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Lange ist man iiber dic Zahl der Larvenstadien bei den \\'as-
serwanzen sehr irn Unklaren ger{esen und die Angaben, die man
in dlteren Arbeiten findet, variieren htichst betrichtlich und griin-
den sich oftmals auf urehr oder rveniger unzuverliissige Beobach-
tungen. Erst uihrend der beideo letzten Jahrzehnte sind hierher-
gehiirige Verhd.ltnisse besser gekldrt worden.

\\-ie RoLssE,\t und Potsso\- angeben, diirfte als allgemeine
Regel gelten, dass die Lanenstadien fiinf an der Zahl sind.

Beziiglich der Zahl der Larvenstadien voo Aphelochebus rzsti-
ualir habet verschiedene Ansichten geherrscht. SIRoTINTNA, die
rneines Wissens zuerst uiher auf die Frage eingeht, konstatierte,
dass es wenigstens vier Stadien gibt. Den Untersuchungen zufolge,
die ich friiher vorgenommen hatte, vermutete ich in meinem letzten
Aufsatze, dass nur vier Stadien vorhanden sind. Doch bessas ich
damals keine Individuen der beiden ersten Stadien.

DECHSBACH rvieder nahm an, dass die Stadien entweder mehr
als vier sind oder auch, dass ,die Grdsse bestimmte Stadien nicht
charakterisieren kann, da sie selber bei Formen, die von Hdutuog
zu Hautung wachsen, von verschiedenen Faktoren wie z. B. dem
Quantum der Nahrung abhiingig ist,. Er nennt als Werte Iiir die
K<irperliinge der dlteren Larven 5'1, 7 und 8'/e mm. Die beiden
letzten \\:erte dtrften aber ein Stadium, das letzte, reprdsentieren,
obgleich die ZahL 8'1" erwehnens$ert hoch erscheint. Die L?inge
der gri;ssten Larven, die ich gemessen habe, tiberstieg nicht
8 mm., und doch gehtiren sie zu'eifellos zu dem letzten Stadium.
da ich ihren Ubergang ins Imagostadium beobachtet habe. Ubri-
gens sind Xlessungen der Kdrperldnge kaum befriedigend, da die
Lage von Kopf und Pronotum die Resultate stark beeinflusst.
)Iessungen der Ktirperbreite geben dagegen zuverldssigere Werte.

t4- titt t. Eatmol. 7 id'h.. J'g. a8. Hdtr. 1 [t92tj,
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Bei seinen UntersuchunSen iber Plea ninulirsiua kam Wr-
TELSCHEID zu der Ansicht, dass diese Art sechs Larvenstadien be-
sitzt. Er teilt aber keine ndhere Beschreibung der verschiedenen
Stadien mit. Als die Aufzucht von Larven von Stadium zu Stadium
auf gewisse Schwierigkeiten stiess, griff er zu der Methode vermittels
genauer trIessungen der Ktirperldnge und Ktirperbreite gevisse
Gr6ssengruppen festzustellen. Er fand deren sechs und glaubt,
dass sie ebenso viele Stadien reprdsentieren. Die Durchschnits-
\a'erte der genannten Kdrpergrtissen, die er so bekommen hatte,
scheinen aber kaum eine kontinuierliche Serie darzustellen, dazu
liegen die Werte fiir seine beiden letzten Stadien einander zu nahe.
Wahrscheinlich reprdsentieren die beiden letzten Grdssengruppen
mdnnliche bzl'. weibliche Larven des letzten Stadiums. So sollte
die rveibliche Larve nach \\-EFELSCHETD's \\'erten zu schliessen
etwa 'i, langer als die mdnnliche Lane sein, uas sich ja gut mit
der Tatsache vereinigen ldsst, dass die md.nnliche Imago um'/a-'1e
vom Weibchen iibertroffen rvird.

Bei Apfteloclttirzs tzstiualis erte Gr<issenverschiedenheit zwi-
schen mannlichen und u'eiblichen Larven anzunehmen, wird sich
nicht tun lassen, rveil Imagines keinen bedeutenderen Grdssenunter.
schiid zwischen den beiden Geschlechtern zeigen, rvenn die Minn-
chen auch im allgemeinen etwas kleiner als die Weibchen sind,
wozu ausserdem kommt, dass man vermittels Messungen von Lar-
ven, deren Geschlecht man durch Beobachtungen der morpholo-
gischen Abweichungen bestimmt, leicht die Abwesenheit solch eines
Grdssenunterschiedes feststellt. I\'Itiglicherweise ist, wie DECHSBACH
andeutet, die Grtisse der Lan,en von der N{enge der Nahrung ab-
hiingig. Ich habe jedoch keine betrachtlichere Grdssenvariation inner-
halb desselben Stadiums gefunden.

Schliesslich hat UsSING als seine Meinung hervorgehoben, dass
es vier Grdssengruppen unter den Larven gibt.

Mit Hilfe des Nlaterials von Larven, die ich in der Lagan
eingesammelt habe, kann ich aber konstatieren, dass die Art -wenigstens an diesem Lokal - jfiinf Stadien besitzt.

Die Beschreibungen, die frtiher ron yerschiedenen Larvensta-
dien gemacht rvorden sind, sind mehr oder weniger unvollstdndig
und zu einer Unterscheidung der Stadien unzureichend.

Ussl|ac hat zuerst Larven des ersten Stadiums beschrieben
und abgebildet. SIRoTI\I\L liefert wenig detaillierte Figuren von
Lan'en des r. und z. Stadiums und BuTt"tx bespricht drei Sta-
dien, nach den Ktirperliingen zu urteilen das 2., 3. und 5. Stadium,
und bildet die Larve des 5. Stadiums ab. Auf die genannten Ar-
beiten werde ich spdter zuriickkommen.

Im folgenden rvird iiber die bezeichnenden Eigenschaften, die
die verschiedenen Stadien charalterisieren, eingehender berichtet,
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was ein leichtes Unterscheiden der Larvenstadien ermdglichen soll.
Ausserdem will ich Beitrige zur Kenntnis vom Eie liefern, die
morphologischen Umwandlungen beim Ubergang der Larve ins
Imagostadium beschreiben und schliesslich etwas iiber die Biologie
der Art, besonders die Biologie des Geschlechtslebens und der Ent-
wicklung, erwihnen.

Das Ei.
Eier von Aphelotheirus estiualis wurden zum ersten Mal von

Ussl-\-c angetroffen, der eine Beschreibung und ein paar Abbil-
dungen derselben veriiffentlicht. Seine Beschreibung der Eier ist
recht kurz: ,Sie sind oval, gelblich mit gleichartigen Polen und
einer dicken Schale. Liinge r mm. Die Struktur der Schale scheint
aus zahlreichen Sechseckeo, deren Grtisse an den verschiedenen
Partien der Eischale variiert, zusammeogesetzt zu sein. Der Total-
eiudruck des mikroskopischen Bildes lisst sich am besten mit der
Zellen einer Wabe vergleichen., RoussEAU's Beschreibung und
Konturzeichnung vom Ei sind ganz UssING's genannter Arbeit ent-
nommen worden-

Das Ei ist von lateral-symmetrischem Grundtypus, mit lang-
gestrecL't-cylindrischer Form, fast parallelen Seiten und gleich-
miissig abgerundeten Enden (Fig. r a). Das Mikropylende ist
kaum erkennbar breiter als das andere. Obgleich die Form des
Eies etwas r.echselt, scheinen die von UssINc und SrnoTrNnge
mitgeteilten Figuren kaum dem typischen Aussehen rveder hin-
sichtlich des Umrisses noch in bezug auf die Proportionen zwi-
schen Ldnge und Breite zu entsprechen. Fiinf von mir untersuchte
Eier hatten eine durchschnittliche Ldnge und Breite voD 1,32 mm.
bzrv. o,o5 mm., also ein Verhiltnis von Linge zu Breite, das nahezu
gleich z ist. Der von MAr,L-{clI fiir die Lenge des Eies ange-
gebene Wert 2 mm. ist viel zu hoch. Von der Seite gesehen
zeigt das Ei ungefdhr dieselbe Form wie von oben.

An Eiern, die aus dem weiblichen Eileiter herauspriipariert
werden, ist die F'liiche meistens in sechseckige, polygonale Felder
geteilt, die von Poren mit regelmiissiger Anordnung in Chorion
und dazrvischen von gleichschmalen Feldern ohne Struktur mar-
kiert werden. Diese polygonale Felderung, von der man in RoUs-
se.lu's Beschreibung der Eier der Wasserhemipteren leicht die Auf-
fassung erhdlt, dass sie fiir das Aphelocheirus-Ei spezifisch sei,6n-
det man bei einigen unserer iibrigen Wasserwanzen wieder, ist
aber bei den Gattungen verschieden ausgebildet. An den Eiern
vot Aphelocheirus stehen die peripheren Poren eines Feldes
schriig gegen die Fldche des Eies mit ihren iusseren Enden der
Mitte des Feldes gendhert und sind gewiihnlicb verzweigt oder zu-
sammenlaufend, wdhrend die innerhalb dieser Randporen liegenden
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rechtwinktig gegen die Fliiche des Eies gestellt und einfach sind
(Fig. r A). Das Aussehen der Felder erinnert am meisten an die
gleichen Bildungen bei dem Ei von -\btozecta. Bei dieser Gattung
sind jedoch die Streifen zwischen den Feldern nicht so breit,
simtliche Poren sind verz\yeigt und haben alle unabhdngig von
ihrer Plazierung im Feld das gleiche Aussehen. An Eiern von
-\'r7a findet rnan in jedem Fekl nur 4-6 Poren, die an der Spitze

kleiner Flrhebungen miin-
den. H erausp rdp ariefi.e L'au-
coris-Eier haben grosse, ana-
stomasierende Poren, die aber
nicht zu polygonalen Figuren
angeordDet sind.

An gelegten Eiern von
A7ltelocfieirus rverden die
Randporen durcb hohe,
stark chitinisierte Leister
versteckt, die zwischen den
F-eldern verlaufen und so
iiber jedem Sechseck eine
kleine Zelle bilden. Diese
Leisten werden nach den
Seiten des Eies allmiihlich
immer hiiher. Im Mikroskop
treten diese Leisten an den
Seiten wie ein breiter Saum
um das Ei hervor (Fig. r a).
\ach KoRScHELT entspricht
jedes polygonale Feld einem
breiten Fortsatz einer Epi
thelzelle der Eikammer. Die-
ser Fortsatz ist an der gegen
das Ei gervendeten Fliche
mit feinen Franzen versehen,
um die die Chitinbildung im
Chorion stattfinden soll und
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Fig, r. a. Das Ei. Verg. 33. l. Ein pol'
gonales Feld eines aus dem Eileitcr heraus

preparierten Eies. r. Das )tikropylfeld.

die die genannten Poren hinterlassen. Zwischen den Fortsiitzen
rrerden die Leisten abgesondert.

Es fehlt der Unterseite des Eies von Aphebcrteirts an Poren
und Leisten im Gegensatz zum Verhdltnis bei unseren 0brigen
Wasserwanzen, bei denen die Eier an oder in Pflanzenteilen be-
festigt werden. An dem Ende des Eies, das dem Kopfdes Embryos
entspricht, gibt es beinahe ganz apikal ein strukturloses Feld ohne
Leisten und Porenkandlchen (Fig. I r). Im Zentrum dieses Feldes
ist die einzige Mikropyle vorhanden, die zu einem kleinem Rohr
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ausgezogen ist aber doch kaum an einem von oben gesehenen Ei
wahrgenommen werden kann.

Die Larve.

r. Stadiurn.

Die Grtisse des Ktirpers. Als durchschnittliche \\'erte er-
hielt ich bei Messungen der Kiirperlinge bzw. der Kt rperbreite
einer Anzahl von Individuen
2,zs bzw- r,., mm. (Tab. r

hier unten).
Die Ktirperform ist

bei der Larve des r. Sta-
diums liinglich oval (Fig. 2),
wird aber spiter in den fol
genden Stadien relativ brei-
ter, so dass sie bei der Larve
des letzten Stadiums als kurz
oval bezeichnet u,erden kann.
Der Kdrper verjilngt sich
stdrker nach vorn als nach
hinten und ist wie in den
tibrige[ Stadien dorsoventral
abgeplattet mit nicht deut-
lich gekielterVentralseite und
sparsamer Behaarung.

Der Kopf ist ein rvenig
in den Prothorax eingezo-
gen, dessen vordere Ecken
zu beiden Seiten des Kopfes
henorragen und zum Teil
unter den Augen liegen. tig. 2. Lane des r. Sradiums. ,rr,, ycso
Seine relative Griisse ist in n"ir*. /'rz Metlnotum. y'r,t Pronorun, nn,
diesem Stadium am grdssten dtrnnng d. stinkdruse / / I Abdoninalter

um dann durch die"folgen- sit !-9 \'ersr' 33'

den Stadien sukzessiv ab-
zunehmen (vgl. Tab. 2 hier unten). Die Augen sind, r,on der
Dorsalseite gesehen, schrdggestellt, nach hinten konvergierend mit
fast parallelen Seiten. \ach vom biegt die dorsale Flii.che des
Auges an der Ventralseite hinunter, rvo sie ausserhalb der Anten-
nen ein trianguld.res Feld bildet. liach hinteu und an den Seiten
reichen die Augen nicht bis an die Seitenrdnder des Kopfes, die
hier von einem schmalen Rand der Kopfkapsel gebildet u'erden.
Die griisste Breite hat der Kopf in gleicher Htihe mit dem vor-

-'s,d^
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deren Tei[ der Augen. Hier lduft der Seitenrand des Kopfes vor
der Vorderecke des Pronotums in einen stumpfen Fortsatz aus,
der in diesem Stadium abgerundet und nicht so deutlich ist. An-
tennen und Rostrum sind verhdltnismdssig grtiber gebaut als in
den folgenden Stadien, wo die genannten Organe immer zarter
werden. Die Antennen sind 4-gliedrig.

Thorax- Prothorax. Das Pronotum hat gleichmissig abge-
rundete Seitenrdnder und stumpfe Vorderecken. Die Parateqgite
sind an ihrem dusseren Rand mit einer Reihe von kurzen Dornen
versehen. Ahnliche Dornen kommen auch an allen hintenliegenden
Paratergiten, die des 8. und 9. Abdominalsegments ausgenommen,
vor. Die prothoracale Subcoxalplatte ist nicht Yom Paratergit ab-
gesetzt.

Mesothorax. Die vorderen und hinteren Rdnder des l\{esono-
tums laufen in diesem Stadium ganz parallel ohne Andeuturrg der
Fortsdtze, die die Anlagen der Deckfltigel bilden. Ventral liegt das
Paratergit nach hinten unter dem vorderen Rand des folgenden
Segments zum Teil versteckt. Die mesothoracale Subcoxalplatte
ist in diesem Stadium nicht von der metathoracalen abgetrennt
(vgl. Fig. 4), ist aber in ihrem hinteren Teil durch eine deutliche
Sutur vom Mesosternum abgegrenzt.

Metathorax. Das Metanotum ist gut ausgebildet, gross mit langen
Seitenrdndern, die an der Bildung des Kiirperrandes teilnehmen. Nach
hinten verdeckt es ganz das r. Abdominaltergit s'ie auch den vor-
deren Teil des 2., von dem nur ein schmaler Streifen unbedeckt
bleibt. Seine Hinterecken sind abgerundet. Das Paratergit liegt
nach hinten zum Teil unter dem an den Seiten vorspringenden z.
Abdominalsegment. Die Grenzen zwischen dem Paratergit und der
mesothoracalen Subcoxalplatte und zlvischen dem Paratergit und
dem z. abdominalen Paratergit sind nicht deutlich. Die Subcoxal-
platte ist gut vom z. Abdominalsegment abgesondert, hengt aber
mit der mesothoracalen Subcoxalplatte eng zusammen.

Abdomen. Das Tergit des I. Abdominalsegments ist nur
eine schmale Chitinschiene, die jedoch in diesem Stadium grijsser ist
als in den folgenden, bei denen es sich allmdhlich verkleinert.
Das z. Abdominalsegment ist in diesem Stadium wenig ausge-
bildet. Der sichtbare Teil des Tergites besteht nur aus einem
schmalen Streifen, wiihrend sein vorderer Teil vom Nletanotum und
zum Teil auch vom r. Abdominaltergit bedecl't wird. Hier liegen
also drei Tergite aufeinander. Das Paratergit und das Sternit sind
aber besser ausgebildet.

An den folgenden Segmenten siod die Hinterecken nicht in
Spitzen ausgezogen wie bei alteren Larven. USSING sagt: )Die
Abdominalsegmente laufen jederseits in einen feinen Dorn aus, der
unter dem Mikroskope aussieht, als ob er in zwei Rorsten geteilt
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wlre. Mit dem Grtisserwerden des Tieres verschwindet er., Die
Bildungen, auf die UssrNG hier abzielt, ktinnen nichts anderes als
die von drei oder mehreren langen Haaren gebildeten Biischel sein,
die gleich vor den Hiuterecken plaziert sind. Es ist jedoch ein
Missverstdndnis zu glauben, dass diese Haare bei dlteren Larven
verschwinden. Sie sind noch bei den Imagines gut.entwickelt.

Der relative Abstand zwischen den querovalen Offnungen der
Stinkdri.isen am Hinterrand des 3- Segments ist in diesem Stadium
am griissten, wird aber nachher allmiihlich verkleinert (Tab. z). Die
Offnungen sind hier auch am grdssten. Die Driisen treten bei
jungen Larven sehr deutlich wie ein Paar rotbraune Sickchen
durch die Kiirperwand henor (Fig. z).

Die Grenzen zwischen dem !. und 6. und den sich daran
schliessenden Segmenten sind nur durch schwicher chitinisierte
Linien angedeutet. Unmittelbar vor dem Hinterrand jedes Ster-
nites sitzen medial etwa sechs kurze Dornen und jederseits ausser-
halb dieser eine ldngere Borste, mit Hilfe von uelchen man leicht
wahrnehmen kann, wo die Grenzen der Segmente metlial gehen
und so konstatieren kann, dass die letzten Segmente in diesem
Stadium bei den beiden Geschlechtern nicht verschieden ausgebildet
sind. Das II. Segment, der Analkonus, ist deutlich ausgebildet.

Die Extremiteten haben einen verhdltnismissig griiberen
Bau als in den folgenden Stadien. Die Tarsen sind z-gliedrig,
nicht r-gliedrig, obgleich das kleine, innere Glied besonders an
den Hilterbeinen nicht immer deutlich abgesetzt ist. Die Klauen
sind gross. Die Empodien, die man bei anderen \\'asserwanzen
nicht wiederfindet, sind als geringelte Haltborsten ausgebildet
(vgl. Fig. 5), die an den Vorder- und Mittelbeinen etwa % der
Liinge der Klauen betragen. An den Hinterbeinen sind sie er-
heblich kiirzer. Die Mittel- und Hinterbeine sind mit krdftigen
Dornen ausgertistet. Die Behaarung ist an den Vorderbeinen
sparsam. Die Hinterbeine sind nicht so typische Schrvimmbeine
wie bei iilteren Individuen. Lange Schrvimmhaare findet man fast
nur an den Tarsen, kaum an den Tibieo. Distal am letzten Tar,
salglied jedes Fusses sitzen einige platte Borsten von einer eigenen
Form (vgl. Fig. 5).

Betreffs der inneren Organe ist zu bemerken, dass die quer
gestellte Tracheenblase irn ltesothorax schon hier leicht zu beob-
achten ist. Die geschlossenen Stigmen sind kaum sichtbar.

Die Farbe. Die Larve des r. Stadiums ist fast ganz durch-
sichtig, so dass die inneren Organe leicht durch die Ktirper-
wand wahrgenommen werden kdnnen. Eine stdrker chitinisierte
Partie gibt es jedoch am 3. Abdorninaltergit, r'o sie sich jeder,
seits ein u'enig ausserhalb der Drtsentiffnungen ausdehnt. Diese
dunklere Partie setzt sich nach vorn iiber das 2. Abdominaltergit
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und den Hinterrand des tr{etanotums fort und lauft nach hinten
tiber das 4. Tergit in zwei trianguliire Felder aus. Der Vorder-
rand des Pronotums hat auch einen schmalen dunkleren Streifen.
Es gibt also z$'ei markierte dunklere Partien an der Dorsalseite
der jungen Lan'e. Siimtliche Thoracaltergite sind medial etwas
stdrker chitinisiert. r'as aber nicht deutlich hervortritt.

r. Stadium,

Die Ktirpergrtisse. Kdrperliinge 3,,3 mm. Kdrperbreite 2,,: mm.
Beziiglich der Proportionen zwischen den verschiedenen Kiir-

perteilen ist hier wie bei den folgenden Stadien zu bemerken, dass
sie, rvie vorher betont, sich rvdhrend der Entwicklung nach der
einen oder anderen Richtung allmiihlich verdndern (Tab. z).

a

Thoras. An dem Me-
sonotum treter die Deck-
fltgelanlagen als breite, kurze
Fortsitze hervor. Von die-
sen geht jederseits der Hin-
terrand des Tergites schrdg
nach hinten, also nicht pa-
rallel mit dem vorderen Rand
(Fig. 3 a). I\{edial bildet der
Hinterrand einen breiten,
stumpfwinkligeo Lappen,
dem Scutellum der Imago
entsprechend. DieThoracal-
und Abdominalsegmente zei-
gen iibrigens dasselbe Aus-
sehen u'ie bei jtiogeren
Larven.

Die Extremiteten.
Die Tibien der Hinterbeine
haben auch einen spiirliihen
Besatz von Schwimmhaaren
an ihrem Ende.

Die Farbe. Der Kiir'
per ist starker chitinisiert als
im vorhergehenden Stadium.
Das dunklere Feld in der
Mitte des Ktirpers ist hier
erheblich grtisser. Die Tho-
racaltergite sind io diesem
Stadium dunkler braunge-
ftirbt. Ein breiter Streifen

tr-

6

c

Fig. 3. Die recbte, dorsale Thoracalseite der
LaIve- a 2. Stadiurn, ,3. Stadi'rm und .4.

Sudium. Die Bezeichnung sie an Fig. 2.
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lings der Seiten.der Thorax aber fast durchsichtig. Das Pronotum
hat lengs des Hinterrandes einen helleren Streifen; )Ieso- und
letanotum sind jederseits der Mittellinie mit einem hellen Fleck

vor dem Hinterrand versehen. Die dunkleren Felder an den bei-
den letztgenannten Tergiten sind daher breit bogenftirmig mit der
Konkavitit nach hinten gerichtet.

3. Stadium.

Die Kii r p e r g r ii ss e. Kiirperlinge 4,r3 mm. Kiirperbreite
2.8, lnm.

Der K o p f. Der Fortsatz des Kopfes ausserhalb des vorderen
Teiles des Auges ist hier stumpfwinklig vorragend.

Thorax. Die Deckfliigelanlagen sind ausgezogener, so dass
tlie Seitenrdnder von NIeso' und Metathorax hier gleich lang
sind (Fig. 3 /). Der Scutellumfortsatz ist auch grdsser. Das Meso-
und Metanotum sind medial von etwa gleicher Ldnge. Das Meta-
notum iibrigens wie im vorhergehenden Stadium. Ventral ist die
mesothoracale Subcoxalplatte zum Teil von der metathoracalen
abgetrennt.

Abdomen. Die Hinterecken der Segmente sind schwach
nach hiDten in Spitzen ausgezogen.

Die Extremitiiten. Die hintere Hiilfte der Hintertibien
hat einen verhdltnismiissig dichten Besatz von langen Schwimm-
haaren,

Die Farbe wie im vorhergehenden Stadium. Das dunkle
Feld des Abdomens hinten mit einem mit diffusen Grenzen verse-
henen hellen Medialstreifen.

4. StadiuD.

Die Ktirpergrdsse. Kdrperlinge 5,3: mm. Kiirperbreite
3'ee mm.

Thorax. Die Deckfltgelanlagen grtisser. Der Seitenrand
des Metanotums ist klein im Verhdltnis zu dem des Mesonotums
(Fig. S d. Der Hinterrand des Metanotums erreicht nicht den
Hinterrand des r. Abdominaltergites. Die mesothoracale Subcoxal-
platte ist nunmehr nach hi[ten von der metathoracalen abgegrenzt
(Fig. a). Das metathoracale Paratergit ist schmal und irr seioem
inneren Teil noch mit dem z. Abdominalsegment ohne Sutur
verbunden.

A b d o m e n. Die Hinterecken des 3.-6. Abdominalsegments
sind spitz nach hinten ausgezogen. Die Spitzen liegen aber eng
an dem Seitenrand des folgenden Segmentes, rveshalb der Kiirper-
rand doch einen kontinuierlichen Verlauf hat. Die Abdominalseg-



r 90 ENTOIdOLoGISK I IDSKRTFT r927.

mente sind gut voneinander abgegrenzt. In diesem Stadium kann
man das Geschlecht der Larve leicht bestimmen- Das 7. Abdo-
minalsternit der rveiblichen Lan e ist ndmlich mitten nach hinten stark

i

t'ig. 4. Die linke, ventrale Thoracalscite der
I-are vom 4. Stadirm.. rrry mesoth. Parater-
git, ,Brl mesoth. Subcoxalpl., nQt ,fretath.
Paratergil, rrrtur metath. Subcoxelpl., lrltl protb.
Paratergit, J/? metarh. Stigma, r/J r. abd.

-Stigma, z. ardr 2. abd. Segoent.

Fig. 5. llitteltarsus von
der Larve des 4. Sta

ausgeschweift, was noch besser im folgenden Stadium wahrgenom-
men q'erden kann.

Die F a r b e zeigt dieselbe Variation wie im folgenden Stadium.

5. Stadium.

Die Kdrpergrtisse. Ktirperldnge 7,35 mm. Kiirperbreite
!,56 Inm.

Thorax. Die Deckfliigelanlagen reichen fast bis an das 3.
Abdominalsegment (Fig. 6). Sie sind nicht durch irgendeine Sutur
vom mittleren Teil des Metanotums abgesondert, wie Burr-rn's
Figur angibt. Der Metathorax ist hier bedeutend reduziert und
erreicht nicht den Kiirperrand. Das Metanotum bedeckt nur den
vorderen Teil des I. Abdominaltergites. An den Seiten liegt es
teili!'eise unter den Deckfliigelanlagen. Seine Seitenecken sind ab-
gerundet. Die mesothoracale Subcoxalplatte ist von der metatho-
racalen differenziert, nicht aber ganz vom mesothoracalen Paratergit

I
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abgegrenzt. Vom metathoracalen Paratergit kann an der ventralen
Ktirperfliche nichts u ahrgenommen rverden.

A b d o m e n. Das z. Abdominalsegment ist rvohl ausgebildet.
Sein Paratergit reicht bis an das mesothoracale Paratergit. Die
nach hinten ausgezogenen Hinterecken des 3.-6. Segmentes sind
hier nicht an den Seitenrand des folgenden Segmentes gedriickt.
Die verschiedene Ausbildung des 7. Sternites bei minnlichen und
weiblichen Larven ist hier stark ausgepragt. BUTLER'S Figur einer
I-arve des letzten Stadiums scheint eine Larve kurz vor der letzten
Hiutung darzustellen. Gewisse liinzelheiten bei derselben diirften auI
die durchschimmernde Imago-
haut zuriickzufiihren sein. Der-
art ist es zu erkliren, dass die
Seitenteile des Mesonotums von
ihrem mittleren Teil abgeson-
dert zu sein scheinen.

Die Iixtremiteten. Die
Vorder- und Mittelbeine haben
an der hinteren, unteren Seite
von Trochanter, Femur, Tibia
und Tarsus eine kurze, dichte,
ri.ick$ertsgerichtete Behaarung.

Die Farbe. Die Farbe
zeigt grosse Variationen. Die
Individuen ktinnen mehr oder
weniger hellgefirbt sein. So
sind z. B. einige fast ganz hell-
braun nur mit einer schrvachen
Andeutung hellerer Farbe an
den Partien, die an anderen
Exemplaren ganz gelb sind.
Die hellen F"lecke," die -"n "t*.u. 

Larve des 5. Stadiums. \'ersr. Io.

seitwirts von der Mittellinie am
Metathorax findet, sind jedoch immer deutlich hervortretend. Der
Kopf ist auch wenigstens zwischen den Augen heller gefiirbt, zeigt
aber oftmals einen ausgepregten, rd,tlichen Farbeuton, wie es i.ibri-
gens auch beim ganzen Tier der Fall sein kano. Die am tiftesten
vorkommende Farbenverteilung ist wohl die, die schon fiir das 2.
und 3. Stadium angegeben ist, obgleich die dunkleren Partien hier
noch stdrker chitinisiert sind, rveshalb die hellen Felder des Meso-
und Metathorax und der rings um den Kdrper verlaufende, breite,
fast durchsichtige Streifen stark hervortreten. Die Ventralseite ist
einfarbig hell. Beine, Antennen und Rostrum sind hellgelb. Einige
Iixemplare zeigen eine etwas verschiedene Farbenzeichnung (F'ig. 6).
Sie haben nimlich 

^m 
4. Z. Abdominaltergit jederseits derMittellinie

.-. r 
---')

7 t
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einen uoregelmdssigen, hellen Fleck, der am 4. Segment am grdssten
ist, am 7. Segment aber wenig hervortritt. So gezeichnete Exem-
plare haben oft eine distinL:tere Farbenverteilung.

Tafullt r-

Durchschnittsu'erte verschiedener Kcirperteile in mm

stadium
Kirrper
Iiinge

ridrper-
breite

Koplbreite zirischen Seilenrand Seirenraud
d. Ofn. d.llesothor. d. )lerathor

d. Stinkdr.

3''3

5,3,

l,{9

u,r3

2,89

3'ee

5.56 r.93

o,s8

Is6

o,35

Tabellc z.

Verhiiltnisse zrrischen verschiedenen Kiirpeneilen

K ttrperlin gc
Kttrp€rbreile

Kijrpcrbreite
Koplbreite

Kttrperbreite :

Orn. d. Srink,i.

Seirenrand d. I

Mesothor. : Sei- 
|

tenrand d. Me- 
Itathor. I

I,53

l,ai

2.8A

r,p6

3'"2

3't6

I
5.

I{orphologische Umwandlungen beim Ubergang der Larve
zum ImaSostadium,

Die morphologischen Verdnderungen. die im Bau des Chitin-
skelettes beim L:bergang der Larve zum Imagostadium eintreten,
treffen hauptsachlich die Thoracal- und hinteren Abdominalsegmente.

Thorax. Die prothoracale Subcoxalplatte ist bei der Imago
Yom Paratergit deutlich getrennt. Die Seitenteile des Mesonotums

4.

5.
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sind von dessen medialer Partie abgesondert und bilden nun die
rudimenteren Deckfliigel, an deren Bau die Paratergite auch
teilnehmen. Unter den Deckfliigeln gibt es jederseits ein kompli-
ziertes System von Hohlraumen lFig. 7 ah. z7). die ich in einer
friiheren Arbeit eingehender beschrieben habe. SzABO-PA'I.{y
sagt betreffs dieser Hohlriiume, deren Bau und Verbinduog mit
dem Tracheensystem er iibrigens nicht neher bespricht, dass sie
jederseits unter einenr Fortsatz des t. AbdominalsegmeDtes gelegen
sind, und dass sie unter den Deckfliigeln .mit einer kleinen, r'on
einem lamelldren Chitindeckel bedeckten Offnung enden. Diese
Hohlriume liegen jedoch
ganz innerhalb des Thorax,
nicht innerbalb des von
Sz.{ts6'P.{TAr als das r. an-
geseheuen z. Abdorninalseg-
mentes. lls ist schuer zu
erkennen, rvas Szrg6-P.t.rrtt
darunter versteht, dass die
Hohlrdune unter den Deck'
fliigeln mit einer lon einem
Deckel verschlossenen Ofl--
nung enden sollten. \\-ahr-
sclreinlich bezeichnet er hier-
mit eine Bildung, die unter
den Deckfli.ieeln am 2. Ab- Fig. 7. D€r Meso- und Uetathorax uod das z.

dominaltersii et\ as ausser- Abd segmen-t d€r lmago von links ses'hen'
; ,, ; -' .Der Deck8ugel entfemt. ,i,r, nusserer Hohl.
halb des Kudlments des rlu- ratrm, /, Flug;I,I Forrsatz (ter z. Subcoxatpl.,
gels gelegen ist (Fig. 7 so2). in in;eM Hohtaum, zJJr lftsosremum, ,z/,,
DieseBildune steht aber nicht }Ieta.otum, rot rLnd soz Sinncsorgane. .ray

direkt mit "den senannten Sinnesorgan d€s 2. Abd.stemits. rr2 mesotL.
;; ;';-.. ..-- :-- -o-------- Subcoralpl., r.jr Eetath. Subcoxalpl., sorr Scutlohlraumen lm /,usammen' tellun. i z r. ,ttd.te,gtr. 2 aH:s 2. Abd.
hang. Von derselben lSuft segtenr.
nach vorn abet auJf d,emTer-
git des Segments eine relativ seichte Furche, die doch fast aus-
geebnet wird, ehe sie den Thorax erreicht. Bei meinen Unter-
suchungen tber das betrefende Organ habe ich konstatiert, dass
es ein Sinnesorgan mit stiftftihrender Membran ist, das jedoch
nicht mit dem bei anderen lVasserrvanzen vorkommenden Tympa-
nalorgan identisch ist, das ja einem ihnlichen Organ (saz) in den
thoracalen Hohlrlumen unweit des metathoracalen Stigmas bei
Aphelocfteirus entspricht. Die beiden genannten Organe will ich
in einem speteren Aufsatz rveiter besprechen. Die mesothoracale
Subcoxalplatte ist bei der Imago von den umgebenden Skeletteilen
ganz abgesetzt.

Das Metanotum ist rvenig chitinisiert, lr-eshalb sein einziger

i,,i ;ii;,
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unbedeckter Teil zwischen den Deckfltgeln hellgefdrbt ist. An
den Seiten sitzen die rudimeoteren Fliigel. Die metathoracale Sub-
coxalplafte ist grtisser und hat sich faltenliirmig iiber die Hinter-
hiiften verliingert.

A b d o m e n. Das r. Abdominaltergit ist wie das Metanotum
schwach chitinisiert.

Die Hinterecken der meisten Segmente sind in krdftige Spit-
zen nach hinten ausgezogen. Die Offnungen der Stinkdriisen sind
hier kleiner und einander mehr gendhert, liegen aber immer noch
dorsal am Hinterrand des 3. Tergites im Gegensatz zu der Lage
bei den Imagines der meisten i.ibrigen Wanzen, wo sie ventral
am Thorax mtnden.

Die Umrvandlungea der letzten Segmente, die mit dem Uber-
gang der Larve zum Imagostadium zusammenhdngen, u,il[ ich
nur kurz erudhnen, da ich sie friiher besprochen habe. Man
kann schon eioige \Vochen vor der letzten Heutung die Imagohaut
innerhalb der Kiirperwand der Larve q'ahrnehmen und so leicht
die Skeletteile der Imago unterscheiden, die den Segmenten der
Larve entsprechen.

Das 5. Tergit des Mdnnchens ist nach hinten in einen breiten,
abgerundeten Lappen ausgezogen, der zum griissten Teil die fol-
genden Segmente bedeckt. Dieser Lappen, der eine Falte bildet,
deren beide Lamellen durch kurze Chitinbriicken eng verbunden
sind, liegt innerhalb des 5. Tergits der Lan'e, streckt sich aber vor
dem Ausschliipfen der Imago aus der Larvenhaut nach hinten,
wobei seine Falten sich ausgleichen, doch nicht ganz, weshalb sie
rvie seichte, quergestellte Furchen zuriickbleiben. Bei der Larve
ist ja das 9. Segment dorsal das letzte, beim Minnchen aber liegen
auch das Io. und das rr. Segment, der Analkonus, auf der Dor-
salseite. Auch ein Teil des 9. Sternits, das sich bei der Larve
vor dem Analkonus befindet, liegt bei dem Mennctren dorsal. Bei
der Larve kann man kurz vor der letzten Hautung u'ahrnehmen,
wie der genannte Teil des 9. Sternits der lmago innerhalb des 9.
Sternits der Larve eingefaltet ist. Bei der Heutung rverden aber
die Falten ausgeglichen, und das 9. Sternit entfaltet sich ganz,
u,obei der Analkonus auf die Dorsalseite verschoben wird. Als
bemerkenswert ist hervorzuheben, dass zrvei Paar Styloide vorhan-
den sind (Fig. 8), nicht nur ein Paar s'ie bei den iibrigen \\-asser-
wanzen. Die Styloide der anderen \\'asserwanzen, die den vor-
deren Styloiden von Aphelocheiras entsprechen, werden als Ab-
schniirungen oder einfache F'ortsetze der Ventralplatte des 9. Seg-
ments betrachtet. Die beiden letzten Styloide bei Apheloclciras
sind unzu'eifelhaft Bildungen, die durch Umgestaltungen von dem
hinter der dorsalen Offnung des Segments gelegenen Teil des Ster-
nits entstanden sind, weshalb ich sie auch als Styloide bezeichne.
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Bet ,N'aucoris, deren g. Segment im grossen denselben Bau zeigt,
sind die hinteren Styloide nicht ausgebildet. PorssoN hat das linke
und rechte vordere Styloid bei Aphelocheirus verwechselt.

Bei der weiblichen Larve liegen das 6. vi 7. Segment des
Weibchens ganz innerhalb der entsprechenden Segmente der Larve
und zum Teil in diesen
eingefaltet. Bei der
Hiiutung entfalten sie
sich, so dass das 7.
Segment die folgenden
Segmente ganz ein-
schliesst, wobei seiue
beiden Hdlften sich
nach hinten und nach
innen verschieben. bis
sie mit ihren Hinter-
rdndern medial einan-
der beri.ihren. Gleich-
zeitig rvird auch das 5.
wie besonders das 6.
Tergit medial in einen
stumpfen Lappen nach
hinten verlengert.

Die Extremit d-
t e n. Die Tarsen wer-
den 3-gliedrig.

Dass die brachyp-
teren Individuen der
Art neoten sein sollten,
wie !VESENBERc-LUND
und JtNsex-He.rnur
meinen, scheint nicht
zutreffend zu sein. Die
morphologischen .IJm-
u'andlungen beimUber-
gang der Larve ins Fiq. 8. a und , das linke bz$.. rechte, vordere
Imagostadium wider' - Styloid. r die beiden hinreren Styloide.
sprechen entschieden
dieser Ansicht, wozu kommt, dass die Art noch 5 distinkte Larven-
stadien, die gewtihnliche Anzahl bei den Wasserwanzen, auf-
weisen kann.

Biologie.
Wdhrend der letzten Sommer hatte ich mehrmals Gelegen-

heit, Copulationen zwischen den Imagines zu beobachten, die ich

a 6
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in der Lagan gesammelt hatte und die ich spdter monatelang in
Aquarium gehalten habe. Bei der Begattung sitzt das Mdnnchen
immer auf der linken Seite des \\ieibchens mit dem Kopf iiber
ihrem linken Deckfliigel (Fig- 9). Mit den Vordertarsen klammert

er sich an die Ecken
des Pronotums fest,
$iihrend die Mittel-
tarsen um den Rand
des Abdomens grei-
fen. Seine Hinter-
beine sind gerade
nach hinten gerich-
tet und nehmen am
Festklammern nicht
teil. Die Ldngsachse
tles Mdnnclrens ist
rviihrend des Aktes
der des \\ieibchens
beinahe parallel.
Dass Usst\G copu-
lierende lndividuen
gesehen hat, die eine
rechtrvinklige Lage
zueinander einnah-
men, beruht s'ohl
rlarauf. dass die'l'iere beunruhigt
sorden sind, wes-
halb sie sich zum
Teil voneinander ge-
liist haben.

lis scheint bei
den Wasserwanzen
Regel zu sein, dass
das Miinnchen bei
der Begattung auf

tig. 9, Miinnchen unal weibchen in Coputa. \'ergr. a. der einen oder ande-
ren Seite des Weib.
chens und nicht

mitten auf demselben sitzt. Bei eioigen Arten wie z. B. Abtonecta,
t\-ey'a und. Rarnlro kollr.mt rechts' und linksseitige Begattuog ab-
wechselnd vor, bei anderen Arten dagegen entrveder nur rechts-
seitige, rvie bei den grossen Corita-Arten, oder nur linksseitige, wie
bei kleineren Coira-Arte\ -\hucoris wrd. Aphelochtints. 'r\ie Plea
sich in dieser Hinsicht r-erhilt ist nicht ganz klar. !\'EFELSCHI:ID, der
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die Biologie dieser Art eingehend studiert hat, sagt, dass er in
deo Fillen, wo er besonders darauf achtete, fand, dass das Miinn-
chen bei der Ilegattung auf der rechten Seite des \\'eibchens sass.
Er teilt aber eine Figur mit, die zu'ei copulierende Inditiduen in
linksseitiger Begattung darstellt.

Die . Ineinanderftigung der beiderlei Geschlechtsorgane wird
bei Aq/tdocheirus dadurch kompliziert, dass beim tr{d.nnchen der
Penis ganz dorsal aus dem 9. Segment heraustritt, s'eshalb die
Dorsalseite des 9. Segments so gedreht werden muss, dass sie der
Ventralseite des Weibchens anzuliegen kommt. \\'ie ich hier oben
schon gezeigt habe, reprasentiert aber der grtissere Teil der Dor-
salfldche des 9. Segments in der Tat das Sternit des Segments,
obgleich er bei der letzten Heutung dorsal verschoben u'ird. Be-
trefls der Art und Weise u,ie die Geschlechtsorgane zusammenge-
ftihrt werden und der Bewegungen, die dabei von den letzten Ab-
dominalsegmenten ausgefiihrt rverden, sind bei den \\'asserwanzen
verschiedene Begattungstypen zu unterscheiden:

I. Die letzten Abdominalsegmente des Mennchens sind so
beweglich verbunden, dass sie um den Rand des rteiblichen Ab-
domens gedreht werden ktinnen, worauf die beiderlei Geschlechts-
organe ineinandergeftigt werden. Dies ist bei -\'olonecta der Fall.

2. Der Hinterkiirper des i\Iinnchens wird ldngs zu diesem
Zwecke modifizierter Nehte dermassen gefaltet, dass die Dorsal-
seite des 9. Segments die Ventralseite des Weibchens beriihrt.
)'epa. Bei Ratulra sind die Verhdltnisse erheblich einfacher.

3. Zwischen dem 5. und 6. Segment dffnet sich an der einen
Seite des mdnnlichen Abdomens eio Spalt, der fast bis in die Ktirper-
mitte reicht und die dadurch zustande kommt, dass die Interseg-
mentalmembran zwischen den Segmenten nach innen eine grosse
Falte bildet. Der Kdrperrand des weiblichen Abdomens rvird in
den Spalt hineingepasst, so dass die vor dem Spalt gelegenen Seg-
mente des Md.nnchens iiber das Weibchen zu liegen kommen,
rvihrend die hinter dem Spalt befindlicheD Segmente unter den
weiblichen Ktirper gebogen werden, worauf die Copulationsorgane
zusammeotreffen. Corira, Ap heloc/tuzTzs (wahrscheinlich auch -\'aa-
coris).

Bei den beiden ersten Typen sind die Abdominalsegmente sym-
metrisch gebaut, weshalb es ja nahe liegt sowohl rechts- wie links-
seitige Copulation anzunehmenr was bei .\'42a auch der Fall ist.
Bei ,\"olonccta haben jedoch WESENBDRc-LUNI) und LEHUANN im-
mer nur linksseitige Copulation beobachtet. HAGE\I-{\N und PoISsoN
aber behaupten, dass die Begattuog dieser Art rechtsseitig ist.
Nach meinen Beobachtungen kann das Zusammenfiigen der Ge-
schlechtsorgane bei diesem Tier tatsdchlich von beiden Seiten
stattfinden.

l5-27a6:.. Ealon@l- 'l idsk,. l/9. a8- HAll.4 (,92i).
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Der letzte Typus scheint immer mit einer mehr oder weniger
stark ausgesprochen asymmetrischen Ausbildung einiger Abdomi
nalsegmente im Zusammenhang vorzukommen. Am besten tritt
dies bei Coriza hervor, aber auch bei Allulocheirus ist die AsyIn'
netrie auffallend. Bei Narcoris ist sie nicht so hervortretend, ob-
gleich sie ganz deutlich q'ahrzunehmen ist. Die Asymmetrie be-
steht nicht nur darin, dass die Segmenthiilften verschieden gebaut
sind, sondern auch darin, dass der Mittelkiel der Ventralseite des
Abdomens bei Arten mit linksseitiger Begattung etq'as nach links,
bei Arten mit rechtsseitiger Begattung nach rechts abgelenkt ist.
llei .\'aucoris ist, rvie ich in einem friiheren Aufsatz hervorgehoben
habe, diese Ablenkung das einzige Zeichen der Asymmetrie.

In bezug auf die Bedeutung der Asymmetrie behauptet H.,r.-
cElrA\r, dass sie darauf hinauslduft, den tiefen, bis in die Ki;rper-
mitte reichenden Spalt entstehen zu lassen. Dies gilt vielleicht
auch ftr Cori*a aber nicht fiir Aphelocheirus eslit,alis, bei *el-
cher Art die Intersegmentalmembran einen beinahe ebenso tiefen
Spalt an der linken Seite wie an der rechten bildet. Die Asym-
metrie muss mit der komplizierten Lage in Zusammenhang ge-
bracht werden, die die Segmente bei der Regattung einnehmen
miissen, was aus der folgenden Beschreibung der Begattung weiter
hervorgeht.

Von den Imagines, die ich am I. Mai vorigen Jahres in der
Lagan einsammelte, wurden Minnchen und ll:eibchen ftr sich iso-
lien um am 3I. Mai rvieder zusammeogebracht zu rverden, r'orauf
die Tiere sofort zu copulieren anfingen. Imagines, die ich Anfang
Juni in demselben Fluss sammelte, copulierten, sobald sie in das
Glas gelangten, in dem ich sie nach Hause brachte.

Wenn ein Minnchen das \A-eibchen erfasst, plaziert es sich
zuerst etwa mitten auf ihren Riicken, worauf man wahrnehmen
kann, wie der vorher genannte Spalt zwischen dem 5. und 6. Seg-
ment zustande kommt. Das Mtnnchen kriecht dann auf die linke
Seite des Weibchens. so weit dass es den Rand seiner letzten
Segmente unter das \\'eibchen fiihren kann, rvobei die rechte Seite
des \\'eibchens in den Spalt eingepasst wird. Um die Seitenteile
des 6. und 7. Segmentes urter die u,eibliche Ventralfldche zu
bringen, mtissen die betreffenden Segmente so rveit wie miiglich
herabgesenkt rverden, was dadurch ermiiglicht wird, dass der Mittel-
teil des 6. Segments mit seinem hinteren Rand stark nach unten
geneigt lr,ird, rvobei sein vorderer Teil in die Einbiegung einge-
passt wird, die in dem Hinterrand des 5. Sternits etwas nach links
von der Meclianlinie vorhanden ist (Fig. ro). Die Mittelpartie
des 7. Stemits liegt t'agrecht, aus dem 6. Segment beinahe ganz
ausgezogen. Auch das 8. Segment wird aus dem 7. Segment aus-
gezogen und infolge dieser Streckung der letzten Segmente, kann
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also das 9. Segment gegen die Spitze des weiblichen Abdomens
eingebogen werden. Zugleich wird das 9. Qegment etwas um seine
Langsachse gedreht, so dass die dorsale Offnung des Segments,
durch die der Penis heraustritt, etwas nach der Seite gerichtet
rvird. Die Begattung u'ird natiirlich dadurch kompliziert, dass die
letzten Segmente des \\'eibchens, die die weiblichen Geschlechts-
organe tragen, ganz im Z. Segment eingeschlossen sind, dessen
Teile bei der Begattung auseinander gebogen rverclen.

Das vordere Paar q
Styloide des Miinnchens
umfasst das 8. und 9.
Segmeflt des \['eib-
chens. Das rechte Sty'
loid liegt dabei Ventral
vom 8. Segment des
\\'eibchens an der rech-
ten Seite derjenigen
Iiurche, die ldngs tber
das 8. Stemit verliuft
und die es ermiiglicht,
dass die zum 8. Seg-
ment gehdrigen Gona-
pophysen auseinander
gefiihrt werden kiinnen,
rrobei die Furche aus-
geglichen wird. Das
linke Styloid liegt der
linken Seite des 8. und
9. Segments des \\'eib-
chens an. Die beiden
hinteren Styloide, die
bei anderen Wasser-
rvanzen fehlen. dienen
sicher dazu, die rveib-
lichen Gonapophysen,
die die kurze Ovipositor bilden, voneinander zu entfernen. Be-
ziiglich der Funllion der Styloide bei Landq'anzen sagt EKBI-olr:
.Their function is not confined to gripping and holding fast -they are also intended for opening the genital valves of the female,
und Srxcs-Pnurrlr: ,It appears that the parameres (Styloide) do
operate to some exteot in keeping apart the gonapophyses rvhich
hide the female gonopore). Bei meiner Kenntnis von der Copula-
tionslage der entsprechenden Bildungen, der vorderen Styloide, bei
Aphelochciras, neige ich zur Annahme, dass diese nur zum Fest-
haken dienen.

?

rr 5,

Fig. ro. a Di€ letzten Abd.segmeDte voD Minnch€n
und WeibcheD in Copula von unten gesehen. d Die
Ventralniche dcl letrten SegE€nte des MiDnchens in

aormaler Lage. r5-r9 das 5.-9. Abd.segment.
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Die dem 8. Segment angehtirenden Gonapophysen serden also
jederseits zwischen einem vorderen und einem hinteren Styloid ein-
gefi.igt (Fig. tr), rviihrend die medialen Gonapophysen des9. Seg-
ments iiber den hinteren Styloiden etwas auseinandergedriickt lie-
gen. Die lateralen Gonapophysen des 9. Segments bleiben in ihrer
urspringlichen Lage und dienen wohl als Tastorgan, u,as der lange
Haarbesatz wahrscheinlich macht. \\'enn das minnliche Copula-
tionsorgan in die Bursa copulatrix eingefiihrt ist, wird es an seiner
Ilasis von den hinteren Styloiden umgeben.

Der Begattungsakt dauert mehrere Stunden. Individuen, die
a8 am Abend zu copulieren ange-

fangen hatten, waren am Mor-
gen fort$'iihrend vereinigt.
Deutlich ist, dass die Begat-
tung in Reprisen vorsichgeht.
\\'enn die Geschlechtsor-
gane nicht ineinandergeftigt
sind, sitzt das Minnchen
mitten auf dem Riicken des
\\'eibchens. Im Gegensatz
zu einigen anderen Wasser-
rvanzen rvie z. ts. Plea, bei
rvelcher Art Individuen in
Copulation sich bei der klein-
sten lleriihrung sofort von-
einander entfernen. werden

napophysen und der dorsale Teil des E. Seg. copulierende Aphelocheirus-
ment! €ndernt). rrq, die Bursa copulatrix, A,, A Inaividuen niclit so leicht
die Gonaooohvsen des 8. Sesnents des \\'eib.
.r"n., 2rl, i,i minnliche co;ukrionsorg"n, r 8 Ses[ort' . wenn man . sle oe'
das 8. Seglnent des \reibchens, 19 das 9. Seg- ruhrt. luan kann Sle Sogar
menr des UiiDnchens, lql / das lioke, vordere mit einer Pinzette fassen und
Styloid, tylr 

-die 
hinrercn Srrloide, t Z-8 das avf den Erdboden plazieren,

T und 8' Tergit des Menncheni rvo das weibchen 
-mit 

dem
I{iinnchen auf dem Rtcken

umherkriecht, ohne dass sie davon beunruhigt werden. Es ist des-
halb nicht schu'er, sie in kochenden Alkohol zu tauchen um sie
in der Copulationsstellung zu fixieren. Wenn man dann die vor,
deren Teile der Tiere in Paraffin einschliesst, ist es leicht die in-
einandergefiigten Geschlechtsorgane zu sezieren.

Diejenigen \\'eibchen, die von den Mdonchen am r. Mai iso.
Iiert rvurden, legten Ende Mai eltwicklungsfihige Eier, weshalb
sie schon im April befruchtet worden sein miissen. Diejenigen
\\'eibchen, die am ro. Juni eingesammelt vurden und dann sofort
copulierten, begannen die Eiablage nach fiinf Tagen und fuhren
damit u'ehrend des Restes des Juni und des grtisseren Teiles des

a,

q,,

Fig. r!. llennlich€ und seiblichc Geschlechts-
organe ineinandergefiigl, von ob€n gesehcn.
(Das 9. Segment des lYeibchens mit seioea Go-

t,

s8

2

I
I
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Juli fort. Jedes \\-eibchen legt wenigstens Zo Eier. In einem
sezierten rr[eibchen wurden in jedem Eileiter rz Eier gefunden,
wShrend die Ovarien noch nicht ausgetragene Eier enthielten.

Die Bursa copulatrix hat die Form eines in normaler Lage
dorso-ventral abgeplatteten Siickchens, das schriig nach hinten-
links gerichtet ist und mit einem grossen Chitinring endet, z\r'i-
schen dem eine Chitinmembran ausgepannt ist.

Die Eier werden an Muscheln und Schneckenschalen oder, s,ie
SIRoTI\rNA gefunden hat, an Aststiicke abgelegt. Sie 'werden am
liebsten in Vertiefungen des Substrates befestigt. In meinem Aqua-
rium wurden die Eier an grosse Schalen vot (itio abgeleg. Sie
wurden sowohl vereinzelt als auch kettenweise hintereinander oder
in unregelmissigen Haufen besonders an der Stelle, rvo der Strorn
vom Wasserleitungshahn die Schale traf, angebracht. Die Eier
haben unmittelbar nach der Ablage eine gelbliche Farbe. Die be-
fruchteten Eier werden nach etu'a zwei \\'ochen dunkler urrr
speter fast durchsichtig zu drscheinen, w6hrend unbefruchtete Eier
oder solche, die aus anderen Ursachen nicht zur Ijntrricklung ge-
langen, noch lange ihre gelbe Farbe behalten. Ein paar Wochen
vor dem Ausbriiten der Eier kann man deutlich die durchschim-
mernden, sch$arzen Augen des Embryos wahrnehmen. Die Em-
bryonalentwicklung nimmt 9 bis ro !\'ochen oder liingere Zeit in
Ansprucb. Der Embryo hat keinen liischalensprenger, die Schale
scheint aber in einer ganz regelmdssigen Weise aufzuplatzen. Ein
ringftirmiger Spalt ttffnet sich, der luerst an der Dorsalseite des
liies entsteht, rvorauf er sich nach unten und nach vorn um das
vordere Ende des Eies fortsetzt. Der abgesprengte Deckel hingt
meistens an der tibrigen Eischale mit seinem vorderen, unteren
Iinde fest. Der Spalt wird rvohl lings einer prdformierten Linie
gebildet. Die eben ausgeschliipfte Larve ist gaoz weiss. \ur die
Augen haben schon ihre schwarze Farbe. Nach einigen Stunden
erhdlt aber die Larve die vorher beschriebene Farbe.

Bei der Hiutung der Larve zerspringt die Larvenhaut liings
einer feinen tr{ediansutur der Thoracaltergite, die sich ein rvenig
auf den Kopf erstreckt, rvo sie eine andere Sutur erreicht, die
<1uer iiber den Scheitel verlauft um dann jederseits dicht innerhalb
tles inneren Randes des Auges nach vorn fortzusetzeD. Die Kopf-
kapsel platzt also bei der Hiiutung in drei Teile, von denen die
beiden seitlichen, die die Chitindecke der Augen einschliessen, an
den Seitenhalften des Prothorax mit ihrem ganzen Hinterrand
haften, u,dhrend der Mittelteil, der ventral am Prothorax befestigt
ist, iiber das Rostrum gezogen wird.

Die Larven fiihren etwa dieselbe Lebensweise u'ie die Imagi-
nes. Die jtngsten Larven scheinen doch schlechtere Schwimmer
zu sein. Demgemdss sind die Hinterbeine nicht so typische
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Schwimmbeine. Sie haben ja nur Schwirnmhaare an den Tarsen,
nicht an den Tibien. Sie graben sich auch sie iltere Larven und
Imagines in den Roden ein - sogar unmittelbar nach dem Aus-
schliipfen. \\'enn sie umherkriechen, bes-egen sie sich sie iltere
Individuen mit Hilfe der beiden ersten Beiopaare vorwdrts und
gebrauchen nur selten die Hinterbeine beim Gehen. Demgemiss
sind auch die F)mpodien, die als Haftorgane fungieren, an den Hin-
terbeinen bei u'eitem nicht so wohlentwickelt u'ie an den vorderen
und mittleren Extremiteten. Ich habe oftmals gesehen, das Ima-
gines und altere Larven auf den senkrechten \\riinden des Glas-
aquariums sitzen. Das Vorkomnren von Empodien bei der Art ist
als eine Anpassung an da-s Leben in fliessendem \\'asser zu deuten.
Larven des r. Stadiums habe ich in der Lagan angetroffen. Sie
diirften sich vorziiglich im eigentlichen Strombett aufhalten, kom-
men aber nur selten an derjenigen Stelle neben dem fJfer vor, s,o
ich sonst immer im Friihjahr, Sommer und Herbst (nicht im \\:irr-
ter) viele dltere I-arven und Imagines angetroffen habe, Auch
I-an'en des z. und 3. Stadiums sind dort spirlich.

In diesem Zusammenhang will ich eine Angabe von Bnotts
iiber das Vorkommen der Tiere erwihnen. Er schreibt: ,They
(lmagines und Larven) appear to be in the middle of the stream,
at least I get only one here and there along the edge of the
stream. The place at which they abound is very constricted, not
more than four or five yards in length i above and below that spot
they turn up sparingly, but there, at one working of the net, I
have from six to fifteen,. Gerade dieselbe Beobachtung habe ich
in der Lagan gemacht. An einer Strecke von 6 m. liings dem
Ufer in einer Tiefe von ',L- t m. trifft man immer l'dhrend der
warmen Zeit des Jahres eine grosse Anzahl Individuen. Otrerhalb
und unterhalb dieses Platzes habe ich keine ldngs dem Ufer ge-
funden, trotzdem ich eifrig nach ihnen gesucht habe. Die Ursache
hierzu ist schwer zu finden, da es nicht leicht ist eine Verschie-
denheit in bezug auf Bodenbeschaffenheit und Stromstirke an den
verschiedenen Stellen festzustellen.

Wiihrend der letzten Jahre habe ich einige Fiitterungsversuche
angestellt um zu ermitteln, von u'elcben Tieren die fragliche Art
sich nihrt. Dabei habe ich in erster Reihe als \ahrungstiere solche
Formen veru'endet, die am Fundort in der Lagan vorkommen, wie
Ephemeriden-, Trichopteren-, Odonaten- und Chironomidenlarven,
Aselhs und Cyclas, aber auch einige von anderen Lokalen ge-
nommene Tiere, u'ie Miickenlarven, Sialis-larver,, Regenrvtrmer,
Pisidittttt u. s. 1\'. Die Versuche ergaben, dass die Art in der
\\'ahl ihrer Nahrung sehr l'dblerisch ist. Von den hier oben an-
gegebenen Tierformen schienen nur die Epiremeriden- und Tri.
chopterenlarven eine grdssere Anziehung auf die Tiere auszuiiben,
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und sie diirften, $'ie USSI\G und SIRoTL\INA auch anfiihren, als
die wichtigste Nahrung des Tieres anzusehen sein. Ich habe doch
gesehen, dass aoch Sialis- und Chironomidenlarven angegriffen
rverdeu. Eine fri.ihere Angabe von mir, dass die Art sich genr
von kleineren Muscheln, Cyclas ulad. Pis liut, nihrt, ist nicht richtig.
Freilich habe ich fr0her in meinen Aquarien beobachtet. dass die
Tiere an solchen frassen, dies nar aber sicher als eine Hungerer-
scheinung zu deuten gleichtie die vereinzelten Fiille von Kanni-
balismus, die ich wahrgenommen habe.

Entwicklungsdauer. Man hat schot lange Grund zu ver
muten gehabt, dass die F)ntrvicklung bei Apheloelei'us nstiualis
eine erheblich lingere Zeit in Anspruch nimmt als bei unseren
iibrigen Wasserwanzen. Verschiedene Umstiinde deuteten darauf
hin, wie die ungewtihnlich lange Embryooalperiode und ebenso der
Umstand, dass man das ganze Jahr hindurch die meisten Stadien
augetroffen hatte. Die Entwicklung unserer 0brigen \\'asserwanzen
wird in einigen Monaten wihrend der rvarmen Jahreszeit vollendet.
Es gibt nur ein paar Ausnahmen von dieser Regel. )bloutcta
lulea soll als Ei und ]ficronecta ,ninutissir,,a als Larve dlteren
Stadiums iiberwintern. aber auch wenn man diese beiden Arten,
die also ihre Entrvicklung in etwas ktirzerer Zeit als einem Jahre
durchmachen, mit in Betracht zieht, erreicht keine unserer Wasser-
wanzen anndherungsweise dieselbe lange Entwicklungszeit wie
Aphelocheirus estiualis. Wie ich gefunden habe, di.irfte diese Art
in der Regel ihre Entwicklung in zwei Jahren durchlaufen - wenig-
stens in der Lagan.

Ich habe rl.'dhrend des vergangenen Sommers die Dauer der
Embryonalperiode der Art eingehender untersucht. Ich fiihrte md,nn-
liche und weibliche Imagines aus der Lagan teils mit einander und
teils mit Imagines, die ich am Fundort bei Bromd,lla geholt hatte,
zusammen. Die Art kommt an diesem Lokal in einer anderen
Varietdt als in der Lagan vor. Die Bromtilla-Form ist vorher als
der nunmehr auf Varietdt reduzierten A* Apftelocleiras ,Vonlaudoni
Honv. angehcirend beschrieben, wd.hrend die Form in der Lagan
zu der friiheren Art Aplelocheirus ,rip'ira HLtk\'. gerechnet worden
ist. Individuen der einen Varietiit copulierteo ebensogern mit In'
dividuen der anderen Varietat wie der eigenen.

Am friihesten habe ich die Eiablage in meinen Aquarien Ende
XIai gesehen uod am spetesten Anfang Aug., zu s'elcher Zeit die
Eiablage sicher auch in der Lagan aufhtirt, denn Imagines, die
ich dort am r3. Aug. sammelte, zeigten keine Neiguug zum Co-
pulieren und legten auch keine Eier. Spiiter im Herbst findet
keine Eiablage statt. Begattung habe ich so spet \\'ie am Is.Juli
beobachtet.

Die Dauer der Embryonalperiode wird von der Temperatur
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beeinflusst. Im Sommer, als die Temperatur zwischen r8o und
z4o C. schwanL-te, wurden die Eier nicbt vor wenigstens 9 \\rochen
nach der Eiablage ausgebrttet. Mehrmals konnte ich doch eine
w,esentlich lingere F)ntwicklungszeit, bis gegen drei Monate, auch
fiir solcbe Eier, die zur Zeit des Htihepunkts der Eiablage, d. h.
Ende Mai oder im Juni, abgelegt worden rvaren, beobachten- Eier,
die Ende Juli und Anfang Aug. gelegt sind, kdnnen nicht alle
rvihrend desselben Sommers ihre Entrvicklung durchlaufen sondem
iiberwintern als solche.

In der l-agao habe ich wiihrend fast jeder Jahreszeit Imagines
und Lan'en semtlicher Stadien gefangen. Das erste Stadium ist,
soweit mir bekannt, nicht friiher im Freien angetroffen. Die Dauer
der einzelnen Stadien wird nicht nur von der Temperatur sondern
sicher auch vom Nahrungszugang in hohem Masse beeinflusst.
Bei hoher Temperatur und reichlicher Nahrung kann, wie ich
im Sommer rvahrgenommen habe, jedes der drei ersten Stadien
in einem Zeitraum von einem L{onat oder etwas lenger durch-
gangen u'erden; ich habe aber auch Fiille beobachtet, bei s,elchen
diese Stadien siclr auf mehrere }lonate erstreckt haben- Dass
hierbei nicht nur die Temperatur mit einspielt, ist klar, $'eil Indi-
viduen eines Stadiums, die bei derselben Temperatur leben, in
diesem Stadium verschieden lange verbleiben kdnnen, was sicher
von griisserem oder kleinerem NahruDgszugang abhdngt.

Ich habe noch nicht Gelegenheit dazu gehabt, einem Indivi-
duum in seiner Entu,icklung vom Ei bis zu Imago zu folgen, habe
aber Larven durch drei Stadien verfolgt und Hdutungen zn'ischen
simtlichen Stadien beobachtet. Iletreffs der beiden dltesten Stadien
habe ich konstatiert, dass ihre Entvicklung liingere Zeit in Anspruch
nimmt als bei den jtingsten. \\-eil die Eiablage wdhrend einer
bestimmten Zeit des Jahres eine Kulmination zeigt, war Grund zur
Annahme vorhalden, dass auch die verschiedenen Larvenstadien
zu bestimmten Zeiten kulminieren sollten. Dies habe ich jedoch
fiir die jiingeren Stadien nicht feststellen kijnnen. Unter den Lar-
ven der beiden letzten Stadien, deren Gesamtentwicklung in der
Lagan in der Regel etwas kiirzere Zeit als ein Jahr betr6gt, habe
ich, da ich bei den F'anggelegenheiten semtiiche l-arven gerechnet
habe, im Spetsommer und Herbst eine Dominanz betreffs der An-
zahl I-arven des 4. Stadiums und im Frthling eine solche von
Larven des 5. Stadiums bemerken ktinnen. Die normale Entrvick-
lung eines Iodividuums, das als Ei zur Zeit des Htihepunlts der
Eiablage getegt ist, diirfte die folgende sein: Das Ausbriiten des
Eies geschieht im August, worauf das erste Stadium wiihrend des
Herbsts und die beiden folgenden Stadien wiihrend des ndchsten
Frthlings und Sommers durchgemacht rverden. Die Hiiutung
z$'ischen dem 4. und 5. Stadium findet dann im Herbst oder im
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Anfang des n2ichsten Friihlings statt, und Mitte des folgenden
Sommers geht die Larve in da-s Imagostadium iiber. Also eine
Entrvicklungsdauer von etwa zwei Jahren. Gewissen zus:unmen-
q'irkenden Ursachen zufolge, die ich im Vorstehenden angedeutet
habe, kann aber die Entu'icklung nach der einen oder anderen
Richtung verschoben l\'erdenr von v,,elchen Umstdnden es abhangt,
dass siimtliche Stadien wehrend aller Jahreszeiten angetroffen wer-
den ktinnen.

Die ganze Lebensdauer des Tieres scheint sich auf u'enigstens
drei Jahre zu erstrecken. Imagines, die im Sommer hervorkommen,
copulieren nicht vor dem folgenden Frihling. In der Literatur
gibt es nichr ganz bestatigte Angaben, dass die Imagines mehr als
ein Jahr leben. Ich neige jedoch zur Annahme, dass dies nicht
der Fall ist. In meinen Aquarien starben jedenfalls simtliche Ima-
gines kurz nach der Eiablage. Auf die Frage der Entwicklung
bei Alhelocheirs estiz,alis rvie auch bei unseren iibrigen Wasser-
wanzen will ich speter zuriickkommen.
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