
Biologische Beobachtungen an schwedischen
Notonecfa,Arten,

osst-\\ L.{ltsE\

l)ie Gattung -\blo .cta ist in Schueden durch vier distinktere
Formet. gtauca, hdm, .lturcdta wd uaiulala, vertreten, deren ge-
genseitige systematische Stelluog lange sehr unklar gervesen ist.

Clatca ur,d lutea sind im allgemeinen als zrvei verschiedene
Arten aufgefasst vorden, obgleich auch hinsichtlich der Abweichun-
gen der beideo Formen voneinander rnit Rticksicht anf die Bio-
logie die Ansicht geltend gemacht s'orden ist, dass sie zrvei sai-
sondimorphe Varierdten der gleichen An darstellen.

l;urcata rr,d naculata sind von gewissen Verfassern (Eol',lnos
r9t8 u. a.), vor allem bei dem Gedanken an das behauptete Feh-
len von Z[ischenformen, als besondere Arten aufgefasst worden,
aber im allgemeinen sind sie fiir Vdrieteten von glauca (Ktnx.Lrot
r897, OsIt-\Jl\ rgtz) gehalten sorden. Diese Auffassung rvar viel-
leicht die naiirlichste, solange man nur dussere Charaktere beriick'
sichtigt hat. Seitdem man indessen den Bau der Genitalsegmente
und die dusseren sowohl rveiblichen wie mdnnlichen Genitalan'
hdnge in einer Art untersucht hat, u'ie dies schon friiher fiir ame'
rikanische Arten geschehen ist (Hr\GERFoRD r9r9), bat man fest-
gestellt, dass diese Organe einen ftr die verschiedenen Formen
spezifischen Bau besitzen. KIRK.\LDI er$'ehnt, dass er eine der-
artige Untersuchung der -\-ototucta-Attel auszuftihren beabsichtigt
hatte, dass es ihm aber nicht gelungen ware ftr die untersuchten
Arten spezifische Eigenschaften zu konstatieren. Speter hat DEsPA\
(l9zz) Unterschiede im Bau der betreffenden Organe z*'ischen
glauca und ttaculata nachgewiesen, machte aber i beutg auf .1fur-
cala geltend, dass diese Form in eru'ihnter Hinsicht gaoz mit
glauca ibereitstimme. Polssos (t9zz uod, t9z4) hat jedoch auch
zrvischen diesen beiden letztgenannten Formen deutliche Unter-
schiede in bezug auf den Bau der dusseren Genitalien nachge-
wiesen. Zrveifellos stehen diese beiden Formen einander ndher als
irgendeiner der iibrigen und im siidlichen Frankreich gibt es in
bezug auf die Farbe Ubergangsformen zwischen ihnen. Rei einer
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tergleichenden Untersuchung von farcalo-b)xemplaren aus dem
n<irdlichen F-rankreich und aus Klein-Asien ist es Porssos (1925)
sogar gelungen eine geu,isse Variation hinsichtlich des Baues
der minnlichen Gonapophysen nachzuu'eisen, insofern als Exem-
plare atrs Klein-Asien in dieser Hinsicht sich glouca ieherten.
PolssoN aussert die Ansicht, dass Jurcata eine im Werden be-
griffene Art (,,espice naissantq,) sei, dass sie also im Begriff stehe
sich von glauca zu separieren. DEL('ouR'l' (rgoq) hat beobachtet,
dass ifarcala-lr,ditiduen aus Siid-Frankreich rniteinander oder mit
Individuen der andereu Varietiit aus \ordfrankreich kopulieren
(Amphimixie), s lhrend nordfranz6sische Exemplare der beiden
F-ormen nicht miteinander kopulieren (Amixie). PoISsoN hat aber
im Aquarium beobachtet, dass Indiliduen des einen Geschlechts
der einen Fonn, zusammengefiihrt mit lndividuen des entgegen-
gesetzten Geschlechts der anderen, kopulieren, auch wenn die
Exemplare aus ntirdlichen Lokalen in Frankreich herstammer.

Biologisch gibt es mehrere interessante Unterschiede (in bezug
auf das Legeo der Fiier, die Uberwinterung etc.l zr,iischea glauca,
lutea wd ruacrlata, t:vihtend furcato sou'eit bekannt in dieser Hin-
sicht mit g/anra iibereinstimmt.

Glauca. die heufigste der schrvedischen -\-otoue da-Arte\ kommt
in Schrveden laut Angabe r.on ZEmERsrrlrr (r84o) bis hinauf
naclr Lappland vor. Lutea, die mit Hinsicht auf das ganze geo-
graphische Verbreitungsgebiet der Art eine ntirdliche Art darstellt,
die in Stideuropa und )iordafrika s'ie auch im westiichen Europa,
Frankreich und England, fehlt, rvird in unserem Land ntirdlich bis
Hdrjedalen und Angermanland angetroffen. Beide nun genannten
Arten findet man im allgemeinen in stillstelrenden seltener in lang-
sam fliessenden Geu i,ssern. In den von mir untersuchten Gebieten
fehlt glaaca selten in Teichen und Seen, rvihrend htea bald hter
bald dort auftritt. Das eine Jahr kann sie in dem einen Teich
angetroffen rverden, von dem sie im Jahre darauf vielleicht ver-
schwunden ist um anstatt dessen in anderen Teichen aufzutreten.
\Veniger oft fehlt glauca in \\'assersammlungen, wo tttea vor-
kommt. Eine Angabe ftr ein solches Lokal besitze ich arrs Ane-
boda in Smiland.

DELCouRI' (r9o9), der eine vortref{liche Ubersicht iiber die
geographische Verbreitung der europiischen -\btoueda-Arten ge-
geben hat, enydhnt, dass die \ordgrenze fir nacalata tiber das
siidliche England, ntirdliche Fiankreich und Diinemark verliiuft. Im
nordtistlichen Deutschland und in Russland fehlt die Art. Er ist
der Ansicht, dass die Art sich in Verbreitung nach Norden be-
findet. Die erste Mitteilung iiber einen Fund dieser Art in un-
serem Land stammt von LUNDBL.{D (1923). Die .{rt ist in Schrre-
den an folgenden I-okalen angetroflen sorden:
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Trolleniis (teg. R<.rsi:s, Angabe leriiffentlicht von Lt.xlur.,ro).
Rtistinga (leg. Lrxosrniirr) in einem Zufluss vom Rtinnein.
Billinge, im Riinnein, rvo ich dieselbe erbeutet habe-
Diese Art scheint fliessendes \\iasser vorzuziehen. Laut DEL-

couRl halt sie sich gern an sonnigen Plitzen auf. An der Fund-
stelle in tsillinge wurde sie zusammen mit glauca an einem stark
sonnenexponierten U[er, \'o die Strdmung nicht besonders stark

Iig. r. l'undorte tiir -\',tonr.t.t ./i.r.dta a nni , ad.lala ! in Schonen

rvar, in der aus /nucus- .und Spargoniut*Arten so$ie Pota togeloit
ralatu bestehenden Vegetation angetroffen. Die Fundstelle in
Ro,stinga ist schattenreicher.

Frrcala habe ich selbst nicht Gelegenheit gehabt in der Na-
tur zn beobachten. Die Funde dieser Form in unserem Lande
stammen, sou'eit mir bekannt, alle aus dem vorigen Jahrhundert,
rviihrend die Benannten maealatut-f*llnde in spiiteren Jahren gemacht
rvorden sind. Beide Arten sind nur im westlichen Schonen an-
getroffen n'orden (siehe F'ig. r). Von ifurcata sir,d mir folgende
Fundlokale bekanot:
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Luntl -leg. F,\t-Lrj\ ( r 829i. der sie in lossis ad templum
Closter I-undr erbeutet hat. und Ttto\lsol (I.is. inr Ent. llus.
I-und)i.

-\busa. Hdllestad -leg. Zgr]r:rrs t r:1,'r' (l'lx. im Ent. llus. [-undl .

Ringsjiin ileg. Ttlottsos (Flx. iur Ent. 1{us. Lund) .

JonstorP trnd F'arhrlt leg. \\'.\I-L!:\(;REN (F-.r... in llus. llalmd).
Herrelaclskloster .leg. R([u \1896 971..
Ferner ist in BoltEtt,tl s Saurmlung im Reichsmuseum in Stock'

holnr ein lixemplar t'orhandcn. das arrch in Schonen erbeutet
$orden ist.

Begattung und Eiablage.

Zu-ischen den drei Arten glatca, httea und t,rdculdta gibt es
interessante biologische Unterschiede.

Clauca und wohl auch fircata tberu'intern als Imagines. Die
Begattung und jedenfalls die Eiablage findet nicht vor dem Friih-
jahr statt. Die Kopulation soll laut \\'rsrruER(;-LuI.. D (r9r 5) in
Ddnemark bei glauca auch im Herbst eintreffen kiinnen, in un-
serem Land diirfte dies aber seltener vorkommen. Individuen der
Art, die ich in Aquarien im Herbst zusammengebracht habe, haben
nie eine \eigung zu Kopulatiou gezeigt. Ich habe eine grosse
Anzahl lon glauta-W eibchen untersucht, die in r,erschiedenen Jah-
ren im Spdtherbst, im Oktober oder November, eingefangen wor-
den sind; alle haben sehr uoentwickelte innere Geschlechtsorgane
gehabt. Es ist m6glich, dass in gervissen Fiillen, rvo in der Litera-
tur angegeben wird, dass bei dieser Art eine Kopulation im. Herbst
stattfinden kann, eine Verwechselung mit einer der anderen Arten
vorliegt.

Die von mir im Frthjahr am friihesten beobachteten Kopula'
tionen zn'ischen glatca-lndividluet fanden Ende Merz statt. Von
dieser Zeit an kdnnen Kopulationen bis anfangs Juni beobachtet
q'erden.

Die Imagines leben nicht llnger als ein Jahr. Altere Ima-
gines kann man noch im Juli sehen, r'o schon die Imagines der
Jahresgeneration aufzutreten beginnen. Es ist leicht zu entschei-
den, welche Imagines iiberwintert haben und welche dem neuen
Jahr angehtiren, da die letzteren stets ein bedeutend frischeres
Aussehen haben.

Die Zeit fiir die Kopulation vor. lutea liegt im Sommer, Ende
Juli-Arfang September, also nur kurze Zeit nachdem die Iudividuen
in das Imagostadium gelaogt.sind. Gleichzeitig findet die Eiablage
statt. Die Art iiberwintert als Eier und nicht in der Regel als
Imago, obgleich dies laut WESENBERG,LL'\o (r9r5) zurveilen der
Fall sein kann.
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Hinsichtlich naculata kaon ich die Angaben von Joto.rx (r928)
bestetigen. Er sagt, dass die Kopulation im Herbst im Septem-
ber und Oktober stattfindet, zu s,elcher Zeit auch die Eiablage
beginnt. Sie sird erst im folgenden Friihjahr abgeschlossen, ses-
halb die Art also teils als Eier teils als Imago iiber$'intert. Ileim
Ilinsammeln vor. nacnlata-ltdividuen im Rtinnein am 23. Sep-
tember erhielt ich auch ein I'aar in Kopulation. Ob die Art in
unserem Land als Imago iibeNintert, $,eiss ich nicht, halte es
aber fiir mdglich, Die im Vorstehenden er$'Ahnten Funde von
Riistinga und Billinge rvurden beide im Herbst gemacht. Trotz
eifrigen Suchens ist es mir noch qicht gelungen an den geDannten
Pldtzen ein Exemplar im Friihjahr aufzutreiben.

Die Kopulation findet bei allen drei von mir untersuchten
Arten in iihnlicher \\'eise statt. Sie erfolgt also bei simtlichen
rechtsseitig, d. h. das Mdnnchen biegt bei der Begattung die Hin-
terkd,rperspitze um den rechten Abdominalrand des Weibchens,
worauf die Gesihlechsorgane zusammengefiihrt werden. In einer
friiheren Arbeit (L,rnstx r9z7) habe ich geltend gemacht, dass
die Kopulation 6ei glaaca zuweilen rechtsseitig, zuweilen linksseitig
sein kann. Laut LEHvATN (I923) sollte sie linksseitig sein, wie ja
deutlich aus seiner langen Beschreibung der Stellung der Indi
viduen zueinander wihrend der Begattung hervorgeht. WESEN-
BERG-LUND (1913) sagt, dass das Mdnnchen bei der Begattung
nach links gedreht sitzt. ..Vielleicht liegt hier ein Irrtum meiner.
seits vor, als ich diese Ausserung als eine Behauptung deutete,
dass die Koliulation linksseitig ist. HL'\GERroRo gibt die Be-
gattung bei der amerikanischen Art irrorata als linksseitig an:
)the male usually occupying a position to tlte left side of the
female:,. Selbst u'ar ich davon iiberzeugt gewesen, dass ich ein
glauca-Paar in linksseitiger Kopulation in der Natur beobachtet
hatte, bin aber jetzt zur Annahme geneigt, dass ich mich geirrt
habe. Zuu'eilen kann man nimlich die Tiere sich umklammernd
sehen ohne dass die Geschlechtsorgane vereint sind, rvobei sie zu-
weilen eine andere Stellung im Verhdltnis zueinander einnehmen
kdnnen als beim Kopulationsakt selbst. Ich habe speter Hunderte
lon Kopulationen beobachtet und immer sind sie rechtsseitig ge-
wesen. Die Abdominalsegmente scheinen allerdings ganz sym-
metrisch zu sein, nas ja zur Annahme fiihren kiinnte, dass die
Kopulation von beiden Seiteir stattfinden kdnnte, aber das ist in
der Tat nicht der F'all. \\'ie ich in einem anderen Zusammen-
hang zeigen will, miissen bei der Kopulation die Segmente in
einer gewissen \\'eise ausgestreckt werden, dies wahrscheinlich auf
Grund eines asymmetrischen Baues der Intersegmentalmembran oder
der Muskulatur.

In meinen Aquarien habe ich Individuen von glaum un<l

I5-3oa12. Enrond, Trtrb. l,s. s,. Hdtt. 3-a. Gsjo).
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,ndeuldta in Kopula zu keinen anderen Tageszeiten als am Abead
und wihrend der Nacht, dagegen nie am Tage beobachtet. Im
Freien kann man indessen kopulierende Individuen oft mitten am
Tage ins Netz bekommen. Miiglicherrveise haben diese die Ko-
pulation schon u'dhrend der Nacht begonnen. Lutea habe ich o{t
im Aquarium am Tage namentlich am Morgen beim Kopulieren
gesehen.

Die Tiere liegen bei der Kopulation gern in Ruhestellung
unter der \\'asseroberflache, sitzen aber meistens unten im \\.asser
an Pflanzenteilen.

Die Zeit, rydhrend der dje beiden Geschlechter vereint sein
kijnnen, kann sich iiber mebrere Stunden erstrecken, rvobei die
Individuen die Genitalsegmente bestendig vereint haben. Dies im
Gegensatz zu z. B. -\-cfa ciurea, bei rvelcher Art die Kopulation oft
unterbrochen wird. Bei Geri+Artet kann man das Nlinnchen ja
oft stundenlang am Rtcken des \l'eibchens sitzen sehen ohne dass
eine Begattung stattfindet. Laut LEIIII.{\\ (1923) und \['rBen
(r93o) betrAgt die Dauer der Kopulation bei glauca nur 2 Mi-
nuten, was mit meinen Beobachtungen nicht ibereinstimmt.

ln Aquarien kann man beobachten, dass die Kopulation Abend
auf Abend von den gleichen Individuen rviederholt rvird. So sah
ich drei uaanlata-Exemplare, r Minnchen und z \\ieibchen, nicht
wenigerals 15 IIal in Kopulation, rvorauf die Tiere gettitet uDd
konserviert rvurden. In der Natur kopulieren die trIdnnchen gleich-
falls wiederholtemale mit verschiedenen !\'eibchen. \\:dre dies
nicht der Fall, v-trde ein Teil der \\'eibchen unbefruchtet ver-
bleiben, da die Anzahl der \\'eibchen, s-ie im allgemeinen unter
den Wasserhemipteren, bedeutend grtisser ist als die der Mdnn-
chen. Bei einer Untersuchung einer Anzahl Individuen von drei
\\:asserhemipteren-Arten fand ich ftir tr{iinnchen und \\Ieibchen die
folgenden Prozentzahlen: rYotortccta glauca 3q,a % ,fJ. fu," % 9?
(Individuenanzahl 2o6\, -\'elo cinerea 37,.%Jd, Q,.%?9 \Ir.divi-
duenanzahl tut), Altlelocrteirus estiualis 4o.,%36, igp%?9 (ln-
dividuenanzahl 3o2). Die Werte f0r die genannten Arten zeigen
eine auffallende Ubereinstimmung

Kopulation und Eiablage s-echseln miteinander ab.
Jedes \\'eibchen legt eine grosse Anzahl Eier. Jono.lr (1928)

teilt diesbeztiglich einige Zahlen fiir die verschiedenen Arten mit.
Laut ihm sollte ein glouca-\\ eibchin bis zu 40 Fiier legen ktinnen
und ein ltleo- oder ein naculata-\\-eibchen sollte bis zu z6 Eier ent-
halten. Diese Zahlen sind entschieden allzu klein. Ein \\'eibchen ir-
gendeiner der in Rede stehenden Arten kaon bedeutend mehr Eier
legen. Ein glaaca.\\elbclen, das ich anfangs Juli sezierte und das
sicherlich schon Eier gelegt hatte, enthielt iiber Ioo Eier. Ein Paar
noculata-\\-eibchen, die ich Ende September einfing. legten wdh-
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rend der folgenden Zeit bis Ende Oktober zusammen 39 Eier. Bei
der Sektion eines der Tiere, das am r3. November gettitet wurde,
konnten weiter z7 Eier herausprd.pariert werden, u,as zeigt, dass
die Angabe r.on Jono,tx auch in bezug auf ruaculola nicht richtig
ist. Sicherlich haben die beiden genannten naculata-\\l eibchen
mit der Eiablage begonnen bevor sie eingefangen s.urden. HUs-
GERFoRD hat in einem Weibchen der amerikanischen Art irrorahz
nicht weniger als z5z Eier gefunden. Es wilre nicht erstaunlich,
wenn auch fiir schwedische Arten gezeigt werden kiinnte, dass sie
eine gleich hohe Eianzahl erreichen k6nnen.

Die Eier vot glaaca und hiea t'erden mit Hilfe der Oviposi-
toren schief in rveiche Pflanzenteile hineingeschoben. Zuweilen
kann man sie iu de.n Aquarien aussen an den Pflanzen oder am
Boden angebracht sehen, aber etrvas derartiges kommt in der Na-
tur sicher in der Regel nicbt vor. Sie sind in solchen Fiillen sehr
locker an die Unterlage angeheftet und fallen bei der geringsten
tseriihrung leicht ab (KIttx.+lor r896). Die Behauptung von BoLt-
\rEG (I9t4), dass die Eier aussen an Pflanzenteilen befestigt rver-
den, diirlte s'ohl auf Aquarienbeobachtungen gegriindet sein.

Betreffs , a lata kann ich die Angabe von Dnlcoun'r (19o9)
bestetigen, dass diese Art die Eier nicht in die Pflanzen bringt
sondern sie an der Oberfldche festkittet. Dies scbeint auch bei
amerikanischen Arten der Gattung mit Ausnahme von irrotala in
der Regel der l-all zu sein.

In ein Aquarium, in dem ich einige Iudividuen von urcculata
hatte, brachte ich verschiedene Pflanzenteile, namentlich solche, in
die glauca gern ihre Eier legt, aber bei einer Untcrsuchung konnte
irr ihnen kein einziges maculata-Ei angetroffen rverden. Dagegen
beobachtete ich rvie die Eier an der l\'and des Aquariums befestigt
wurden, eine geringe Anzahl auch an den Pflanzenteilen. Nach-
dem ich einen rauhen Stein auf den Boden des Aquariums gelegt
hatte, wurden alle folgenden Eier auf der Oberfldche oder an den
Seiten desselben angebracht. Es sclreint also, als ob die Eier mit
Vorliebe auf harte Gegenstdnde abgelegt wiirden. Die Eier sitzen
nicht locker am Substrat angeheftet, sondern sind an demselben
stark festgekittet, ebenso fest uie z. B. Coriza-Eier, sodass es
einer ges issen Kraft bedarf um sie von demselben los zu be-
kommen.

Bei einer Untersuchung, die Ht'Ncr:RFoRD (r9r8) iiber die
Ovipositoren sot'ohl amerikanischer rvie europdischer Arten ange-
stellt hat, ergab sich, daes solche Arten, die ihre Eier in den
Pflanzen ablegen, bedeutend besser entwickelte Ovipositoren haben
als andere. Desr.lx (r9zz) fand, dass auch der Ovipositor von
unantata erheblich kleiner ist als z. B- von glauca und dass er
ausserdem nicht so krdftige Sdgezdhne hat wie bei dieser letzteren.
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Die Geschlechtsorgane entwickeln sich bei den verschiedenen
Arten verschieden schnell. Schon z bis 3 Wochen nachdem das
neue /z/ra-\['eibchen erschienen ist, beginnt es mit der Eiablage,
mit welcher Prozedur es im Laufe des gleichen Sommers voll-
kommen fertig wird.

Die nacalata-lmagines werden speter im Herbst des gleichen
Jahres, wo sie ins Imagostadium iibergegangen sind, geschlechtsreif,
aber sie iiberwintern mit aller Wahrscheinlichkeit in der Regel
auch als Imago. Die Eiabtage beginnt schon im Herbst, wird
aber im Friihjahr \vahrscheinlich fortgeserzt.

Clarca ist jene A*, die die liingste Zeit zur Erreichung der
Geschlechtsreife bendtigt. Die zahlreichen Sektionen, die ich an
glaaca-S'eibchen spat im Herbst vorgenomqren habe, haben stets
dargetan, dass die Ovarien und Eier zu dieser Zeit bei weitem
nicht reif waren. Im Winter entwickeln sich die Eier in den
Ovarien, sodass die Eiablage, wenn die lVitterungsverhdltnisse
giinstig sind, Ende Miirz beginnen kann.

. Das Ei.

Eine Untersuchung ergibt, dass die Eier der verschiedenen
Arten sich vooeinander unterscheiden (Det.cocnt rgo9, PoISSo\
I923, JoRD-\s r928), rveshalb es miiglich ist zu entscheiden, I!'el-
cher Art ein -\'otottccta-Ei angehtirt. HL\GERFoRD hat eine ziem-
lich eingehende Beschreibung der Iiier der amerikanischen .17/a-
necla-Arten gegeben, q'obei er deutliche Unterschiede in bezug auf
Struktur und Grdss'e nachgerriesen hat.

Von den schrvedischen Arten habe ich Eier von glarca, httea
tnd. naculata erhaltet

Rei einer llessung von Ldnge und llreite habe ich fur die
Eier der drei genannten Arten lolgende llittehverte in mm er-
halten:

glanca: I.8e X 0,63,
lulea: 2,,3 x o,A,
uaculolo: 2,"" X o,ta.

Hieraus geht also hen'or, dass die glaaca-Eier relativ am
Idngsten sind. Die glauca- und lulea-Eier sind langgestreckt oval,
die uaculata-l)ier haben von oben gesehen fast parallele Seiten mit
rvenig brgiterem Mikropylarende. Die Ventralseite (Oberseite) des
Eies scheint mehr gewdlbt zu sein als die Dorsalseite.

Die Eier samtlicher Arten zeigen bei stirkerer Vergrtisserung
die fiir die meisten Insekteneier typische Einteilung der Ober-
fliche des Chorions in polygooale Felder, die durch verzweigte



O. LARSEN: SCt I'EDISCHE I(OTONECI'A.ARTEN

Poren markiert sind, die das Chorion durchsetzen. Diese Felder
werden voneinander durch unperforierte langschmale Partien ab-
gegrenzt. KoRSCHEL'r (1876) hat den Bau und die Bildung der
Eischale beim glauca-Ei eingehender beschrieben.

3 bis 4 Tage nachdeur das glarca-Ei gelegt rvorden ist, rvird
jener Teil der Schale dunkel, der dem Spalt zugekehrt ist, durch
den das Ei in den Pflanzenteil hineingeschoben u,orden ist. Auf
dieser dunklen Partie rrerden die langschmalen Felder zsischen
den polygonalen teilu,eise von Chitinleisten bedeckt, die in den
Ecken der polygonaleo Felder mit punktiiirmigen Erh6htngen ver-
sehen sind (Fig. z a), die, uenn man
das Ei von der Seite beobachtet, als
siiu)enf<irmige Fortsatze hervortreten.

Die Struktur der Chorionfleche des
htea-Eies erinnert an die des gtarca-
Eies. Am lulca-Ei ist die llikropyle,
die nicht ganz apical sitzt, sehr lang.
Die Eischale nimmt eine dunklere
Farbe als die des g/azra-Eies an.

Bei rJen uacalala-Eiern kann man
die Unterseite an den dort leicht be
obachtbaren polygonalen Feldern er-
kennen. Arrf der Oberseite gewahrt
man kriiftige, breite Leisten, die die
zwischen den polygonalen Feldern ver-
laufenden schmalen Grenzfelder ver-
decken. Bei einer htiheren Einstellung
des Mikroskopes erscheint daher die
Oberfldche der Eischale von oben als
ein Netz von groben Feden (Fig. z a);
wehrend mao bei niedrigerer Einstel-
lung die polygonalen Felder beobach-
ten kann. Dte mocrlato-Eier baben
das am besten entwickelte Chorion, h
was mit dem Umstand zusammenhdngt. Fis. 2. Die chorionflech€ des
dass die Eier aussen an den Gegen- -v;roa.da na lata Ei"s a) vnd
stinden befestigt werden, des glafta'Eies (r). 2oo: r.

Die nnculata-Eier werden etwa 6
Tage nach ihrer Ablage dunkel. Die dunkle Partie hat bei dieser
Art bedeutend grdsseren Umfang als bei glauea. Der ganze Teil
der Eischale, der nicht gegen die Unterlage gekehrt ist, nimmt
die dunkle Farbe an.

Polsso\ errvehnt, dass die Eier wiihrend der Embryonalperiode
etwas an Gr6sse zunehmen. Dieses Wachstum ist indessen ganz
erheblich. HL'NGERFoRD {1925) hat bei der Belostomide Benaczs

a
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griseus eirrc Zunahme der Liinge von 4,so mm bis auf 6,sz mm
gefunddn (also ein Zuu'achs um 46," %l uod des Diameters von
2,,5 mm bis auf 2,sz mm (z7,a %\. \Y ahrend bei dieser Art die
Lange starker wechst als die Rreite, ist bei den )btouccta-Eiern
das gerade Entgegengesetzte der Fall. Bei glanca-Eiem habe ich
eine Zunahme der Liinge mit t6,s % (r'on I,e, mm auf 2,,3 mm)
und der Breite n\t 39,7 % (o,ss----o,a, mm) gefunden. llei naculata-
Eiern, die dem Schhipfen nahe waren; habe ich beim Messen eine
Linge bis zu zit mm und eine Ilreite bis zu o,e5 mm erhalten,
Ob diese \\'erte dem maximalen l\'achstum entsprechen, kann ich
nicht sagen. Fig. 3 zeigt eine graphische Darstellung des \\'achs-
tums eines glattca-Eies. tseim lutea-lii kann ein .Zuwachs vor dem

r"t, rer'

Fig. 3. Graphische Darstellung des \fachstlms eincs -\'ototrcte gtat ra.Eies rom
Eierlegen zun Schlupfen.

Eintritt des \\'inters kaum bemerkt werden, und die Augenflecke
treten nicht vor dem Friihling hervor.

L)in paar Tage vor dem Schliipfen kann man beim glauca-Ei
beobachten, dass der Embryo eigentiimliche rotierende Bewegun-
gen ausfiihrt. Derartige Bewegungen hat HUNGERT-ORD (r9r9)
kurz ftr zrroratd er.\ah'dt.

Eiutige glauca-Eier, die ich aus den Pflanzenteilen herausprd-
pariert hatte, in denen sie hineingesteckt gewesen waren, wurden
in kleine Griibchen in einer Paraffinschicht am Boden einer klei-
nereq Cuvette gebracht. llit Ausnahme dass die Ld.ngsachse der
Eier horizontal [ag, waren die Eier in keiner Weise besonders
ausgelegt rvorden. Als die Eier dann nacb ein paar Tagen teil-
weise dunkel geworden waren und die Augen hervorzutreten be-
gannen, konnte man beobachten, dass der Embryo in keiner be-
stimmten Lage im Verhiiltnis zu der dunklen Partie lag. Dies
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zeigt, dass das Ei beim Hineinschieben in die Pflanzen in keiner
bestimmten \\'eise zum Spalt, durch den es hineingeschoben u'ird.
orientiert ist, \renn man davon absieht, dass das I\Iikropylarende
und demnach auch der Kopf des Embryos dem Spalt zundchst
Iiegt. Iis ist ja lcicht einzusehen, dass das Ei bein Ablegen leicht aus
seiner urspriinglichen Orientierung gebracht werden kann. Die dunkle
Partie auf der Eischale entsteht immer auf der im Spalt blosslie-
genden Fllche. Ein paar Tage vor dem Schltipfen kann man beob-
achten, r'ie der Embryo um seine Ldngenachse rotiert, $,obei er
sich offenbar in jede beliebige Lage lrenden kann, dies trotzdem
die F)ischale, lrie auch im Vorstehenden ers'dhnt u,orden ist, nicht
ganz symmetrisch ist. Die in F-rage stehenden Bervegungen gehen

Fig. 4. Die Lage eines tYolorr.da gtauca-Enbryos in dcr Eierscbale zu verschie.
d€nen Zeitpunkten kurz vor dem Scbliipfen, a. d. 22.5. uru 5 Uhr nm,, ,. d. 23.5.
um 5 Uhr nm., .. d.24.5. um 4,lo Uhr om., /. d. 25.5. urr| rr Ubr nrn. Der

trmkreis der dunklen Fleche durch eine gestrichelte Linie angegeben. zo:r.

darauf aus, der jungen Larve das Auffinden der Schli.ipfstelle zu
ermtiglichen, die immer unter der dunklen Partie liegt. Welche
Stellung die Eier von Beginn an auch einnahmen, so erfolgte das
Schliipfen immer durch diese dunkle Stelle, dies auch in jenen
Fiillen, $'o ich die herausprdparierten Eier so gelegt hatte, dass die
dunkle Partie gerade nach unten gekehrt rrar. Dank diesem Um-
stand kann die junge Larve immer den lVeg aus dem Spalt finden,
durch den das Ei in den Pflanzenteil hineingesteckt rvorden ist.
Auch solche Eier, die eveutuell auf den Boden der Teiche gesunken
sincl, haben eine )Idglichkeit durchzukommen, insofern sie nicht in
den Schlamm eingesunken sind. Fig. 4 zeigt ein und dasselbe Ei
zu verschiedenen aufeinander folgenden Zeitpunkten kurz vor dem
Schlnpfen. Im nruculala-Ei liegt der Embryo mit der Riickenseite
gegen die Unterlage ge\yendet, genau so rrie beim Aplulochei-
rtrs-Ei.

db c
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Die Zeit fiir die Entwicklung des Eies scheint bei den ver-
schiedenen Arten hd'chst bedeutend variieren zu ktinnen, was zum
grossen Teil vom Einfluss dgr. Temperatur abhingig ist. Angaben
hiertiber gibt es in der Literatur viele. Selbst habe ich tiber diese
Erscheinung keine eingehenderen Beobachtungen angestellt. Ich
q'ill daher nur die Erfahrungen erwdhnen, die ich bei der Entwick-
lung von naculata-Eiern gemacht habe. Die liier u'urden im Herbst
von \l'eibchen gelegt, die ich im September in der \atur eioge-
sammelt hatte. Die Eiablage hielt dann den ganzen \lonat Okto-
ber hindurch an. Geu'tjhnlich dunkelten die Eier 6 Tage nachdem
sie abgelegt rvorden wareo. Sie rvurden bei einer Temperatur von
I5-r8o C. gehalten. Die Eier, die, rvenn sie in der Natur gelegt
worden rviren, mit aller Sicherheit nicht vor dem Friihjahr ge-
schliipft weren, benijtigten durchschnittlich ungelhhr 2 I\Iooate fiir
ihre Entwicklung. Das letzte, das Ende Oktober gelegt rvorden
'war, schhpfte am 3 r. Dezember. Die Embryonalperiode hatte also

. eine Zeit von iiber 9 Wochen in Anspruch genommen. Die An-
gaben, die man in der Literatur iiber z. B. glauca findet, geben
nie eine so lange Eiperiode an, sondern nur 3-6 \\'ochen, wes-
halb die hier konstatierte Entrvicklungszeit als sehr laog anzusehen
ist. Vielleicht ist dies bei ,rtaculala-Eieto Regel, auch fiir solche,
die im Friihjahr gelegt werden; aber es ist auch rvahrscheinlich,
dass die Eier sozusagen fiir eine Ruheperiode im \Uinter einge-
richtet sind, dhnlich wie dies bei iiberrvinternden Eiern und Larven
von verschiedeoen Insekten der Fall ist, wortber mehr weiter unten,
und die deshalb ihre Entwicklung langsamer durchmachen als sonst
im Friihjahr und Sommer der Fall sein wiirde.

Gleichwie bei glauca birstet beim Schl0pfen der vordere Teil
der Eischale bei uuaiata mit einem Ldngsriss, der zuerst einiger-
massen gerade nach hinten geht aber darauf quer tiber das Ei in
einem Bogen und rveiter in der Richtung nach vorn verEuft, so-
dass eine gerundete Partie der Schale mehr oder u'eniger voll-
stiindig herausgeschnitten wird. Aus dem so gebildeten Loch
kriecht die Larve unter wippenden Bewegungen des Kiirpers mit
der Bauchseite nach oben. Meine Beobachtungen stimmen also nicht
ganz mit den von Polssos gegebenen Bildern tiber das Schli.ipfen
det ,ldct lata-Larv e iiberein.

' Larvenentwicklung.

Gleichwie andere Wasserhemipteren macht die -&'olonccta-Lawe
5 Stadien durch Dass diese Behauptung hinsichtlich glarca und
macalara. richtig ist, habe ich in meinen Aquarien selbst beobachten
ktinneo.

In der Literatur findet man variierende Angaben iiber die An-
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zahl der Larvenstadien bei glarca- So behauptet lit-:Ht.c-rrz (r9o9),
dass die 4. Heutung die letzte sei. BoLI-\vEG (I9r4) gibt die An-
zahl der Larvenstadien zu 6 an, n'obei er aber sicherlich Larven
ein und desselben Stadiums, des elsten, zu zrvei verschiedenen Sta-
dien gerechnet hat. Bei der Bestimmung der Anzahl Lan'enstadien
mittels Messung, welche Methode gerade von BoLL\!EG ver$,endet
wird, ist ein derartiger lrrtum sehr leicht zu begehen, namentlich
wenn das Laterial relativ klein ist, da die Larven in bezug auf die
Grijsse ziemlich variieren. BoLL\\'EG gibt die Liinge der von ihm
supponierten beiden ersten Stadien zu 2i-21 tr:.rr:. und z,r-3," mm
ao. Bei Messungen von tber loo Individuen des ersten Stadiums
vot glarco habe ich eine Variationsbreite von 2,3t-2,sr mm ge-
funden (also 20 % des Mittelwertes von z,o" mm).

Laut BuTLER (1923) soll die Anzahl der Larvenstadien rvenig-
stens 5 betragen. Diese Zahl wird auch als die tatsichlich vor-
kommende von HoppE (r9rz), WrsrxneRG-LUND (lgr5), Lrrr-
rrA\]- (1923), Jonoes (1928) u. a. angegeben.

Schon in der Natur ist es fi.ir einen geiibten Beobachter leicht
eine richtige Abschdtzung der Anzahl Larvengruppen rot l\b/o-
uecta vorzunehmen. So auch in einer Kollektion von Larven. Hin-
sichtlich der Larven mehrerer anderen Wasserhemipteren u,ird eine
derartige Beobachtung dadurch erschwert, dass die Larven vel-
schiedenen Geschlechts in Ubereinstimmung mit dem oft pragnanten
Unterschi,ed in der Ktirpergrtisse zwischea Im4gines der beiden Ge-
schlechter der in Rede stehenden Arten verschiedene Grtisse auf-
weisen.

Dies gilt z. ts. fir tYef a, Plea u. a. Fiir die letztere Art hat
WETELSCHEID (r9rz und 19r8) 6 Larvenstadien angegeben. Meiner
Ansicht nach hat er hierbei Mdnnchen- und Weibchenlarven des
letzten Stadiums zu zwei verschiedenen Stadien gerechnet, dem
auch durch die von ihm mitgeteilten Gr6ssenmasse fiir Kdrperbreite
(r,.. bzw. r,re mm) und Krirperliinge (2,* bzw.2,.3 mm) der ver-
muteten beiden letzten Stadien nicht viidersprochen *'ird, wenn
man die individuelle Variation beriicksichtigt. Die Liinge der mdnn-
lichen Imago rvird von der der weiblichen um '/e bis '/e iiber-
troffen.

Bei der .\btotucta-Arten ist der Unterschied in der Grtisse
zwischen den Geschlechtern auch im Imagostadium nicht sehr auf-
fallend, obgleich ein derartiger Unterschied doch bemerk werden
kann.

Ivlethoden zur Bestimmung der Zahl der Larvenstadien.

Zur genaueren Bestimmung der Anzahl Lan'enstadien kann man
eine der folgenden Methoden beniitzen:
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a) Aufzucht von Larveo aus Eiern bis zu Imagines.

b) Beobachtung der pltitzlichen Verdnderungen, die im Bau
gewisser Organe (besonders der sog. Fliigelanlagen) bei den
Heutungen statt6nden.

c) Messung von Kopfbreite, Kiirperbreite, Ktirperliinge oder
anderen Ldngengrtissen der Larven und Verteilung von
diesen auf verschiedene Gruppen nach den erhaltenen Re-
sultaten.

Die zuerst genannte tr{ethode ist natiirlich die unbedingt zu-
verlassigste, rvenn darauf geachtet s,ird, dass die Larren gut iso-
liert gehalten rverden und dass keine Heutung iibersehen wird, was
ja leicht zu vermeiden ist, da man immer das abgeworfene Exu-
vium als Kriterium einer vollzogenen Heutung besitzt. Diese Me-
thode ist indessen die am meisten zeitraubende und ausserdem die
schwierigste, da sie oft grosse Forderungen an die Aquariumtechnik
stellt. Man sieht diese Schwierigkeiten in der Literatur oft her-
vorgehoben. Namentlich betteffs ,\:otonccta glaucd ist dies der Fall.
wie DELCoL:RT (r9o9) behauptet, ist , aaidta fiir die Aufzucht im
Aquarium bedeutend dankbarer. Laut DELCoURT ist diese Art
gegen ungiinstigere eussere Einfliisse bedeutend resistenter, was ja,
wie DELCoURT gleichfalls hervorhebt, bei dem Gedanken an das
betrachtlich hiiufigere Vorkommen und die griissere Verbreitung
von glarca eigentiimlich erscheiot. Ich kann die Ileobachtungen
DELCoLRT'S zur Ginze bestetigen.

Durch die ebeo errvehnten Methoden haben verschiedene l'orscher
das Vorkommen von 5 Larvenstadien als Regel bei verschiedenen
Wasserhemipteren konstatiert.

Betreffs -\'r7a ciurea sagt JoRD.$i in Opposition gegen BoI-r-
wEc's Behauptung, dass die genannte Art 6 Stadien besitzt, ein
Resultat, das von BoLL\\EG (1914) in dhnlicher \\:eise erhalten
worden ist rvie das frtiher fidr .\blou.€cta glauca mitgeteiltq ndmlich
durch tr'Iessen der Ktirperldnge, dass die Art nur 4 Stadien hat.
Er betont, dass die Methode Larven vom Ei zur Imago aufzuziehen
die einzige ganz zuverldssige ist und sagt, dass er in dieser Weise

"einrvandfrei, gezeigt hat, dass die in Rede stehende Art nur 4
Larvenstadien besitzt. Er hat jedenfalls die Hdutungen beobachtet
und die Exuvien studieren kdnnen, "so dass eio Zseifel iiber die
Zahl der Stadien gar nicht vorhanden ist. \epa hat nur 4 Lar-
venstadien. Diese Behauptung JoRD.\\'s ist insofern fehlerhaft,
als sie jedenfalls nicht allgemeine Gtiltigkeit besitzt. Ich habe
durch Venr,endung der lon ihm angegebenen }[ethode in allen von
mir untersuchten Fdllen ebenso ,eins,andfreir konstatieren k6nnen,
dass die Art 5 Lan'enstadien hat und das gleiche Ergebnis ist bei
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Benutzung der iibrigen Methoden erhalten worden. BnocHrn(r914
-16) gibt auch die Anzahl der Larvenstadien zu 5 ao.

Studiert man )-epa-Lawen der 5 verschiedenen Stadien hin-
sichtlich des Baues und der relativen Gr<isse der Fli.igelanlagen,
rvird man 6nden, dass die Stadien r, 2, 4 und 5 mit den von
JoRDAN vertiffentlichten Figuren iibereinstimmen, dass aber eine
dem 3. Stadium entsprechende Figur fehlt. Fig. 5 hier unten zeigt
das Aussehen der Fliigelanlagen in den Stadien. Ich rvill nur den

a

b

Fig. 5. Dic rcchtc dorsale Thoracalseite d.r N.ta arrr.r.a-ra ,c des r.-5. (a-a)
Stndiuns. a-, 15 i r, y' und . 8: t.

UmstaDd hervorheben, dass im 4. Stadium die mesothoracalen
Fliigelanlagen iiber den hinteren Rand des ersten Abdominalseg-
ments hinausreichen, wihrend sie im 3. Stadium nicht iiber diesen
Rand r.orragt.

Durch l{essungen von Kdrperbreite und Kopfbreite von Lar-
ven von -\-q1a cirerea habe ich auch mit dieser llethode das Vor-
kommen von 5 Lan'enstadien konstatieren kirnnen. Das unter-
suchte Nfaterial, das etwa 3oo Individuen umfasste, liess sich iu 5
gut voneinander getrennte Gruppen einteilen, trotzdem die Varia-
tion innerhalb eiu und derselben Gruppe, rvenigstens in den dlteren
Stadien, im Verhd.ltnis zu einigen anderen Arten auf Grund der

e

c
d
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Grdssendifferenzen zu,ischen Larven verschiedenen Geschlechts griis-
ser ist. Im letzten Stadium ist diese Differenz stark ausgepregt,
sodass die Variationskurve sorvohl betreffs Kdrperbreite wie Kopf-
breite deutlich zrveigipfelig, ja fast io zrvei besondere Kurven ge-
teilt ist. Fiir das 4. Stadium ist die Zweigipfeligkeit nicht so stark
markiert und dies schien in noch hiiherem Grade fiir das 3. Sta-
dium der Fall zu sein. Von den beiden ersten Stadien habe ich
allzu wenig l{aterial gehabt um mich mit Bestimmtheit tber die
dortige Variation eussern zu ktinnen, aber man bekommt den Ein-
druck, dass ein deutliclrer Unterschied in der Griisse zrvischen den
Geschlechtern in diesen Stadien kaum vorhanden zu sein scheint.

Die Arten ges isser Insektengruppen k<innen eine variierende
Anzahl Stadien aufrveisen, aber ich glaube nicht, dass dies in
irgendeinem Fall mit Sicherheit ltr \\'asserhemipteren nachgewiesen
rvorden ist. Hor-Flt.{\ (1924) sagt, dass -\-4pa (sp.i) im Gegensatz
zu anderen Nepiden (Razralra und Cnricla) nur 4 Larvenstadien
hat, teilt aber mit, das RosEL (1755) fiir )'rpa citrrca 5 Larven-
stadien abbildet, eine Angabe, die man oft in der Literatur 6ndet,
die indessen fehlerhaft ist. Auch RosEL gibt die Anzahl der Lar-
venstadien fir ,\-4a cierta zu 4 an, hierbei ist aber zu bemerken,
dass er diese Zahl als fiir alle Insekten giiltig betrachtete. Betreffs
.\btonecla glaaca sagt er: ,Sie legen ihre Haut ebenfalls, rvie an-
dere Insecte, viermal ab,. Die zwei Figuren Rosul's iiber das
letzte Stadium von -\'cpa-Lan en bezlecken die grosse Farben-
variation zu illustrieren, die unter den Larven vorkommt.

Hor}-rtAN erwdhnt auch, dass untel lTliidae, Gattrng Micro-
uelia, eioige Arten 5 Larvenstadien besitzen sollen, rvdhrend andere
nur 4 haben sollen. Diese letztere Anzahl sollte laut Burso (r9r7)
bei der amerikanischen Art borealis votkommen. HLttcERFoRD
hat indessen bei der gleichen Art eine h<ihere Anzahl gefunden,
betont aber die lltiglichkeit einer Variation.

Durch Messungen der Kopfbreite von ges'issen Schmetter-
Iingsraupen wies Dt'.qn (189o) nach, dass die fiir die verschiedenen
Stadien erhaltenen \\-erte miteinander eine geometrische Reihe bil-
deten. Uoter der Voraussetzung der Allgemeingiiltigkeit dieser
Erscheinung sollte man also durch Messungen von Larven einer
gewissen Art entscheiden ktinnen, ob im Material sdmtliche Stadien
reprasentiert sind. -{hnliche Beobachtungen rvie die von Dyan
sind schon friiher von BRooKS (t886) in bezug auf andere Arthro-
poden (Stomatopoden) gemacht worden. Die Literatur, die in letz-
ter Zeit iiber den Wachstumsprozess der Insekten erscbienen ist,
ist sehr reichhaltig (siehe Cer,rT nr r9z9).

Bei einigen paurometabolen Insekten kann man bei Veru'endung
dieser Methode auch Werte benutzen, die bei Messungen von an-
deren Ktirpertlimensionen wie z. B. Kd,rperliinge, Kiirperbreite usw.
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erhalten werden.. Bei dieser Insektengruppe ist ja die ganze Ktir-
pers'and im Gegensatz zu den holometabolen Insekten starr und
fest und daher schon unmittelbar nach der Hiutung einigermassen
in ihrer endgiiltigen Form ausgebildet. Die nachsenden Geuebe
berrirken nati.irlich eine Erueiterung des Raumes innerhalb der
Kdrpers'and, rvas eine wenig hen'ortretende F'ormlerdnderung mit
sich bringt, die meistens in einer zunehmenden Kiirperhiihe zum
Ausdruck kommt.

Auch bei der Anwendung der Methode auf paurornetabole In-
sekten ist es jedoch am zrveckmissigsten die Kopfbreite zu rrdhlcn,
Bei Messungen von z. B. der Ktirperlinge kann auch die [,age
von Kopf und Prothorax sowie auch die der Abdominalsegmente
im Verhiiltnis zueinander Einfluss besitzen. Beim Messen der Kdr-
perbreite ist darauf zu achten, dass nicht die Lage der Fliigel-
anlagen im Verhdltnis zum Ktirper das Resultat verrtckt. \\'ie ich
spdter in bezug auf 

^blon€cla 
zeigen u'ill, kann die individuelle

Variation auch durch Variationen anderer Art kompliziert werden.
Selbst habe ich bei meinen l{essungen son'ohl Kopfbreite wie

K<irperbreite und Ktirperliinge beriicksichtigt. In bezug auf die
beiden erstgenannten habe ich im ganzen etwa 7oo Indiiiduen ge-
messen. Die Ktirperlinge habe ich nur an einer geringeren Anzahl
bestimmt (ro Lanen von jedem Stadium).

Horru (r9lz) konstatierte durch Messungen von Ktirperbrpite,
Ktirperliinge und Kdrperhtihe bei .r\1loaecta glauca, dass die Pro-
dukte der Werte dieser Dimensionen miteioander eine geometrische
Reihe bildeten, in der der Progressionsfaktor ungefihr 3 ist.

Eine Anwendung von ,Dyars Regel, auf \\'asserhemipteren
ist in der Literatur nicht zu finden, obgleich das eventuelle Vor-
kommen von sdmtlichen Stadien in einem ge$'issen N{aterial oft
ertirtert B'ird. In mehreren Arbeiten kommen Angaben iiber ver-
schiedene Ktirperldngen bei verschiedenen Larvenstadien unter den
\\'asserhemipteren vor, rrie man sich aber leicht durch Berechnung
des \\'achstumsfaktors iiberzeugen kann, bilden die vertiffentlichten
Werte keine trIittel$'erte, die an einer grtisseren Anzahl Larven er-
halten n'orden sind. Es kann also keine griissere Ubereinstim-
mung mit denDyarschen Regel, sahrgenommen rverden, da die
Messungsergebnisse an einer oder wenigen Lan'en des gleichen
Stadiums s'egen der oft grossen individuellen Variation nattrlich
ziemlich unzufriedenstellend sind. Im iibrigen sind die vertjffent-
lichten Zahlen oft allzu approximativ angegeben und daher zu
einer Bestimmung des \\iachstumsfaktors ungeeignet.

Auf Grund der tr{essungen, die ich an einem griisseren Mate-
rial ton -\btouecla glauca-Larven ausgeftihrt habe, habe ich die in
den folgenden Tabellen angegebenen \\Ierte erhalten. Die l{asse
sind in mm angegeben. Die Messungen siod teils an neuem in
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Wie ersichtlich sind die aus den Messungsergebnissen erhal-
tenen Werte ftir den Wachstumsfaktor der verschiedenen Lingen-
gr,tissen ziemlich tibereinstimmend. Eine deutliche Verminderung
des in Rede stehenden Fakors kann jedoch mit Bezug auf den in
jeder Reihe zwischen dem 5. und 4. Larvenstadium erhaltenen
Wert beobachtet werden. Eine derartige Abnahme des \\'achs-
tumsfaktors mit steigender Anzahl Lanenstadien kann auch hin-
sichtlich anderer Insekten konstatiert werden (Tlrscllac:x r9z4).

Um miteinander besser vergleichbare \\:erte fiir die Variatioo
zu erhalten habe ich auch die Dispersion in % des trIittelwertes
ausgedriickt.

Wie aus der Tabelle hervorgeht, ist die Variation der Kdrper-
breite ziemlich betrdchtlich, rvas am besten bei einem Vergleich
mit der Variation der Kopfbreite zum Ausdruck kommt. Die Ur'
sache dieser grossen Variation ist darin zu suchen, dass bei einer
Zunahme des Volumens der K6rpergervebe, die s'dhreod ein und
desselben Stadiurns stattfindet, bei dieser Art auch eine Zunahme
der Ktirperbreite erfolgt. Die subaquatilen $asserhemipteren haben
im allgemeinen einen dorso-ventral ziemlich abgeplatteten Ktir-
per (am ausgesprochendsten bei -\-epa und Afhelocftcirus). Eine
Zunahme des Volumens der Kdrperges'ebe hat zum Resultat, dass
die dorsalen und ventralen Kiirpenvdnde voneinander entfernt \\'er-
den. Die Variation, die beim Messen der Ktirperbreite einer An-
zahl von Individuen einer Art im gleichen Stadiurn beobachtet s'ird,
ist daher so gut rvie ausschliesslich eine individuelle Variation.
Beim I[essen der Kiirperbreite vot Aphelocheirts habe ich im letz
ten Larvenstadiuur eine Dispersion von l,ee % des llittehvertes ge-
funden (llittelwert : 5,6,, Individuenanzahl :45). \ur unmittel-
bar vor der Hiiutung kornmt es zu einer grijsseren Verengerung
der Ktirperbreite im Zusammenhang mit der Entstehung der sog.
,Thoracalblase,.

Bei der -\Ttonecla-Larve ist die Ventralseite so gefaltet, dass
zrvei lingsgehende Furchen entstehen, die fiir die Respiration von
Bedeutung sind. Die Kdrperform u'ird dadurch hijher. Ilei einer
Zunahme des Ktirpervolumens n'erden auch bei dieser Art Dorsal-
und Ventralseite voneinander entfernt, wobei die ventralen Furchen
seichter u'erden und infolgedessen auch die Kiirpcrrlnder mehr von-
einander entfernt werden. Fig. 6 veranschaulicht das eben Ge-
sagte.

Eine Anrvendung der von PnztRn-qrI und IIrcus.{R (r9rz) lan-
zierten Theorien iiber das Verhiltnis zrvischen Stadien. und ,Tei
lungsschritten, auf )-otonecla, in der Art wie dies BoDENHEIIIER
(ry27) fur einige andere Insekten getan hat, darunter auch Heter-
opteren, Iesst sich nicht durchfiihren. Dagegen spricht entschieden
die gleichmiissige Verteilung der von mir erhaltenen I{essungs-
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rl'erte um den Mittel$'ert. Ausserdem erscheint es mir u'ahrschein-
lich, dass ein Uberspringen einer Hdutung beim Abschliessen eines
, Teilungsschrittes, sich auch in der Dauer des Stadiums wider-
spiegeln sollte, aber ehvas derartiges kann nicht u'ahrgenommen
rverden. \\rird eine Anzahl Larven unter konstanten eusseren Be-
dingungen und bei reichlicher Ernlhrung aufgezogen, bilden die
erhaltenen \\-erte der Entwicklungszeiten ftir die verschiedenen Sta-
dien eine ziemlich gleichmiissige Serie, lras aus den rveiter unten
behandelten Beobachtungen iiber die Entrvicklung der .r\totonecla-
Larven hervorgeht.

Der Umstand, dass verschiedene Kiirperteile verschiedene
\\'achstumsgeschwindigkeit haben, rvorauf die rrdhrend der Ent-

a c

b
Fig. 6. Schcmatiscbe Qucrschtritte durch dcn vordercn Teil dcs Abilomeas bci
A?hdocn.i,zr (a und ,) und Notor.cta (c und /), a und e in Aofang des StadiuEr,

, und d kurz vor dcE Schlilpfen.

wicklung stattfindenden Verdnderungen der Ktirperproportionen be-
ruhen, scheint mir schwer mit den hier oben errvihnten Ansichten
iiber den Zrsammenhang zrvischen Hdutungen und , Teilungsschrit-
ten, in Einklang gebracht rverden zu ki;nnen. EIDTIANT (1924)
opponiert sich gegen die alte Einteilung der Hautungen in ,Wachs-
tumshdutungen) und ,Verwandlungsheutungen, i die Heutungen sind
immer mit deutlichen wenn auch bisrveilen kleinen Verdnderungen
in den Kdrperproportionen verbunden. ,,Die Bezeichnung \\rachs-
tumsheutung ist rvohl nirgends mehr zuliissig.,' lis erscheint mir
indessen nicht unmotiviert, die bei den Wasserhemipteren vorkom-
menden vier ersten Heutungen als \\'achstumshdutungen zu be-
zeichnen, tvenn man niimlich darauf Riicksicht nimmt, dass die
Formverdnderungen, die hierbei eintreffen, dadurch verursacht wer-
den, dass verschiedene Ktirperteile verschiedene \\'achstumsfaktoren
aufweisen und dass ein und dasseltre Organ in verschiedenen Rich-
tungen verschieden schnell wachsen kann. Abgesehen davon dass
die Behaarung und Struktur der Kdrperoberfldche in verschiedenen

d
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Stadien sich verschieden gestalten ktinnen, bezeichnen die Ver-
inderungen (auch z. B. die Entwicklung der Fli.igelanlagen), die in
Form und Grdsse der Organe .eintreten, kontinuierliche Serien. Die
letzte Hdutung, die in einem Ubergang zum vollausgebildeten Sta-
dium resultiert, ist dagegen eine typische Verrvandlungshdutung,
da die bei derselben eintreffenden Verinderungen, z- B. jenen u'el-
che die Fltgelanlagen, das Respirationssystem, die Genitalsegmente
usrv. unteru'orfen sind, nicht mit den bei den friiheren Heutungen
vorkommenden in eine Serie gebracht werden ktjnnen.

Die Entstehuog der Fltigelanlagen bei den Larven q'ird oft als
eine in den letzten Stadien pliitzlich erfolgende Formverinderung
angegeben, aber das Auftreten der in Frage stehendgn Anlagen
erscbeint als eine Folge dessen, dass das r..und z. Thoracalseg-
ment in verschiedenen Teilen uogleich schnelles \\'achstum zeigen.
So 6ndet das stdrkste \\-achstum an den Seiten des Segments und
in der Richtung nach hinten statt. Derartige Fliigelanlagen sind
hiiufig in friiheren Stadien angedeutet als man fiir die verschiede-
nen Arten in der Literatur angegeben sieht. Bei den Larven der
meisten Arten hat der hintere Rand des Mesonotums im I. Stadium
einen ziemlich geraden Verlauf. Bei -lblone cta-Larv en kann man
dagegen schon in diesem Stadium die Deckfliigelanlagen als stumpfe
Vorspriinge an den Seiten des Segmentes sehen. Beim l\{essen
einer Anzahl vou Larven (ro von jedem Stadium) habe ich als
Mittelwert fiir den Abstand z$,ischen dem Vorderrand des Meso-
notums und der Spitze der Deckfliigelanlage fiir die verschiedenen
Stadien folgende Zahlen erhalten: 0,:6, 0,16, o,er, I,er und 4,re mm.
Hieraus werden folgende relativ gleiche \\'erte als Wachstumsfak-
toren ethalten: 1,78, 1,82, 2,ts und 2,3'.

Auch in bezug auf die iibrigen Segmente kann man ein schnel-
leres \\'achstum in den lateralen als in den medialen Teilen kon-
statieren. So habe ich bei Apltelocheiras aeslitrylis-Larven getun-
den, dass die Dorsalseite des zsischen den N{iindungen der Stink-
driisen belegenen Teiles des 3. Segments einen \\-achstumsfaktor
von ung. r,- (I,,6, I,:2, I,:: und I,,a) hat rvdhreod die lateralen
Teile einen \\'achstumsfaktor von etwa I,5o (I,2,, I,ro, r,d und I,s")
aufweisen.

Ausscbliipfen der Larve aus dem Exuvium.

Das Ausschliipfen der )'otonecta-Larve aus dem Exuvium er-
folgt wie ge*'tihntich durch die auf der Dorsalseite von Kopf und
Thorax befindlichen Heutungssuturen, die sich bei der Hiiutung
dffnen. Die Angabe Joxo.lx's dass das Ausschliipfen durch die
Ventralseite des Exuviums stattfinden kiinnen sollte, muss wohl auf
einen Irrtum zuriickzuftihren sein. Es ist wohl fast unmtiglich sich

16-3081.. Ea/'oro!. l'Udq. A,s, sr. Hilt. 3-1. (rgjo).
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vorzustellen, dass die Hiiutung mit einer so grossen Veriuderung
in diesem fiir das Tier so kritischen Prozess gliicklich verlaufen
kiinnen sollte.

Im iibrigen scbeint das Sprengen des Exuviums in iihnlicher
Weise zu geschehen, wie es EtotlerN fiJrr Ge/is lacustris be-
schreibt, <ioch mit der Abrveichung, dass bei der Bildung der sog.
Thoracalblase auch das Scutellum teilnimmt. Dies di.irfte auch fi.ir
Gerris lacrstris Giiltigkeit haben. Da-. von Erurt.lxx bei der er-
wdhr,tet Geris-Art als Scutellum bezeichnete Organ ist nicht die-
ses, sondern ein vom Pronotum nach hinten vorragender breiter
Fortsatz, der bei der letzten Hautung nach hinten gestreckt wird.
\4'dhrend seiner Bildung liegt es unter dem larvalen Pronotum ge-
faltet. Eine Verschiebung dieses Organs nach vom im Zusam-
menhang mit der Entstehuog der Thoracalblase findet also nicht
statt.

Ich habe in meinen Aquarien Larven von -\btoructa glanca,
lulea wd ,rradtlato gehabt. Wegen des allzu geringen Materials
von den beiden letzten Arten ist es mir nicht mtiglich gewesen,
zwischen den Larven der verscbiedenen Arten morphologische Unter-
schiede in der \\'eise festzustellen wie HUNGERI'oRD dies betreffs
einiger amerikanischen Arten getan hat. Oberfliichlich betrachtet
sind die Larven der drei genannten Arten einander sehr ihnlich-
Laut KIRKALDv (1897) ktinnen die Larven der Arten im letzten
Stadium an der Struktur des Kopfes voneinander unterschieden wer-
den. Die Angabe Krurrrov's, dass die kleinen Larven mehr an
Corita- als an grtissere .ltotoneeta-Latven erinnern sollen, scheint mir
nicht richtig zu sein. Betrachtet man z. B. RosEI-'8 naturgetreue
Abbildung einer jungen -lbtotucta-Lrwe, dtirfte man sie wohl schwer-
lich fiir eine Corita-Lawe halten kdnnen.

Dauer den Larvencntwicklung.

In bezug auf die Ldnge der larvalen Entwicklungszeit bei
glauca lieger in der Literatur zahlreiche Angaben vor. Die oft ziem-
lich variierenden Angaben iiber die Dauer der verschiedenen Sta-
dien kcinnen sicherlich unter Beriicksichtigung eusserer Einfltsse
auf die Entrvicklung erkliirt rverden. Hiilt man Larven unter gleich-
artigen Bedingungen in Aquarien, bilden die fiir die Dauer der
verschiedenen Stadien erhaltenen \\:erte eine ziemlich gleichmissige
Serie. So habe ich fir 1\btonecta glarca-Larven folgende Werte
fiir die verschiedenen Stadien bekommen: 9-ro, ro-r r, r3-r4,
r4-t7; 20-22 Tage (reichliche Nahrungszufuhr, Temp. I8-
20 L.).

Beztglich ruacalata-Larven habe ich nur Angaben iiber die
Entwicklungszeit von Larv€n, die Ende Dezember aus den Eiern
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geschltpft sind und die darauf im Aquarium Eahrend des \\'inters
aufgezogen worden sind. An einem Individuum habe ich folgende
Zeiten fiir die verschiedenen Stadien beobachtet: rr,9, rT,zowrd
34 Tage. Von diesen \\'erten i.iberschreiten die ftir die beiden
ersten Stadien nicht die Zeiten, die fiir die entsprechenden Stadien
bei glaaca angegeben worden sind, aber fiir die letzten Stadien
sind die Zeiten relativ viel ldnger. Ob dies Regel ist, kann ich
nicht sagen. Die uaculata-Larven sind laut DELcot'RT erheblich
fr0her mit ihrer Entrvicklung fertig als glarca. lch stelle mir vor,
dass die Erniihrung und die Temperatur kaum einen nennenswerten
Einfluss gehabt haben kiinnen. -Die Temperatur in den Aquarien
hielt sich zwischen 16 und 20" C. In den vier erstel Stadien
wurden die Larven fast ausschliesslich mit C1,6laps gefiittert, was
sich als sehr Yorteilhaft herausstellte, da diese im \f inter in gros-
sen Mengen erhalten u'erden konnten, aber im letzten Stadium auch
mit Insekten, hauptsichlich Trichopterenlarven. Vielleichtkann die
vermutete Ausdehnung der Entwicklungszeit darauf beruhen, dass
die Tiere, gleichuie fr.ir andere Insektenlarven festgestellt worden
ist, auf eine Ruheperiode im \\-inter eingestellt sind. So hat CAL-
VERT (1929) in bezug auf gewisse Odonaten-Larven beobachtet,
dass im Winter eine Unterbrechung im \\:achstum stattfindet, auch
wenn die Temperatur ziemlich hoch ist. Ahnliche Beobachtungen
habe ich an Larven ttor, Aprteloc,/teirus aestiualis gemacht. Die
jiingeren Stadien dieser Art haben im allgemeinen eine Dauer von
etwas $'eniger als I Monat, die alteren eine solche von etwas mehr
als r tr{onat, u'enn die Entrvicklung im Sommer stattfndet. Im
Winter konnte dagegen die Zeit fi.ir die einzelnen Stadien iiber
mehrere Nlonate ausgedehnt werden, trotzdem die Temperatur nie
unter roo C. gesunken ist und sich im allgemeinen etu'as hiiher
gehalten hat. Hiiutungen fanden im lVinter nie statt und die Tiere
zeigten keine Neigung Nahrung zu sich zu nehmen. Eine Larve
habe ich in ein und demselben Stadium, dem zrveiten, wihrend sogar
r r Nlonate lebend gehabt, ein Resultat, wozu auch der Umstand
beigetragen hat, dass die Lan'e s'dhrend des Sommers dem Hunger
ausgesetzt rvordcn ist.

Die gefressigen -\btoueda-Larven ktinnen oicht viele Tage ohne
Nahrung verbleiben. Hunger verursacht keine augenscheinliche
Verminderung der Grijsse der Larve im folgenden Stadium, sondern
hat anstatt dessen eine Verlingerung der Darier der Stadien zur
Folge. Die K<irpergewebe miissen, gleichwie bei anderen paurome,
tabolen Insekten, ein bestimmtes Volumen im Verhiltnis zur Fl2iche
der Kdrpers:and einnehmen damit bei der Hdutung der durch Auf-
nahme von }lengen des umgebenden Mediums im Darmkanal er-
htihte Druck im Ktirper hinreichend stark wird um das Exuviurn
lings den Heutungsndhten zu sprengen. Durch Versuche habe'
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festzustellen versucht in welchem Grade es m6glich ist die Dauer
eines Stadiums zu verlingern. Dabei habe ich Larven der beiden
letzten Stadien benutzt, denen ich \ahrung mit gleichen aber fiir
die r.erscbiedenen Individuen variierenden Zeitintervallen unter im
iibrigen gleichen Bedingungen zugefiihrt habe (in kleineren Aquarien
bei einer Temperatur von r8-zo" C.). Es ist mir in dieser Weise
gelungen die Dauer der Stadien von den normalen Zeiten t4-t7
bzw. zo-zz Tagen auf 23 bzw. 30 Tagen zu erh<ihen. Ldnger
als 5-6 Tage auf einmal ktinnen die Tiere nicht ohne Nahrung sein.
l'epa-Lrrven ktinnen dagegen betrechtlich ldngere Zeit ohne Nah-
rung sein (im 4. Stadium z. B. bis zt t2 TaEe). Die Dauer der
Stadien bei Aphelocrteirus-Larven kann in noch htiherem Grade
durch Hunger verlengert werden, wofiir die im Vorstehenden er-
wdhnte Larve, die ich in ein und demselben Stadium r r Monate
Iang am Leben gehalten habe, ein gutes Beispiel abgibt.

Wenn man in den Teichen die Mengenverhiiltnisse zwischen
Larven von -\btonzcta glaaca h verschiedenen Stadien untersucht,
rvird man oft konstatieren, dass im gleichen Teich ein gewisses
Stadium entschieden dominiert, eine Erscheinung, die WESENBERG-
Luxo (r9r5) hervorgehoben hat. Vergleicht man indessen die
Beobachtungen von verschiedenen Teichen miteinander, findet man,
dass es nicht das gleiche Stadium ist, das gleichzeitig in allen
Teichen dominiert, sondem dass in gerrissen Teichen die Entrvick-
lung des Lan enbestandes weitet vorgeschritten ist als in anderen.
Die Ursache hierftir ist vielleicht in klimatologischen Umstinden
oder in der von diesen abhingigen Invasion von Imagines in die
Teiche im Frthjahr zu suchen. \\'ahrscheinlich ist, dass die Tem-
peratur des \\'assers, die ja in verschiedeneu \\-assersammlungen
ziemlich verschieden sein kann, auch mit einspielt. Bisrveilen kann
man indessen einen derartigen Unterschied auch zwischen Teichen
beobachten, die ganz nebeneinander liegen und in denen sich das
Tierleben unter anscheinend gleichen Bedingungen befindet. Um
zu zeigen wie variierend die Ergebnisse sein ktinnen sei die folgende
Tabelle IV angefrihrt.

Tab. IV.

Individuemnrahl der rerschiedenen StadicnDie Bezeichnung
der'l'eiche

l)(l

[]atum

th tgz\

t6

r3

37

34 \.uc
Ima

Iki
Itd ! r r928 l

's 1928 : -
'e r9z8 | -

6ltt
KDr

)s

_t 45 
I
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Worin die Ursache des ausgesprochenen Dominanzverhiltnisses
liegt lesst sich schwer entscheiden. Wahrscheinlich ist, dass zur
Zeil mit giinstigen Bedingungen im Friihjahr eine grosse Meuge
Eier gelegt wird, aus denen nach der Entwicklung gleichzeitig Lar-
ven schliipfen, die dann dominieren. Aber die Dominanz muss
doch in irgendeiner \\'eise verscharft werden, da ja das Eierlegen
bis weit in den Sommer hinein - bis in den Juli - fortgesetzt
wird und trotzdem Larven jiiLngeren Stadiums als das dominierende
nur in sehr geriogem Umfang auftreten, wie aus in folgender Ta-
belle V zusammengestellten \\-erten vom gleichen Teiche her-
vorgeht.

Tab. V.

Individucnanzahl der rerschiedenen Stadienen
Datum

r. Stad 2. Stad. 3. Stad. 4. Stad. 5. Srad,
\c!c

l_

rj

-i?

-?8

.t;

4 6 tg29

2

9

l2

/6

23

r3t'6 t929

a6 r9r9

*,lt r9z9

'i rg2g

s t t9z9

't t r9z9

'3 t 1929

r6

I

13

I

)

2

3or8

2 z 1929

3 a tgzg

-' ; t9z9

a t t929

'3 s t9z9

q s tg2g 34

ala rgzg 25

I

rl

t-
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Die variierenden Werte Iiir die gesamten Anzahlen von Larven
beruhen darauf wie lange das Schiipfen bei den verschiedenen Ge-
legenheiten fortgesetzt worden ist. Das abgeschiipfte, durch eine
Vegetation von Pototnogeror, ,,atarLt abgegtetzte Gebiet, rl'ar nur ein
paar Quadratmeter gross. Schtipfen wurde ausserdem in anderen
Teilen des Teiches vorgenommen.

Zum Zdhlet wurden die Larven in Glasgeflissen gesammelt,
aber darauf wieder unmittelbar ins \ryasser zuriickgebracht. Ahn-
liche Resultate, rvie die oben in der Tabelle mitgeteilteo, habe ich
von anderen Teichen erhalten.

Die Dominanz wird meiner Ansicht nach durch den Umstand
verschafft, dass die jiingeren Larven in grosser Ausdehnung ihren
iilteren Kameraden zum Opfer fallen. Jonms behauptet, dass
-L'olonecla-Lrrven bei weitem nicht so sehr dem Kannibalismus ver-
fallen sind wie d\e \tepa-Larven. Ich hege hierin eine entgegen-
gesetzte Auffassung. Es ist unmdglich altere und jtingere t\tolonecta-
Larven in einem Aquarium nebeneinander zu halten, auch wenn
man hinreichend fiittert. Ich habe auch in grdsseren und kleineren
\Yasserbehdltern im Freien Larven verschiedener Stadien zusammen-
gebracht, aber die jiingeren sind schon nach einigen Tagen ver-
schrvunden. In den Aquarien habe ich meine )-ototecla-Larvet auch
zum Teil mit ihresgleichen gefiittert.

Auch draussen in der \atur habe ich bei mehreren Gelegen-
heiter. .\btott.cta-Larven beobachtet, die jiingere Larven verzehrt
haben. Da die -\bloaeclo-Larven an sonnigen Tagen fast bestindig
oben uirter der \\rasseroberfldche liegen, die ihr eigentliches Jagd-.
gebiet darstellt, ist es ja nicht staunenswert, rvenn die kleinen
Larven zufolge der ausgepregt kaonibalischen Instinkte der I-arven
eliminiert u'erden. In kleineren Teichen kann man oft Massen von
)-otouccla-Larvet sehen, die sich an kleinen von schwimmender
Vegetation lPotanogeton naldns, Lcuua-Arten etc.) begrenzten
\\'asserfliichen aufhalten. \ur bei Regenwetter halten sich die
Larven im allgemeinen unten im \\'asser bei der submersen Vege-
tation auf. Die kleinen Larven haben e.ine Aussicht sich in der
Konkurrenz zu halten, da sie sich im allgemeinen nd.her den Ufern
auf seichterem \\'asser aufhalten als die grtisseren Lan'en. Dank
der im Vorstehenden erwehnten Dominanzerscheinung ist es mtig-
lich durch Abschtipfen eines Teiches mit ktirzeren Zeitintervallen
die Dauer der verschiedenen Stadien in der \atur festzustellen, was
ja auch bei einem Studium von Tabelle V ohne weiteres hervor-
geht.

ln Teichen, rvo die Wasseroberfleche fast ganz von Vegetation
bedeckt wird, ist die Dominanz nicht so ausgeprdgt. In dem Teich,
fiir den die in Tabelle VI mitgeteilten Angaben gelten, *'ar die
\\'asseroberfliiche durch hineingefallene abgebrocheoe Equisetunt-
Stengel in kleinere Fliichen geteilt. In derartigen haben die Larven
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dank der dichteren Vegetation grdssere Mtiglichkeiten sich den An-
griffen ihrer griisseren Kameraden zu entziehen.

Tab. VI.

Individuenanzihl der verschiedenen Stadi.n
Dattlm

r. Stad. 2. Stad. 3. Stad. 4. Stad, 5. Stad.

8

r-+ .3

II t7

lj

Neue
Imagincs

'4.; t929

',- 1929

a 7 tgzg

ts 1929

rt

a; tgzg

'xs t929

',a rg2g -l 37

Im eben erwihnten Teich hatte man zu erwarten Larven spater
im Jahr anzutreffen als in anderen Teichen. Dies ist auch der Fall
geNesen. Sogar so spat wie am 4. November habe ich im Jahre
1928 in diesem Teich z Larven des letzten Stadiums eingefangen.
Dass derartige Lan'en im Vorw,inter sich zum Imagostadium hiuten,
erachte ich fur ausgeschlossen, glaube aber auch kaum dass sie
iiberwintern ktinnen. Nie habe ich friihzeitig im Friihjahr .i\btonccta-
Larven aogetroffen, wohl aber Larven von )-eya, welche die Mtig-
lichkeit haben im fliessenden \!'asser zu iiberwintern.

-l

" t t929

'!; r9z9

't 1929

I

r-l

l2

II

-

l-

.{
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