
Zur Kenntnis der Paarung, Eiablage und Erniihrung
der Cerambyciden.

\-. I]TTO\:ITSCH

Gelegentlich der Zuchtversuche mit Xllotreclus rusticrs L., die
ich im Frnhjahr 1938 ausgefthrt hatte und die zur Klarlegung
mancher Vorgdoge in der Lebensweise dieser Art, namentlich der
Paaruog, Eiablage und Erndhrung, dienen sollten, s'ar es notuendig,
um Vergleiche ziehen zu kijnnen, die zugdngliche Literatur iiber
die Biologie der Cl4ili durchzusehen. Dies eru,ies sich jedoch
fiir obigen Zu'eck ungeniigend; weitere Bockkifergruppen mussten
durchgearbeitet s'erden, bis schliesslich dieses Literaturstudium die
ganze Familie der Cerambyciden umschloss.

Das in dieser Weise zusammengebrachte und speter bearbeitete
Nlaterial erschien mir geeignet, als selbstdndige Arbeit Iertjffent'
licht zu rverden. Zuniichst zeigt das Material in anschaulicher Art
die grossen Liicken in unseren Kenotnissen von der Lebensweise
dieser nicht nur interessanten, sondern auch wirtschaftlich bedeu-
tungsvollen Kdferfamilie. Diese Liicken allmiihlich auszufiillen, uare
iibrigens eine sehr dankensu'erte und u'ichtige Aufgabe, zu deren
Ltisung jeder gute Beobachter ohne grosse tr'liihe $ertvolle Beitrdge
liefern ktinnte. Ferner bringt dieses tr{aterial eine recht ansehnliche
Zahl von Beobachtungen zusammen, die von verschiedenen For-
schern, in verschiedenen LAndern und zu verschiedener Zeit gemacbt
und in in aller Welt zerstreuten entomologischen, angeu'andt ento-
mologischen und anderen Zeitschriften sor.ie Sonderpublikationen
veriiffentlicht rvorden sind.

Die vorliegende Arbeit enthalt lediglich biologische und biolo-
gisch-statistische Angaben und befasst sich im allgemeinen nicht
mit dkologischen Fragen, die sich auf die.Eiablage oder Erndhrung
der Bockkd.fer beziehen. Es wird eine Ubersicht gegeben, in der
der Vorgang und die Art der Paarung, der Eiablage und der Er-
niihrung bei verschiedenen Cerambyciden ndher geschildert wird.
Hierbei rvird vor allem das paliiarktische, nach Mdglichkeit aber
auch das nearktische und in manchen Fragen auch das orientalische
Fauneogebiet beriicksichtigt.
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Eine mehr oder weniger erschdpfende Behandlung des Stoffes
rvar im Rahmen dieser Arbeit rveder mdglich noch beabsichtigt.
Fiir eine solche Behaodlung s'ere im iibrigen ein s'eit mehr um-
fassendes Literaturstudium erforderlich.

Beziiglich der im Text angefthrten Literaturangaben ist zu be-
tonen, dass sie oft auf eine oder einige, nicht aber auf samtliche
dern Verfasser zugangliche Arbeiten, wo iiber die betreffenden
Beobachtungen nachgelesen *'erden kann, hinweisen. Insbesondere
gilt das fiir den Bliitenbesuch der Lcpluriti, namentlich der hdufig
auftretenden Arten. Die Niihr- und Brutpflanzen verschiedener
Bockkdferarten konnten rvegen Raummangel nicht beriicksichtigt
s'erden.

Die Paarung.

Die Paarung der Bockkdfer geschieht ent&'eder gleicb nach dem
Schliipfen aus der Puppenrviege oder, wie es bei den Arten, die
nach dem Schli.ipfen noch nicht geschlechtsreif sind und daher
eines Ernihrungsfrasses bediirfen, der Fall ist, einige Tage nach
dem Erscheinen. Die Angaben hieri.iber, wie iibrigens iiber alles,
rvas mit der Kopulation der Cerambycideo zusammenhdngt, sind
ausserst diirftig. In seiner monographische Bearbeitung der Arten
'I'etro?iut t Gabrieli Vl eise vrd. T- 1,'useun F- $92$ berichtet
Schimitschek, dass die Kopula bei diesen Arten r-z Stunden nach
dem Schliipfen erfolgt. Bald nach dem Erscheinen kopuliert auch
der Hausbock (s. z. B. lVeidoer 1936). Sofort nach dem Schliipfen
paart sich ferner der ostmediterrane Ceratabl'r drz Fald. (Boden,
heimer r93o). Auch der nordamerikanische Zangenbock, Rhag"iutrt
lbuatunt Oliv., schreitet unmittelbar nach dem Erscheinen aus dem
Uberu'interungsverstcck zur Kopula. Bei meinen Zuchtversuchen
mit ,Y/,lolrccluts rnsltus L. beobachtete ich die erste Kopula erst
3 Tage nach dem Schltpfen. Bei den Lamiinen und verscbiedenen
Cerambycinen rtird die Paarung durch Reifungsfrass verzdgert.
Dariiber, u'ie lange diese Reifungsperiode bei den verschiedenen
Arten dauert, ist nur wenig bekannt. Bei Saperda carcharias soll
es nach Regnier (1925) einige Tage dauern, bis die Kdfer befruch-
tungsreiI sind.

Die Paarung vollzieht sich zumeist auf oder in der Niihe von
Brutpliitzen, aber auch auf oder in Blumen (kleinere Leflttrini\-'
Das Zusammentreffen der beiden Geschlechter rvird bei den Bock-
kiifern dadurch etrvas ersch$'ert, dass sie nicht zu gleicher Zeit

".".h.1:L lVeibchen pflegen in der Regel et\ras spater zu schliip-

' Die Angrb€ Barbeys ir9r5ir, L:ranb'r cttdo kopuliere auch in der Luft, be'
darf einer Besditigung. Hii€htssabrscbeinlich handelt es sich bei dieser Beobachtung
um in Kopulastellung aufgescheuchte Tiere.
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fen als Minnchen. Zur Auf6ndung der \\'eibchen dienen den Nldnn-
chen die an den Ftihlergliedern befindlichen Gerucbsorgane. Uber
deren Lage und Beschaffenheit bei Telropituz-Arten berichtet
Schimitschek in derbereits erryehnten 7'etrolitlr,t-Monograplrie. Ob
das Auffinden der Geschlechter immer nur durch den Geruchsinn
vermittelt rvird, oder ob hierbei auch andere Sinnesorgane mit im
Spiele sind, lesst sich einstrveilen schwer mit Sicherheit entscheiden.
Bei einer grossen Zahl der Cerambyciden scheint hierbei der Ge-
ruchssinn von ausschlaggebender Iledeutung zu sein. So berichtet
Plavilstchikov (1936), dass man beim Sammeln den sehr scharfen
Geruchssinn gewisser grdssere n lllallosia- Arteo (T rlbus Phltoeaitil
sehr gut ausnutzen kann, und zrval dadurch, dass man die von
t'either fliegenden n{iinnchen durch ein gefangenes \\'eibchen
heranlockt. Der nordamerikanische Eotomologe Brooks (l9zo)
beobachtete bei eingezrvingerten SaP erdo razrlizla-\\'eibchen recht
merks,trdige Bervegungen der Legerdhre. Auf Bldttern sitzend,
streckten sie die Legeriihre aus und zogen sie unter dreheDden
Bewegungen rtieder ein. Dieser Vorgang rviederholte sich mit kurzen
Zl,ischenrdumen rrihrend einer Stunde oder linger. Brooks ver-
mutet, dass diese Beu,egungen, die rvohl mit Geruchreiz verbunden
sind, das Heranziehen der Mannchen bezu'ecken. .\bnliches Ver,
halten der \\'eibchen beobachtete auch ich bei gefangen gehaltenen
\4reibchen voa X),lolrechrs ntsricus, namentlich s'enu sie der direkten
Sonnenbestrahlung ausgesetzt \raren.'

Nicht bei allen Bockkdferarten ist indessen der Geruchssinn in
gleichem trtasse entrvickelt. Bei verschiedenen bliitenbesuchenden
Lelturiti muss der Geruchssinn zwar sehr scharf sein, er scheint
aber lediglich dem Auffinden der Nahrung, also der Blumen, zu
dienen. nicht aber das Zusammentreflen der Geschlechter zu er-
leichtern. Sehr interessant und aufschlussreich in dieser Beziehung
sind die Beobachtungen und Versuche von Heintze (r925). Dieser
Verfasser stellte u. a. fest, dass die l(dnnchen von Straugalia
neloutra die Vlleibchen erst durch Beriihrung mit den Fiihlern
erkennen. Zur Uberpriifung dieser Beobachtung setzte Heinze
einige lldnnchen und \,\'eibchen der nclanara in einen Glasbehd.lter:
nach Io Minuten befanden sich die Tiere in Kopulastellung. Sodann
wurden den l\{dnnchen die Fiihler unuittelbar oberhalb des Schaftes
abgeschnitten und die auf dieser \\'eise verstummelten Tiere rvieder
zu den \\'eibchen eingebracht. Bereits nach einigen }linuten er-
holten sich die l\Iinnchen, krocben ruhig umher, leckten an dem
dargebotenen Zuckerwasser und Himbeerwasser, nahmen aber ron
den \\'eibchen keine Notiz. Dieser Versuch dauerte r \\Ioche.

' ,itntiJes berichtet Rungs (r937) aus ]Iarokko tiber die rersandte.{rt,
X)4otr.cfut attiWc :;ch6nh. Die Kiifcr paarten sich in der Sonne in der heissesten
'I'agesz€it.
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Bei einem anderen gleichartigen Versuch uurde den lldnncben nur
ein Fiihler abgetrennt; dies stdrte die Miinnchen nur rvenig und
nach einer halben Stunde schritten sie bereits zur Koputa. .\hn-
liche Versuche $il Lc?hra rabra-Kafern ergaben gleiches Resultat.
Von Interesse s'ar hierbei, dass ein rzrlra-llinnchen, dem die Fthler
s'dhrend der Kopula abgeschnitten rvurden, die Paarung nicht ab-
brach, spiter aber sich nicht um die Weibchen kiimmerte. I\{ann-
chen mit zur Hiillte abgestutzten Fiihlern (halbe Anzahl Fthler-
glieder) uurden eine Zeitlang nach der Operation bei der Paarung
beobachtet.

Der in Beziehung auf die Geschlechtserkennung mangelhaft oder
vielleicht iiberhaupt nicht entu'ickelte Geruchssinn der Blumenbdcke
ist oflenbar die Ursache der Paarungsversuche zrvischen verschie-
denen Arten, die man bisweilen beobachten kann. So berichtet
Plavilstchikov (r936), dass er solche Paarungsversuche bei Lalturini
rviederholt beobachten konnte.

Aus den Feststellungen von Heiotze (1. c.) darf man s'ohl
schliesseo, dass die Erkennung des Weibchens durch das Nldnnchen
bei ges'issen Leptuini vermittels des Tastsinnes erfolgt. Hierbei
dorften rlohl die an den Fiihlergliedern befindlichen Tastborsten
als Emptdnger und Ubertriger dei Sexualreizes dienen.

Viele andere Bockkiferarten, namentlich aus der Gruppe der
Nichtbliitenbesucher, bediirfen keiner Berthrungsreize. Sie jagen
den Weibchen nach und verfolgen sie eifrig, senn diese ihnen zu
entkommen versuchen (so z. R. Hl4otrupes bajulus L., -Yylolrechas
lusticus L., H$peroy'harcs griseus F.).

Die Paarung rtird oft durch Kiimpfe zrvischen den }linnchen
eingeleitet. Als besonders streitsiichtig und gewaltsam zeichnen
sich hierbei die Prioninen. Mjdberg (r9o5) berichtet von solchen
Kiimpfen bei Etgales farber L., die mit grosser Heftigkeit aus-
gefochten werden und damit abschliessen, dass der eine der Ne-
benbuhler den Kampf- und Hochzeitsplatz kampfunrdhig und
oft arg verstiimmelt verlisst (vgl. auch Mdnnchenkiimpfe bei
Cerambl,r s1itticoruis Nervm. Bei vielen Bockkdfern verlaufen die
lldnnchenkdmpfe rveniger gewaltsam. Gewdhnlich, t'ie z. B. bei
,lfotucltonas srior L., rverden die Fthler als Kampfu affe benutzt,
oder auch Ftihler und Vorderbeine, 

' u-ie es nach Gusserr' (1932)
bei Mouochamus galloprouincialis Ol. der Fall ist. Eine interessante
Schilderung des Minnchenkampfs bei Acanlhocittts sedilis L. gibt
Neander (r928). Ein P6rchen wutde von einem zugelaufenen
Mdnnchen gestiirt; das erste Nldnnchen verliess dann das \\'eibchen,
um deo Rivalen zu verjagen. Die llinnchen stiirzten aufeinander
mit gesenktem Kopf und stiessen sich gegenseitig, etwa rvie Ziegen-
bticke, mit der Stirnfldche; dies rvinderholte sich mehrere Male,
rvobei die Tiere vor jedem neuen Anfall etrtas auseinanderrvichen.
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Da dieser Kampf ergebnislos verlief, versuchten sie Stirn gegen
Stirn, einander zu verdrd.ngen, rvobei sie in halbaufgerichtete Stel-
lung gerieten. Der Kampf schloss mit dem Verschrvinden des
Rivalen, obwohl seine Uoterlegenheit rrdhrend des Kampfes in keiner
Weise zu erkennen rvar.

Die Kopfform und die Stellung der Mandibeln bei Lamiinen
scheinen fiir diese runblutigen Form des Minnchenkampfs bestimmend
zu sein. Anders ist es bei verschiedeneo Cerambycinen, namentlich
aber Prioninen, die ibre l\{andibeln als sehr rvirksame \4laffe benutzen
kiinnen. Dusham (I9zI) erwiihnt, dass die tr{dnnchen der nord-
amerikanischen Clytinenart, CTllenz caryae Gahan, bei den Kiimpfen
um das Weibchen von ihren Mandibeln reichlich Gebrauch machen.

\Vas die Kopulastellung bei den Cerambyciden anbelangt, so
scheint sie nach den wenigen Literaturangaben zu urteilen, bei den
verschiedeneo Arten im wesentlichen von gleicher Art zu sein.
Das trIinnchen sitzt auf dem Weibchen und balt sich, rnit deo
Vorderbeinen den Hinterleib des \\'eibchens umklammernd (so bei
C1'llerc caryae, Dusham l. c.) oder die Schulterbeulen der Fltgel-
decken umfassend (so bei Acanthocints aedilis, Neander l. c.), fest.
Bei -Yl,lolrechas ruslicns tyerden die Vorderbeine des Mdnnchens
nach meinen Beobachtungen seitlich dicht hinter den Schulterecken
angebracht. Die Mittel- und Hinterbeine l'erden gervdhnlich nach
hinten ausgestreckt r.rnd bei der Paarung in keiqer \Veise benutzt.
Die Stellung des Weibchens rvdhrend der Kopula zeichoet sich ge-
rvtihnlich durch den nach unten geneigteo Kopf und etlvas nach
oben gebobenen Hinterleib aus. Bei den Lamiinen kann man das
Weibchen bisn'eilen auch beim Ausfressen der Eigriibchen in Ko-
pula beobachten.

Der Paarungsakt selbst vollzieht sich nach unseren heutigen
sehr dtrftigen Kenntnissen in zu'eierlei Art. Der ryahrscheinlich
geu'iihnlichste Kopulationsvorgang rvird von Picard (I929), der
ihln bei l{es?ero?hates grisers F. und Strouatiurt fahnon Yillers
beobachtete, in folgender Weise geschildert: ,,Les deux sexes sont
immobiles tout le jour. Quand vient la nuit, ils deviennent trds
actifs et les c/ parcourent rapidement les branches de Figuier en
poursuivant les ?. Ils grimpent sur leurs dos et celles-ci continuent
i circuler en les entrainant. Dds que le c/ a r6ussi ir introduire
son appareil copulateur dans celui de la 9, qui devient immobile,
il dcarte brusquement I'extrimitd de son abdomen et 6tire ainsi
fortement l'oviscapte, jusqu'a une longuer de r5 millimitres, puis
le laisse se ritracter. Cette manoeul,re se rdptte pendant une
dizaine de mioutes.,

In dhnlicher \\'eise geschieht auch die Paarung bei .Y1'/otrechus
rastitts, die ich in Zuchtkdsten wiederholt beobachten konnte. Das
auf dem Riicken des Weibchens sitzende Mdnnchen sucht mit dem
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rrach unten ausgestreckten Penis unter tastenden Bervegungen die
Abdominalspitze des \4'eibchens zu erreichen und den Penis in
diese einzufiihren, was ihm meist erst nach einigen vergeblichen
Versuchen gelingt. Sodann zieht er mit einem Ruck die Legerdhre
des \\'eibchens heraus. Diese besteht aus 3 weisslichen schmalen,
rdhrenftirmigen Segmenten, die in der Ruhe, fernrohrartig inein.
ander eingezogen, in der Leibeshiihle verborgen sind. Nach dem
Hervorzerren der Legeriihre beginot die eigentliche Befruchtung,
die von zusammenziehenden Bes'egungen der Legeriihre begleitet
wird. Wdhrend dieser Zeit sind die an die Fliigeldecken des
Weibchens angedriickten Mundwerkzeuge des Mdnnchens in stendi-
ger Bervegung; welche Bedeutung diese Beu'egungen haben, ist
mir nicht klar. Ahnliches Verhalten der N{iinnchen bei Kopula
beobachtete auch Heintze (1. c.) bei Le?tara rubra uod, Strongalia
,ntto ura. Die Miinnchen bewegten taktmessig mit Kopf und Pro-
torax, rvobei die Palpeo gegen den Ri.icken des Weibcheos ge-
stossen s'urden.

Interessant ist die Schilderung der Paarung bei dem indischen
Hoflocerartbl,r spiticoruis Newm. von Beeson & Bhatia (I939), die
in mancher Hinsicht von den lorstehend beschriebenen Begattungs-
arten ab$'eicht: ,'In captivity large males have been obsen'ed to
monopolise several females driving otr smaller males in much the
same \ray as a stag or boar does. When courting a female the
male sometimes halts aod raises his body to the full extent of his
legs and stridulates by vibrating tlre inner posterior edge of the
pronotum agaiDst the scutellum. \\rhen pairing the male mounts
on the back of the female clasping her humeri u'ith the clarvs of
the fore,tarsi, and pressing bis mandibles bet$een the basis ofthe
antennae of the female; the middle pair of legs of the male grasp
the hind legs of the female. In this position and rvith exerted
aedeagus the male is carried about by the female until she halts
$ith exerted ovipositor and voluntarily accepts coitus. The actual
pairing lasts only a ferv seconds and both organs are then retracted,
but the male remains mounted . . . Pairing is frequently repeated
and during the period a female is laying eggs, is usually alternates
sith the deposition of a feu' eggs.,,

Ifine abseichende Form der Begattung beobachtete Neander
(1. c.) bei Aca hociturs aedilis. Hier rvar das Weibchen mehr aktiv
und suchte mit der ausgestreckten Legeriihre den nach unten und
lorn gerichteten mdnnlichen Kopulationsapparat zu erreichen. Als
ihm dies gelang, driickte das llinnchen die Legeriihre an seine
Ventralseite.

Die Dauer der Kopula ist bei verschiedenen Arten sehr tari.
ierend. Am ktirzesten dauert die Paarung unter den beobachteten
Arten bei der amerikanischen Clytinenart Cl,lleru caryae (Dushanr
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In gleicher Richtung deuten ferner Gusservs Beobachtungen lon
,llonochanus galloTrouincialis (1932), rvonach das Weibchen nach
Ausnagen und Belegen von jeder Eikerbe begattet rvird. Auch
Picard (1929) stellt bei Hespero?ha es giseus ud Slrotnaliru ful-
uutn fest, dass jedesmal oach Ablage von einigen Eiern eine neue
Begattung stattfindet.

Die rnehr oder l'eniger oft n'iederholte Begattung rvurde ferner
bei folgenden Arten beobachtet: Rhag'itttn liualun OL (Hess rgzo)
Stratqalia rtelarurra L. (Heintze rg25), CeraflbJ'.r cerdo L. (Picad
ry2g), Ellotru?.s bajulus L. (\\'eidner 1936\. C1llette carl'at Gah.
(Dusham tgzr), -Lfotzochaur,s litillolor Fab. (Webb r9o9) ur,d Acatt
tltocitus aedilis L. (Prosoroff 1929). Als besonders eifrig zeichnen
sich hierbei, wie es scheint, die Cl,titti. So konnte Dusham (1. c.)
bet Cylletu catl,ae wihr.end r! Nlinuten nicht ueniger als 8 Be'
gattungen registriereo. Ahnliches Verhalten nimmt man auch bei
-YJ,lotrecJrus rusticus \\aht. Ich beobachtete ein Pdrchen dieser Art,
das in Amplexus-Stellung r l Minuten veru'eilte und u'dhrend dieser
Zeit 5 mal den Begattungsakt vollfiihrte.

Eine Eigenart bei den Bockkifern ist der Umstand, dass sie sich
rvdhrend der Begattung nicht stdren lassen. Aufgescheucht, laufen
sie zwar rveg, brechen jedoch die Kopula nicht ab. Eschericlr
beobachtete dies bei Plagionotus arcuatus L. (1916): ,Hdufig be-
fanden sich uoter den herumrvimmelnden Tieren liopulierende Pdr-
chen, die ebenso schnell voriiberhuschten, u'ie die einzelnen Indivi
duen>. Derselbe Verfasser machte eine thnliche Beobachtung bei
'l'etroiitrrn castoneun L. (Escherich rg23). Er sagt (5.222): ,Die
Be{aattung findet meist am Stamme statt; die Kdfer hingen ldngere
Zeit fest zusammen und lassen auch beim Aufscheuchen nicht leicht
los, sondern fliehen laufend in Copular. In gleicher Neise ver-
halten sich nach Schimitschek (1929) auch 'felroy'itttn gabrieli urd

Die Eiablage.

Die Zeit zrvischen der ersten Paarung und dem Beginn des
Eilegegeschifts ist nur fiir rtenige Bockkiiferarten bekannt. Die
Kopula rvurde znar bei verschiedenen Arten, namentlich Lamiinen,
rvdhrend der Eiablage beobachtet, doch weiss man nicht, ob es
sich hierbei um erste oder rviderholte Begattung handelte. Genauere
Angaben iiber den fraglichen Zeitrau.m 6ndet man u. a. bei Brooks
(r9ro), Horton (lgzr), Schimitschek (I929), Bodenheimer (I93o),
Neidner (r936), Rungs (r937) und Beeson & Bhatia I939). Danach
vergehen nach der Kopula bis zur Eiablage: bei C1'llaus 6.11r.
(Dusham l. c.) r Tag, bei TetroViunt lfttscutru, T. gabrieli lSchimitschek
l. c.) und Sa.J;enla cardida (Brooks) etrva 4 Tage, bel H)lotru?es
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bajulus (Wiedner) einige Tage bei Xllotrechas antilofe Zett. (Idiluogs\
6-8 Tage und bei Hoploccrambyr spitticontis \es'm. (Beeson &
Bhatia) 7-9 Tage. Bei Hes?ero?ha ?s grise s erfolgt die Eiablage
nach Bodenheimer sofort nach der vollzogenen PaaruDg. Letzteres
ist hdchstrvahrscheinlich bei vielen Cerambyciden, namentlich bei
Lamiinen, der Fall. Bei meinem Zwingerversuch mit .Y1,loh'cchas
,'ustiea; betrug der Zeitraum zwischen der ersten Kopula und erster
Eiablage 2-3 Tage.

Die Eier der BockkSfer sind rveiss oder rveisslich, bisrveilen
mit gelblichem oder griinlichem Schimmer. Die Form ist in der
Regel ldnglich oval, langoval bis spindelartig, jedoch nicbt ganz
regelmiissig bzw. symmetrisch. Oft ist die eine Seite mehr konvex
als die andere, oder das eine Ende des Eies breiter und mehr
abgestumpft als -das andere. Auch Eier von etrvas gebogener Form
kommen vor. Uber die Grdssen- und Formvariation der Bock-
kifereier gibt vorstehende Zusammenstellung auskunft (Tab. I).

Hieraus ersieht man, dass die Liinge und Breite der Eier recht
bedeutenden Schwankungen unterworfen sind und fiir die ange-
fiihrten Arten zn'ischen r-6 resp. ol-2,s mm r,ariiereo. Bedauer-
licherseise liegen nur s'enig Messungen, die lor allem die mittel-

r,s lGlrdn€r 1925
- llteeson .t Bhatia 1939
e,e lGardner r9z5



2t6 E:{TOLOLOGISK TTDSKRIFI t 9.19

grossen Arten umfasseo, vor. Die meisten GattungsgruPPen der
Cetanfiycidtn sind in dieser Zusammenstellung iiberhaupt nicht
vertreten. Sie ist daher nicht als eine Ubersicht, sondern als eine
Stichprobe zu betrachten, Trotzdem lesst sich aus der Tabelle
manches herauslesen.

So scheint die Eiform, die ats Verhiiltnis der I-dnge zur Breite
ausgedriickt u'ird, normalerrveise langoval (also etu'a 3 mal so lang
wie breit) zu sein, obwohl auch rundovale (2. B. bei dem amerika-
nischen cottonrvood borer, Pleclrodera scolator F-) und gestrecktovale
(2. B. beim Hausbock, Hytolra2es bajuhs L.l vorkommen. Die
Angabe Picards (r929), die Cerambyciden-Eier seien im allgemeinen
et$'a 2 mal so lang wie breit, dtrfte $ohl fiir Cerambycinen nicht
aber fi.ir Lamiinen passen. In der obigen Tabelle zeigen niiurlich
die Cerambycinen eine im Durchschnitt kiirzere Eiform (Index z, 4)
als die Lamiinen (Index 3, z). Offenbar steht dies im Zusammen-
hang mit den Verschiedenheiten in der Art der Eiablage bei diesen
Unterfamilien. Bei den Lamiinen rverden die Eier oft zrvischen
Rinde und Bast eingeschoben, rvozu schmilere Eier sicher besser
geeignet sind als breitere und dickere. Die Cerambycinen dagegen
versenken ihre Eier meist in Rindenrisse oder unter Rindenschuppen,
bei rvelcher Arbeit auch rundlichere Eier leicht untergebracht n-erden
ktinnen. Beim Durchsehen der Tabelle findet man jedoch unter den
Cerambycinen eine Art, H/olrupes bajahs, deret Eier sehr lange-
streckt sind und unter den Lamiinen wiederum eilJe aod.ere zrr Jfono-
c,lranus-Gruppe gehiirende Art, Pkch'odera scalator, die Eier von
auffallend kurzovaler Form aufweist. Die starke Abweichung von
dem normalen Eityp der betreffenden Unterfamilien bei diesen Arten
ist sicherlich die Folge einer $,eitgebenden Spezialisierung bei der
Eiablage. H. bajalu legt bekanntlich seine Eier mit der sehr langen
und feinen Legeriihre in oft dusserst schmale Holzrisse ab, zu u elchem
Zweck die schmale Eiform sehr dienlich sein diirfte. Die ameri.
kanische P. scalator scbiebt nicht das Ei zwischen Rinde und Bast.
rvie es bei anderet ]foxochdutites iblich ist, sondern legt es auf
Grund des rundlichen Eigrtbchens und iiberdeckt es sodann mit
einer leimartigen Substanz (Milliken I9t6). Eine liingliche Eiform
kann daher fiir diese Eilegeart kaum zweckmissig sein.

In seinem Grundlegenden und sebr umfangsreichen \\-erk iiber
die Borkenkdfer der Russischen Union gibt Plavilstchikov als
Grenzmasse fiir die Ldnge der Cerambyciden-Eier o,5-5 mm an.
Leider sagt er nichts iiber die Eidimensioneo einzeloer Arten.
F'erner sagt er, dass die Eiliiuge je nach der Grdsse tler Kdfer
variiert. I)iese, u,ie es scheint, verbreitete Anschauung, kann mit
den hier angefrihrten Zahlenangaben schs'erlich in Einklang gebracht
rverden. [Ian braucht nur die Eilinge der kleinsten in der Tabelle
angefiihrten Artea, Olerea liuaris wd Salerda ?o?vhoa rnit den
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Die Art der Eiablage.

Die Art der Eiablage bei den Bockkdfern ist recht mannigfaltig
und zeigt in vielen Fillen eine ziemlich weitgehende Brutfiirsorge,
in anderen Fdllen wiederum ist sie eusserst primitiv. Bemerkens-
wert ist, dass die Eilegeart meist auffalleud wohl mit der syste-
rnatischen Stellung der Arten iibereinstimmt. So bedienen sich die
Vertreter der Unterfamilie Lamiirue, soweit bekaont simtlich, beim
Brutgeschiift ausser der Legeriihre auch ihrer Mandibeln, iodem
sie ndmlich besondere Eigriibchen oder Einschnitte ausuagen.
Die Arten der Unterfamilie CeratnbJ,ciue dagegen benutzen zu
diesem Zweck in der Regel nur die Leger<ihre.

Tregirdh (1929) war der erste, der eine Einteilung der Bock-
kefer mit Riicksicht auf die Eiablageart, und zwar gestiitzt teils auf
die morphologischen Eigentiimlichkeiten im Bau des Kopfes und des
Abdomens, teils auf die Beschaffenheit des Brutmaterials, vornahm-
Er teilt die Bockkiifer zundchst in zrvei grosse Gruppen, niimlich
solche Arten, die zur Eiablage berindetes Holz brauchen und solche,
die an eotrindetem Material briten kdnnen. Die erste Gruppe teilt
er ferner in folgende 3 Unterabteilungen.

r. Weibchen Iegt ihre Eier mit Hilfe der Legercihre in Rinden-
risse ab (Beispiel: Tetroy'ium castaniunt).

z. Weibchen frisst ein Eigriibchen mit den Mandibeln in der
Rinde aus und vertieft es bis zum Kambium mit Hilfe der
Leger6hre (Beispiel : Acanthocinus aedilis).

3. \\'eibchen nagt ein Eigriibchen in der Rinde bis zum Kambium
(Beispiel: Mouoclatnus sutor).

Diese Einteilung, die vor allem auf die forstlich wichtigen
Bockklferarten Bezug nimmt, umfasst die gebrd.uchlichsten Formen
der Eiablage, schliesst aber nicht andere Formen dieser Tatigkeit
ein, die bei forstlich rveniger bedeutungsvolle n oder indifferenten
BockkS.ferarten beobachtet worden sind. Will man sdmtliche be-
kannten Arten der Eiablage bei den Cerambyciden beriicksichtigen,
so muss das von Triigirdh gegebene Schema in entsprechender
Weise erweitert rverden. Eine solche, alle biologisch ndher be'
kannteu Cerambyciden-Arten umfassende Gruppierung stdsst io-
dessen auf verschiedene Schwierigkeiten. Die Haupteinteilung nach
der Art und Beschaffenheit des Substrats, rvo die Eier untergebracht
rverden, diirfte uenig zweckmissig sein, denn der Umstand, dass
die Bockkdfereier an oder in verschiedenartigste Substrate, u,ie
Rinde, Holz, krautartige Gervdchse, Zapfen, Boden Steine u. a. m,
abgelegt rverden, fordert eine zu rveitgehende Gruppierung. Ander
seits rviederum kann die Technik des Eilegens an verschiedenen
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Substraten dieselbe sein, wodurch biologisch nabe stehende Arten
in verschiedene Gruppen geraten.

Eine Einteilung, die sich in erster Linie darauf stiitzt, Nie die
Eiablage ausgefiihrt wird, und erst in zweiter Hand, wo die Eier
abgelegt werden, scheint eine mehr natiirliche Gruppierung zu
gestatte!, obrvohl auch sie nicht in jeder Hinsicht befriedigen kann.
Ein Versuch einer solchen Einteilung rrird nachstehend dargebracht.

A. Eiablage allein mit Hilfe der Legeriihre.
a. An die Rinde oder die Oberfliiche der Brutstette.
b. In Rindenrisse oder unter Riodeuschuppen.
c. In Holzrisse, Spriinge u. dgl.
d. In Eingangs-, Flug- oder Luftliicher anderer Insekten.
c. In die Erde.
f. Auf die Oberfl?icbe verschiedener Gegenstiinde, die der

Larve nicbt als Entwicklungsstette dienen.

B. Eiablage rnit Hilfe der Legertihre und der Mandibeln.
I. In Eigriibchen, ohne besondere Zubereitung des Substrats.

a. In mit Mandibeln hergestellte Eigriibchen.
b. In mit Maodibeln und Legeriihre hergestellte Eigriibcben.

II. In genagte Eigriibchen oder mit Legerd,hre gebohrte
Liicher, mit besonderer Zubereitung des Substrats.

Im nachstehenden sollen die genannten Arten der Eiablage kurz
charakterisiert und fiir jede Gruppe die zugehairigen Bockkiferarten
angefthrt w-erden. Hierbei wird vor allem das paliiarktische und
in gewissen Umfang auch das nearktische und orientalische bertick-
sichtigt.

A. Eiablage allein mit Hilfe der Legerijhre.

Diese Hauptgruppe umfasst sdmtliche ndher bekannten Vertreter
der Unterfamilie Ccranb)'citae und rvohl die meisten Prioninen.
Bei vielen dieser Arten ist die Legeriihre rveit ausstreckbar und
erreicht bisrveilen eine Linge, die die Kd,rperldnge des Kdfers
iibersteigen kann. Auch andere Anpassungen an die Art der
Eiablage kommen nicht selten vor. ]Ianche Arten (z-B. I'espems-
Arten) zeichnen sich durch fast viilliges Fehlen der Brutftirsorge
aus, bei anderen Arten uiederum (2.B. Ley't lea bre'uipeunis. Cl1'ttts
pilosus) erreicht sie eine relativ sehr hohe Stufe und steht auch
den weit mehr spezialisiertet Lantiinen nicht viel nach.

Die iiblichste Art der Eiablage bei den Bockkd.fern dieser
Hauptgruppe ist das Versenken der Eier in die tiefsten meist
geschiitzten Stellen der Risse, Spriinge, Spalten u. dgl., u'obei
die Eier oft mit solcher Gervalt hineingezr,r'dngt $erden, dass sie
platt- oder krummgedriickt oder sonstwie deformiert werden. Dies
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scheint keineo nachteiligen Einfluss auf die Embryonalentrvicklung
auszuiiben (vgl. z. B- Rudnes' r935). Bei der \\'ahl der geeignetsten
Stellen zum Unterbringen der Eier verfdhrt das \\'eibchen mit
ausserster Sorgfalt- Unermiidlich kriecht sie am Stamm oder Zweig
oder Holzstiick umher und betastet mit der ausgestrechten und in
standiger Beu'egung befindlichen Legeriihre jede Vertiefuog oder
Lrnebenheit, die es auf ihrem Wege begegnet. Diese Arbeit erfordert
geraume Zeit und oft beltihlt das Weibchen wiederholt eio und
dieselbe Stelle, ehe es sich entschliesst, dort ein Ei abzulegen. Die
Eier u'erden meist einzeln, oder rvenige Stiick beisammen, seltener
in griisserer Anzahl. an einer Stelle untergebracht.

A. a. Eiablage an die Rinde oder die Oberfliche der Brutstatte.

Diese Art der Eiablage di.irfte als Regel nur fiir u'enige Arten
charakteristisch seio. So legt das Korbrveideabdckchen, Gracilia
atiurla l-., seioe Eier reihenweise an die Rinde der Astansitze von
totem Laubholz ab (Escherich 1923, Zacher r927). Charakteristisch
ftir diese Eiablageart ist ferner der Nordamerikanischer Chiou cfuctas
Drury, der die Eier an die Oberfleche der rindeolosen Aste an-
heftet (Craighead r923). Einige Bockkaferarten legen ihre Iiier
auf die Oberfliiche des Substrats nur gelegentlich ab; so rvurde
dies bei Stronutitut lfuluau Villers, einem in Siid- und Siidost-
europa seitverbreiteten Holzschiidling, beobachtet (Silantjeu' l9o7).
Auch der stdeuropdische Htsperophaues gris.us F. klebt bisweilen
die Eier an die Oberflache der Rinde an; hierzu diirfte auch der
im Siidturkestan heimische, im verarbeiteten Holz briteode Chloro-
Thonrs 1'aldrrnaattl Fald. gehtiren (vgl. Cholodkovsky r93r). Auch
der unserer Fauna angehiirende Waldbock, Spondylis baprestoides L.,
legt seine Eier oft aul die Rindenoberfldche der Kiefernryurzeln ab
(Poloschenzeff r9z9).

Zu dieser Gruppe sind noch zrvei weitere Bockkeferarten zu
rechnen, die ihre Eier ebenfalls auf die Oberflaiche des Substrats
ablegeo, sie jedoch oicbt frei liegeo lassen, sondern in ganz be-
sonderer Art von der Umrvelt isolieren. Eine von diesen zs'ei
Arten ist der in West- und Siideuropa hdufige Cllta rtus ?ilosl-t
Ftirst. (var. glabromaculottrs Gtize). Die Eiablage bei dieser Art
u'urde von Perris (1876) zum erstenmal beobachtet, der sie wie
folgt schildert (S. 398): ,Elle (ta femelle) colle tout simplement et
isol€ment ses oeufs sur la surface du bois, puis, pour les pr6server
de tout danger, elle les recouvre d'une couple elliptique formie
de tres petites parcelles et de pellicules ddtachdes du bois et
fortement agglutinies par un liquide salivaire. On prendrait ces
petits cords noiritres de prds de deux millinrdtres de longueur,
pour des hypoxylees du gengre S?aeria et je m'y suis trompi
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d'abord, rnais la loupe fait bient6t cesser une pareille m6prise.
Si l'on ditache un de ces corps peu de temps apris sa formation,
on voit dans son intirieur uu oeuf blanc, lisse et ellipsoidal,.
Aus dieser sehr interessanten Beschreibung geht jedoch nicht hervor
in rvelcher Weise die zum Bau der Schutzkuppel verwendeten
Holzteilchen und Schiippchen gesammelt rverden. \\:enn das
\\'eibchen hierbei seine Mandibeln benutzt, mtisste Cll,tazthus
?ilos s, streog genommen, als der Gruppe II zugehdrig betrachtet
u'erden, in der allerdings keine fiir diese Art passende Abteilung
vorgesehen ist.

Eine andere Bockkiferart, die in iihnlicber Weise fiir ihre
Nachkommenschaft sorgt, ist das siideuropeische Btickcben, 2"1-
lilea breuilennis Muls., das hiiufig in Gesellschaft von Cracilie
niruta F. in lVeidenkdrben auftritt. Picard (1929), der die Eiablage
bei L. breuipennzi beobachten konnte, beschreibt sie in folgender
Weise (S. I3 und 79): , La femelle dipose ses oeufs i. dicouvert
sur les ecorces;, ... ,les oeufs sont recouverts de poussiire agglo-
mirie, recoltie au prdalable au moyen d'une brosse situde sous
le 2:e segment ventral de la femelle,. Eine Haarbiirste auf dem
gleichen Segment findet man auch bei \\'eibchen der Gattungen
Callinus, Carlalluut und Obritm vor. Picard nimmt daher an,
dass sie auch bei dieser Gattung zu dhnlichen Zwecken benutzt
rvird. Diese Biirste habe ich bei Weibchen von Carlalhot ebaliuutn L.
sehen ktinnen. Sie ist am Hinterrand des 2. Sternits, den Seiten-
rendern der Sternite 3 und 4 sowie am Hinterrand des 5. Sternits
angebracht uod bildet auf diese Weise einen geschlosseneo Btr-
stenring riogs um die Sternite 3-5. Am kraftigsten ausgebildet
ist diese Bi.irste am 2. Sternit, wo sie aus ausserordentlich dicht-
stehenden, langen und groben, dunkelgelben Borsten Besteht, nach
hinten zu nimmt die Dichte und Lenge der Borsten allmdhlich ab.

A. b. Eiablage in Rindenrisse oder unter Rindenschuppen,

Diese Art der Unterbringung der Eier di.irfte bei den allein mit
Hilfe der Legertihre eilegenden Bockkdfern bei weitem die hiufigste
sein. Eine Anpassung an diese Eiablageart ldsst sich bei den be-
treffenden Arten in Form einer ziemlich rveit ausstiilpbaren und
sehr biegsamen Legertihre erkennen.

Von den paldarktischen Cerambycidenarten, die ihre Eier in
dieser Art als Regel abzulegen scheioeo, sind at ner:,r:en: Ergales

faber L. (Plavilstchikow t936\, Rltagiam norda:v Deg. (Stark r93r),
Rh. bifasciatum Fbr. (Cecconi tgz4), C. cerdo L. \Barbey rgr5,
Rudnew r935), C. dur Fald. (Bodenheimer t93o), C. sczlolii (Rtdr\ew
tg3t\, Arornia noscltalu (Cecconi I9z4), CrioceTltahts rasticns L.
(Poloshenzeff r 93 r), Hesperophanes grisezs F. (Picard rg2g), Tetro?iut,

t5-3%8s. Entonrn. Tiaskr. -*8. 50. HatL 3-1 lrBs\.
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costa?teatt L., fiscum F. und gabrieli \\'se (Judeich und Nitsche
r895, Schimitschek t9z9), Se narotus jalonicrar Lacord. (Minakawa
rg38l, Pynhidium saugainmm L. (Cecconi tgz4), Phymatodes al L.
(Picard l9z9) und wohl auch P/,. t.ttaceus L- und, liuidus Ptossi
(Cecconi r9z4), Xylotrechus rusticus L- (Stark r93r), X. dntilole
Zett. (Rungs t93I\, Cllras laua Ml.ls- (Schimitschek r9z8),
Plag"iotutus ar alus L. (Escherich r9z3).

Vou den Vertretern der nearktischen Fauna, fiir die obige Ab-
lageart charakteristisch ist, nennt Craighead (r9r5, r9z3): Prio nae
(partiell), Crioczphalas, Asemutl, Atinia, Ronaleunt, Ste?tos?hen.s,
Desmoceras tnd Rhopalopus sangtinicollis Horn. Hierzu ist ferner
Cyllcne caryae Gahan (Dusham r92r) und wohl auch verschiedene
andere Vertreter der Gruppe Cl/iui zn rechnen. Von indischen
Arten, die ihre Eier in Rindenrisse ablegen, erwahnen Beeson &
Bbatia (r939) * a.: Aeslesthes holosericea F-, Tetropiutn oreinum
Gahan, Dialtges laup?r Pasc., XJ,lotrechus qtadripes Chevr. und
-l'. sttri Lap. et Gory (shmtlich Cerambycinen). \ach Keen (1928)
sollen auch die Arten der unserem Acanthocinu verrvandten Gattung
Graphisurus ihre Eier zum Teil in derselben Weise, also in Rinden-
risse und unter Rindenschuppen, ablegen. Diese Eiablageart dtirfte
ftr Lamiinen eusserst ungewiihnlich sein, nach Craighead (1923)
kommt sie bei dieser Unterfamilie iiberhaupt nicht vor. Indessen
berichten auch manche europiiische Verfasser iiber dieses Lege-
verfahren bei gervissen Lamiinenarten. So schreibt Kemner (r9zz),
dass die Eier von Acanthoeinas aedilis L. unter die Rinde einge-
schoben rverden ,und s'enn keiDe geeigoeten Rindenritzen daftr
zu finden sind, nagt das \Veibchen ein trichterftirmiges Loch durch
die Rinde . Diese Angaben stimmen auch mit jenen von Picard
(t929) iiberein. Stark (r93r) spricht sogar inbezug auf A- aedilis
nur von der Eiablage in Rindenritzeo. Auch {tr Soperda carcharias L-
s.ird diese Art der Eiablage angegeben (2. B. Gillanders I9r2, Cecconi
I9z4). Die Ursache dieses abweichenden Verhalteos ist wahrschein-
lich in der Dicke und Beschaffenheit der Rinde zu suchen. An
Stimmen mit grober Borke k6nnen die Eier, falls sie in Eigriibchen
abgelegt werden, schwerlich in die Niihe der Bastschicht gebracht
werden; diesen Zrveck erfiillen viel besser tiefe Borkenrisse, die
aber wiederum zum Ausnagen der Eigrtbchen neniger geeignet
sind. An Stdmmen mit dtnner und glatter Rinde kann das \\'eibchen
ohne Schrvierigkeit die Eigrnbchen bis zur Bastschicht ausnageq.
Die Art der Eiablage, dereq sich das \\Ieibchen von Say'erda
carcharic bedient, richtet sich daher htichstrvahrscheinlich nach der
Mechtigkeit und Struktur der Rinde am Brutort (r'gl. auch ,Les
insectes nusibles aux peupliers, - Bull. Comm. Ennem. Arbres
Nr. 16 Ann. Ec. Eaux For. 5. 1933).

Von paliiarktischen Bockkiifern, die ihre Eier zum Teil oder
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nur gelegentlich in Rindenrisse u. dgl. ablegen, kiinnen ferner ge-
nanot werden: Slondylis buprestoides L., det, wie erwehnt, auch
die Oberfleche der Rinde mit Eiern belegt (Poloshenzeff t9z9) und
Aeolesthes sarta Sols. (Ptotnikoff 1926), ein im Turkestan verbrei-
teter Obstbaumschiidling der bei der Eiablage in verschiedenet
Weise verfiihrt (s. unten).

Wie aus dem Vorstehenden zu ersehen ist, ist die letztbehan-
delte Eiablageart fiir die meisten Gattungsgruppen der Ceratrblcbti
charakteristisch. Wie es sich in dieser Hinsicht mit Le?lurini ve:-
hiilt, liisst sich heute an Hand unserer dusserst diirftigen Keont-
nisse der tsiologie der Blumeobtjcke nicht sagen. Vermutlich be-
nutzen manche Arten Rindenritze, andere Holzrisse oder Gdnge an-
derer Insekten (vgl. unten iber Leplura aarulenta trrd Straugalia
pubesccns\. Zu der ersteren Gruppe diirfte, wenigstens teilseise,
der in Nadelwaldgebieten so hiiufige rotgelbe Bhmenbock, Leplura
nbra L., der seine Eier in Kieferostubben ablegt, gezahlt werder.
Es scheint jedoch, dass er durchaus nicht imrner auf berindetes
Holz angerviesen ist und gerne auch rindenloses Material, r-ie z. B.
Telegraphenstangen, befellt (vgl. z. B. Tr?igirdh 1929 und Eckstein
ry36). Telegraphenstangen, Leitungsmaste, Eisenbahnschrvellen
u. dgl. scheinen eine besondere Cerambycidenfauna zu beherbergen,
die jener in Kiefernstubben iihnlich ist. Beide Biotope rveisen ndnr-
lich manche gemeinsame Arten, u'ie die bereits erttahnte Leftura
rubra L.. Ergates lfaber L., Criocephalus ruslicus L. und wohl auch
andere Bockkiferarten auf, Ob die errvlhnten Holzsortimeote im
berindeten oder entrindeten Zustand belegt rverden, ist nicht mit
Sicherheit bekannt.

Zu dieser Gruppe kdnnte ferner auch die indische Clytinen-Art
Chlorolhonrs strobilicola Champ. gerechnet werden, obwohl das
\\'eibchen dieses Bockkiifers seine Eier in Ritze zrvischen Schuppen
griiner Zapfen vo^ Pirrts long'ifolia ablegt. Mtiglicherrveise voll-
zieht sich die Eiablage in iihnlicher Art auch bei der nordameri-
kanischen Paratiruia coicola Fisher (Aseruinae Craigh.), deren
Larve sich ebenefalls ir Zapfen (Pinus atteuuata) entrvickelt.

A. c, Eiablage in Holzrisse, Spriiuge u. dgl.

In diese Gruppe gehtiren nur t'enige Arten. Der bekanoteste
Vertreter der Gruppe ist der Hausbock, Hylolrupu bajulus L., fnr
den diese Art der Eiablage die Regel zu sein scheint. (In Ge-
fangenscbaft heftet er allerdings die Eier bisu.eilen auch an die
Oberfldche der Bruthdlzer an.) Ferner kiinnen genannt s'erden:
Strort&tittu fuluwt Yrll. (Silantjew r9ro7, Reichardt t93o), Str. bar-
batun F. (Beeson & Bhatia 1939) sowie mit grtisster Wahrschein-
lichkeit auch Hcsy'erof harus ciwreus Yill., Crioceplalas rastictts L-,



224 ENTO}IOLOGISK TIDSKRIFT 1939

Cr. 1oloaicas Motsch (Piczrd t929) und Crtlony'horts faldermaozi
Fald. (Cbolodkovsky r93l). Eine morphologische Anpassung an
dieses Legeverfahren ist die sehr lange Legertihre, die bei H. ba-
iulus bis 30 mm vorstreckbar ist (Eckstein r9z8).

In diesem Zusummenhang sei noch erwdhnt, dass gewisse Ceram-
byciden ihre Eier zu,ar auch ios Holz, jedoch nicht in Risse, sondern
direkt in die weiche Holzsubstanz versenken. Nach Craighead
(tgt5, r9z3\ verfahren in dieser Weise einige Prioninen son'iJ Par-
azdra bratmta F. Htichstwahrscheinlich kommt dieses Einstechen
der Eier ins Holz auch bei LePlalini vor.

A,d. Eiablage in Eingangs- Flug- oder Luftl6cher anderer
Iosekten.

Diese Art der Eiablage ist bei einer Reihe von Bockk:iferarten
beobachtet worden. Verschiedene Arten scheinen jedoch diese
Methode nur gelegentlich zu benutzen; normalerweise legen sie
ihre Eier auf eine andere Weise ab. Von anderen Arten rveiss man
aber nicht, wie sich die Eiablage bei ihnen in der Regel abspielt;
die Benutzung fremder Giinge kann daher fiir sie die normale Art
setn.

Von den in dieser raumparasitischen Weise gelegentlich oder
mehr regelmiissig verfahrenden Bockkiifern ktinnen folgende Arten
genannt werdetr: Ergates faber L. (Perris t876) Strangalia auru-
leua F. (in Fluglticher vor. A?robhtrn, Ptilinas u. a., Picard r9z9),
Strangolia lubesce s F. (Jansson rg21\, Aromia ruoschata L- (Cec-
coti t9z4), Ceratnbl,r cerdo L. (h Eingangsliicher vot Xyleborus
u. a., Schestakoff rg33), Samanotas laarasi Luc. (in Bohrldcher des
Wacholderborkenkifers, Schaufuss r9 16), Acanthocinus aedilis L.
(in Einbohrlticher vot lps serdentatus Boern., die erweitert werden,
Prosoroff 1929), ferner die amerikanischen Acanthociztts-Arten und
Oerue igida Say. (in Fluglticher von P/tloeosirlas, Craighead t9z3)
sowie die dem Zimmermann verwandten Graphisurus-Artet (ir
Luftlticher der Borkenkd.fer, Keen r9z8).

Bisweilen u'erden auch eigene iltere Genge benutzt, dies ist
z. B. der Fall bei den zentralasiatischen Artet Parandru caspi.t
Min. (Plavilstchikov r936) und Aeolesthes sarta Sols. (Plotniliov
1926). Auch bei H. bajalas und der amerikanischen Paratdra
brtalr?,ea .lijtfte eine solche Legeart vorkommen.

A. e. Eiablage in die Erde.

Das Unterbringen der Eier in die Erde scheint vor allem eine
Eigentiimlichkeit der Pioniner zu sein. Der dussere Bau der
Weibchen der fraglichen Arten, namentlich der Wiistenbewohner
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zeigt eine Reihe von Besonderheiten, die ohoe Zrveifel mit dieser
sehr eigenartigen Legernethode io Verbioduog stehen. Der Hinter-
leib ist kreftig entB'ickelt, die letzten Segmente sind verlingert und
nach hinten keilftirmig verjiingt; die aussttlpbare LegerOhre ist
relativ dick und sehr lang (bei Priouts kouaroui Dohrn von Kijr-
perliinge). Zusammen mit den letzten Abdominalsegmenten bildet
die Leger<ihre einen ausgezeichneten Bohrapparat, der zum Bohren
in lockerer Erde oder Sand sehr gut geeignet ist. Auch die stark
verkiirzten Fltigeldecken und die weit auseinander gestellten Hinter-
beine sind Anpassungen, die beim Legegeschiift sicher sehr dien-
lich sind.

Die Larven der Arten dieser Gruppe leben im Boden und er-
nihren sich von lVurzeln verschiedener Pflanzen. Interessant ist
die Schilderung, die Schaufuss (I9r6) von Prionrs (Polyart/trort)
homaroui Dohrn gibt (S. 8zr): . Das Flugsandgebiet des Amu-
Darja-Stromes, das Pol. kotnaroui Dohrn bervohnt, ist fast ohne
Pflanzenrvuchs, viele lleter aus einander sieht man Sandhaferbtsche,
mitunter eineo Calligotutrtt oder AutoderdrortStrauch. Die Wurzeln
dieser beiden Strauchsorten werden fiir Heizungszwecke der Eisen-
bahn gesammelt, da sie das einzige erreichbare Brennholz darstellen.
Gegen 9 Uhr abends kommen die Pol1,av11tror-n an die Ktjder-
laterne. Die 9 kcinnen nicht fliegen, rvegen des schleppenden, mit
Eiern vollgepfropften Hinterleibes kriechen sie miihsam vor\rdrts;
sie trifft man meist in der \dhe der Stationen. Die lange Lege-
rtihre (oft von Ktirperlinge) tief in den Sand gegraben.,

Ausser P komaroui gehijren zu dieser Gruppe der amerikanische
Prionas irubricorrrs L. (Summerland r93z), die indische Prioninenart
Loq/roslernas hagelii Redt. (Beeson & Bhatia 1939) und die nord-
amerikanische Priorinenart Honuesthcsis enarg'iaatas Say (Craighead
r923). Ht chstwahrscheinlich sind hierzu noch andere, vor allem
rvtstenbervohnende Priorinen (2. B. Priorus turkistaticus Sem. (vgl.
Plavilstchikov r936) solrie unter ihnlichen tikologischen Verhdit,
nissen lebende Arten der Lepturinengattun g Apatop/tysis Cbevr.
(Plavilstchikov tg36) N rechDen. Auch die letzteren zeigen iihn-
liche morphologische Anpassungen rvie die \Viisten-Prioninen, ndm-
lich: verld.ngerten Hinterleib, breitgestellte Hinterbcine, verktirzte
Fltgeldecken und sehr lange Legerdhre. Vermutlich gehdrt in
diese Gruppe auch ein Teil von Dorcadion-Arten. Die Larven
dieser Bockkdfer leben niimlich frei im Boden und fressen an
Pflanzens'urzeln; die Lebensq'eise der Dorcadioninen ist iedoch sehr
mangelhaft erforscht. Mayet (r882) nimmt an, dass dai \Veibchen
von Dorcadion utolitor F, seine Eier in den Boden versenkt.
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A. f. Eiablage auf die Ober0ache verschiedener Gegenstaqde,
die der Larve nicht als Eotwicklungsstatte dienen.

Diese Kategorie umfasst streng genommen nur die Arteo der
Gattvng yes?ef s, deren Larven wie auch jene der Dorcadioniui
frei im Boden leben und sich von Pflanzenrvurzeln ernihren. Die
Eier werden frei auf die Oberfl?icbe der Rinde (auch unter die
Rinde), Steine u. dgl. abgelegt (Perris und Mayet nach Picard tgzglr.
Aus dem Ei schliipft eine ldngliche, langhaarige, sehr flinke pri-
mire Larve, die ihre Geburtsstatte verlasst und sich in den Boden
eingrabt, rvo sie sich spater in eine auffallend kurzgedrungene, fast
eifiirmige sekunddre Larve verwaodelt. Die Existenz dieser schnell
beweglichen primiren Larvenform erkle.rt, weshalb die Eier der I'as-
Pelras-Ltter. wahllos an beliebige Gegenstande abgelegt rrerden.

Bis zu einem gewissen Grade kann zu dieser Gruppe auch der
in Siidrussland an Getreide schadliche Dorcadion carinatun Pall-
gerechnet werden. Auch diese Art legt die Eier Dicht an die Er-
nehrungsstatte, allerdings auch nicht wahllos, sondern an die Basis
von Agropyrant-Arten ab. Die ausschliipfende Eilarve wandert in
den Boden uud frisst dort an den Wurzeln dieser Grdser sowie
Getreidepflanzen.

B. Eiablage mit Hilfe der Leger6hre und der Mandibeln.

Zu dieser Hauptgruppe gehtiren sdmtliche biologisch niiher be-
kannten Lamiinen sowie ausnahmsweise auch einige Vertreter der
anderen Unterfamilien. So zehlt Reh (1932) hierzu die nordameri.
kanische Priooinenart Parandra brunnea F. und den zentralasia-
tischen Cerambycinea Aeolestles sarla Sols. Beide Arten scheinen
sich bei der Eiablage verschiedener Methoden zu bedienen (s. oben),
u. a. benutzen sie auch Wuoden oder sonstige Schadstellen. Craig-
head (I9I5) sagt ferner, dass manche nordamerikanischen Prioninen
ihre Eier in ausgenagte Liicher unterbringen. Diese Ausnahmen
dudern jedoch nichts an der Tatsache, dass die Eiablage mit Hilfe
der Maqdibeln eine Eigenart der Lamiinen ist.

Wie vorstehend im Einleitungsschema angedeutet, erfolgt die
Eiablage bei den Lamiinen entweder in verschiedengeformte, vom
Weibchen ausgenagte Eigrtibchen ohne besondere Zubereitung
der ktinftigen Ent\,r'icklungsslStte der Larve, oder in Eigriibchen
bzw. mit Legerdhre gemachte Einstiche, rvobei die Brutstii.tte durch
Isolierung, Ringelung u. dgl. ftr die Larve besonders geeignet ge-
macht $'ird.
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B. I. Eiablage in Eigrtibchen ohne besondere Zubereitung des
Substrats.

Diese Gruppe urnfasst iveitaus den grdssten Teil der Lamiinen.
Mit Ausnahme einiger kleinen Say'erditi tnd, PftTloeciiti sou'ie der
I)orcadionini-Gruppe, gehiiren in diese Gruppe sdmtliche Gattungs-
gruppen der Unterfamilie Lanitae, deren Arten biologisch ndher
bekannt sind.

Die Eigriibchen, Eikerben, Eitrichter, Einschnitte, oder rvie sie
sonst noch genannt terden, s'erden in der Rinde (oder der Aussen-
schicht krautartiger Gervichse) angefertigt, und zrrar so, dass das
Griibchen nach trItiglichkeit bis an die Bastschicht reicht. Die Eier
s'erden sodann, einzeln oder mehrere, zrrischen Bast und Rinde
am Grunde des Griibchens seitlich eingeschoben oder einfach in
das Griibchen versenkt. Manche Arten zeigen hierbei eine Art
Brutfi.irsorge, die darin besteht, dass die Eigriibchen, nachdem das
Ei abgelegt ist, mit einer leimartigen Fliissigkeit, die das \\'eibchen
aus der Legerdhre ausscheidet (vgl. Schabliovsky 1938), verklebt
n'erden. Iu dieser \\'eise verfahren: der amerikanische ,cottorwood
borer>, Pleetrodtra scdlotor Fabr. (Milliken r9r6), die si.idafrika-
nischen Arten Phryneta slinatrir F. (Gunn I9I9) und Tfierelodo-
des kraassi White (Reh rg32), die nordamerikanisch et Oncideres-
Arten (gehiiren zur Gruppe B. II) (Reh 1932) so$'ie die ostsib!
rische Saperda labrinaculalq I\{otsch. (Schabliovsky 1938) und die
nordamerikanisch e S- candida F. (Brooks rgzo).

Die erstgenannte Art (Plectrodera scalalor) die ihre Eier in die
Rinde von Popnlus- und Salrz-Biiumen dicht am Boden oder etrras
unterhalb der Bodenoberfliiche ablegt, benutzt zum Schutze des
Eies nicht nur die erwdhnte leimige Fhissigkeit, sondern auch
Erde. I\Iilliken (1916) beschreibt den Vorgang der Eiablage bei
P. scolator rvie folgt: ,After completing the egg caYity the female
turns round and backs into the excavation, locating the cavity
rvith the tip of her abdomen. She then secures a firm hold on the
bark and remains in this position for several minutes, during rvhich
time much muscular activity is evident at the tip ofthe abdomen.
The egg is finally extruded and pushed firmly into the cavity in-
tended for it. A quantity of a dark gelatinous substance is de-
posited around and over the egg, and the adhering rvood 6bers
are patted into place rvith the tip of the abdomen. The rvound is
then covered and the depression usually filled rvith earth by means
of the abdomen, u'hich is carried out$,ard from tbe tree and draun
back against it $'ith the tip scraping the loose soil.,

\\'as die Form und Grtisse der Eikerben anbetrifft so rariieren
sie nicht nur je nach der Art, sondern auch bei derselben Art je
nach der Starke der Rinde. Oft sind sie schmal und haben die
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Form eines Messereinstichs, oder sie sind oval oder rundlich. Im
Querschnitt sind sie meist trichterftirmig, kijnnen aber auch kessel-
f<irmig sein. Die Variation der Form der Eigriibchen einer Art
ist oft recht bedeutend. Wird der ganze Stamm von einer Art be-
fallen, s'ie es z. B. bei Mowahaurs-Arten oft der Fall ist, so sind
die Eigri.ibchen in Diinorinde schmal, in Grobriode aber breit, oft
trichterfiirmig. Der in Siidstaaten der nordamerikanischen Union
heimische ,three-lined fig-tree borer', Ptiehodes trilincatus L. fertigt
zu'ei nebeoeinaoder liegende Einscbnitte an, beoutzt aber nur eineo
von diesen zur Eiablage.

a, Eiablage in allein mit Mandibeln hergestellte
Eigrtbchen.

Einige hierzu gehtirende Arten sind bereits unter B I er-
wd,hnt rtorden. Von paldarktischen und nearktischen Arten, deren
Legeart bekannt ist, kiionen ferner folgende Arten genannt wer-
deo. Synalthoeta geari Lec. (Craighead rg23\, IVo?tocha,nas sulorL.
(TriigSrdh rgzg), M. gallof rouhteialis Ol. (Poloshenzeff 1926\, M.
q u adrina c a I a tu s \{otsch. (Prosoroff r 9 3c), M - lu ta ta s Drury (Dunn r 93o),
.Lf . onruorator Kirby (Craighead t9z3), Gocs tcsselalus Hald. (Brooks
t9z3\, Acaathocinus aedilis L. (Kenner 1922, Prosoroff rg2g u.a.;
diese Art scheint bei der Eiablage in vielerlei \Veise zu verfahren,
vgl. oben sosie den nachfolgenden Abschnitt), nordamerikanische
Acanthocinas-Arten (Craighead tg23\, AcaTtthodeles clauipes Schrar,k
(Picard r9z9), Saperda carcharias L. (Ritchie r9zo, Boas t9z3 u. a-),
S. scalaris L. (Fallou I883), S. metallescers \l,otsch- .uod sedecim-

lurrddta Motsch. (Schabtiovsly r93E\, S. ealeata Say. und S. hornii
Joutel (Craighead r9z3), S. uestits Say- (Peirson r9z7), Calamobius

flum Rossi (Gu6rin-M6neville 1845 nach Kiippen r 88z;. Ei in ein
genagtes Loch unter der ^{hre von Gramineen [Weizen]) und viel-
leicht auch Oberea oculata L. (Escherich r9z3).

Von den Bockkiifern aus anderen Regionen, die die Eier in
derselben \Veise ablegen, k6nnen erq'dhnt u'erden (vgl. Reh I93z)
verschiedene Batoceri-Arten (orientalische Regiot\, Trogocephalia
?l€tiosa Hintz (Ost Afrika), Macropus longiuanus L. ur,d accentifer
Ol. (Brasilien) vnd Steirastorrra depressan L. (Mittel-Amerika). Aus
dem indischen Faunengebiet u. a. noch (Beeson & Bhatia 1939):
Dichamuus eeruimts Hope, Celoslerna scabralor F. wrd Ble4e-
?hae s rrigros?arsas Pic.

b, Eiablage in mit Mandibeln und Legerohre hergcstellte
Eigriibchen.

In diese Gruppe kann einstweilen nur eine Art, ndrnlich der
gemeine Zimmerbock, Aconthocinus aedilis L., gestellt rverden. Es

zz8
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muss jedoch betont werden, dass der Zimmerbock seine Eier auch
in anderer Weise ablegen kann (vgl. oben), m. a. W. dass die
unten beschriebene Legeart durchaus nicht - nach Literaturan-
gaben zu urteilen - obligatorisch zu sein braucht. Diese Art der
Eiablage wird von \eaoder (1928) neher beschrieben und abge'
bildet. Das von Neander beobachtete Weibchen verfuhr in fol-
gender \trreise. Es nagte zuerst in der Rinde ein z't mm tiefes
trichterfdrmiges Griibchen von 6-7 mm Durchmesser am oberen
Rande und 2 mm am Grunde des Griibchens. Sodann bohrte es,
sich im Kreis herumdreheod, mit der Legescbeide eine z mm breite
bis an den Bast reichende Riihre. Die Rindenstdrke an der be-
trefienden Stelle betrug r 5 mm.

Die beschriebene Art der Eiablage kann nur dann erfolgreich
sein. wenn die Rindenstiirke nicht die Reichrveite der Legertihre
iibersteigt, es sei denn, dass die Eier am Grunde des Bohrkanals
innerhalb der Rindenschicht abgelegt *'erden. Dies scheint in-
dessen sehr un*'ahrscheiolich zu seio. Prosoroff (lgzg), der die
Eiablage A. aedilis naher untersucht hat, fand ndmlich, dass die
Eier stets in den tsast abgelegt werden. Nach Prosoroff nagt das
\Veibchen bis es den Bast erreicht, dann schiebt sie die Legerdhre
seitlich zrvischen Rinde und Holz und Iegt in die Bastschicht ein
Ei; dies rvird oft rviederholt, rvobei das \\'eibchen sich nach allen
Richtungen dreht. Ein solches Eigelege kann z bis 24 Eier ent-
halten. Dass das \\'eibchen hierbei sehr rveit in seitlicher Richtung
reichen kann, ist aus der Feststellung zu ersehen, dass in einem
Fall die von einem Grtbchen aus abgelegten Eier (r8 Stiick) auf
einer Bastfliiche von 6 cm' verteilt waren. Zur Anfertigung des
Eigrnbchens und Unterbriogung der Eier bedarf das Weibchen
nach Prosoroff etna 2 Stunden.

B. II. Eiablage in genagte Eigrubchen oder mit Leger6hre
gebohrten Lticher, mit besonderer Zubereitung des Substrats.

Dieses Verfahreo ist zrreifellos zu den meist spezialisierten Ar-
ten der Eiablage bei den Bockkdfern zu rechnen. Das Weibchen
sorgt nicht nur daftir, dass die Eier direkt in das Ndhrsubstrat kom-
men, sondern auch dass die Junglarve sich unter mdglichst giinstigen
Bedingungen entn'ickeln kann. Die Entwicklung der Lanen dieser
Gruppe vollzieht sich ndmlich in der Regel in lebenden Pflanzen
und ist daher mit grosser Gefahr ftr die Larve verbunden.

Bei dieser Brutvtrsorge kann man zwischen drei verschiedenen
Verfahren unterscheiden. Das erste Verfahren besteht darirr, dass
in der Rinde zund.chst ein bis an den Splint reichendes Eigriibchen
ausgefressen u'ird, von dem aus zwei bogenf6rmig nach oben
gerichtete Furchen, die zusammen eioe oft hufeisenformige F'igur
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bilden, genagt rverden. Das Ei s'ird vom Eigriibchen aus nach
oben zwiscben Rinde und Holz eingeschoben. Auf der durch das
Hufeisen isolierten Rindenfldche (Eiinsel, -halbinsel) u'erden ausser-
dem oft auch Querfurchen genagt. Beim zrreiten Verfahren, das
an feinen Zweigen oder Trieben ausgefiihrt rvird, uird das Ei unter
die zarte Rinde mit der Legertihre eingestochen und sodann die
Rinde oberhalb des Einstiches ringel- oder spiralfiirmig durchbissen;
die Spitze des auf diese Weise geringelten Triebes bricht ab oder
trocknet ein. Das dritte Verfahren iihnelt dem zueiten, unter-
scheidet sich aber von diesem dadurch, dass der Giirtel unterhalb
der Stelle, rvo das Ei abgelegt wurde, angebracht sird; die Larve
entsickelt sich daher im abgebrochenen, am Boden liegenden Spit-
zenteil des Zweiges oder des Triebes.

Ein bekanntes Beispiel ftir die erstgenannte Legeart liefert der
kleine Aspeobock, Saperda ?oy'ulnea L., dessen Biologie von Boas
(I9oo) und Scheidter (r9r7) naher studiert rvurde. In dhnlicher
\Veise geschieht die Eiablage auch bei der amerikatischet Sapcrde
cottcolor Lec., die aber in jedes Ende der Nagfurche ein Ei ablegt
(Peirson I9z7). \\'ahrscheinlich verfahren auch andere gallenbil-
dende amerikanische Saperda-Arten nach der Att der S. ?o? nea.
Mtiglichenveise ist bierher auch Salerda sfuilis Laich. zu rechnen.
Die Beschreibung der Eiablage bei dieser Art, die von Rouget
gemacht rvurde (S. Picard 1929), ist indessen in mancher Hinsicht
unklar: >La I ddtermine, sur l'6corce d'une branche de Saule
marsault de grosseur convenable, une feute 6troite, de 3 i 4 centi-
metres de long, destinie a recevoir l'oeuf; puis, i l aide de ses
mandibules, elle racle l'dpiderme dans le but de provoquer la forma-
tion d'un bourrelet destini 2r protdger la jeune larve,.

Die aodere Gruppe umfasst die biologisch bekannten Arten der
Gattwg Oberea, von denen das Haselbiickchet, Obera lilearis L'
als Beispiel angefiihrt rverden kann. Die Lebensweise dieser Art
rvurde von Nielsen (r9o3) uotersucht und beschrieben. Danach
bohrt das \\'eibchen zunichst ein Loch mit der Legertihre in der
Triebrinde und schiebt das Ei zwischen Rinde und Holz mehrere
mm nach oben; der Giirtel rvird stets nach der Ablage oberhalb
des Eies ausgenagt, t'obei nicht nur die Rinde, sondern auch ein
Teil des Holzes durchgebissen wird.

Von der Lebensweise des rothalsigen \Yeidenbocks, O/ezea
oculata L., ist man inbezug auf die Eiablage schlechter unterrich-
tet. Die Eier rverden einzeln an vom Kifer angenagte Rindenstel-
len gesunder Weidentriebe abgelegt (Escherich I9z3). Eine von
dieser Art verursachte G0rtelung der Triebe ist in der Literatur
meines Wissens nicht bekannt. Eine solche ist aber sehr wahr-
scheinlich, zumal nach den Angaben von Altum (vgl. Escherich
r9z3) die Spitzen der befallenen Triebe absterben.
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Verschiedene amerikanische Oberca-Arten legen die Eier in
ihnlicher Weise s,ie O. lizearis ab. So z. B. O. t/iptrntdta F.
(Ruggles tgts\, O. ralficollis F. wrd O. myops Hald. (Craighead
1923). Die amerikanischen Verfasser gebeo jedoch nicht an, wie
die Eier abgelegt werden. Nach Ruggles (r9I5) wird das Ei in
einen Schlitz in der Rinde versenkt, der wahrscheinlich mit der
Legertihre angefertigt wird.

In diese Gruppe gehdrt ferner die in verschiedenen Compositen
lebetde Plrytoecia prlttulata Schrk., obwohl die \\'eibchen dieser
Art weder ringeln noch Hufeisen ausnagen. Die Zubereitung der
Brutstatte erfolgt durch das Abbeissen der Triebspitzen. Das Ei
wird dann io das freigelegte Mark an der Schnittfldche versenkt
(Picard r9z9).

Zur besseren Ubersicht iiber die Art der Eiablage bei den
Bockkdfern, habe ich die mir zugdnglichen Angaben vorstehend
in tabellarischer Form zusammengestellt. Die Tabelle umfasst nur
die in Schs'ederr vorkommenden Bockkdferarteu. Die Literatur-
hinu'eise werden zur allgemeinen Orientierung iiber die betreffen-
den Arten angefuhrt, siod daber keinesrvegs vollstdndig; im iibrigen
wird auf die vorstehenden Ausfuhrungen sowie das Literaturver-
zeichnis hinge*-iesen.

Eizahl je Veibchen und die Entwicklurgsdauer des Eistadiums.

Im Zusammenhang mit der Beschreibung des Legegeschdfts bei
Cerambyciden sollen bier noch einige \Vorte tber die Produktivitet
der Weibchen und die Dauer der Embryonalentn'icklung gesagt
werden.

Niihere Angaben iber die Eizahl je \\-eibchen sind ser spdrlich
und ausserdem nicht gut vergleichbar, da bei der Ermittlung dieser
Zahlen verschiedene l{ethoden angewandt s'urden. Die Eier wurden
entweder direkt in den Ovarien oder an Zuchth6lzern nach der
erfolgten Ablage gezShlt. Oft rvurden zu diesem Zweck im Freien
gefangene Tiere benutzt, die einen Teil ihres Eivorrats bereits
untergebracht haben konnten.

Ein rveiterer Unsicherheitsmomeot ist die individuelle Variation
der Eiproduktivitat und der Einfluss der Umrveltfaktoren am Ablage-
ort. Die. Einrvirkung der Temperatur und Feuchtigkeit auf die
Produktivitdt des Weibchens wurde ton Beeson & Bhatia (I939)
bei l{oplocerunbyr spitticornis Nervm. niher untersucht. Hierbei
konnte festgestellt rverden, dass die Eizahlen infolge Veriinderungen
der genannten Faktoren, namentlich der Feuchtigkeit, sehr stark
variieren.

Aus der Literatur habe ich folgende Angaben iiber die Eikapa-
zitdt der Weibchen zusammenbringen kitnnen.



6g6t Bqsq8 T uos$g
616r uung

uo l3a U (aqrsrdolqrp pun) eqJsrlElua!!O

'8eq onptowolru otootog 1

'J torD,.qotr oaDtsot.S I

.dog lulalz *u*oyt6 i

'g ntlottry's opr,Lq4 i
.g sttzsq otozy'zy'g

'?tnllttto'I

,Jo:.j. l. 'dv-l lt t t
't^.q) stdllpanb t.lrt ro?,tx

'J *nrrqm9 Bulpao4s
a:^a N lratorrtrdt rlqraoraoiog

'slos ouot t4tt2to?y
'aaa!2fQurorrS

'tp.t t!t28uv tLa./4royloT
'aor.!uo!.'td

rsso11 ttucl{ srl4oroloj
'la9 Drrrh

' 7 optpuot optzy'og
'1 tlllPto rr,toolltrll:

' 
J totoPrr o.r?Po,tp2td

' QleH tqoPtt , t2ot
'l trlotu! rt t?o!r(rd,

' "1 r,rtElo! trCutottfl
' 'J t"rr!,.{
asra 1y qtugo g ttou{o a ta
'y1 aoalait uttaowo4g
' ' '1 opta: r,Q*o.o3
' lt t utlttl
' 'tO ,t'.to2u!t en AoVt
. .-t srp,osr!y'nq nrfp@{S

'arqti!ntotr)

oi
o9
fe

o,
8r

-'

o9

06r
o8

9tz
,1

oo9
99r
oSr

6t6r ?llrqfl * uosaag

1ze6! '{aU 
q5"u)

9i3r a11,rouu91-urrgng
/16r uosnad
0z6I s:loorg

6t6r lo.rosord
9t6t ua{lmrt

f,z6r sloo:g
116r uor&H

oo9

ze6. aassnC
6z6r goroso:6
6z6r qp.lgAlJ.L oS

rz6r l,l"qsnc
gt6r !.s.rtsurrr

.t6r qau

''lo rrlorrr.laot&11o,
'1 nfit ,roqtor.on'

9

oar 08

zt
5t

II

o9

ozt

o6

ts
ia

igr
og
O.

9S
oe
08

o6z

sE
lz

,&oC ta

' 'uaqr1.]. 2o,C!o1 2t2lt,(J
'xt1 flr,aolDf t4ouou2s

.dvt ttti,uDn f tnlr,ttol(X
9t6 r

zrE.\rI]S'lt6r rerrats5or
iozr) 08 6z6t

6z6r Ieqrsrlttl!qrS
l06I .ratlu!tIS

tg6l gorlsrseqrs
?f6r q.U
0z6r sseH

6z6r nazuaqsolod

o5

tr6r piaq8rBlf'1 tlt.totllIt ! t.uolI

'uolsrueqrsrllrEeupuneqrsrl:lrEpled'ot"toud

I.I!It
rnleralrl

Iq"zl3

'u4tDt2lry{rog ,,zaap4vxs,ea ?q ,taqr!fuu ?t ltlDstg 'E 'qeJ-

9tz Ngqtc,rsfivtgJ rsq cNnuHyNda qNn soy'trus 'cNnuvvd : Hlsu^oros



236 ENTOITOLOGISK TTDSKRIFT t g3g

\\iie bereits oben betont, sind die angefthrten Angaben nicht
nach einer' einheitlichen Methode ermittelt worden und nicht immer
zuverldssig. Immerhin liisst sich aus der Tabelle maoches heraus-
lesen. Zundchst ist die Zahl der Eier je Weibchen bei Lamiinen
im grossen Durchschnitt bei weitem geringer als bei Cerambycinen.
Dies steht offenbar im Zusammenhang mit dem Masse der Brutftir-
sorge, die die fraglichen Arten bei der Eiablage an den Tag legen.
Arten, die ihre Eier in griisseren Gelegen ungeschi-rtzt (l'?sperus-
Artel) odir besser geschiitzt, aber viele zusammen (z B. Hllotrules
wrd, Slrotnaliunt\, ablegen, zeigen auch grosse Eizahlen, Arten
wiederum, die ihre Eier meist einzeln unterbringen und sie effektiv
zu schiitzen verstehen, n'ie die meisten Lamiinen, $'eisen im grossen
ganzen einen viel geringeren Eivorrat auf. Im \\'iderspruch hierzu
stehen allerdings die Eizahlen von Ptychodes trilinzatas, Batocela
rulfomacalala, Calamobius flum und vor allem von E?e?eotes lascas-
Beztiglich der beiden ersteren Arten kann man vermuten, dass die
hohe Eikapazitiit der \\'eibchen mtiglicherrveise im Zusammenhang
mit der ausserges tihnlich langen Lebensdauer dieser Arten steht
(r'gl. unten). Uber die enorme Eizahl von Epepeoles kann ich mich
nicht iussern, da die Biologie dieser Art nrir nicht neher bekanot ist.

Beziiglich der Dauer des Legegeschiifts sind die Literaturangaben
sehr spirlich. Im allgemeinen steht sie in enger Beziehung mit der
Dauer des Kiiferlebens, ist aber bei den meisten Arten etwas
ktrzer als die letztere, da die Imagines vieler Arten nicht sofort
nach dem Abschluss der Legetatigkeit sterben. Bei den im Ima-
ginalstadium iiberwinternden Arten ist die Differenz zwischen der
Dauer des Legegeschifts und der Dauer des Kdferlebens natur-
gemass bedeutend grtisser. Uber die Dauer des Kdferlebens bei
verschiedenen Arten gibt Tab. 6 Auskunft.

Die Dauer des Eistadiums zeigt im allgemeinen eine sehr geringe
Variation und scheint rveder von der systematischen Stellung der
Art noch von dem Klimagebiet, in dem die Art auftritt, abhangig
zu sein. Die Schwankungen in der Dauer der Embryonalentwick-
lung bei einer Art ktjqnen dagegen, je nach den Temperatur- und
Feuchtigkeitsverhiltnissen am Eiablegeort recht erheblich sein.
Steiner (r937) gibt interessante Aufschltsse tiber den Einfluss dieser
beiden Faktoren auf die Ents,icklungsdauer des Eies bei H)4olrr.?es
bajulas.

In der nachstebenden Tabelle werden Angaben tber die Dauer
des Eistadiums bei verschiedenen Bockkdferarten aus verschiedenen
Klimagebieten zusammangestellt.

Aus den angefthrten Angaben ist zu ersehen, dass die Ent-
wicklungsdauer des Eies nur geringen Schrvankungen unterworfen
ist und dass zrvischen ihr und dem Klima am Heimatsort der Art
keinerlei Beziehungen zu bestehen scheinen. So bediirfen die Eier
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Tab. 4. Die Dauer des Eistaditms bei aerschiedencz Boekkiifcrartet

Eistadiums Lite.atur

I - ..-... Palearktische und nearktische Region.

Ergalts lakr L. . 15 Tage Piclrd rg2g
Zacher u. Foerster 1938

Celarn 4/cinae.
Sy'ondlli' tu?r. oid.' L.
Rlragi"rt lirrtafu.n Ol.
Ccranbyz ccrdo L. .
,l.oLttt.s talta SolE. -
St/o, attun Jfr.L,..fl \ill.
llt?tro?har.rr gr*.at F.

C,io..llal$ tttticrs L. .

tu,,olir.n, gabli.li \\ eise
, /*'r" F. .

Il/ot,'$!rr ,alnks L- .
Xylotftchrt /*ttit., L. .
S. anotus ja?onir,.s Lac.
Cl .nc carya. Grhan .

Dor.adio, rainatun, Pall, .

Moloehat rzt gallolrouhcialir Ol
' titillatol Fab.

P4,ctod.t tlilin at% L.
Gozt t.!t.latr$ Hald.
Ptc*od.ra lcatator I'. -. - -

Ero..r,tflrs fianctil.n nri lluls.
Sa?.rda cucnai$ L. .

, loful,rca L. . . .
r eandida F.

Poloshenzetr 1929
Hess r92o
RudDeF !935
Plotnikoff r926
Silatjerv r9o7
Picard 1929
BodetrheiBer !93o
Poloshenrcfr r93 r
Schimitschck r929

, 1929
SteiDer 1937
Bcobacbtungen des Ycrf
rltinakara. 1938
Dusham r92r

Znamensky r9z6
Poloshenzefi I93 r
Webb r9o9
Horton r9r 7
BrooLs 1923
Itilliken r9r6
Picard 1929
Ritchie r92o
Scheidter r9r7
Brooks r92o

I Franssen 1937 A

i ro.-2o Trge

| 8-to ,
I t2-t1 'iror
lz'l-3 Wocbeo
I rz Tagc
I z Wochcn

I ro-I4 r,g"
I ro-r4 ,
120'18,
ro-t4
6-Io

r5-r7 Tage
7-r5 '5'
s-6

ct.3 Wochen
13 TaEe l

r Wochen l

I ro '', Ilonate 
I

to-I4 Tage
t6 ,

Orien tal is c he und zum Teil athiopische Region
C*amblcirae.

.YFl rotta Jf. s t iva Pascoc
Ho?locna&E, lrini.orn;r l;esm. .
Slrorfidtin l tt laotum F. .
Qr.. ania .oc, .ilcnn r Schriarz€r
Xylotr.crts rzrei I-ap. et Gory .
Nolo?.t ! ttr.i?t.,vt Ol.

I Ctlo/oltorrt' ltrotilicola Chanp. .1

18 Tage
3-7 '5-r3 ,

15-16 '
4-5 '15 "14 ,

Becsor & Bhatia 1939
r939
r939

Gardner r9t7
Franssen 1937 B
Beeson & Bhatia 1939

,.6-3%8} Ertoal. Tkkt . lrg. 60. Hr . 3-4 k$gl
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Tab. 4. (Forts.)

ENTOI'OLOGISK TTDSKRIFT !g3g

Dauer des
Eistadiums Lireratur

DW.ox! lar./alir G&r. .
, ttr.r.r F- . . .

Pt,yn.rd t inadt F. - .
DiAaD-,c .crui,r.t Hope
C.lottc,na t.al'iatol F.
Bdtor.tu /,iilt 1,. T

6-z
6-7

ro-r 8
6

2-3 \\
ra
7-a

r2- 13

T!gc DaEEerEan r9r3
! r9r3

GuDo r9r9
Bccson & Bhatia t939

r939
DaBmcrmatr 1913

, I9I3
Franssen & Tiggtlovcnd

rgc
, grgc Dop. .

Didr.r..r ltalacaolsidit F is\. r937

der tropischen Arten einer im grossen Durchschnitt ebenso langen
Reifungszeit u,ie die Eier der in gem:issigter Zone heimischen Arten.

Eine Sonderstellung hinsichtlicb der Dauer des Eistadiums nimmt
der grosse Aspenbock, Saperda cdrcfiarias, ein. Ritchie (r9zo),
der die Lebenss'eise dieses Bockkiifers naher studiert hatte, stellte
fest, dass die Art in der Aberdeenshire im Eistadium iiberwintert
und dass die Zeit zwischen der Eiablage und dem Schliipfen der
Eilan'e ro', Monate betrdgt. Nach anderen Verfassern tber-
rvintert jedocb S. carcharias als Larve und bedarf daher zur Ei-
reifung einer viel ktrzerer Zeit.

Die Entwicklungsdauer des Eies ei ner Art kann sebr stark variie-
ren. Hierbei ist nicht nur die geoklimatische Lage von grosser Bedeu-
tung, sondern auch die mikroklimatischen Verhiiltnisse am Eiblage-
ort. So konnte Gussew (1932) feststellen, dass die Eier von .DIo-
noc/tanrus galtoproufucialis uoter diinner Rinde bereits nacll 5-Z
Tagen die Larve liefem, wihrend sie hierzu unter dicker Rinde
Io-r5 Tage bediirfen. Der Einfluss der Temperatur und Feuchtig-
keit auf die Dauer des Eistadiurns bei Hl4olrupes bajalus ist von
Steiner (r937) naher untersucht u,orden.

Der Kiferftass.
Nach dem Vorbild der bei Rtissel- uncl Borkeokiifern festge-

stellten Verhdltnisse rvird die Nahrungsaufnahme im Imaginalstadium
auch bei den Bockkdfern meist als Erniihrungs- oder Reifungsfrass
bezeichnet. Diese Bezeichnung ist in vielen Fdllen sicherlich ge-
rechtfertigt, in anderen Fiillen aber scheint sie nicht immer ganz
unanfechtbar zu sein. Unter Erniihrungsfrass pflegt man jenen
Frass zu verstehen, den der Kdfer ausiibt, um geschlechtsreif zu
werden. Bei dem rveitaus grdssten Teil der im Kiiferstadium fres-
senden Cerambyciden rvissen wir einstweilen noch nicht, ob dieser
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Frass tatsiichlich ein Erodhrungsfrass ist uod mithin physiologisch
absolut notwendig ist. Am wenigsten bekannt ist die Rolle der
Bliitennahrung fnr die Entwicklung des Kiifers, obrvohl gerade diese
Erndhrungsart am auflilligsten ist und seit alters her bekannt war.
Die Tatsache allein, dass die Kiifer irgend eine Nahrung aufnehmen,
ist noch kein Berveis dafiir, dass sie diese Nahrung zur Erreichung
der Geschlechtsreife rvirklich brauchen. Der amerikanische Zanget-
bock, Rhagian lieatun Ol., erscheint z. B. nach der Uberwinterung
mit vollentwickelten Genitalien und schreitet sofort zur Kopula;
dessen ungeachtet frisst er rvdhrend seines Imaginallebens Pollen
(Hess Igzo). Mtiglicherrveise bedarf das \\'eibchen dieser \ahrung
zur Heranreifung der bei seinem Erscheinen noch nicbt entrvickelten
Eier, und dass l\Iiinnchen, um die oft sriederholte Begattung aus-
iiben zu ktinnen.

Plavilstchikov (1936) konnte bei auf Blumen fressenden Bock-
kdfern l'iederholt feststellen, dass ihre Geschlechtsprodukte voll-
'kommen reif rraren. Schrvarz (1935) fiitterte eingez$ingerte 1L
bajalas-Kafer mit Bananenstiickchen, ,die von einigen Tieren sehr
gern angenommen, von anderen iiberhapt nicht beachtet \yurdeD.,
Dies zeigt, dass Kdfer, die normalerweise zur Erledigung ihres
Brutgeschiifts keines Reifrrngsfrasses bedi.irfen, Nahrung aufnehmen
ktinnen. Ein Teil der bliitenbesuchenden Bockkifer sind nur gelegent-
liche Pollenfresser und es ist in den meisten Fallen nicht bekannt, ob
sie sonst Nahrung aufnehmen und worin diese besteht, Heintze(r925)
konnte feststellen, dass der u,eitaus grdsste Teil der Individuen (sch6t-
zungsweise go %) \on Lt?tura rubra uod Rhag-iun nordar tberhaupt
nicht Bliiten besucht. Ob diese Kiifer sich von anderen Stoffen er-
ndhren oder ohne Nahrung auskommen, rveiss man mit Ilestimmtheit
nicht; jedenfalls ist die Bliitennahrung zur Reifung ihrer Genital,
orgaue nicht notwendig.

In diesem Zusammenhang ist eine Beobachtung von Kinnmark
lryz4\, die sich ebenlalls auf Lelltra rubra bezieht, von Interesse.
Kinnmark sammelte rubra-Kifer voo Spiraea-Bltten und sandte sie
zrvecks Untersuchung des Mageninhalts an Dr. Kemner. Das Ergeb-
nis dieser Untersuchung u'ar recht bemerkensrvert: Der }Iagen ent-
hielt Pilzmizel und Konidien voo Altennria sp., Chlamidosporen
und andere Pilzteile, aber keinen Pollen. Dieser Befund gestattet
allerdings keine allzu weit gehenden Schliisse, besagt aber, dass Z.
ntbra sich voo Pilzen ernihren kann. In Anlehnung an die Erndh-
rungslerhiltnisse bei den amerikanischen Lio?ts-Arten (s. unten)
kann man vermuten, dass die Pilznahrung mdglichenveise auch ftr
L. rubra physiologisch notrvendig ist.

Ein rveiteres Beispiel dafiir, dass die Bliitennahrung nicht immer
den Reifungsfrass zu bedeuten braucht, liefert der Lepturine Pa-
chlla laned L. Dieser Ilockkdfer ist wiederholt (so z. B, von
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Heintze t925, Gatnil.z t927, Vest r93o, Plavilstchikov 1936) auf
Bliiten beobachtet word€n. Der Reifungsfrass dieser Art rvird je-
doch nach den Feststellungen von Stark (1928) nicht an Bliiten-
teilen ausgeiibt, soadern an Nadeln, Triebriode uod Knospen von
Kiefer und Fichte. Stark untersuchte die fressenden Tiere und
fand, dass deren Genitalieo, namentlich bei den Weibchen, die
iibrigens besouders eifrig frassen, nicht entwickelt waren. Es fragt
sich nun, ob auch der Blttenbesuch von P. lanted d.emselbeo Zweck
dient wie der Nadelfrass. Der Unterschied im Niihrwert zwischen
Nadeln und Pollen scheint jedoch so gross zu sein, dass man ge-
neigt ist, den Bliitenbesuch der Pachyta eher als eine Art Nasch-
sucht zu betracbten.

Obige Ausftihrungen sollen keinesfalls dahingedeutet rrerden,
dass zrvischen Blttennahrung und Geschleclttsentrvicklung der Bock-
kiifer keine Beziehungen bestehen. Es soll nur gezeigt werden,
dass solche Beziehungen bei machen Arten Dicht zu bestehen
scheinen. Io vielen Fallen diirfte dagegen die Pollennahrung fiir
die Entwickluog des Kdfers von ausscblaggebender Bedeutung sein.
So konnte Dusham (r9zr) nachrveiseo, dass die nordamerikanische
Clytineoart Cl,llete carlae Gahan ohne Pollennahrung keine Eier
ablegen kann. Dusham berichtet dari.iber wie folgt (S. r8g): ,Like
many of the Cerambycids, the adults of this species are pollen
feeders. For some time the $rriter rvas puzzled as to what the
food plants of the beetles could be, for while males and females,
confined in cages, copulated freely, yet the oviposition did not oc-
cur, and both sexes died in three or four days rvhen no food q,as

supplied. Finally, the alimentary canal of a female, taken while
ovipositing in the field, was dissected and was found full of pollen.
An examination of all tbe flowers in bloom at that time \f,,as then
made, sith the result that tbe beetles rlere found actively feeding
on the pollen of the flowers of hawthorn (Crataegus sp.). F'rom
then on, no diffculty was experienced in breeding the insects in
captility. With a supply of these blossoms in the cages, copula-
tion took place and eggs were deposited as usual.)

Der Kdferfrass an Rinde, Nadeln und Rlettern scheint im Ge-
gensatz zur Bliitennahrung bei allen betreffenden Arten ein Er-
nihrungsfrass zu sein. Aber auch hier liegen direkte Ileweise nur
spiirlich vor. Ausser der bereits erwehnten Feststellung von Stark
(1928), kOnnen die an frisch geschliipften Kdfern von ,llonoohamas
gallolrouincialis Ol. ausgefiihrten Untersuchungen von Gusserv (r932)
angefiihrt werden, wonach die Genitalieo der Jungkdfer vor dem
Beginn des Rindenfrasses rudimenter sind.

Auch die Pilznahrung, die von amerikanischen Arten der Liopus-
Gruppe aufgenommen wird, kann zur Reifung der Geschlechtsorgane
dienen. So konnte Craighead (r9zr) bei eingezwingerten Kiiferu



tsUTOVtTSCtI: PAABUNG, EIAALAGE UND ERNiHRT]NG DER CERAMBYCIDEN 24t

von Lio?as allha Say beobachten, dass die Tiere erst nachdem
sie mit Pilzsporen (Endothea parasitiea) wohl gefiittert wurden zur
Eiablage schritten.

Welche Bedeutung anderen Nahrstoffen, die von Cerambyciden
verzehrt werden, wie z. B. Baumsifte, Obst u. dgl., zukommt, ist
nicht bekaDnt.

Die Nahrung
Triigirdh (1929) teilt die Cerambycideo mit Rncksicht auf die

Art der Nahrung in folgende drei Gruppen ein:

r. Arten, die sich von Pollen, Honig und StaubbHttern ernihren.
2. Arteo, die an griinen Pflanzenteilen, Nadeln und Bliittern,

fressen und
3. Arten, die an Rinde feiner Zweige sowie an Blattstielen und

-rippen fressen.

Will man alle Nahrungsquellen, die vou Bockkdfern benutzt
uerden, beriicksichtigeo, muss diese Eioteiluog eriveitert $erden.
Im nachstebenden q'erden die Bockkdfer nach folgenden Gruppen
geordnet.

r. Bliitenfresser (Pollen, Frucht- und Staubbldtter, Bliitensaft
usr'.).

2. Rinden- und Bastfresser (Dtnnrinde und Bast an Trieben
Zweigen, Asten und Stdmmen).

3. Blattfresser (Blattspreite, Blattrippen und Blattstiel).
4. Nadel- und Zapfenfresser.
5. Baumsaftfresser.
6. Obstfresser.
7. Wurzelfresser und
8. Pilzfresser (Prlzmyzel, Sporen, Fruchtki;rper).

Diese Gruppierung nach Pflanzenteilen (oder -produkten) vermag
nicht, alle biologischen Artengruppen scharf auseinaoder zu halten.
So sind viele Rindenfresser gleichzeitig auch Blatt- bzw. Nadel-
fresser. Dasselbe kaon auch beziiglich der Baumsaftzehrer und
Obstfresser gesagt E'erden. Eine Einteilung in erndhrungsbiologisch
scharf getrennte Gruppen ist aber eusserst schwierig und auf Grund
unserer heutigen sehr liickenhaften Kenntnisse wohl kaum miiglich.
Zur allgemeinen Orientierung diirfte jedoch die vorstehende Grup-
pierung geniigen.

l. Bliitenftesser.

Diese Gruppe umfasst fast samtliche Le?t.rini, einen Teil der
tbrigen Ccraubycitne und einige Lamiinae. Im Rahmen dieser
Ubersicht rviirde es zu weit ftihren, siimtliche an Blumen beobachte-
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ten Arten der Lepluini aufzuzihlen. Ich beschriinke mich daher,
hier nur die Gattuogen dieser Tribus, und zwar nur der pali-
arktischen Region, deren Arten entweder regelmiissig oder nur
gelegentlich auf Bliiten vorkommen, anzugeben. Die Angaben hier-
tber stammen in der Hauptsache aus den Arbeiten von Reitter
(r 9r z), Planet (r 924), Heintze ( r 9z 5), Picard (r 929) und Plavilstchikov
(1936). Danach gehdren zu den blumenbesuchetd,en Leptarfui fol-
gende Gattungen : Rhagiln F., Rfiamnrsiam Latr., O4truinrs Muls.,
Stenoc/toras F., Acimerus Serv., Pachyta Steph., Euodizus Lec.,
Acnta€oqs Lec., Gaarotcs Lec., Ouphalodera Sols., Cortodera Muls,,
Pidonia Muls., Pseudopidonia Plav., Psctdosiaersia Plav., Fa|laeia
Muls., Gremrto/lera Sert., Aloslerae Muls, tYiuellia Muls., Lelz-
neria Ktaatz, LePlura L., Jadolidie Plav., Oedccnema Thoms,
Strangalia Serv., Typocerus Lec. und )?cydalis L.

Von diesen Gattungen mdchte ich eine, nimlicb Rhagiun, her-
ausgreifen, da deren Blumenbesuch oft umstritten wird. Es wird
nemlich oft behauptet, dass Rhag'im-Arten mit Ausnahme von 82.
izquisitor keine Bliitenbesucher sind (vgl. z. B. Heintze I925). Diese
Behauptung kann jedoch nicht aufrecht erhalten rverden. So wer-
den als Bliitenbesucher angefthrt: nordar Deg. von Lameere l9oo,
Gaunitz t927, Saalas r932, Plavilstchikov t936; fosciculalun Fald.,
fugruaaou Ganglb. und bfasciatum F. (letzterer allerdings nur sehr
selten) von Plavilstchikov r936.

Eine Besonderheit der Bliter.Le?rulini ist ihre morphologische
Anpassung an diese Erndhrungsart, die am Bau des Kopfes, Stel-
lung der Fiihler, Form des Halsschildes und der Mundwerkzeuge
deutlich zu erkennen ist. Neheres hieriiber findet man in den Ar-
beiten von H. Mtller (r873, r88r) und Heintze (r925).

Beziiglich der blttenbesuchendeu Bockkefer anderer Faunen-
gebiete kann eine mehr umfassende Liste nicht gegeben s'erden,
da die mir zur Verfiigung stehende Literatur hierzu nicht aus.
reichend ist-

Nach Angaben von Craighead (1923) scheint der Bltitenbesuch
der Bockkiifer, namentlich der Leplurini. in Nordamerika ebenso
verbreitet zu sein wie in Eurasien.

Von anderen bliitenbesuchenden Bockkifern der paliarktischen
Region ktinnen genannt s'erden: Ceramblcinae: Caetoplera uinorL.
(Gaunitz t927, Lindroth & Palm 1934), C- tmbellataratu Schreb-
(Planet l9z4), C. t ar,lottaniBris. (Reitter tgtz), Steno|;leras nt/us l-.
(Lameere rgoo), 5}. ater L. (Picard tg2g), Dihs fuga.r Ol. (Picard
rgzg), Calliras dng latus Schrank und abdotniualis Ol. (Picard
rg2g), Obriunt cattlariuum L. (Lameere r9oo, Gerhardt t89t), O.
hrazreun F. (Gerhardt r89r, Galibert t9t7\, Graeilia miuala F.
(Lameere ry)o), Cera tblr scopolii Fnssl. (Lindroth I924, Heintze
ry25), C. miles Bon. (Planet 1924), Phl,matodes ahi L. (Bagnall
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tPi,, Ph. rufpcs F. (Schaufuss 1916, Gerhardt r89t), Callidittttt
aeneun (Gerhardt I89I), C. aiolacezm L. (Gaunitz tg21), Rho?a-
lolr.s femoratus L. (Picard r9z9\, Rosalia alqina L- (Picard r9z9),
Aromia moschata L. (Lameere tgco|, Pvryrlricenrs btdensis Goeze
(Picard r9z9), P- kaehleri L. (Planet t9z4), Plag"ionoas /oralis PaLl.
(J. Mnller tyfil, X|'lotrcclus aruicola Ol. (Lameere tgrr\, 

^'. 
aa-

tiloie Zelt. (Planet 1924), Clyas ciuzreas Lap. (Plaoet t9z4), Cl.
troy'icus Patz. (Picard r9z9). Cl. aielis L. (Bagnall I9o5, Planet
ryzq\, Cl. lano Muls. (Gerhardt r$gr\, Cl. rhatnni Germ. (J. Miiller
r9D6, Reitter tgt2\, Cltta thus uarias F- (J. Itliiller 19o6, Planet
ry24), Cl. lcrbsti Brrhm. (Reitter 19 r z, Picard r 9z9), Cl- pilostts
F'orst. (Picard r9z9), Cl- tuifascialrls F. (Planet t9z4\, Cl. hungaricus
Seidl. (J. I\{iiller 19o6), Cl. rafcarnis Ol. (Schaufuss 1916), Cl.
sartor F. (Gerhardt t89t\, Cl. lepeletieri Lap. (Picard rgzg), Cl.
j|garatus Scop. (J. Mtller 1906, Reitter rgrz), AnaglJ'll s nlsticus
L. (Ringsele r9r3, Lindroth tgz+\, A. g'ibbosts F. lPicard tgzg\;
Larniinae: Et:oce trus lusitaaus L. (Picard r9z9), Colanobius 16hrm
Rossi (Reh t934), Agapanthia irrotata F. und dalz/z Richter (Picard

ry25), Sa4erda scalais L. (Westhoff l88r), S. scalaris hierogly-
phica Pall., S. udallescens Motsch. und S. lalerimaaiata Motsch.
(Schabliovsky tg38), Tetrols ?r. sta L. (Heintze I9z5), Stenoslola
iferrea Schrnk. (Picard r9z9), Plytoecia e?hi??iutrl F. (Schaufuss
t9r6\, Ph. cyliadrica L. (Schaufuss r916, Heintze t9z5), Pl- uigri
conis F. (Heintze r9z5) und Oberea 4apillata Gyll. (Gerhardt I89r).

Rinden- und Bastfrcsser.

Die Entdeckung des Rindenfrasses der Cerambyciden ist von
relativ jiingerem Datum; die vorliegenden Beobachtungen kdnnen
daher keine richtige Vorstellung von der Heufigkeit dieser Er-
nahrungsart geben, die nach allem zu urteilen sehr verbreitet zu
sein scheint. Die Kdfer, die in dieser Weise ihre Nahrung auf-
nehmen gehtiren ausschliesslich der Unterfamilie Lartiitae an. Rin-
denfressende Bockkifer kommen sowohl an Laub- als Nadelhtilzer
vor; sie beschrdnken sich oft nicht allein auf die Rindennahrung,
sondern fressen auch an Bldttern bzw. Nadeln und Zap{en. Bei
manchen Arten sird der Erndhrungsfrass, wie es scheint, r'ahrend
der Eiablage ausgeiibt, so z. B. bei triebringelnden Gattungen wie
Oberea und Oncileres: diese Bockkd.fer rrerden im nachstehenden
Verzeichnis nicht beriicksichtigt.

Von paliiarktischen und nearktischen Vertretern dieser Gruppe
verdienen besonders errvihnt zu rterdeo: Lamia leiol L. (Ceccofii
tgz4), lfonoclantus sutor L. (Gusses' 1932, Forsslund ry4\, M.
galloprouincialis OI. (Poloshenzeff I926, Gusserv 1926,Ptosoroff rg2g),
l[. qradinntulalzr Motsch. (roseautiilleri Ced.) (Prosoroff t%o\, -lU-
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scutelldtts Say und M- notatus Drury (Dunn rg3o\, Goes testelatts
Hald. (Brooks t9z3), Prycrtodes llilineaho L. (Horton t9t9\, Saperda
carchaias L. (Regnier 1925, Stark !93r), .S. ?olulrrea L. (Stark
t93r), S. cand aF. (Brooks rgzo) utd S- aestita Say (Peirson

ry27).
Aus anderen Regionen (orientalische und dthiopische Region)

sind folgende Arten als Rindenfresser }rekannt; Vorder- und Hin-
terindien (nach Beeson & Bhatia ry3g): Apioto cinerea Chevr., A.
gernari Hope, Aistobia ay'?rorimator Tboms., Batocera rulfottacu-
lala Deg., Ble?c?haerlt ,tigrosiarfls Pic, Celosterna scabrator F.,
D'iastocera uallitlti Hope, Diachommus ceruiats Hope utd Oleze-
cam/tas bilobus F. Semtliche eben erwehnten Arten sind zugleich
auch Blattfresser. Afrika: Phryneta s?iratit F. (Gunn tgtg), An-
th(res leuconolus Pasc-, fnesida leprosa F. und Pfirlstola-Arter (Reh
rg32\-

Blatdresser.

Von paliarktischen und nearktischen Blattfressern, die, rvie be-
reits erwehnt, oft auch Rindenfresser sind, sind zu nennen: Dorcadion
ledestre Poda, D- aethio?s Scop., .D. lfuluan Scop. (an Blattstielen
von Riibeo, Reh r93z), D. caiuatuu Pall. (an Getreidebld.ttern,
Znamensky tg26\, Larr,ia lertor L. (Stark 19z6), Plectrodera sca-
/a/az F. (Milliken 191611, Ptlchodes trilineatas L. (Horton r9r9),
Salerda carcharias L. (Eckstein 1892, Kemner t9zz, Stark ry26),
S. 1opulnza L. (Stark rg3t), S. scalalis L. (Stark r93t), S. sedecim-

?urrrtata Nolsch. (Schabliovsky 1938), S. candida F- (Brooks rgzo),
S. aestita Say (Peirson rg27) \od Oberea oculataL. (Sselistschenskaja
I935). Indische Blattfresser sind bereits unter Rindenfressern erwd.hnt
worden. Von tropischen Blattfressern ktinnen ferner angefi.ihrt rver-
den Atmnera albo-gatlata Thoms. (Burma, Beeson & Bhatia 1939),
Batoccra-Arten (orientalische Region, Reh rg3z\, Stcnutottris boheutia
Chevr. (Ostafrika) wrd Lagoclirus obsoletas Thoms. (Westindien)
(Reh r 932).

Nadet- und Zapfenfresser,

Auch diese Gruppe setzt sich zusammen aus Arten, die zumeist
Rinden- und Nadelfresser sind. Diese Ernihrungsart ist nur bei
relativ wenigen Arten nachgerviesen worden. Craighead (I923)
ziihlt zu Nadelfressern die nordamerikanischet llloaochamus-Lrtet
Von paldarktischen Bockkafern sind als Nadelfresser bekaont: Pa-
ch/a laned L..(Stark tg28\, Monocltantus sutor L. (Gussew 1932,
Forsslund t%4), M. galloy'rouincialis Ol. (Prosoroff r929, Gusserv

ry32), die beiden letzteren fressen auch an grtnen Zapfen (Gussew

ry32). h) dieser Gruppe dtirfte ferner auch Aca?tl/roci?zls aedilis L.
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gerechnet werden; Trig:rdh beobachtete ndmlich den Zimmerbock
auf Gotska Sandiin beim Benagen der Kiefernnadeln (mtindliche
Mitteilung). \\'ahrscheinlich umfasst diese Gruppe verschiedene
andere, an Nadelhdlzer briitende Cerambyciden. Nach der von
Triigirdh (1929) ausgefiihrten Magenuntersuchung bei dieser Art,
rvobei Rindenreste vorgefunden rvurden, ist A. aedilis auch als
Riodenfresser zu betrachten.

Baumsaftfresser.

Das Lecken und Saugen an Saftflussstellen an Baumstammeo
ist bei Coleopteren keine ungewiihnliche Erscheinung. Unter Bock-
kdfern scheint die Saftnahrung besonders den Ceranby.r-Arten ar
zusagen. Der indische Hoplocera ,b),r s?irticorni Newm. trinkt
Baumsaft so gierig und in solchen Nlengen, dass er nach ab-
geschlossener Mahlzeit berauscht erscheint und oft rveder stehen
noch fliegen kann (Beeson & Bhatia 1939). Auch die europiiischen
Cerarub1,r-Arten lecken gern an Saftflussstellen (Picard 1929, fiir
C. scopolii Rudnerv I93o). Weitere Saftfresser sitd: Arouia ruo-
scfiata L. (Smirno*a tgtr), Rhogiaru sJ'colhdnla Schrnk. (Pla-
vilstchikov 1936),, A?alttaula lineolata'fhoms. (Brasilien, Reh r93z),
o,nd, Soperda carcharias L. (Schaufuss 1916). Zweifellos gehiirt in
diese Gruppe eine s'eit griissere Anzahl Bockkiiferarten. Viele
Bockkiifer zeigen niimlich eine besondere Vorliebe fiir zuckerhaltige
Stoffe; in Gefangenschaft nehmen sie gern Saft, Zuckerwasser u.
dgl. an. Bei meinem Zu'ingerversuch mit Xylolrechas rasticus L.
fitterte ich die Tiere mit Zuckerwasser, das sie - Md.nnchen und
\\:eibchen - stets begierig tranken. Bei diesem Versuch konnte
ich auch beobachten. dass die Kifer sich an den Schnittflichen
der in Zuchtkasten eingebrachten frischen Aspenabschnitte auf-
hielten und an dem hier austretenden Saft leckten. Diese Ileobach-
tung liisst vermuten, dass -Y. rusticus mtiglicherweise auch unter
natiirlichen Verhiiltnissen ein Saftfresser ist.

Im Anschluss an diese Gruppe sei noch eine Bockkdferart,
ndmlich Cl1'ltts orirtis L., erwiihnt, die von Clermont (vgl. Picard
I929) beim Verzehren yon Blattleusen an Bohnengewlchsen beob-
achtet wurde. Dies ist sicherlich nicht auf etrvaige karnivore Nei-
gungen von Cl1trc, ,ond"tn auf den Zuckergehalt des Honigtaus
der Blattlduse zuriickzufi.ibren. Die Art rvird sonst an liegendem
Holz oder Blumen beobachtet. Uber einen ii.hnlichen Fall berichtet
Schoyen (1916), der Strangalia qtadrifasciata L. an Ahren von
Hafer und Gerste beobachtete, die von Aprtis cerealis stark befallen
waren. Wahrscheinlich rvurden die Blumenbticke durch den Honigtau
der Blattliiuse angezogen.
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Obstfrcsscr.

Diese Gruppe der Bockkiifer steht den Saftfressern so nahe,
dass eine scharfe Trennung zwischen ihnen kaum miiglich ist. Auch
hier stehen die Cerambytc-Arten im Vordergrund. Sie fressen vor-
nehmlich zuckerltaltiges Fallobst. Diese Ernihrungsart ist keines-
falls eine zufAllige Erscheinung, sondern wird offenbar regelmiissig
ausgeiibt. So oennt die Bevtilkerung in Var (Siidfrankreich) Ce-
ranbya: niles Bon., einen der eifrigsten Obstfresser, ,maoge-poire
(s. Planet 1924). Ein rveiterer Obstfresser ist denthree-lined 6g-
tree borer,, Pryc/todes trilinealus L., der in Siidstaaten, Mexiko
und Zentralamerika an reifen Feigen frisst. Bevor die Feigen reif
werden, frisst er allerdings an Rinde und Bhttern (Horton IgrZ).
Phrynela s?inalrix F., ,69 and willow borerr, frisst in Stid- und
Ostafrika auch an Feigen, aber nur an unreifen, und ist daher
nicht als echter Obstfresser zu betrachten.

In Gefangenschaft nehmen manche Bockkiifer, die von Natur
aus keine Obstfresser sind, gern Obstnahrung ao. So fiitterte
Schwarz (r935) Plagzbnolus arevatus-Kdfer mit Bananensti.ickchen
und kornte sie auf diese lVeise viele Wochen am Leben erhalten.
Derselbe Versuch mit Hllolrx?es bajulus ergab nur einen teilweisen
Ertolg (s. obeo).

Wurzelfresser.

In seiner Fauna germanica, Bd. 4, S. 56-57 sagt Reitter in-
bezug auf die Lebensweise ror. Dolcadio -Arten folgendes: >Die
zahlreichen Arten finden sich im F'riihjahr auf brachliegeuden Gras-
pliitzen, Viehweiden und auf Getreidefeldern im Sonnenschein laufend
und unter Steinen, sie ndhren sich rvie ihre Larven von den Wur-
zeln der Griser. r Welche Arten hierzu zu rechnen sind, $ird nicht
gesagt. Weitere Hinpeise auf den trl'urzelfrass der Cerambyciden
sind mir nicht bekannt.

Pilzfresser.

Diese merkwiirdige Emlihrungsart ist von Craighead (I9zr und
r9z3) bei den nordamerikanischet Liopini festgestellt rvorden. Gele-
gentlich der Wirtspflanzenversuche mit verschiedenen Bockkiifer-
arten (r9zI) fand niimlich Craighead, dass Liopas alpha Say Pllz-
nahrung bedarf, um sein Brutgeschiift erledigen zu kdnneo. Beob-
achtungen der Lebensu,eise des verwandten Le?los!)/h6 ,nacala
Say (Craighead 1923) zeigte, dass auch diese Art *'ihrend ihres
Imaginallebens sich von Pilzen, und zs,ar Sporen von Endothea
larasitiea, ndhrt.
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In Europa ist der Pilzfrass der Cerambyciden bisher nicht beob-
achtet worden. Die bereits oben erwXhnte Uotersuchung des Darm-
inhalts bei Leptura rubra (Kinnmark t9z4\ zeigt aber, dass we-
nigsteos diese Art, und rahrscheinlich auch viele andere, sich von
Pilzen emihren kann.

Zusammenfassend iiber die Nahrung der Cerambyciden lisst
sich sagen, dass sie sehr abn'echslungsreich ist und fast siimtliche
Teile der lebenden Pflanze umfasst: Rinde, Bast, Blitter, Nadeln,
Knospen, Bliiten, Friichte und Wurzeln. Es ergibt sich ferner,
dass die Mehrzahl der Bockkiiler im Imagioalstadium frisst und
dass dieser Frass in vielen Fdtlen ein Reifungsfrass ist. Von vielen
Cerambyciden Iiegen keine Angaben iiber Kdferfrass vor. Diese,
iibrigens sehr bedeutende Gruppe umfasst nicht nur Arten, die
keine Nahrung aufnehmen, sondern sicherlich auch fressende Arteo,
deren Biologie nicht oder nur unvollkommeo bekannt ist.

Nur von wenigen Arten rvissen wir mit Bestimmtheit, dass sie
als Kdfer keine \ahrung aufnehmen. Zu diesen gehiirt z.B. Sh?-
natiuu ifaluau Vill., der von Silantjerv (I9o7) sehr eingehend un-
tersucht wurde. Silantjes' sezierte zahlreiche frischgeschlipfte S/r",
,natiun-Kater und fand, dass ihre Geschlechtsorgane, bei Mdnnchen
r."ie bei Weibchen, vollkommen ausgebildet rvaren; die Verdauungs-
organe dagegen rraren sehr schs'ach entrvickelt und zeigten keine
\ahrungsreste. Auch der Hausbock, Ill4otrapes bajulus L., ist nach
den Beobachtungen und Urltersuchungen verschiedener Forscher zu
den Nichtfressern zu rechnen. Maiir (1933) nimmt jedoch an, dass
ein Erniihrungsfrass auch beim Hausbock vorkommen kann. Mear
fand niimlich unter losgeldster Rinde einer stehenden abgestorbenen
Esche HTlotrupes-llinnchen: an dieser Stelle ,Nar die Oberflache
des Splintholzes fleckens eise aufgezehrt,.

Zu den nicht fressenden Bockklfern zdhlt Craighead (I923) alle
nordamerikanischen Arten der Unterfamilie Prioninae : hiichstrrahr-
scheinlich ist dies auch bei den paldarktischen PrioniDen der Fall.
lljtiberg (r9o5) hieh Ergates fabrr-Kdfer tber einen NIonat in Ge-
fangenschaft, ohne dass die Tiere die dargebotene \ahrung aoriihren
rrollten. Mjtiberg yermutet, dass die reiche Ansammlung von Fett-
substanz im Abdomen frischgeschliipfter Kdfer, von der sie spdter
zehren, andere Nahrung iiberfliissig macht. Ein d.hnlicher Versuch
mit eingezu'ingerten Ergqtes lfaber vot Eckstein und Butovitsch
(I93I) ftihrte zu gleichem Ergebnis: die Kiifer verschmdhten jede
\ahrung (Holzstncke mit Spiegel- und Grobrinde, frisches Reisig,
Himbeersaft) und starben einige Tage nach dem Begion des Ver-
suchs.

Mjtiberg (r9o5) hielt es lilr sehr rvahrscheinlich, dass auch
STondylis huprtstoides. Prioutts, Crioceplalus wd Asenau keine
\ahrung aufnehmen. Diese Annahme hat speter Poloshenzeff (1929
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Tab. 5.

E/gat6 J[at r L.
Prion*t .o/ia/iy! L. .
Tratororrra d.rtariurt L. . .
Slond/it btp.ttoidcs L. . .
R tagi,.o, y.oy'tatta Schrank.

, orda, D.g. .
, inr.iritor L.
' i6./on* Erics. .

Suno.torn! mnidiatu r L.
Ottnirus lsor L.
Pa.tfta ldn.d L.

. qeadriaacalald L.
Eaodir$ int rro9arionir L.

, borcatis Gyll. ,
Galtok! ,riTgiua L, .
Acrraa?t .ouari' L.

, staragd*la F.
, ?rat nsir Lrich.
, s.rt ntrion t 'fhoE.s.
, ,rarginota F. .

Co lto d./a J|a rt ora! a f .
Alott nd. tatd.icolor Dcg. . -
GTaDtn oy'aara aariagata Gerrm.,

' nttarair F$r-
' *trr.lora Scha.ll.

Nivcnia saag*iusa Gyll. ,
L.tltrd t.rgrallata F. ,

nl;pts Scha\|.

t.r.l.llataF.. . . .

"radli.orrit Deg. .
nnra L- .....
'an9xinohnta 

L.
JLlva Dee. . .
it .E/..,a!a IalisE..\ Sjiib.
s.un ndlalo L..

St/dngalia griy'.t Deg.
qt ddildtciata L.
,rd.r.hta Poda
altcrtala L. . .
,.r.ttita L.
Fdtsaas F&t.
dgra L. .

I'oloshenzeff r93I
I'lavilstchikov r936

Stark 1928
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L|bcrsicltt iiber die Art der Nahrutg bci scltuedischez
Ceran b1,ciden.
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Tab. 5. (Foft.)

rungsquell\ah

z

Eorloria Jt n ica Pryk. , .
Pogorro.h ar/r.! /d! cirr.latr.! Deg.

, o.ratu! Cocz..
" niqidt' L.
, ti'lid,.t.s Pittet
, .aroli Mttls. . .

.4caartodcr.t claaiy'ts Scirank. .

L;oPr$ nddotnt L.
' lund at$ Payk. .

AcaatLo.in$ ardilir L. .

' E it.nt F. .
Eroc.nt.ui lttitaa$ L.
AtqcattuA ! bloui rid. t..rrs Deg.
Sat rda .dr.tanat L.

\ i'nil* Laich. .
, r.alan! L. . . .
t lotutnaL.. .

' ?rtforata Patt. .
, otto?r.rrclata scop.

Ot r.a otulata L.
, li,r.air L. .

Stcrrortola l.rr..t Schnnk.
Pt to.cia qlindnca L. . .

' ^iy;rornit F.

" eoodcstcat Scop.
Tctro?r tacrrta L.

Literatur

, ragardD .s. rm lextl

Picard 1929

Kemner r9zz, R€gnier 1925.
[Schaufuss r 916

Westhoff rE8r, Stark r93 r
Stark r93r
Stark 1926

.0 "9
= 

3!
z

X

x

x

XX
x
x
x

X r 935Sselistschenskaja
Nielsen !9o3
Picrrd 1929
Heintze t925

X
X
x

x

und r93I), \r'enigstens inbezug auf.den ersteren und die beiden
letzteren, durch Fiitterungsversuche bestetigen kdnnen. Spondylis
liess sich durch keine Nahrung (Stammst0cke, Zweige und Wurzeln
verschiedener Holzarten in frischem, trockenem oder moderndem
Zustand) verlocken (Darmuntersuchung fiel auch negativ aus) und
ebenso verhielten sich Criocephalus ruslieus und Aseuult shiaturu.
Atch Hesperophanes griseas nimmt nach den Beobachtungen von
Picard (rgzg) s'ihrend seiner sehr kurzen Lebensdauer keine
Nabrung auf.

Vorstehend sird eine Ubersichtstabelle tber die Kdfernahrung
der schrvedischen Cerambyciden angefiihrt. Hierbei ist besonders
hervorzuheben, dass die Quellenangaben nur als Beispiele zu be-
trachten und mithin durchaus nicht vollstdndig sind. Literatur-
angaben iiber Bliitenbesuch der Le/turiai sind iirberhaupt aus-
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gelassen worden. Die Kreuze in den Tabellenspalten besagen
lediglich, dass die betreffende Art beim Verzehren dieser oder
jener Nahrung oder beim Blttenbesuch beobachtet wurde, nicht
aber, dass diese Nahrung fiir sie unbedingt charakteristisch ist.

Der Umstand, dass manche Bockkd,ferarten im Kiiferstadium
Nahrung aufnehmen, andere wiederum ohne jegliche Nahrung aus-
kommen, steht zweifelsohne mit der Lebensdauer der Imago im
Zusammenhang. Um diese Frage niher zu beleuchten und einen
allgemeinen Uberblick iiber die Dauer des Kiferlebens zu gebeo,
sind diesbeztigliche Angabeo, die mir zugiinglich rvaren in der
nachstehenden Tabelle zusammengefiihrt,

Tab.6. Die Dauer des Kiifcrlebens ltei uersclticdenel Bockkafer-
arten in Bezic/tang ru Frasstiifigkeit des Kafers.

Lebensdauer des
Knfec Literatur

*1] r,. ittel\

Palaarkl isc he und nea rktische Region

t Elgal.t fater L. .
1 

Nordo.m- Pnonina. (al:lg
ca. 30 nein Mjtib€rg I9o5

I nein Craisbcad tgrt

I Ccrambycitac.

| .s1^ar* n2nro,oo ,
t, ccra*$t ccnto L.
H.t?.roy'fiaas git.tr F.
St/on d!tun /tlatm \111

C,iot ?loJut /uli.r.: L.
-4tat riaol rlrialrm L. .
T.t/o?i$' Eatricl; rllleise

' Jh$cn", F. . .
S.rnt r.ot Lt jaloaicrlt Llc.
Ellolr-ny'a balnlus L.

Lamiinae.

Mot oriarn*r galol/otircialis Ol

Co.! t,ts.ldtis }lakl

50 40

ao 25
j.

nein
nein

ca. 45
6-7d 89

8

Poloshenzefr t929
Rudnew 1935
Picard 1929

Silanrjey !9oz
Poloshenzefr t93 t

Schimitschek r929

Uinrka$a !938
Eckst€in r92o

ca. 55 ?

98 d'16 nein (:)

6" 7s
7o

9 t9
45

r17

25
25

r+

Ito
S

8
d r5-to
9 60-90

5t

Ptfctod.t trilh.atr.t L. - .
.4ca,rthodcr.s daviy'.t Schrank
Lrrtostyl"! 

".ac 
la Say

Eaoctltra! y't tdiqnrr;t Mttls.
Sa?./da cal.nari$ L- .

Gussew r93z
Poloshenzeff t93I
Brooks 1923
Horton rgrz
Picard 1929
Craighead 1923
Picard 1929
Ritchie r92o

la
i'
la
j7
)

i.
)
j"

3o

Sd]t lda .an.lida F ja Brooks r92o

.21
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Tab. 6. (Forts.)

I-ebensdauer des : ^.
xefer. : i

ron bir \l irrel

Lireratur

Orientalische und z. T. auch Sthiopische Regionrnontlaz-
Loltostcrn.! l,lgdii RedL 2ll BeesoD & Bhstia 1939

Ca/arrb'/cinaa.

Eollodlont r tlini.arnit NcvE..

St"omalit t. bartalrfi F.. . .

r'19
.. SS

9r8
2t

r!9
8o
2{O

la

ncin ())

X/or/. ,u q,ladiy'cs C\ev.
Norho?ct! t.n i?tuns Ol.

I"atniinae.

Pt ri.to rlilalnt F. .
llilat t .r.t dfvin$ Hope
C.lott na t.alralor F.
Bdlor.ra rr.lforrafilala D.g.
Ot ,..ar.lr*t tun* L.

! lridr Drap.
Dia..ncs ?lralarno?rdir Fish
OLnzcam?tut tilottt F.

ra)

r8o-2oo

{5

Frau.sen t93Z B

lCunn I9r9

I 
rce'oo a uletie re,le

I

I nr--".."o ,9r3

] Fransseu & Tigg. 1937

] Dammermen r9r3

2to
2to
90
9o

ja
Ja
ja
ja

Ja

Aus der Tabelle ersieht man, dass die Dauer des Kiiferlebens
je nach der Art sehr stark variiert. \{anche Arten leben als Kdfer
nur B'enige Tage, andere q'iederum verschiedene \Ionate. Die im
Imaginalstadium fressenden Arten leben, rrie leicht zu verstehen
ist, viel ldnger als die Arten, bei rvelchen kein Kiferfrass vor-
kommt. Doclr ist die Lebensdauer der nichtfressenden Arten
manchmal recht bedeutend (so z. B. bei Criocefhalas raslicls \id
den Prioninen). Die Lebeosdauer der Mdnnchen und \\'eibchen
scheint oft recht verschieden zu sein; doch leben die \\:eibchen
nicht immer liinger als die Miinnchen, u'ie meist angenommen wird,
sondern hiiufg verhiilt es sich gerade umgekehrt.

Die Angaben der vorstehenden Tabelle stttzen sich, wohl aus-
schliesslich, auf Ergebnisse der Zuchtversuche; sie kd,nnen daher
nicht ohne $'eiteres auf die Verhdltnisse im Freien tbertragen
werden. Ferner ist zu beachten, dass sie nur die Dauer des akti-
ven Kdferlebens s,iedergebeo. Manche Arten tberuintern namlich
im Klferstadium und haben daher ein relativ sehr langes Leben,
obwohl der grtisste Teil des Lebens in der Puppenn'iege oder im
Winterquartier verbracht rvird. Von den Arten, die im Kiifer-
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stadium stets oder nur unter Umstendel iiberrvintern, kdnnen hier
folgende angefiihrt werden: Rhag"iutt s),co?ha to Schrank., rtlr.
nordar Deg., R/t. /ascictlotun Fald., Rh. bi/dsciattm F., Rh. ir-
quisitor L., CerarubTr cerdo L., C. dut Fald., C. scoTolii Fnssl.,
Phyuatodes glabratas Charp., Dorcadion coli?utlrrt, Pall,, D. noli
lor F., I)orca4,?us lt'islis L-., Acanthocinus aedilis L., Pogontchaeras
/tit?idulas Pill., P. hisy'idus L., P. caroli \lds., P. decoratus Fairm.,
lllesosa uebalosa F., utd, )'iphom picticot'ris Muls. Die Angaben
stammen u. a. aus den Arbeiten von Altum (r881), Planet (1924),
Znamensky (r926), Picard (r929), Bodenheimer (r93o), Rudnerv
(r931, r935) und Plalilstchikov (1936). Da die Beobachtungen in
verschiedenen Klimagebieten gemacht 11'urden, kiinnen sie natur-
gemass keioe allgemeine Gtltigkeit haben.
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