 , Fic. 4.

Von den Mundteilen sind die Mandibeln (Tafel 7, Fig. 9)
gross und dick, an der Spitze mit zwei grossen Zdhnen versehen,
von denen der innere und zu oberst gelegene der liingere ist. Der
Innerrand jedes Oberkiefers ist in seiner dusseren Hilfte mit einem
siigeziihnigen Saume versehen. Die Maxillen haben nur eine dicke
und breite Kaulade, die aussen schief abgestutzt ist, innen dagegen
bis zu der stumpfen Spitze bogig verliuft. Der Innenrand ist mit
einer Reihe von messerltirmigea, schwach s-ftirmig gekrtmmten
Borsten versehen. Die Maxillartaster sind 3-gliedrig, mit einem
r. Gliede, das etwa r 'f mal so lang als dick ist. Das z. Glied
ist ktirzer und schmdler, auch ein wenig ldnger als breit. Das 3.
Glied ist so lang als das erste und zweite Glied zusammen, an
der Basis ein wenig mehr als halb so breit als das z. Glied, nach
der Spitze zu nur langsam verschmdlert. An seiner Basis tragt es
einen diinnen Anhang, der % der Ldnge des Gliedes erreicht.
Das z. Tasterglied tregt wie gewtihnlich zwei Borsten.

Das Labium ist dick und fleischig. Zu hinterst, vor der
Gedarnaht liegt ein kurzes Submentum mit zwei Borsten. Vor
diesem liegt das Mentum mit vier Borsten und vor diesem wieder
das zylindrische oder schwach nach vorne breitere Syncoxit des
Labiums, das 2. Borsten trdgt. Die Praelingua ist unbedeutend
ldnger als breit, an der Spitze abgestutzt. Die Labialtaster sind
z-gliedrig mit kurzem I. Gliede und einem deutlich ldngeren, aber
schmdleren Endglied.

Der Kcirper ist klein und diinn. Das grdsste Segment ist
Prothorax, der viel ldnger und ein wenig breiter ist als Meso-
und Metathorax. Die 7 ersten Abdominalsegmente sind ebua
gleichbreit, stark quer, etwa 4 mal breiter als lang. Das 8. Ab-
dominalsegment ist langer und schmdler, nur doppelt breiter als
lang. Das 9. Segment (Tafel 7, Fig. 5) ist von oben gesehen fast
quadratisch, an seinem Hinterrand mit zwei diinnen, fast gleich-
breiten Cercoiden versehen, die etwa 'A ktirzer als die Breite des 9.
Abdominalsegmentes sind. An ihrer Spitze tragen diese z ungleich
lange und dicke Borsten, von denen die ki.irzere und dtinnere ober-
halb der lengeren steht- Das ro. Abdominalsegment ist konisch,
an seiner Spitze mit einem ausstiilpbaren Pygopodium versehen,
das Chitinausriistungen nicht aufweist. Das ro. Abdominalsegment
tregt oben an. der Spitze vier kleine Borsten, unten in der Mitte
ebenfalls 4. Uber die Verteilung der Borsten an den Ktirperseg-
menten vergleiche Taf. 7, Fig. I.

Aussel den Borsten kommen sowohl auf den Tergiten wie auf
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den Sterniten recht starke Chitinktirner vor. Am Mentanotum
stehen in der Mitte 4 starke derartige in ein Viereck geordnet,
und hinter diesen einige kleinere (vgl. Textfig. z). Am ersten
Abdominaltergite findet sich auch dieses Viereck ron 4 Kiirnern,
wovon die zwei vorderen jedoch kleiner geworden sind. Dagegen
sind die hinter dem Viereck stehenden Ktimer zahlreicher gewor-
den und bilden im hintersten Drittel der Platte eine Querreihe. An
den dahinter folgenden Tergiten ist das Viereck verschwunden.
Von Kt mern kommt eine starke Querreihe im hintesten Driftel
vor und vor dieser zwei grosse Ktirner (vgl. Textfig- z). An den
hinteren Abdominalsegmenten werden die Kdrner allmlhlich klei-

/VQla,,o/um

4.au.-s

rzr,rNER d.lio.
Fig. 2. M.taootuo und das Tergit dcs 4. Abdominalsegmcntes der ersteD Lswe der

AkoAara ct rt /./a GoEzE mit den chankteristischen Chitintlimem. !2o X,

ner, sind am 7. Tergite sehr klein und am 8. verschwunden. An
den Sterniten sind die Ktirner sehr flach gerundet, fast gerade,
ohne Spitze. Sie stehen in einer einfachen Querreihe im hintersten
Teile des L-2. Sternites. Am st6rksten sind sie am 3.-5. Ster-
nite ausgebildet.

Die Beine sind krdftig mit reicher und starker Borstenaus-
rtstung (Taf. Z, FiC. Z). Trochanter und Femur sind lang, Tibio-
tarsus kiirzer, von derselben Liinge wie etwa der Trochanter. Die
Klaue ist etwa so laog als der Innerrand des Tibiotarsus, diinn,
schwach gebogen. In ihrem basalen Drittel trdgt sie zwei Domen,
die ein wenig kiirzer als die halbe Liinge der ganzen Klaue sind.

Masse: Liinge der Lan'e l,6e-I,er mm; Breite der Larve o,3"-
o,35 mm. Breite des Kopfes o,,5-o,"0 mm; Breite des 9. Abd.
Segmentes o,rz--{,r3 mm; L'dnge einer Cercoide o,o7,-o!osr mm;
L?inge des Tibiotarsus des lUittelbeines o,,!-o,E mm; der Klaue
derselben o,o8r trm.
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