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Vorwort 

Die vorliegende Arbeit stellt den ersten Teil einer Inventur uber die 
rauberischen und parasitischen Feinde der in  Schweden vorkommen- 
den Borltenligfer dar. Die Untersuchungen wurden 1956 begonnen und 
sind noch nicht abgeschlossen. 

Es  wurde viel Muhe darauf verwendet, Material von so vielen Loka- 
len in Schweden wie moglich zu erhalten. Dies nahm viel Zeit in An- 
spruch, doch waren die Teilergebnisse stimulierend und regten zu 
weiteren Einsammlungen und Studien an. Einmal aber muss eitl 
Punkt gesetzt werden, damit uber die Ergebnisse berichtet werderi 
liann. 

Es ist selbstverstandlich, dass eine Untersuchung von grosserem 
Umfang sich nicht ohne die Hilfe verschiedener Personen ausfiihren 
lasst. Ich hatte den Vorzug, fur  meine Studien Verstandnis und Hilfe 
zu finden. In erster Linie miichte ich Prof. V. Butovitsch danlien fiir 
die gewahrte Unterstutzung und das Interesse, das er meiner Arbeit 
gewidmet hat. Ebenso bin ich Prof. L. Brundin sehr zu Danli ver- 
pflichtet fur  anregende Disliussionen und fur  sein Verstandnis beiin 
Abschluss des vorliegenden Teils. Besonders verpflichtet bin ich Dr. 
A. Jansson, Orebro, der mir mit seinen umfassenden Kenntnissen 
uber die Parasiten den Weg beim Eindringen in die Systematili gc- 
wiesen hat. F u r  Beitrage mit Material mochte ich folgenden Herren 
danlten: Forsttechnilier B. Ehnstrom, Nis, Postineister T.-E. Leiler, 
Stocliholm, Zahnarzt A. Sundholm, Karlslirona, und Dozent K.-13. 
Forsslund, Stockholm. Schliesslich bin ich Dr. M. W. R. de V. Graham, 
Oxford, fur  anregenden Gedanlienaustausch und fur  Hilfe beim Deu- 
ten von Walkers Beschreibungen sehr zu Dank verpflichtet. 

Die Untersuchungen wurden finanziell unterstiitzt durch Beitrage 
aus dem Fond fur  forstliche Forschung, dessen Vorstand ich meinen 
tief empfundenen Danli aussprechen mochte. Ebenso bin ich dern 
Vorstand des Fondes fur  forstmissenschaftliche Forschung zu besou- 
derern Danli fur  die mir gewahrten Beitrage verpflichtet, die mir Ski- 
dien im Britischen Museum in London und in den Sammlungen der 
Universitat Oxford ermoglichten. 

Stockholm, den 20 hlarz 1963. 
Karl-Johan Hedquist .  



Einleitung 

Geschichtliches 

Die Erzwespen, Chalcidoidea, sind in Schweden friiher nicht naher 
in Bezug auf die Arten untersucht worden, welche als Parasiten bei 
Borlienkafern auftreten. SPESSIVTSEV (1938) gibt in  seiner Unter- 
suchung iiber Hylurgops pallicitus Gyll. an, dass bei der Art eine An- 
zahl von riiuberischen Inseliten und parasitischen Hymenopteren vor- 
liommt. Die Aufzahlung scheint sich jedoch hauptsachlich auf Litera- 
turangaben zu stiitzen. In seiner Arbeit iiber Polygraphus poligra- 
phus L. fuhrt LEI~ANDER (1939) einige Parasiten auf, die er bei Zuch- 
ten erhalten hat. Ausserdem lag fur  die Beschreibung der aus Borlien- 
lidfern gezogenen Arten Mesopolobus typographi (Rusc~1i.4 1924) und 
Ipideurytoma spessivtsevi ( B O U ~ E K  und NOVICKY 1954) schwedisches 
Material vor. Damit sind die Angaben fur  Schweden erschopft. 

I n  den Nachbarlandern hat  man etwas eingehendere Kenntnisse 
iiber die Borlienliaferparasiten, teilweise auf Grund einiger spezieller 
Untersuchungen. In  Norwegen hat  B A I ~ I ~ E  (1956) ein Verzeichnis iiber 
die aus den Borlienkaferarten Pityogenes quadridens Hart., P .  chalco- 
graplzus L., P. bidentatus Fabr., Ips acumirzatus Gy11. und Ips typo- 
graphus L. gezogenen Chalcididen veroffentlich. In  Finnland haben 
LovAszu (1941), SUOKTEVA (1956, 1957) und RUM~IUI~AINEN (1954) 
Beitrage zu der Taxonomie und Biologie einer Anzahl yon Parasiten 
geliefert. Vor allen Dingen XUORTEVA hat  sehr wichtige Arbeiten ver- 
offentlicht und mehrere Arten in rein taxonomischer Hinsicht liritisch 
gepriift. In Diinernark schliesslich habea G ~ H R N ,  HENRIICSEN & BEIER 
PETERSEN (19.54) einige Parasiten bei Dendroctonus micarzs Kugel. 
liurz ermahnt, und T ~ o a ~ s o N ,  BUCHTVALD und HAUBERG (1949) haben 
wesentlich zur Kenntnis der Lebensweise yon Perniphora robustcr 
Kuschli. beigetragen. 

Die Literatur iiber Borlienliaferparasiten, soweit sie nicht die nor- 
dischen Lander betrifft, ist umfangreich, und hier konnen nur  die 
wichtigsten Arbeiten erwiihnt werden; im iibrigen wird auf das Litera- 
turverzeichnis und auf die bei der Besprechung der einzelnen Arten 
zitierten Veroffentlichungen hingewiesen. RATZEBURG war der erste, 
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der sich eingehender mit den Parasiten der Forstinseliten beschaftigte 
(1844, 1848 und 1852). In seinem grossen Werlt ,,Die Ichneumonen 
der Forstinsecten" beschreibt er eine Vielzahl von Arten und Gattun- 
gen, die er zunl grossen Teil aus Zuchten erhalten hat. Ausserdenl 
macht er Angaben iiber die Lebensweise etc. dieser Wespen, und ohne 
ubertreibung darf man wohl seine Arbeiten als grundlegend fiir die 
Forschung iiber die parasitischen Hymenopteren der Forstinsekten 
bezeichnen. Von spateren Autoren, die sich mit Borlienliaferparasite~l 
und besonders mit ihrer Biologie beschiiftigt haben, sind zu nennen: 
HUBAULT (l923),  K L I ~ ~ E S C H  (l923),  ROSENFELD ( l g l g ) ,  Russo (1926), 
S C H I ~ I ~ T S C H E I ~  (1930) und SEITNER (1924). Diese Verfasser haben lan- 
gere und eingehendere Beitrage geliefert. Kiirzere hlitteilungen wur- 
den LL a. von GIRAUD 1872), GYORFY (1941, 1952), HANSON (1937), 
MOI~RZECI~I  (1934) und NUNBERG (1930) veroffentlicht. 

Auf Grund der Verwirrung, die in der Chalcididensystematik 
herrschte, sinlit leider der Wert  einiger der hier aufgezahlten Arbei- 
ten, weil die Parasiten oft falsch bestimmt sind. Dies beruht vielleicht 
weniger auf Fehlern der betreffenden Autoren als auf den unzulang- 
lichen Beschreibungen der Arten. hlan muss daher altere Veroffent- 
lichungen mit einem gemissen Vorbehalt studieren. Um altere Arbeiten 
leichter auswerten und die Arten besser einordnen zu lionnen, sirid 
die in der Literatur vorltommenden Namen zusam~nengestellt und die 
heute giiltigen Namen daneben aufgefiihrt worden. Eine solche Zu- 
sammenstellung Iiann natiirlich nie Anspruch darauf erheben, vollig 
richtig zu sein, denn hierfiir miissten alle Typen der aufgezahlten 
Arten zuganglich sein. Es  ist jedoch nur  ein Bruchteil der Typen er- 
halten, und beispielsweise fur  RATZEBURGS Arten sind fast alle Beleg- 
exemplare in1 letzten Weltltrieg vernichtet worden. 

In der folgenden Zusamn~enstellung sind alle Arten, die sich niclit 
mit Sicherheit identifizieren liessen, als ,,nom. dub." bezeichnet wor- 
den. Bei Arten, die keine Borltenliaferparasiten sind, ist ein enl- 
sprechender Vermerk eingetragen; altere Autoren waren gelegentlich 
nicht geniigend kritisch und haben Arten mit aufgenommen, die nicht 
bei Borkenkafern parasitieren. 
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Zusammenstellung der Arten, die in der Literatur als Parasiten bei Borkenkafern genannt 
werden. 

I Name in der Literatur 

Acrocormus multicolor Ratzb. 
Alecopolobus fasciiuentris Westw. 

Aprostocetus caudatus Westw. 

Caenacis sp. 

Cerocephala cornigera Wesrn. 
Cheiropachys quadrum Fabr. 

>, pulchellus Wesm. 
, > tutele Walk. 

Cleonymus pulchellus Wesm. 
" maculipennis Curt. 

Dinarmis regnieri Masi 
Dinotus bidentulus Thorns. 

" capitatus Ratzb. 
" clypealis Thoms. 
" sp. 
" laceolatus Ratzb. 

Diplolepis aeneus Hart. 
" corticalis Hart. 
" maculatus Hart. 

Elachistes Ieucogramma Ratzb. 
Elachertus laeuis Thoms. 
Elachestus Ieucogramma Ratzb. 
Encarsia sp. 

Encyrtus megacephalus Walk. 

Entedon albipes Ratzb. 
" bidentis Ratzb. 
" caudatus Ratzb. 
" confinis Ratzb. 
" geniculatus Ratzb. 
" hylesinorum Ratzb. 
" pinetorum Ratzb. 
" tenuitarsis Thorns. 

" (Elachistus) sublaeuis 
Thorns. 

Etroxys dimidiata Walk. 
Eulophus albipes Ratzb. 

" agrilorum Ratzb. 

Heute giiltiger Name 

Rhopalicus tutele (Walk.) 
Mesopolobus fasciiventris Westw., 

kein Borkenkafer-Parasit. 
Aprostocetus caudatus Westw., liei 

Borkenliafer-Parasit. 
Caenacis sp. liein Borkenkafer- 

Parasit. 
C. cornigera Westw. nec Wesm. 
Cheiropachys colon (Lin.) 

3 )  

Rhopalicus tutele (Walk.) 
Cheiropachys colon (Lin.) 

9 ,  ,> 

Oxysychus regnieri (Masi) 
Dinot iscus aponius (Walk.) 

" eupterus (\Valli.) 
>, >, ,, 

Dinotiscus sp. 
" eupterus (Walk.) 

Cynipoidea 
,, 
,, 

Entedon leucogramma (Ratz.) 
Elachistus laevis Forst. nec Thoms. 
Entedon leucogramma (Ratz.) 
Encarsia sp., nicht Borkenkafer 

Parasit. 
? Caratomus megacephalus Fabr. ne 

Walk, nicht Borlienliafer-Parasi 
Entedon Ieucogramma (Ratz.) 
Nom. dub. 

, t  ,> 
I ,  

9 ,  ,, 
3 ,  ,, 
,> ,> 

Entedon tenuitarsus Thoms., nich 
Borkenkafer-Parasit 

Elachistus sublaevis Thorns. 

Dinotiscus eupterus (Walk.) 
Entedon leucogramma (Ratz.) 

" agrilorum Ratzb. 
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Name in der Literatur 

Eulophus  lophyrorum Ratzb. 

" tubidus Ra f zb .  
E u r y t o m a  abieticola Ratzb. 

" arctica Thoms. 
" auricoma Mayr. 
" bargaglii Rond. 
" eccoptogastri Ratzb. 
" flavocapsularis Ratzb. 
" flavovaria Ratzb. 
" fraxini  Ratzb. 

" fulvipes Gour. 

" ischiosarzthcr Ratzb. 
" nodulosa Ratzb. 
" obscura Boh.. 

' rosae Nees. 

" ru f ipes  Walk. 

" striolata Ratzb. 
Eupelmel la  vesicularis Ratzb. 
E u p e l m u s  geeri Dalm. 

" inerrnus Ratzb. 
" urozonus Dalm. 

Eusanclalum inerme Ratzb. 
,> abbreviatum Ratzb. 
f 3 tridens Ratzb. 

Eutelus  bidentis Ratzb. 
" typographi  Ruschk. 

Hemitarsenus  unguicellus Z. 
Heyden ia  excellens Wachtl. 

" pretiosa Forst. 
Holcaeus siccatorum Ratzb. 
Homoporus  crassinervis Thoms. 

Ipocoelius se i fner i  Ruschk. 
lsotorna a t r u n ~  Walk. 

Lycisca  silvestrii Russo 
Metacolus aullei  Merc. 

" uni fasc ia tus  Thoms. 
" varicolor (Forst.) 

Metaphycus  punctipes Dalm. 

Heute giiltiger Kame 

Dahlbomimus fuscipennis (Zett.), 
nicht Borkenkafer-Parasit 

Eulophus  tabidus Nees. nec Ratzb. 
Nom. dub. 
Eury toma  arctica Thoms. 
Eury toma  arctica Thorns. 
Norn. dub. 

,> $ 9  

, I  ,> 
,) 1 1  

nec Eury toma  = Cheiropachys colon 
(Lin.) 

Tetramesa hordei (Harr.), nicht 
Borkenkafer-Parasit 

E u r y t o m a  morio  Boh. 
3 ,  1 ,  

Eury toma  obscura Boll., nicht 
Borkenkafer-Parasit 

Eury toma  rosae Nees., nicht Borken- 
liafer-Parasit 

Eury toma  ru f ipes  Walk., nicht 
Borkenliafer-Parasit 

Norn. dub. 
Retzius nec Ratzeburg 
Eupelmel la  vesicularius Retz. 
E u s a n d a l u m  inerme Ratzb. 
E u p e l n w s  urozonus  Dalm. 
E u s a n d a l u m  inerme Ratzb. 
Eusandalurn abbreviatum Ratzb. 

tridens Ratzb. 
Nom. dub. 
Mesopolobus typographi (Ruschk.) 
Hemitarsenus  urzguicellus (Zett.) 
Heyderzia pretiosa Forst. 

t ,  

Nom. dub. 
Hornoporus chalcidiphagus Walsh & 

Riley, nicht Borkenksfer-Parasif 
Tomicobia seitneri (Ruschk.) 
Ahtola atra (Walk.), nicht Borlien- 

kafer-Parasit 
Heydcn ia  pretiosa Forst. 
Metacolus varicolor (Forst.) 

" uni fasc ia tus  Thoms. 
" varicolor (Forst.) 

Metaphycus  punctipes Dalm., nichl 
Borkenliaf er-Parasit 
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I Name in der Literatur 1 Heute giiltiger Name I 
Microplectron fuscipennis Zett. 

Olynn: biuesfigafus Ratzb. 
Pachyceras sp. = Roptrocerus 
Per i lampus  m i c a n s  Dalm. 
Perniphora robusfa  Ruschk. 
Polymoria  mercef i  Bol. 
Psychophagus omniuorus Walk. 

Pteromalus abieticola Ratzb. 
aemulus  Ratzh. 
azurescens Ratzb. , , azureus Ratzb. 

" bicaligirzosus Ratzb. 
bimaculafus  Ratzb. 
bidenf is  Ratzb. 
binubeculatus Ratzb. 

9 ,  binaeuus Ratzb. 
$ 9  b in imba fus  Ratzb. 
" bivesfigatus Ratzb. 

brunnicans  Ratzb. 
" caliginosus Ratzb. 
" capitatis  Ratzb. 

dahlbomii Ratzb. 
distinctus Rudow 

, , dub ius  Nees. 
" eulophoides Walk. 
" fraxini  Ratzb. 

Pferomalus  gemulus  Ratzb. 
" g r a u e n h o r s f i i R a t z b .  

i m m a c u l a f u s  Ratzb. 
$ 3  lanceolafus Ratzb. 
9 3 latreilli Ratzb. 

l ichfens fe in i i  Ratzb. 

Iunrzlus Ratzb. 
l unu la  Ratzb. 
lunulatus  Ratzb. 

" magdal is  Ratzb. 
" meyerincki i  Ratzb. 

multicolor Ratzb. 
" nav i s  Ratzb. 

nodulosus Ratzb. 
" neosfadiens  Ratzb. 
" pirus  Walk. 

Dahlbominus  fuscipennis (Zett.) 
nicht Borkenkafer-Parasit 

O l y n x  sp., nicht Borkenkafer-Parasit 

Per i lampus  micans  Dalm. 
Perniphora robusfa  Ruschk. 
Polymoria  mercef i  Bol. 
Psychophagus omnivorus  Walk., 

nicht Borkenkafer-Parasit 
Nom. dub. 
Rhopalicrzs tufele (Walk.) 

Nom. dub. 
Cheiropachys colon (L . )  

$ 3  3 ,  

Nom. dub. 
Cheiropachys colon (L.) 

9 ,  $ 3  

9 1 1  $ 1  

Olyrzx sp . ,  nicht Borkenkafer-Para- 
sit 

xom. dub. 
Cheiropachys colon (L.) 
Dinot iscus  eupterus (Walk.) 
Nom. dub. 
Rhaph i f e lu s  ladenbergi (Ratzb.) 
Nom. dub. 

,, ,, 

Cheiropachys colon (L.) 
Rhopal icus  tufele (Walk.) 
Nom. dub. 
Rhopal icus  tufele (Walk.) 
Dino f i s cus  eupterus (Walk.) 
Nom. dub. 
Trigonoderus princeps Wests., nicht 

Borkenkafer-Parasit 
Rhoqyl icus  futele (Walk.) 

1 ,  I , 

Nom. dub. 
>. >. 

Xiphydriophagus  meyer incki i  
(Ratzb.), nicht Borkenkafer-Parasit 

Rhopal icus  futele (\\Talk.) 
Noin. dub. (Polymoria?) 
Nom. dub. 
Rhopal icus  brevicornis Thoms. 
Nom. dub. 
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I Name in der Literatur I Heute giiltiger Name I 
Pteromalus p u p a r u m  L. 

>, r a m u l o r u m  Ratzb. 
semiotoides Walk. 
s iccaforum Ratzb. 

" spinolae Ratzb. 
> >  ualleculus Ratzb. 

uiolaceus Ratzb. 
1 > uicarius Ratzb. 
, > uirescens Ratzb. 

Pterosema aulloi  Merc. 
" uaricolor Forst. 

Rhaphi te lus  ladenbergi Ratzb. 
, , m a c u l a f u s  Walk. 

Rhopal icus  annellus Thoms. 
" azureus Ratzb. 

Rhopal icus  breuicornis Thoms. 
" distinctus Ruclow 
" guttatus Ratzb. 
" suspensus  Ratzb. 
" uiolaceus Zett. 

Roptrocerus breuicornis Thorns. 
" eccoptogastri Ratzb. 
" m i r u s  Walk. 
" xylophagorum Ratzb. 

Sciatheras trichotus Ratzb. 
Stenomesius  rufescens Rossi 
S t inop lus  mi l i tar is  Dalm. 

Styloceras ladenbergii Ratzb. 
" subulifer Ratzb. 

Storthygocerus ladenbergii Ratzb. 
Syn tomasp i s  sp. 

Tetrastichus de ipyrus  Walk. 
Theocolax formiciformis Westw. 
T r i d y m u s  xy lophagorum Ratzb. 
T o r y m u s  bohemanni  Thomas. 

" nobilis  Boh. 
Trichogramma sernblidis Auriv. 

Trigonoderus grauenhorsti Ratzb.  

W i c h m a n n i a  decorata Ruschk. 
Zapach ia  spiloptera Forst. 

Pteromalus p u p a r u m  L., nicht 
Borkenkafer-Parasit 

? Rhopal icus  tutele (Walk.) 
Nom, dub. 
? Rhopal icus  tutele (Walk.) 

Rhopa l i cus  tutele (Walk.) 
Xom. dub. 

1 ,  1 ,  

? Rhopal icus  tutele (Walk.) 
? 'J guttatus (Ratzb.) 
Metacolus uuricolor (Forst.) 

,, 
Rhaphi te lus  Iadenbergi Ratzb. 

>, maculatus  (Walk.) 
Rhopal icus  tutele (Walk.) 
Nom. dub. 
Rhopal icus  brevicornis Thorns. 
Rhaphi te lus  Iadenbergi Ratzb. 
Rhopal icus  guttatus Ratzb. 

" tutele (Walk.) 
Nom. dub. 
Ropfrocerus breuicornis Thoms. 

" xylophagorum Ratzb. 
" m i r u s  Walk. 
" xylophagorum Ratzb. 

Cerocephala cornigera Westw. 
Stenomesius  rufescens (Rossi) 
S t inop lus  m i l i f a r i s  Dalm., nicht 

Borkenkafer-Parasit 
Rhaphi te lus  ladenbergii Ratzb. 

1 1  maculatus  Walk. 
, ladenbergii Ratzb. 

Syn tomasp i s  sp., nicht Borlienkafer- 
Parasit 

Aprostocerus deipyrus  (Walk.) 
Theocolax formiciformis Westw. 
Roptrocerus xy lophagorum Ratzb. 
T o r y m u s  bohemanni  Thoms. 

" nobilis  Boh. 
Trichogramma semblidis Auriv., 

nicht Borkenkafer-Parasit 
Platynocheilus grauenhorsti (Ratzb.) 

nicht Borkenkafer-Parasit 
W i c h m a n n i a  decorata Ruschk. 
Pandelus  flauipes Forst., nicht 

Borkenkafer-Parasit 



Morphologie 

Die Morphologie der Chalcididen braucht hier nicht eingehender 
besclirieben zu werden, da  hieriiber neuerschienene Werke zur Ver- 
fiigung stehen (z. B. R r c ~ a l x ~ s  1956). Es  diirfte jedoch unumganglich 
sein, auf einige Begriffe liurz einzugehen. 

Die Chalcidoidea sind kleine bis sehr ltleine Inseliten von 0,3 bis 12,0 
mm Liinge (dies betrifft Arten, die in Nordeuropa vorlioinmen; schon 
in Siideuropa treten Arten von 16 m m  Lange und  mehr auf ) .  Sie sintl 
oft griin oder blau metallisch gefarbt, aber auch andere Farben wie 
schwarz oder gelb Itommen vor. Die Skulptur besteht aus Punliten, 
Netzmaschen usw. Der Korper ist meist kurz und  robust. Die Familien 
Mymaridae und Eulophidae umfassen grazilere Formen. 

Abb, 1. Kopf. A. Ocellen, B. hugen, C. innerer Augenrand, RI. hlalarabstand, G. Genal- 
naht,  D. Antennenbasen, N. Clypeus, J. Vertex, I. Frons, L. Wange, H. hlandi- 
beln. 

Der Kopf (Abb. 1) ist  r o n  orthognathem Typ. E r  ist  oft gross und  
unterschiedlich geforint - Itubisch, transvers oder dergleichen - und 
in der Regel ebenso breit wie der Thorax. Am Kopf lassen sich for- 
geiide 'b'eile erkennen: hlandibeln, Palpen, Clypeus, Antennen, Augen 
und Ocellen. Die RIandibeln (Abb. 1 Pi) sind mit Zahnen versehen, 
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" A 
Abb. 2. Antenne. A. Scapus, B. Pedicellus, C. Anellus, D. Funiculus, N. Clava, G. Rhina- 

r im.  

deren Anzahl bei der Artbeslimmung von Bedeutung ist. Dagegen fiil- 
den sich an Labial- wie Maxillarpalpen selten gute taxonomische Merk- 
male. Das Aussehen des Clypeus (Abb. 1 N ) ,  besonders dessen Vorder- 
rand, ist von grosser Bedeutung, der Vorderrand liann namlich ge- 
rade, ausgeschnitten, gezahnt usw. sein. Oberhalb des Clypeus sind 
die Antennen, und hier ist darauf zu achten, oh sie am Hinterrand 
des Clypeus, mitten im Gesicht oder anderswo eingelenlit sind. Dic 
Antennen (Abb. 2 )  setzen sich im allgemeinen aus folgenden Teilen 
zusammen: Scapus, Pedicellus, Anellus, Funiculus und Clava. Der 
Anellus kann fehlen oder eine unterschiedliche Anzahl von Gliederil 
(1-4) haben, seine Form kann transvers, quadratisch oder anders 
sein. 

Der Funiculus besteht aus 2-8 Gliedern, die ebenso wie der Anel- 
lus unterschiedlich aussehen konnen. Ausserdem sind die Glieder des 
Funiculus mit einzelnen oder vielen Rhinarien versehen (Abb. 2 G ) ,  
die in  Reihen angeordnet oder verstreut sein lionnen und mehr oder 
weniger stark behaart. Die Clava liann 1-3-gliedrig sein oder fehlen, 
a n  ihrer Spitze findet sich gelegentlich ein Spicula genannter Dorn. 
Die Antennen sind, \vie man hieraus ersehen kann, sehr unterschied- 
lich gebaut und in taxonomischer Hinsicht sehr wichtig. Die Augen 
(Abb. 1 B) bedeclien zum grossen Teil die Seiten des Kopfes. Sie sind 
sehr unterschiedlich ausgebildet und lionnen beispielsweise fast lireis. 
rund, langoval oder nierenformig sein. Die drei Ocellen sitzen auf dcnl 
Scheitel und sind in einem Dreieck angeordnet, das gleichseitig, 
stumpf oder spitz sein liann. Weitere am Kopf erliennbare Merlimaie 
sind z. B. das Vorliomrnen von Antennenfurchen und der Abstand voin 
Vorderrand des Auges zur hlandibelbasis (Malarabstand) . 

Die Brust (Thorax, Abb. 3 und 4 )  besteht aus drei Segmenten: Pro- 
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Abb. 3. Thorax: B. Pronotum, NN. hIesopraescutum, D. Notauli, H .  Mesoscutum 
K. Tegulae, G. Axillae, C. Scutellum, A. hletanotum, >I. Propodeum, ME. 
Rletascutellum, L. Frenum. 

thorax, Mesothorax und hietathorax. Der vordere Teil des Prothorax 
heisst Pronotum und ist oft wichtig fiir die Bestimmung; er ltann 
langgestreclit, transvers oder anders geformt sein und hinten einen 
abgetrennten Teil haben, der Collare genannt wird. Auch am hleso- 
thorax befinden sich fiir den Taxonomen wichtige Einzelheiten. Vom 
Vorderrand geht auf jeder Seite eine mehr oder weniger feine Riiclteii- 
furche (Notauli) aus. Die Notauli ltonvergieren mehr oder weniger 

h b b .  4. Thorax von der Seite gesehen: FB. Pronotum, NhI. 3Iesopraescutuin, S. Notauli, 
S N .  Mesoscutum, B. Praepectus, L. Tegulae, FH.  Vorderhufte, AB. Axilla, C. 
Scutellum, ME. Mesoepisternum, 3IL. RIesopleura, MI. Nesepiinera, 11. RIeta- 
pleura, D. Aletascutellum, EF .  Propodeum, AH. Spiraculum, K. Petiolus, 
A. Abdomen, BH.  Hinterhufte, MH. RIittelhufte. 
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Abb. 5. Zwei Typen des Propodeum. A. Spiraculum, C. Plica media, B. Plica lateralis, 
H. Costula, I. Fovea spiracularis (Sulcus spiracularis), N. Nucha, K. Petiolus 
emarginatus, D. Callus, E. Supracoxalflansch, F. Fimbrien. 

stark nach hinten und reichen oft bis an die Basis des Scutellum 
heran. Gelegentlich sind Sie nur  vorne angedeutet. Der hintere Teil 
des Mesothorax wird Scutellum genannt. Das Scutellum hat hinten 
eine manchmal sehr deutlich Naht (Frenum),  die es in zwei Teile 
teilt. Der Mesothorax tragt das vordere Fliigelpaar. Der Metathorax, 
an  den1 die Hinterfliigel sitzen, ist wesentlich lileiner und nicht so dif- 
ferenziert wie der Mesothorax. Namen und Lage der Pleuriten geheil 
aus der Abb. 4 hervor. 

Das Propodeum (Abb. 5) befindet sich zuhinterst a n  der Brust, ist 
aber in Wirltlichkeit das erste Abdominalsegment. Es  besitzt wichtige 
taxonomische Merkmale. Oft ist es in der Mitte mit einer Liingsleiste, 
Plica media, versehen, gelegentlich ltommt zu beiden Seiten dieser je 
eine andere Eeiste vor, die Plica lateralis, und diese ltann durch eine 
Furche, Sulcus lateralis, vertreten werden. Ausserhalb \on  Plica oder 
Sulcus lateralis findet man oft cine andere Furche (Sulcus spiracula- 
r is) ,  in deren vorderem Teil die Stigmen liegen. Der laterale Teil des 
Propodeum heisst Callus und tragt eine unterschiedliche Anzahl van 
Fransen (Fimbrien). Hinten ist das Propodeum oft mehr oder weni- 
ger nusgezogen, und dieser Teil wird Nucha genannt. 

Von den Fliigeln sind besonders die Vorderflugel (Abb. 6)  rnit taso- 

Abb. 6. Vorderflugel. G. Subinarginalader, I;. Parastigma, I<. Marginalader, N. Post- 
marginalader, I. Stigmalader, H. Stigma, R.1. Costalzelle, EE. Basalzelle, FF. 
Speculum, J. Flugelscheihe, L. Xarginalhaare (Cilien). 
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Ahb. 7. Hinterflugel. AB. Subcosta, B. Marginalader, C. Costalzelle, D. Hamuli, E. 
3Iarginalhaare (Cilien). 

nomischen Merkmalen ausgestattet. Das Fliigelgeader ist s tark redu- 
ziert und besteht aus Subcostalnerr, Parastigma, hIarginalnerv, Stig- 
inalnerv, Stigma und  Postmarginalnerv. Als Costalzelle wird der Teil 
bezeichnet, welcher zwischen dem Vorderrand des Fliigelns und den1 
Subcostalnerv liegt. Die Vorderfliigel sind mit  mehr oder weniger dictit 
sitzenden Haaren belileidet, doch ist die Fliigelbasis oft zum Teil haar-  
10s. Die Bezeichnungen fiir diese und andere liahlen Teile gehen nrii 
besten aus  der Abb. 6 hervor. Auch beziiglich der Hinterfliigel tvird 
auf die Abb. 7 verwiesen. 

Die Beine sind ebenfalls von taxonomischer Bedeutung. Sie bestehen 
aus Coxa, Trochanter, Femur,  Tibia und den inehrgliedrigen Tarsus, 
der in  einem Klauenglied endet. Die Coxa spielt eine Rolle bei dcr 
Einordnung in  grossere taxonomkche Einheiten (z. B. bei der Familie 
Torymidae), aber ihre Forin lasst sich auch bei der  Artzuordnung ver- 
wenden. Die Anzahl der  Sporen (Abb. S B) an  den Hintertibien liann 
u. a. zur Unterscheidung grosserer Gruppen herangezogen werden. Die 
Tarsen dagegen liefern seltener gute Merlimale. 

Abb. 8. Hinterbein. F. Coxa, D. Trochanter, E. Femur, A. Tibia, B. Sporen, RI. Tarsus, 
X. Klauenglied. 

2 - 3 1 2 4 7 6  
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A 
Abb. 9. Weibliches Abdomen. I-VIII. Segmente, A. Spiraculutn, B. Valvula ventralis, 

D. Terebra, C. Pygostyle. 

Das Abdomen (Abb. 9 )  besteht aus 10 Segmenten, die aber nleist 
nu r  bei Disselition zu erliennen sind. Normal liann man dorsale Plat- 
ten (Tergiten) und ventrale Platten (Sterniten) unterscheiden. Sie 
sind bei den Erzwespen oft zu ringfornligen Stiicken verschmolzen. Bei 
den Chalcididen wie uberhaupt bei allen Apocrita ist das Propodeum, 
das manchmal falschlich als zum Thorax gehorend bezeichnet mird, 
das erste Abdominalsegment. Das zweite Segment ist oft zu eine:n 
stielforinigen Gebilde, den1 Petiolus, umgewandelt; sein breiterer, hin- 
terer Abschnitt mird Postpetiolus genannt. Bei grossen Gruppen fehlt 
der Petiolus scheinbar, so dass es aussieht, als sitze der Hinterliorper 
in  seiner ganzen Breite dem Propodeum an. Man bezeichnet das als 
sessiles Abdomen. 1st das Abdomen deutlicher abgesetzt, aber der 
Petiolus nicht deutlich erliennbar, so spricht man von subsessilem 
Hinterliorper. Die Anzahl der Stigmen ist bei den Chalcidoidea redu- 
ziert, und nur  das 1. und 8. Abdominalsegment sind mit Tracheen- 
offnungen versehen. Die Stigmen sind, obwohl sie sehr gute Merlilnale 

Abb. 10. Mannlicher Genitalapparat. A. Aedeagus, D. Digitus, C. Cuspis, L. Parameren, 
K. Ventraler Teil des Basalringes, J. Paramerenbasis. 
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Abb. 11. Spitze eines weiblichen Abdomens, yon der Seite gesehen. G. Pygostyle, Terebra: 
H. Valvula 1, hl. Valvula 2, N. Valvula. 

abgeben diirften, nicht i n  grosserem Ausmasse zur I<lassifizierun~ 
verwendet worden. Pygostyle kommen Tor (Abb. 9 C ) .  In  letzter Zeit 
ist den Genitalanhangen mehr Aufmerlisamlteit gesvidmet worden, 
und man hat  versucht, sich ihrer f u r  die Gattungseinteilung zu bedic- 
nen. Es  ist noch zu friih, sich uber ihre Anwendbarlieit zu aussern, 
aher in  hestimmten Fallen scheinen die Genitalanhange der Mannchen 
gute taxonomische Merlimale abzugeben. Hinsichtlich der Bczeiclnnun- 
gen fiir die ~ersch iedenen  Teile wird auf die Abb. 10 verwiesen und fu r  
die Weibchen (Abb. 11). 

Die Larxen der  Chalcididen (Abb. 12 und 13) haben in1 letzten 
Stadium ein recht eigentiimliches Aussehen. Man l i m n  den Iiopf, 
3 Thoralial- und 10 Abdominalsegmente unterscheiden. Die Larvcn 
haben lieine Beine. Im  allgemeinen sind sie naclit, aber gelegentlich 
li011lmt eine schiittere Beborstung vor (z. B. bei Enrytoma Ill., Tory- 
Inns Dalm.) .  Die hlilirosliulptur der Korperoberflache liann aus Dor- 
nen, Warzen und  dergleichen bestehen. Die wichtigsten Charaliteri- 
stilia findet man am Kopf, sie ltonnen sogar eine Artbestimmung er- 

Abb. 12.  Larve, von der Seite gesehen. 
A. Spiracula 
B. Kopf 
C. Thoralialseg~nente 
D. Abdominalsegmente 
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Abb. 13. Vorderansicht des Kopfes einer Larve. 
E .  Vertex J. Jlandihel 
F. Frons I<. Hypostoma 
G. Antennenbasis L. Labrum 
H .  Antenne 31. Pleurostoma 
I. Genalregion S. Epis to~na 

moglichen. Am Kopf liann nlan Antennen und die Mundoffnung Init 
Mandibeln und Rudimenten der Palpen erliennen. Die Mandibeln sind 
oft in eine einzige, lange Spitze ausgezogen, aber manchmal ist die 
Spitze zweigeteilt oder es liommen mehrere lileine Zahnchen vor. hIit 
Ausnahme eventueller Behaarung und der RIikrosliulptnr sind die 
Korpersegmente in taxonomischer Hinsicht wenig ergiebig. An den 
Stigmen diirften sich gute Merkmale finden lassen, doc11 sind sie zu 
wenig untersucht. Beitrage zur Taxonomie der Larven haben 1 or allem 
PARKER (1924) und SHORT (1952) geliefert. 

Die Earven durchlaufen verschiedene Stadien (3-4). Yon phg-lo- 
genetischem Gesichtspunkt aus ist das erste Stadium das interessan- 
teste, weil es die urspriinglichste Form darstellt. Es weicht von den 
anderen Stadien :I. a. dndurch ab, dass es beinahnliche Ausmiichse 
(Pseudopodien) und ein zu einem schwanzartigen Anhang ausgezo- 
genes letztes Segment hat. Der Kopf ist verhaltnism8ssig gross, und 
die Gliedmassen sind oft mil liranzformig angeordneten Borsten- 
reihen versehen. Das erste Larvenstadiurn der Fainilien Rucharididtre 
und Perilatnpidae weicht %ollig von dem beschriebenen Typus ab; cs 
wird Planidium genannt und erinnert an das erste La r~ens t ad ium der 
Kaferfamilie Melodidae. Wenn wir Ton einer grosseren Anzahl yon 
Arten das erste Stadium liennen werden, beltommen wir vielleicht bes- 
seren Einblick i n  die Phylogenle der Chalcididen. 
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Abb. 14. Verschiedene Eitypen. 

Die Eier (Abb. 14)  haben ein sehr unterschiedliches Aussehen, von 
spulenformigen Eiern zu solchen nlit einem mehr oder weniger langen 
Stiel oder gar hantelformigen. Die Mikrosliulptur besteht aus  Dornen, 
Borsten, Warzen usw. Die Eier sind meist meiss, seltener gefiirbt, bei 
Ezrrytoma Ill. beispielsweise sind sie schwarz. 

Die Puppe ist eine Pupa  libera; sie ist wenig untersucht. E s  ist 
daher nicht beltannt, ob wertvollere Unterscheidungsrnerltnale vor- 
liommen. 



Die meisten Chalcididen parasitieren andere Inseliten (Zoophagen), 
aber auch Pflanzenfresser (Phytophagen) liommen \or .  Eine gute 
zusammenfassende Beschreibung iiber die Lebensweise der Parasiten 
findet man  bei CLAUSEN (1940). 

Die Chalcididen treten als Elito- und  als Endoparasiten auf. Allge- 
~ n e i n  gesehen scheinen freilebende Wirtstiere von endoparasitischen 
Arten angegriffen zu werden und Wirte, die in  Pflanzenteilen, unter 
Rinde oder dergleichen leben, von ektoparasitischen Arten. 

Viele Arten legen einzelne Eier, andere Arten mehrere am selben 
Wir t  ah. Letzteres scheint bei kleinen Arten der Fall  zu sein. 

Man ha t  festgestellt, dass das Eipotential nicht nu r  von Art zu Art 
verschieden sein, sondern auch innerhalb einer Art variieren ltann. 
Verschiedene Autoren haben beobachtet, dass grosse Exemplare einer 
Art mehr Eier ablegen als lileine Weibchen. ROUBAUD (1924) fan3  
bei Pachycrepidos in Abhangiglieit von der Grosse 2, 7 ,  8 oder 20 Ova- 
riolen, die grosste Anzahl bei den grossten Tieren. Bei Plerzrotropzs 
parvulus stellte TAYLOR (1937) fest, dass normalerweise G Ovarioleil 
~o r l i ommen ,  bei ltleinen Exemplaren jedoch nur  3, namlich 2 in eir~enl 
Ovarium und 1 in dem anderen. Grosse Weibchen dieser Art legtrn 
60-85 Eier ab, mittelgrosse 35-67 und ltleine 18-22. Die Fruchtbar- 
lteit der ChaIcididen kann  demnach yon der Korper~rosse  der U7eih- 
chen abhiingig sein. SALT (1941) fand bei Untersuchungen a n  Tricho- 
gramma euanescens Westw., dass aus Ephestra-Eiern gezogene TL'eib- 
chen mehr Eier legten als solche aus Sitotroga-Eiern. Dabei ist tvich- 
tig, dass die Ephestia-Eier ein grosseres Volurnen haben. Variationen 
in  der Korpergriisse konnen auch in anderer Weise auf die Fruchtbar- 
keit einwirken. So stellte HASE (1925) bei Trichogrammn euanescens 
Westw. fest, dass sich in  der Regel grosse nnd lileine I n d i ~ i d u e n  nicht 
paaren. 

Bei einer Anzahl yon Arten (Gattungen Peridesmia, Spintherrrs und 
Dibrachoides) tri t t  wahrend der Zeit, in  der lieine Wirtstiere fiir die 
Eiablage vorltommen, eine ,,phasische Kastration" auf. Hierbei werden 
die Follikel und Eier in  den Ovarien abgebaut und  resorbiert. Diese 
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sterile Phase, die anscheinend nlit der Entwicklung der M7irtstiere 
synchronisiert ist, geht zu Ende, menn geeignete Stadien der UTirts- 
tiere auftreten. 

Schliesslich ist noch zu erwahnen, dass manche Arten die geringe 
Anzahl von Eiern durch Polyembryonie liompensieren. 

Es gibt verschiedene Formen des Parasitismus. So spricht man von 
Superparasitismus, wenn ein Wirtstier von mehr als einem Weibchen 
der gleichen Parasitenart mit Eiern belegt wird. Befallen verschiedene 
Arten das gleiche Wirtstier, handelt es sich um Multiparasitismus. 
Schliesslich kommt auch Hyperparasitismus vor, d. h. die Larven der 
Parasiten merden von einer anderen Parasitenart mit Eiern belegt. 
Die verschiedenen Formen des Parasitismus und die zugehorige Ter- 
minologie werden von B A C H M ~ I E R  (1958) disltutiert. 

Entsprechend den Verhaltnissen bei anderen Hymenopteren sind 
die ;\Iannchen der Erzwespen haploid, die Weibchen diploid. Nach dcr 
Reduktionsteilung werden haploide Eier gebildet. Werden sie be- 
fruchtet, so entstehen daraus diploide Weibchen, bleiben sie unbe- 
fruchtet, so entstehen haploide Mannchen. Dies ist jedoch nicht im- 
mer die Regel. Es sind viele Falle von sogenannter thelytolier Par-  
thenogenese bekannt, d. h. bei Ausfall der Reduktionsteilung entstehen 
aus unbefruchteten Eiern nur  Weibchen, und Mannchen kommen 
nicht vor. Bei einer Anzahl von Arten kommt Polyembryonie vor. 
Tochterzellen durchlaufen die gleichen Phasen wie oben beschrieben. 

Die Kopulation erfolgt meist unmittelbar nach dem Schlupfen des 
Weibchens. Bei der Paarung lilettert das Mannchen in der Regel auf 
das Weibchen, und man kann zwei Phasen unterscheiden. Die erste 
Phase ist im grossen Ganzen bei den meisten Arten gleich. Wenn das 
Mannchen auf das Weibchen gelilettert ist, so begibt es sich nach 
vorne; sein Schwerpunkt ruht  dann auf dem vorderen Teil des Thorax 
des Weibchens. Dann beruhrt es mit seinen schnell vibrierenden An- 
tennen die Antennen des Weibchens. Hat das Mannchen das Weibchen 
alitiviert, so beginnt die zweite Phase, die eigentliche Kopulation. 
Dazu biegt das Mannchen seinen Hinterleib an  der Seite des Abdo- 
mens des Weibchens herab und dreht das Ende seines Hinterleibes 
derart, dass es Kontalit mit der Geschlechtsoffnung des Weibchens be- 
liommt. Die weibliche Geschlechtsoffnung liegt oft in der hlitte des 
Abdomens. Liegt die Geschlechtsoffnung am Hinterende, so erfolgt 
die Kopulation von oben, indem das Mannchen sein Abdomen von 
hinten her unter das Hinterleibsende des Weibchens biegt. 

Die eigentliche Kopulation dauert oft nur  kurze Zeit, in den meisten 
Fallen einige Seliunden (vergl. KURIR [I9441 und Russo [1938-391). 
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Im allgemeinen durfte eine eininalige Paarung ausreichen, doch wer- 
den in der Literatur auch wiederholte Paarungen erwahnt. So gibt 
K U I ~  (1944) an, dass er bei Anastatzzs disparis Ruschk. sowohl ein 
hlHnnchen rnit mehreren Weibchen als auch ein Weibchen mit mehre- 
ren hlannchen liopulieren gesehen hat. 

Das Zahlenverhaltnis zwischen hlannchen und Weibchen variiert, 
doch scheint die normale Geschlechtsquote 1 : 1 zu sein. Von bestimnl- 
ten Arten sind keine hlannchen bekannt, und oft erhalt man bei Zuch- 
ten viele Weibchen, aber nur  wenige hiannchen. 

Es kommen auch Unterschiede Tor zwischen Imagines, die aus iiber- 
winternden Tieren schliipfen, und solchen, die aus der Sominergenera- 
tion schliipfen. Aus iiberwinternden Larven erhalt men rnehr Mann- 
chen als Weibchen, bei der Sommergeneration ist es umgekehrt (vergl. 
NUXBERG 1930). Einige Autoren (SALT 1941, CLAUSEN 1939) geben an, 
dass grosse Exemplare eines Wirtstieres durchschnittlich mehr Weib- 
chen als hlannchen ergeben, wahrend aus lileinen Exemplaren vormie- 
gend Mannchen schliipfen. Dies lionnte bedeuten, dass reichliche 
Nahrung die Ausbildung von Weibchen begiinstigt, wahrend linter 
ungunstigen Ernahrungs~  erhaltnissen hlannchen entstehen. hfan hat  
auch experimentell nachgewiesen, dass ein Weibchen gegen Ende 
seines Lebens in1 T'erhaltnis mehr hlannchen als Weibchen produziert. 

uber die Lebensdauer der Chalcididen ist sehr wenig bekannt. Alle 
vorliegenden Beobachtungen stutzen sich nuf Laboratori~iins\~ers~iclie 
und geben wohl nicht die tatsachliche Lebensdauer an. Verschiedene 
Autoren nennen fur  dieselbe Art unterschiedliche Lebensdauer. So 
gibt KURIR (1944) fur  Anastatus  disparis Ruschk. 15 Tage an, G ~ i j n r r  
(1941) 8-10 Tage und C n o s s a r ~ ~  (1925) 10-14 Tage. Verm~itlich 
darf man in  der Natur mit langerer Lebensdauer rechnen (vergl. 
CLAUSEN 1940). 

Die meisten Erzwespen durften als Puppe oder L a n e  iiberwintern. 
Neuere Beobachtungen deuten jedoch darauf hin, dass viele Arten 
auch als Imagines iiberwintern konnen. Hier sind zu nennen Stenoma-  
lina m u s c a r u m  L., Dibrachoides dynastes  Forst. und Pseudocatolaccus 
asphondyliae hlasi. Oft scheint die Wespe in hohem Grade von den1 
FVirtstier ahhiingig zu sein ( ~ e r g l .  SMITH 1912 und SALT 1941). 

Auch bei den Chalcididen kommen uberliegen und Diapause vor, 
doch ist dies sehr wenig untersucht. Ihre Diapause stimmt oft mit der 
des Wirtes iiberein. Die Diapause bei den Chalcididen scheint meist 
zu einem Zeitpunkt einzutreten, zu dem das Wirtstier sich nicht 
in dem fur  den Parasiten geeignetsten Stadium befindet. Die innere 
Sekretion des NTirtes kann die Alitivitat bei der Chalcididenlar\e aus- 
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losen (vergl. SALT 1941). Diese Form der Anpassung ist jedoch nicht 
allgemein. Man hat  auch festgestellt, dass das  Vermogen, in Diapause 
einzutreten, innerhalb einer Art variieren liann. FLANDERS (1944) 
schreibt: ,,among the progeny of a single female there may be some 
individuals that  undergo diapause and others that  do not". Bei ver- 
schiedenen Arten wie Rhopalicus tutele (Walk.) ,  Dinotiscus eupterzzs 
(Walk.) und anderen merden Eier in  die ersten Stadien von Borlien- 
liaferlarven gelegt, un8d daraus entstehen lileine, verliiimmerte Wespen 
mit mehr oder weniger entwiclielten Ovarien. Diese I'iere lionneu 
nicht in Diapause eintreten. E s  ist aber miiglich, dass in solchen FI11:n 
eine Diapause durch Selelition entstehen liann. Diapausenzustiinde 
stellen in  der Regel Anpassungen von hoheln Selelitionswert dar .  Auf 
diesem Gebiet sind noch viele Probleme zu losen; es sei hier nu r  aiif 
LEES (1955) verwiesen. 

Leider ist auch iiber die I\'ahrungsaufnahme der Chalcididen als 
Imagines sehr menig beliannt. Bei Arten, die zur  biologischen Sclliid- 
lingsbeliampfung herangezogen werden, ha t  man festgestellt, dass die 
Weibchen Proteinnahrung brauchen, danlit die Eier sich entwiclteln 
und die Eiablage beginnen liann. E s  wurde bei einer Anzahl von Arten 
beobachtet, dass die Weibchen gierig die Flussiglieit aufnehmen, die 
beim Anbohren einer Larve oder eines Eies hervortritt. FLAN)P;RS 
(1935) lionnte beobachten, dass die Weibchen von Sp in therus  sp, die 
Eier von Phytonomrrs uariabilis aufsuchten und die Schale von ver- 
hartetem Seliret iiber den Eitaschen durchbohrten; dann zogen sie die 
Terebra langsam hervor, wobei die austretende Fliissiglieit erstarrte 
und weisse, wachsartige Rohren bildete. Durch diese Rohren saugten 
die Weibchen den Inhalt  der Eier aus. 

Die Cha'lcididen parasitieren fast alle Inselitenordnungen. Einige 
Arten sind monophag, aber die meisten sind polyphag. Es  ist verschie,- 
dentlich die Theorie geaussert worden, dass eine Wah l  von Wirtstie- 
ren vorliomme. Diese Theorie murde zuerst von WHEELER (1923) auf- 
gestellt. Dabei handelte es sich i m  grossen Ganzen urn eine Abwand- 
lung der von HOPKISS aufgestellten Theorie iiber Nahrungswahl bei 
Kafern. Verschiedene Autoren wie z. B. PROPER (1931), JACI~SON 
(1937) und THORPE c t  JONES (1937) haben versucht zu beweisen, 
dass eine Wahl  des N7irtes vorliommt, doch sind diese Beweise nicht 
ganz iiberzeugend. Andererseits besteht offenbar eine gewisse Neigung 
ZLI deln Wirt ,  aus dem die Wespe geschliipft ist. Dabei scheint der 
Geruch eine grosse Rolle zu spielen, und  THORPE & JONES (1937) ha t  in  
Olfaktometerversuchen nachgewiesen, dass Wespen stark von dem 
Geruch des Wirtstieres angeloclit wurden, aus dem sie geschlupft 
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Zusammenstellung der Arten, die unter Rinde oder in Holzlebende Kafer parasitieren. 

Familie 

Torymidae  
Per i lampidae 
Eurytomidae 

9 ,  

9 ,  

I ,  

9 ,  

Cleonyrnidae 

Pferomalidae 
> 1 

9 9 

1 ,  

, 1  

3 ,  

I ,  

>, 

9 ,  

,* 
9 ,  

3 ,  

Art 

T o r y m u s  bohemanni  Thorns. 
Per i lampus  micans  Dalm. 
Eury toma  wachtli Mayr. 

E u r y f o m a  morio  Boh. 
" arctica Thorns. 
" crassinervis 

Thorns. 
" m a s i i  Russo 

Ip ideury foma  spessivfsevi  
BouC. & Nov. 

Cleonymus depressus (Fabr.) 

" obscurus Walk. 
Heyden ia  pretiosa Forst. 
Trigonoderus f i la fus  Walk. 

I )  princeps 
Westw. 

P l u f o f h r i x  coelius (\\'alk.) 
" scenicus (Walk.) 

Plafygerrhus  dolosus (Walk.) 

3 ,  ducf i l i s  (Walk.) 
Theocolax formiciformis 

Westw. 
Cerocephala f r ichofus  Ratzb. 

eccoptogastri 
Masi 

Cerocephala cornigera Westw 

Roptrocerus xy lophagorum 
Ratzb. 

" breuicornis 
Thorns. 

" m i r u s  (Walk.) 
Cheiropachus colon (L.) 
Acrocormus semi fasc ia fus  

Thorns. 

Wirt 

H y l e s i n u s  fraxini  Panz. 
L y c f u s  sp. 
Magdal is  r u f a  Germ. 

Pissodes validirostris Gyll 
Ip idae  

3 ,  

3 ,  

Chaefoptelius uesfi tus Rey. 
Trypodendron l i n e a f u m  01. 

Molorchus m i n o r  L. 
Hy le s inus  toranio Bern. 
Sco ly fus  scolyfus Fabr. 
I p  idae 
Pogonochaerus h i sp idus  L. 
Parmena  balteatus L. 

A n o b i u m  puncfaturn Deg. 
A n o b i u m  punctatum Deg. 
Phloeophthorus rhododacfylu.  

Marsh. 
A n o b i u m  p u n c f a f u m  Deg. 
A n o b i u m  pertinax L. 

Hyles inus  fraxini  Panz. 
Phloeosinus bicolor Br. 
Sco ly fus  rugulosus Ratab. 

Scoly tus  amygdal i  Guer. 
Chaetoptelius uesfi tus Rey. 
Hyles inus  foranio Bern. 
Phloeofribus scarabaeoides 
Bern. 
Ip idae  

3 7 

Ip idae  
Magdal is  armigera Geoffr. 
Hyles inus  toranio Bern. 
Magdal is  cerasi L. 
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Familie 

Pferomal idae 
I !  

$ 9  

3 ,  

, , 

$ 9  

5 9 

3 9 

,, 

5 I 

9 9  

, f  

: 9 

, t  

,, 

Eupelmidae 

3 ,  

I I 

, , 
I ,  

Ar t  

Rhopalicus fufele (Walk . )  
" breuicornis 

Thoms.  
" guf fa fus  Ratzb .  

Dinofiscus calcarafus 
(Thoms.)  

" eupferus (Walk . )  
" aponius (Walk . )  

Dinofoides bicalcarafus BouE 

Pandelus flauipes Forst. 

Rhaphifelus maculafus W a l k .  
" ladenbergii 

Ratzb .  
Mefacolus unifasciafus 

Thoms.  
" uaricolor (Forst.) 

Perniphora robusfa Ruschli. 
Karpinskiella pifyophfhori 

BouC. 
Tomicobia seifneri (Ruschk.)  

" acuminafi Hedqv.  
Macromesus amphirefus 

W a l k .  
Tridymus xylophagorum 

Ratzb .  
Polymoria iberica Bol. 

Polymoria seyrigi Bol. 
" cauifrons Nik. 
" coronafa Thoins. 

Polymoria mercefi Bol. 
Eusandalum abbreviafum 

Ratzb .  
Eusandalum inerme Ratzb .  

W i r t  

Ipidae 
I ,  

Pissodes validirosfris Gyll. 
Pissodes nofa fus  F. 
Aromia moschafa L. 
Ipidae 

Magdalis ruficornis L. 
Tefrops preusfa L. 
Scolyfus sp. 
Pfi l inus sp. 
Anobium rufipes F .  
Ipidae 

Trypodendron-Arten 
Pifyophfhorus-Arten 

Ips-Arten 
Ips acuminafus Gy11. 
Phfhorophloeus spinulosus 

Ratzb .  
Hylesinus fraxini Panz. 

Caraebus fasciafus Vil l .  
Acmaeodera adspersula Ill. 
Acmaeodera adspersula 111. 
Agrilus macroderus Ab.  
Anthaxia fulgafipennis Ab.  
Anfhaxia nigritula Ratz .  
Anfhaxia corsica Reiche. 
Magdalis memnonia Gyll. 
Magdalis violacea L. 
Scolyfus mulf is fr iafus Marsh 
Anfhaxia 4-puncfafa L. 
Pifyogenes bidenfafus Herbst 
Ernobius longicornis Sturm. 
Anobium consimile Muls. 
Exocenfrus adspersus Muls. 
Hedobia imperialis L. 
Ips suturalis Gyll. 
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Familie 

Eupe lmidae  

,, 

, , 

9 ,  

Eulophidae 

3 ,  

$ 1  

, , 
,, 
, , 

$ 9  

Art  

E u s a n d a l u m  tridens Ratzb. 

Calosota vernalis Curt. 

Calosota agrili Nili. 
" aestiualis Curt. 

Eupelmel la  vesicularis 
(Retz.) 

Eupel lnus  urozonus Dalm. 

E u p e l m u s  spongipartus Forst 
E u p e l m u s  aloysii  Russo 
Entedon leucogramma Ratzb 

Entedon ergias Walk. 
E n f e d o n  gyorfi Erd. 

" u l m i  Ercl. 
" stephanopachi Hedqv 

W i c h m a n n i a  decoruta 
Ruschk. 

Aprostocetus cesirae (Russo) 
Aprostocetus sp. 

Lyc tus  canaliculatus Fabr. 
Pt i l i nus  pectinicornis L. 
Sinodendron cy l indr icum L. 
Magdal is  oiolacea L. 
Pityogenes bidentatus Herbst 
Hedobia imperialis  L. 

" pubescens Fabr. 
Pt i l i nus  pectinicornis L. 
Pissodes sp. 
Agri lus  sp. 
A n o b i u m  sp. 
Exocentrus adspersus Muls. 
Hyles inus  toranio Bern. 

" fraxini  Panz. 
Pityogenes pil idens Abn. 
Scolytus amygdal i  Gu6r. 
Chaetoptelius vestitus Rey. 
Blasfophagus  pinipercla L. 
Pi tgoph fhor~zs  l ichtensfeini  

Ratzb. 
Pityogenes pil idens Abn. 
Scolytus ratzeburgi Jans. 
Chaefopfe l ius  uestif u s  Rey. 
Scolytus rugulosus Ratzb. 

" intricatus Ratzb. 
Magadal is  armigera Geoffr. 
Ernobius  ~ n o l l i s  L. 
Scolytrls carpini  Ratzb. 
Stephanopachys sp. 
L i p a r t h r u m  a lb idum Wichm. 

Chaetoptelius vestitus Rey. 
3 )  $ 9  3 3  

waren. Demgegeniiber stellten  has^ (1925) und SALT (1935) fest, dass 
T r i c h o g r a n ~ m a  evanesccns Westw. lieinen bestimmten Wirt  bevor- 
zugte. 

Von den folgenden Familien sind Arten bekannt, die unter Rinde 
oder i n  Holz lebende Kafer parasitieren. In die Liste (s. 26) sind nur 
Arten aus Europa aufgenomrnen worden. 



Methoden 

Fang, Zucht, und Praparation 

Das hIaterial fiir die hier rnitgeteilten Untersuchungsergebnisse ist 
aus Zuchten und durch Einsammeln a n  Baumen mit Borlienliafer- 
befall erhalten worden. Die Zuchten hatten quantitativ gesehen das  
beste Ergebnis, wiihrend das Einsammeln a n  Baumen besseren Ein- 
blicli in die Lebensweise der Parasiten gab. 

F u r  die Zuchten liamen grosse IGsten aus Holzfaserplatten auE 
Holzrahmerl zur Anwendung. Die Kasten waren auf einer Seite mit 
einer Reihe von Bohrlochern fu r  das  Einsetzen von Glasrohrchen ver- 
sehen. Wahrend der Zuchten wurden die Kasten taglich nachgesehen 
und die herausgelton~inener~ Parasiten notiert. Da eine Anzahl Para-  
siten ungern das Zuchtmaterial (Stammabschnitte oder Zweige) ver- 
liess, gehorte zu der taglichen Routine der  Kontrollen auch eine Be- 
sichtigung des Zuchtmaterials. 

Im Freien w~r rden  die Parasiten gefangen, wenn sie auf der Rinde 
der befallenen Baume urnherwanderten, indem einfach ein Glasrbhr- 
chen iiber sie gestulpt ~vu rde .  Die Parasiten wandern in  dem Kohrchen 
nach oben, und bei einiger ubung lionnen auf diese Weise viele Exem- 
plare mit den1 gleichen Rohrchen eingefangen werden. Die Tiere wur-  
den lehend nach Hause transportiert. Zum Abtiiten der Parasiten 
wurden schmale, mit  Aethylacetat getranlite Loschpapierstreifen in 
die Rohrchen gelegt. Nach einigen Stunden lionnen die Tiere prapa- 
riert werden und sind dann  so weich, dass das Praparieren einfach 
auszufiihren ist. Dabei lassen sich auch die Genitalanhange der hI2nn- 
chen leicht hervorpraparieren, ohne dass die Tiere beschadigt werden, 
und ebenso liann man die Mandibeln loslosen und  vor dem Kopf auf- 
lileben. TTerf. hat  es vorgezogen, die Parasiten auf rechtecliige Papp- 
stiiclichen zu kleben, \vie sie von Iiafersammlern ~ e r w e n d e t  werden. 
Beim Auflileben wurden die Chalcididen auf die rechte Seite gelegt 
und danach die Fliigel dieser Seite hervorgezogen und die Antennen 
und Beine auf geeignete \I7eise angeordnet. 

Beim Studium der Larven wurde folgendermassen zuwege gegangcn. 
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Die verschiedenen Parasitenarten an befallenen Baumen wurde be- 
obachtet. Wurde eine Eiablage festgestellt, so wurde die Ablagestelle 
markiert und danach der betreffende Teil des Starnines oder Zweiges 
ausgesagt und zur Untersuchung mitgenommen. Auf diese Weise liess 
sich eine recht sichere Artbestimmung bewerlistelligen. Zur Vermei- 
dung eventueller Bestimmungsfehler im Freiland wurde auch dns 
Parasitenweibchen eingefangen und mitgenommen. 

Freigelegte Parasitenlarven, die nicht sofort zum Praparat weiter- 
verarbeitet wurden, wurden in Koenikesl) Gemisch aufbewahrt. hliliro- 
sliopische Praparate wurden nach folgender hlethode angefertigt 
(vergl. CAMERON 1939). In einen aus diinnen Kunststoffschlauch ge- 
schnitteten Ring auf einein Objelittrgger wurde ein Tropfen Faures 
Geinisch gebracht. In diesen wird die Larve auf den Riiclien gelegt (da- 
fur  konnen sehr gut lebende Larven genominen werdea) und dann 
unter leichtem Druclr ein Decliglas angebracht. Das Decliglas soll auf 
den1 Kunststoffring liegen, und die Einschlussfliissiglieit soll den 
Zsvischenraum ganz ausfiillen. Nach einigen Tagen, je nach der Grosse 
der Larve, ist das Priiparat fertig. Der Vorteil rnit Faures Gemisch ist, 
dass jedes Harchen sichtbar v i r d  und dass man die Larve nicht wie bei 
Verwendung von Ihnadabalsam oder Euparal durch die Alliohol- 
reihe hochzufuhren braucht. Der einzige Nachteil ist, dass man das 
Praparat mit einem Ring einer schnell troclinenden Lackfarbe ein- 
schliessen muss. 

l )  I<oenilies Gemisch: 50 0,:) Glyzerin 
40 0/, Leitmlgswasser ocler aqu.dest. 
10 0/, Eiessig 



Taxonomie 

~berfamilie Chalcidoidea 

Die Chalcidoidea oder Erzwespen sind wohl diejenige Hynenoptc- 
rengruppe, welche man fur  die in systematischer Hinsicht schwierig- 
ste hielt. Die Schwieriglieit bestand vor allen Dingen in der Deutung 
der alteren Beschreibungen. Oft waren solche Beschreibungen sehr 
liurz und allgemein gehalten, und Bilder waren selten beigefiigt, so 
dass es leicht zu falschen Bestimmungen kornmen lionnte. In vielen 
Fallen sind bcreits beliannte Arten als neu fur  die Wissenschaft be- 
schrieben worden, und im Laufe der Jahre hat sich eine fast uniiber- 
sehbare Anzahl \on  Arten angesammelt. Erst  mit der Intensivierung 
des Studiums von Typen begann etwas Ordnung in das bestehende 
Chaos zu Itommen. Doch muss immer noch vie1 Arbeit geleistet wer- 
den, bis das Gestriipp der Synonyme ganz gelichtet ist. 

Friiher betrachtete man die Erzwespen als eine Familie, Chalcididne, 
heute dagegen sind sie zur ijberfamilie Chalcidoidea erhoben. 

Die Chalcidoidea werden charaliterisiert durch das gerundete Pru- 
notum, das auf den Seiten nicht fest mit dem hfesepisternum verbun- 
den und in der Regel deutlich von den 'l'egulae getrennt ist. Das GeGde:. 
der Vorderflugel ist reduziert, die Costalzelle ist deutlich. Die An teu -  
nen besitzen hochstens 13 Glieder und meist einen langen Schaft (bei 
einer Anzahl von Mymariden nicht deutlich). Oft liommen Trochantel- 
len vor. Das Abdomen ist selten seitlich zusammengedruclit und tragt 
Pygostyle. Bei den Weibchen sind 9 Tergiten deutlich erliennbar 
(vergl. RICHARDS 1956, dem hier gefolgt w ~ ~ r d e ) .  

In1 allgemeinen kann man Erzwespen leicht erkennen, und die ein- 
zige Verwechslung ist mit gewissen Gruppen der Procfotrzzpoidea wic 
den Scelionidue moglich. 

Die Einteilung in Familien ist immer noch fliessend. Aus pralr- 
tischen Grunden ist hier FERRIERE und KERRICH (1958) gefolgt worden. 
In die vorliegende Arbeit sind nur  Familien aufgenommen worden, 
die bei Borlienliafern parasitierende Arten enthalten. Es handelt sich 
um die folgenden Familien: 
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Torynzidae Pteromalidae 
Eurytomidae Eupelmidae 
Cleonymidac Eulophidae 

Um die Unterscheidung dieser Familien zu ermoglichen, ist die 
nachfolgende Tabelle aufgestellt worden. 
1. Radialnerv sehr liurz, dadurch Stigma sehr nahe den1 hlarginal- 

nerven. Hinterhiiften gross, mehrere Male Ianger als die Vorder- 
hiiften. Terebra lang und vorstehend . . . . . . . . . . . . . .  Torymidae  

- . Radialnerv \ o n  unterschiedlicher Lange, aber niemals so lturz, 
dass das  Stigma an  den hlarginalnerv angeheftet erscheint. Hin- 
terhiiften nicht besonders verlangert, oval oder, wenn sie gross 
sind, inehr rundlich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2. 

2. Mesopleura vergrijssert, fast schildartig und ohne Langsfurchen. 
hlitteltibien mit einem kraftigen Sporn . . . . . . . . . . . .  Eupelnzidae 

- . Mesople~zra \ o n  normalem Aussehen. Sporn der Mitteltihien nicht 
besonders hervortretend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3. 

3. Tarsen mit  4 Gliedern, selten 5. Mitteltibien mit liurzem Sporn. 
Im  Vorderfliigel divergiert die Submarginalader Ton den1 Vorder- 
rand der Costalzelle, wodurch die Costalzelle nach aussen breiter 
wird anstatt  mit parallelen Seiten. Antennen init 3-4 Funiculus- 
gliedern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Eulophidlrl: 

-. Tarsen mit 5 Gliedern. In1 Vorderfliigel verlauft die Submarginal- 
ader nlehr oder weniger parallel nlit dem Vorderrand der Costal- 
zelle. Antennen rnit 5-7-gliedrigem Funiculus . . . . . . . . . . . . . .  4. 

4. Arten nicht inetallisch glanzend, 9 9 niit gerundetem oder ova- 
lem Abdomen, das etwas seitlich zusammengedriicltt ist. $ $ mit 
langem Petiolus und mit  langen Haaren (Verticillae) an  den 
Antennengliedern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Errrytornidal: 

- . i\letallisch glanzende Arten. Abdomen selten seitlicli zusan~men-  
gedriicltt. $ gelegentlich mit  langem Petiolus, aber sehr selten 
mit Verticillen a n  den Antennen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 .  

5. Pronoturn rechtecltig oder trapezformig, mit  parallelen Sei te~l  
oder nach ~ o r n  etwas schmaler werdend; menn das Pronotum 
lang und schmal ist, sind die Notauli oft lturz und schwach aus- 
gebildet. Antennen mit  oder ohne Anellus. Hintertibien init 1-2 
Sporen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pferomal idael )  

- . Pronoturn lang, Notauli im allgemeinen s tark und vollstandig 

ausgebildet. Abdomen selten rnit Petiolus. Antennen nlit 1 Anellus 

l )  Die Afacromesinae untcrscheiden sich durch abweichencle Tarsenglieder und einige 
andere Merltmale. Diese Unterfamilie n i~nn i t  in gewisser Hinsicht cine Zwischenstellung 
zwischen den Pteromalidne und den Eupelmidae ein. 
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und 7-gliedrigen Funiculus oder mit 2-3 Anelli und weniger 
Funiculusgliedern. Hintertibien mit 2 Sporen . . . . . Cleonymidae 

Die obige Tabelle ist nur  soweit zuverlassig, als es sich urn die Be- 
stimmung von Erzwespen aus Borlienliafern handelt. 

Familie Eurytomidae 

Antennen init 4- oder 5-gliedrigem Funiculus und 1 Anellus. In1 
Vorderfliigel Stigma nicht besonders vergross'ert, h~farginaliierv gele- 
gentlich verdiclit. Postmarginalnerv kurz. Terebra nicht besonders 
vorstehend. Abdomen in der Regel seitlich zusainmengedriiclit. Ober- 
seite des Thorax stark retiliuliert und punlitiert (uinbililiat). Prono- 
turn ineist verlangert. Schwarze, gelegentlich rotgelb-gelb gezeichnete 
Arten. In den Tropen ltoinmen starker gefarbte Arten in schwarz und 
rotgelb-gelb vor, seltener auch metallisch glanzende (Chryseida Spin.). 

Die Eurytomidae sind eine gut begrenzte Familie. Sowohl zoo- als 
auch phytophage Arten liommen vor. Unter den phytophagen sind 
einige landwirtschaftlich schadliche Arten. Es sind etwa 30 Gattungen 
beliannt, von denen folgende in Schweden vorlioinmen: Ezzryfoma Ill., 
Afho la  Clar., T e f r a m e s a  Walk., Ezzdecatoma Ashm., Zpideuryfomn 
BouL 6: Nov., Brzzchophagus Ashm. und Systole Walk. Die Gattung 
Bruchophagus  Ashm. wird heute von einigen Autoren als Synonym zu 
E u r y f o m a  Ill. aufgefiihrt. 

Arten, die bei Borkenliafern parasitieren, liommen nur  in den Gat- 
tungen E u r y f o m a  Ill. und Zpideurgfoma BouZ. 6: Nov. vor. Da die Un- 
terscheidung dieser beiden Gattungen gemisse Schwieriglieiten bereitet, 
wird hier liein Bestimmungsschliissel gegeben. CLARIDGE (1961) he$ 
Zweifel, ob die Aufstellung der Gattung Ip ideury foma  berechtigt ist. 
Es diirfte deshalb besser sein? I. spessiufseui BouL & Nov, als zu einer 
Artgruppe der Gattung E u r y t o m a  Ill. gehoren,d zu betrachten. 

Eurytoma Ill. 1807 
Illiger, Mag. Insektenk. Bd. 6, S. 192, 1807, - Illiger, in Rossi, Fauna Etrusca, 2. Aufl., 
Bd. 2, S. 128, 1807. 

Syn.: Ennetoma Dahlbom, Ofvers. Svenska Vetensk. Alrad. Forh. 11, 292, 1857 

Eurgtomocharis Ashm. Ent .  Amer. 4, 42, 43, 1888. 

Enneatoma Dalla Torre, Cat. Hym., Bd. 5, S. 332, 1898. 

Euoxysoma o , r a , S. 345, 9 . 
Bephratella Girault, Arch. f .  hTaturgesch. 79 (B), 95, 1913 

Evoxysoma Ashm., Ent .  Amer. 4, 42, 43, 1888. 

Q . Occiput nicht gerandet, postgenale Carina deutlich entwiclielk 
und bei eiiligen Arten in ventraler Richtung zu einer Lainelle ausge- 
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bildet (postgenale Lainelle, CLARIDGE 1961). Postgena und Hypostoma 
ganz glatt, ohne jegliche Flachensliulptur. Antennen in  der Mitte des 
Gesichtes eingelenlit. C l aw  3-gliedrig und gut entwicltelt. Funiculus 
init 5 Gliedern. Punktierung unterschiedlich, aber oft starli. Propo- 
deum mehr oder weniger steil abfallend. Petiolus von unterschied- 
licher Lange, oft langer als breit. Das 5 .  Abdon~inalsegn~eilt  ist inliner 
das langste. 

8 .  Antennen mit  inehr oder weniger starli seitlich zusammengc- 
driickten und  er~veiterten Funiculusgliedern. Funiculusglieder init we- 
nigen Rhinarien. C l a ~ a  3-gliedrig. Abdomen liurz; Petiolus lang, of t  
Ianger als Hinterhiiften. 

Genus Typ:  Chalcis abrotani Panzer. 
Die Arten der Gat.tung sind zoophag oder auch phytophag (Eury- 

toma suecica v. Ros.). Viele Arten lassen sich nu r  schwer bestimmen 
und sind wenig untersucht.  

RATZEBURG (1844, 1848 und  1852) ha t  eine Vielzahl von Arten be- 
schrieben, die bei Borlienkafern parasitieren. Seine Sammlung wurde 
in1 letzten LTeltlirieg vernichtet, und die Beschreibungen sind so 
nichtssagend, dass man  sie init Ausnahme von einigen Fallen nicht 
beriiclisichtigen liann. 

I n  Schweden sind 4 Arten als Parasiten von Borlienliafern e r l~a l ten  
worden. Von diesen ~ve rden  2 als neue Arten beschrieben. Erstaun-  
licherweise hat  sich E. blusfophagi sp. n. als recht allgemein er~viesen, 
wahrend von der anderen Art, E .  frarinicola sp. n., nu r  einige wenige 
Exemplare vorliegen. 

Zu r  Erleichterung der Bestiminung ist die folgende Bestiminungs- 
tabelle aufgestellt worden. 

0 0 .  
1. hlarginalader starli verdiclit (Abh. 19 C), fast so breit \vie die 

Lange der Stigmalader. Costalzelle   nit zahlreichen lileinen Har- 
chen und  einer Reihe grosserer Haare nahe am Vorderrand 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E.  inorio Boh. 

- . hlarginalader nicht besonders verdiclit (Abb. 19 A und B) .  Stig- 
malader wesentlich langer als die Breite der hlarginalader. Costai- 
zelle mit  einzelnen Haaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 .  

2. Marginalader doppelt so lang \vie der Stigmalnerv. Kopf doppelt 
so breit \vie lang. Scutellum ebenso lang \vie hlesoscutum . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E. blastophagi sp. n. 

-. AIarginalader Kaunn 1 112 inn1 so Iang \ ~ i e  die Stiginnlader. Kopf 
fast halbltugelfijrmig, hijchstens 1% ma1 so breit \vie lang. Setitel- 
lurn deutlich langer als Mesoscutuin . . . . . . . .  E. arctica Thorns. 
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8 8. 
hlarginalnerv stark verdickt, fast so breit wie die Lange der 
Stigmalader. Costalzelle mit zahlreichen kleinen Harchen und 
einer Reihe grosserer Haare nahe am Vorderrand . . . . . . . . . .  2. 
Marginalader hochstens 1 112 ma1 so lang u i e  Stigmalneru. Kopf 
Ianger als die Breite der Marginalader. Costalzelle schiitter be- 
haart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3. 
Grosse Art, vorwiegend gelbrot, mit dunkleren Partien am Kopf 
(Vertex und Occiput), langs der Mitte des Thorax, auf dem dor- 
salen Teil des Abdomen und a n  den Antennen mit Ausnahme des 
Scapus. Petiolus so lang wie die Hinterhiiften. Scutellum so lang 
wie h1esoscutun1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E. fraxinicola sp. n.  
Kleine Art, vorwiegend schwarz, nur  Scapus, der grosste Teil der 
Beine und ein Schulterflecli gelb. Petiolus deutlich Ianger als die 
Hinterhiiften. Scutellum langer als Mesoscutum . . E. morio Boh. 
Marginalader doppelt so lang wie die Stigmalader. Kopf doppelt 
so breit wie lang. Scapus gut doppelt so lang \vie breit . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  E. blastophagi sp. n. 
Marginalader hochstens 1 l i e  ma1 so lang wie Stigmalnerv. Kopf 
fast halbliugelformig, hijchstens 1% ma1 so breit wie lang. Scapus 
wenigstens 3 ma1 so lang wie breit . . . . . . . . . .  E. arctica Thorns. 

Eurytoma fraxinicola sp. n. 

8. Gelbrot mit schwarzem Vertex und Occiput; Oberseite des Pro- 
notum, Meso- und hfetanotum sowie des Abdomen z u n ~  grossten Teil 
schwarz. Antennen schwarz, Scapus gelbrot-gelb, apicaler Teil des 
Funiculus braun. Fliigelgeader braun. 

Kopf etwas breiter als Thorax. Augen oval, gross. Malarabstamd 
etwas geringer als die Breite des Auges. Vorderrand des Clypeus in 
der hfitte eingebuchtet. Antennen mitten im Gesicht eingelenlit, deut- 
lich iiber einer Linie zwischen dem Vorderrand der Augen. Scapus 
(Abb. 1s A) seitlich zusammengedriickt, gleichbreit und mit einem 
Ausschnitt an  der Spitze. Die Funiculusglieder nehmen etwas an 
Lange und Breite ah, das 5. Glied ist fast quadratisch. Alle Glieder 
der Claw so lang wie das 5. Funiculusglied. Rhinarien ~ e r s t r e u t  und 
zahlreicher als bei den anderen Arten, die bei Borlienkafern leben 
(vergl. Abb. 18). Gesicht mit ziemlich dichter, weissgrauer Behaarung. 
Pronotum fast ebenso lang \vie Mesoscutum. Scutellum liinger als 
hIesoscutum. Petiolus gut so lang wie Hinterhiiften. Vorderfliigel mit 
kraftigem Marginalnerv (Abb. 19 D) ,  der doppelt so lang ist wie der 
Stigmalnerv. Speculum postbasale unten ganz von einer Haarreihe he- 
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grenzt. Auch Basalzelle begrenzt. Costalzelle ganz  nit lileinen Harchen 
bedeckt und mit einer Keihe grosserer Haare langs des Vorderrandes. 

9 .  Unbeliannt. 
Lange: 2,s-3,5 mm. 
Holotypus und Paratypen ( 3  Ex.) aus Eschenstammabschnitten 

gezogen, die von Hylesinus fraxini Panz. befallen waren. Sie waren in 
der Provinz Bleliinge, Sjijarp, eingesamnlelt worden, und die Parasiten 
schliipften zu folgenden Zeitpunliten: 9.8.59. ( 2  Ex.), 2.1.60. (1  Ex.) 
und 30.12.58. (1  Ex., Holotypus). 

Da nur  so wenige Tiere schliipften, konnte die Lebensweise n ic l~ t  
naher studiert werden. Weitere Zuchten diirften mohl das bisher un- 
beliannte Weibchen ergeben. 

Eurytoma arctica Thoms. 1875 
Thornson, Hym. Scandin. IV, S. 45, 1875. 

Syn.: Eurgtoma auricoma hlayr., Verh. zool. Ges W e n ,  28, 321, 1879. 

9 . Schwarz. Scapus mit Ausnahme des Apex gelb. Gelber Schulter- 
fleck, Beine mit Ausnahme der Hiiften gelb-rotgelb. Schenltel und 
Tibien der Hinterbeine in  der hlitte mehr oder weniger braunschwarz. 
Klauen dunliel. Fliigelgeader blassgelb. Die schiittere Behaarung 
weissgrau, irn Gesicht goldgelb. 

dhnlich E. morio Boh., unterscheidet sich aber von dieser Art du rc i~  
die mehr rundovalen Augen (Abb. 16 A)  und durch den Malarabstand, 
der  ebenso gross \vie die Breite des Auges ist oder etwas grosser (bci 
n~or io  ist der Malarabstand deutlich geringer als die Breite des Auges). 
E. nzorio Boh. ist irn Gesicht weiss behaart, E. arctica Thoms. dagegen 

Abb. 16. Seitenansichten der Kopfe von: 
A. Euryfoma arctica Thorns. C .  Eurytornu blasfophugi sp. n. 
B. Eurgtoma morio Boh. 
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Abb. 15. Erzryfomu urcticu Thorns. 9 

goldgelb. Auch das Flugelgeader (Abb. 19 B) ist unterschiedlich 
(vergl. Bestimmungstabelle). (Siehe Abb. 15, 17 B, 1 7  F, 18 C, 19 15, 
20 C . )  

8. dhnlich dem Weibchen, aber Fliigelgeader robuster, Stiginalnerv 
ltiirzer. Petiolus so lang wie die Hinterhiiften oder etwas langer, beiin 
Weibchen 1ia~l1n ein Viertel der Hinterhuften. 

Die Farbe der Beine kann bei beiden Geschlechterrl zxvischen ganz 
gelb und fast vollig dunliel variieren. 

Lange: 9 2,4-4,O mm, 8 2,5-3,6 mm ( K u o n ~ ~ v a  gibt folgende 
hlasse a n :  q 2,4-5 nun, 8 2,5-3,7 m m ) .  

Das Vorliommen von E. arctica Thoms. wird aus folgenden euro- 
piiischen Liindern berichtet: Belgien, Deutschland, Dinemark, Eng- 
land, Finnland, Polen, Russland, Schweiz und ~ s t e r r e i c h .  

In Schweden ist E. arctica Thoms. in  folgenden Landschaften ge- 
fangen worden: Bleliinge, tiland, tistergotland, Sodermanland, Upp- 
land, Lycksele- und Pite-Lappmarken. 

E. arctica Thoms. ist polyphag, und in der Literatur werden die 
folgenden Borlienkaferarten als Wirte angegeben: Scoly tus  m~zl t i s t r iu-  
tu s  Marsh., Sc.  intricatus Ratzb., Hyles inus  crenatus  Fabr., H. fraxini 
Panz., Blastophagzzs piniperda L., B. m i n o r  Hart., Hylurgops pallintus 
Gyll., Dryocoetes autographus  Ratz., Pityogenes bistridentatus Eichh., 
Ips sexdentatus  Boern., I. typographus  L., Orthotomicus  proximzrs 
Eichh. An M'irten aus anderen Familien wird Magdalis sp. ( C L I ~ C L I ~ ~ O -  
nidae) angegeben. 

\Vie aus der Liste der Wirtstiere hervorgeht, liommt die Art an 
Laub- uild Nadelholzborlienliafern vor. Sie uberwintert als Larve 
(rergl. N U ~ R T E V A  1957), und iin Juni  ltann man die frisch geschlupf- 
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ten Imagines auf Stammen mit Borlienlriiferbefall umherwandern 
sehen. Nach erfolgter Begattung legt das 'CITeibchen bei jeder Gelegen- 
heit zur Eiablage nur  ein E i  ab. Hierbei scheint das Tier in der Regel 
sein Opfer zu l a m e n .  

Die Eier sind schwarz, langoval und mit stielahnlichen Auswuchsen 
an  beiden Enden. Die Larve ist von L o v i s z ~  (1941) beschrieben war- 
den. Sie tragt einzelne, lange Haare auf den Segmenten und hat zwei- 
zahnige hlandibeln (bei LovAsz~ als E. ruf ipes  Walk. angegeben). Die 
Entwiclilung scheint schnell zu verlaufen, und nach 5 Tagen ist die 
Parasitenlarve ausgewachsen (vergl. NUORTEVA 1957). Sol1 1-2 Gene- 
rationen haben konnen (vergl. N U ~ R T C V A  1957). Normalerweise diirfte 
man mit 1 Generation rechnen lionnen. 

E. arcfica Thoms. sol1 als Hyperparasit auftreten. Eindeutige Be- 
weise hierfiir liegen jedoch nicht Tor. Ich habe festgestellt, dass E. 
arctica Thorns. das Ei  auf die Borkenltaferlarve und nicht auf eine 
andere Parasitenlarve legt (siehe S. 78). Nach dem Schlupfen werden 
dann alle anderen Parasitenlarven befallen. NUORTEVA (1957) be- 
schreibt einen Fall, in dem eine Larve von Rfastophagus piniperda L. 
mit 5 Eiern von E. arcfica Thoms. belegt worden mar. In einem solchen 
Fall bleibt nu r  eine Parasitenlarve als Sieger ubrig; dies ist im ubri- 
gen notwendig, denn die Borlienliaferlarve ist nur  fur  eine Parasiten- 
larre als Nahrung ausreichend. In diesem Zusarnmenhang mochte 
ich eine Beobachtung erwahnen, die ich bei Studien iiber die Eiablage 
von E. arctica und anderen Borlienkaferparasiten gemacht habe. Ein 
Weibchen von E. arctica Thorns. hatte eine Stelle aufgespiirt, an  der 
sich unter der Rinde ein Wirtstier (Blas fophagus minor  Hart.) be- 
fand. Als es sich zur Eiablage vorbereitete, tauchte ein Weibchen von 
Dinof iscus  calcarafus (Thorns.) auf und verjagte die Eury toma.  Diese 
blieb jedoch abmartend in der Nahe, und als Dinotiscus calcaratus mit 
der Eiablage fertig war und sich entfernte, kam sie zuruck. Nun legte 
sie ihr  E i  an  derselben Stelle ab. Bei einer Untersuchung der Borlren- 
kaferlarve wurden Eier von beiden Arten vorgefunden. Kicht irnmer 
ist E. arcfica Thoms. die starliste, sondern nicht selten kann die Lars-e 
eines anderen Borkenliaferparasiten die uberlebende sein. Als Beispiel 
solcher Fille,  die beltannt geworden sind, ltann Rhopalicus tutele 
(Walk.) als Uberlebender erwahnt werden. 

Eurytoma blastophagi sp. n. 

p .  Schwarz. Scapus mit Ausnahrne des apicalen Teils und B e i ~ e  
ausser der Huften rotgelb. Mittel- und Hinterschienen in der hfitte 
mehr oder weniger braun g'efarbt. Fliigelgeader blassgelh. 
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Abb. 17. A. Antenne von Eury foma morio Boh. 9 
B. Antenne von Eury foma nrctica Thoms. 2 
C. Antenne von Eury foma blasfophagi sp. n.  
D. hlaxillar- und Labialpalpen von Eury foma morio Boh. 
E. JIandibeln von Eury foma morio Boh. 
F-H. Neigung des Propodeurn gegen den Petiolus irn Profil bei: 
F. Eury foma arcfica Thoms. 
G. Eury fomu blastophagi sp. n. 
H .  Eury foma morio Boh. 

Kopf doppelt so breit mie lang. Augen (Abb. 16 C) verhaltnismiissig 
lilein und eiformig. hlalarabstand reichlich so gross wie die Breite der 
Augen. Antennen (Abb. 17 C) unrnittelbar oberhalb einer Linie zwi- 
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Abb. 18. Antennea der RIannchen yon: 
..\. Eurgfomcc frnxinicola sp. n. C. Eurytoma arcticu Thorns. 
B. " blustophagi sp. a.  D. " morio Boh. 

schen dem Vorderrand der Augen eingelenlit. Scapus spulenfiirmig. 
Xlle Funiculusglieder langer als breit; 1. Funiculusglied a m  langsten, 
langer als Pedicellus. Clava etwas langer als die beiden letzten F ~ m i c u -  
lusglieder zusarnmen. Wenige Rhinarien, iiber alle Funiculusglieder 
verteilt. Clypeus e t ~ v a s  in der biitte eingebuchtet. Punlitierung auf 
dem ganzen Kopf Iiraftig ausser in  den Antennenfurchen, die fast 
ganz glatt und blank sind. Kopf mit  verh5ltnismiissig dichter, weiss- 
grauer Behaarung. Thorax etwas schmaler als der Kopf und  mit 
grossen, flachen Gruben. Zwischenraume zwischen den Gruben fein 
punlitiert. In  jeder Grube eine weissgraue Borste. Scutellum so lang 
wie hlesoscutum. Propodeum steil (Abb. 1 7  G) abfallend, fast senk- 
recht. Abdomen (Abb. 20 B)  ziemlich langgestreclit. Auf den1 4. und  
5 .  Segment ein schiitterer Haarliranz, 6. Segment mi t  vereinzelten 
Haaren und ebenso wie das 5 .  Segment mit feiner Punktierung. Tere- 
bra  deutlich her~or t re tend .  Petiolus sehr kurz, etwa l / ~  von der  Langc 
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der Hinterhiiften. Vorderfliigel mit recht vereinzelt sitzenden Haaren. 
Basalzelle und Speculum postbasale (Abb. 19 A) durch eine schiitte1-e 
Haarreihe begrenzt. Coslalzelle mit wenig dichter Behaarung von klei- 
nen Harchen und noch vereinzelteren groberen Haaren. Marginalader 
wenigstens 2 ma1 so lang mie die Stignialader und langer als die Post- 
marginalader. Beine schlanli, Hintertibien init 2 kleinen Sporen. 

Die Farbe der Beine liann mehr zum Dunlilen hin variieren, die 
Coxa liann teilweise gelbrot sein. Gelegentlich kann ein schwach rot- 
braun angedeuteter Schulterflecli auftreten. 

8. Den1 Weibchen ahnlich, Mittel- und Hinterbeine oft dunliler, 
ebenso Scapns. Scapus (Abb. 18 B) in der Rlitte stark erweitert. Petio- 
lus langer als die Hinterhiiften. 

Lange: 9 3,5-5,5 mm, $ 2,2-4,5 mm. 
Holotypus: S l i h e ,  Ahus, 20.7.56. Allotypus: Skine, Ahus, 2.7.57. 

Paratypen (10 9 9 ,  6 3 ) von SliBne (Ahus), Ostergotland (Simons. 
torp), Gotland und Lycksele Lappmarli. Auch in Sodermanland und 
Vasterbotten gefangen worden. 

E. blas fophagi  ahnelt etwas E. arctica Thoms., ist aber im Durch- 
schnitt gesehen eine grossere Art niit mehr transversein Kopf, Iangerer 
Marginalader und lieiner goldgelben Behaarung im Gesicht. Walirend 
E ,  arcfica Thoins. langs der Genalnaht ein fast blankes Stuck hat, isi 
E. blasfophagi hies ganz punktiert. 

Es  ist erstaunlich, dass eine so grosse Art bisher der Besclireibung 
entgangen sein soll, doch ist es moglich, dass RATZEBCRG sie gefunden 
hat. Da seine Sammlung jedoch vernichtet ist und seine Beschrei- 
bungen zu unvollliommen sind, als dass sie eine Deutung zuliessen, 
bleibt nicht anderes iibrig, als die Art fiir nicht bisher beschrieben zu 
betrachten. 

Mit Rucksicht darauf, dass sie in  Lyclisele Lappmarli gefunden 
wurde, ist anzunehmen, dass die Art iiber ganz Schweden verbreitet 
ist. Sie wurde nu r  aus Blastophagus m i n o r  Hart. gezogen und liam 
bei diesem Wirt  haufig vor. 

Eurytoma morio Boh. 1836 
Boheman, Kungl. Vet. Akad. Handl., S. 241-242, 1836 (gedruclct 1836, nicht 1835). 

Syn.: E. ischiozanfhos Ratz., Die Ichneum. d. Forstins. I, S, 174, 1844. 

E. umbilicata Thoms., Skandinaviens Hymen. 4 S. 49, 1875. 

9. Schwarz. Gelegentlich liommt ein gelb-braungelber Schulterflecli 
vor. Mundwerlizeuge rolbraun, Palpen gelb, Basis des Scapus gelb. 
Vorderbeine mit Ausnahme der Hiiften gelb, die Schienen und ein 
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Abb. 19. Teil des Vorderfliigels mit Marginal-, Postmarginal- und Stigmalader bei: 
A. Eury foma blastophagi sp. 11. C. Eurytoma morio Boh. 
B. " arctica Thorns. D. " jrazinicola sp. 11. 

grosser basaler Teil der Schenliel braun-braunschwarz. Mittelbeine 
von der gleichen Farbe wie die Vorderbeine. Hinterbeine mit schwarz- 
brauner Schenltelbasis und gelber Schenlielspitze, ebenso Tibien an  
der  Basis schwarzbraun und a n  der Spitze gelb, Rest der Hinterbeine 
gelb. 
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Abb. 20. Seitenansicht des Abdomens von: 
A. Euryfoma morio Boh. C. Eurytoma arcfica Thorns. 
B. " blastophagi sp. 11. 

Kopf (Abb. 16 B) fast halbliugelformig und mit grossen, flachen 
Gruben mit Borsten. Antennen (Abb. 1 7  A) ,  11153, unlnittelbar ober- 
halb einer Linie zwischen dem Vorderrand der Augen eingelenkt. 
Scapus so lang \vie das Auge. 1. Funiculusglied doppelt so lang \vie 
breit, vorletztes Glied quadratisch. Clava Ianger als die beiden letzterl 
Funiculusglieder. \ITenige Rhinarien in einer Reihe auf den Gliedern 
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angeordnel, die Glieder ausserdem mit langen Haaren. hIalarabstanrl 
liiirzer als die halbe Breite des Auges. Clypeus mit schwach gebuchte- 
tein Vorderrand. Mesopleura gleichmassig punlitiert. Propodeum nicht 
besonders steil abfallend (Abb. 17 H) ,  stark runzlig punlitiert. Abdo- 
men (Abb. 20 A) ziemlich liurz und hoch, etwas langer als der Thorax. 
Vorderflugel (Abb. 19 C) mit verhaltnismassig kurzer und breiter 
hfarginalader. Costalfeld dicht behaart, Speculum postbasale von einer 
Haarreihe abgegrenzt. (Siehe Abb. 17 D, 17 E )  

8. Von gleicher Farbe \vie das Weibchen, aber Beine heller. Petio- 
lus so lang wie % der Hintertibia. Antennen siehe Abb. 18 D. 

Lange: Q 1,7-3,4 mm, 8 1,5-3,5 mm. 
E. mor io  Boll. ist iiber ganz Europa verbreitet. Sein Vorkommen 

wird aus folgenden Landern berichtet: Belgien, Danemarli, Deutscli- 
land, England, Finnland, Korwegen, Polen, Russland, Schweiz, Schwe- 
den, Tschechoslomaliei, Ungarn und osterreich. In Schweden ist die 
Art in folgenden Landschaften gefangen worden: Bleliinge, SmAland, 
oland, Vhstergotland, ostergotland, Sodermanland, Uppland untl 
Vasterbotten. 

E. mor io  tritt  als Parasit bei einer Anzahl von Borlienkaferarteil 
auf, scheint aber Hyles inus  fraxini Panz. zu bevorzugen. Folgende 
Wirte werden in der Literatur angegeben: Scoly tus  rugulosrrs Ratzb., 
Sc. m a l i  Bechst., Sc.  intricatzzs Ratz., Hyles in~rs  fraxini  Panz., N .  ortzi 
Fuchs., Pityogenes chalcographus L., P. qrradridens Htg., P. bidentatus 
Herbst., und Ips  ami t inus  Eichh. Ausserdern nennt SITOWSICI (19303 
die Art als Hyperparasit bei Coeloides bos trgchorum Gir. und C. nzeln- 
notrrs Wesm. In Schweden hat  sie sich als gewohnlich bei Hyles inns  
fraxini Panz. herausgestellt und diirfte zu den wichtigsten Parasitcn 
dieser Borlienkiiferart zu zahlen sein. 

Das Ei von E. mor io  ist schwarz. Nach meinen Beobachtungen 
n i m ~ n t  die Eiablage 4 hfinuten i n  Anspruch. Russo (1938-39) gibt 
fur  eine Art, die bei Chaefopte l ius  uesti tns Rey. parasitiert, eine Dauer 
der Eiablage von 15 Minuten bis 1 Stunde an. Die Larve wird  on 
LovAsz~ (1941) abgebildet und beschrieben. Sie ist in1 ausgewachse- 
nen Zustand 2-2,5 nlm lang, weiss und mit vereinzelten wcissen 
Haaren besetzt. Sie scheint sich durch die parallelseitigen hfandibein 
von der Larve von E. arctica Thoms. zu unterscheiden. Die Larve iiber- 
wintert, aber nach NUORTEVA (1957) liann ein Teil der hfinnchen schon 
im August des gleichen Sommers schliipfen. Es ist nicht gelilart, ob 
diese geschliipften Tiere iiberwintern. 

Verf. hat E. mor io  Boh. vor allem auf diinnrindigen Teilen von Kie- 
fern bei der Eiablage an  Pityogenes quadridens Htg. beobachtet. 
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Ipideurytoma BouF. & Nov. 1954 
BouCek & Novicliy, Ent. Tidskr. 75, 266-271, 1954. 

Kopf gross, beim Weibchen oben abgeplattet, von der Seite gesehen 
dreieckig. Antennen, 9 11 153 und 8 11152, auf einer Linie zwischen 
dem Vorderrand der Augen eingelenltt. Prothorax beim Weibchen gross 
und breit, vorne abgeplattet, i n  der Mitte lionliav. 8 ahnelt einern 8 
von Eurytoma mit rundlicherem Kopf und Prothorax. Marginalader 
langer als Stigmalader. Speculum postbasale von der nackten Basal- 
zelle durch eine Haarreihe getrennt. Propodeuln ziemlich steil abfal- 
lend, mit einer flachen Vertiefung auf beiden Seiten einer hlittelreihe 
von Gruben (Gruben in Doppelreihe) . 

Genus Typ: I .  spessivtseui BouE. & Nov. 
Die Gattung ist vor nicht langer Zeit beschrieben worden; es liann 

daher anstelle einer ausfiihrlicheren Gattungsbeschreibung auf die 
Originalveriiffentlich~mg hingewiesen werden. Von dieser Gattung, die 
sich am besten durch Merli~nale der Weibchen von Eury toma Ill. 
unterscheiden lasst, sind bisher nur  zwei Arten beliannt: Die eine Art 
ist der Gattungstypus I. spessiutseui Rouk & Kov. in  Europa und die 
andere ist I .  polygraphi (Ashm.) in  Sordamerika. Es diirfte, wie bereits 
erwiihnt, besser sein, diese beiden Arten als Artgruppe in die Gattung 
Eury toma Ill. einzuordnen. 

Ipideurytoma spessivtsevi B o d .  & Nov. 1954 
BouCelr & Noviclcy, Ent. Tidslcr. 75, 266-271, 1954. 

9 .  Schwarz. Basis des Scapus und Vordereclien des Prothorax rot- 
gelb. Beine rotgelb, mittlere Teile von Schenkeln und Tibien mehr oder 
weniger schwarzlich. Coxae mit Ausnahme des apikalen Teils schwarz, 
apikaler Teil rotgelb. Fliigelgeader blassgelb. 

Kopf i m  Profil gesehen dreiecliig. Antennen, 11153, (Abb. 21 C) auf 
einei. Linie zwischen dem Vorderrand der Augen eingelenlit. Scapus 
liurz, in der Mitte am breitesten. 1. Funiculusglied langer als breit, die 
ubrigen Funiculusglieder etwas breiter als lang. Clava Iiinger als die 
beiden letzten Funiculusglieder zusammen. Wenige Rhinarien, in 
einer Reihe auf den Funiculusgliedern angeordnet mit Ausnahme des 
ersten Gliedes. Malarabstand so gross \vie die Breite der Augen. Vor- 
derrand des Clypeus in der Mitte ausgeschnitten. Linlie und rechte 
Mandibel mit je 4 Zahnen (2 spitze Zahne und 2 weniger deutliche, 
abgerundete Zahne). Antennenfurchen deutlich, glatt, Rest des Kopfes 
mit starker Punktierung und grauweisser, schutterer Behaarung. Pro- 
thorax breit, fast so breit \vie der Kopf, abgeplattet und in  der Mitte 
am Vorderrand Itonliav. Scutum liurzer als Scutellum. Propodeum 
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Abb. 21. I p i d e ~ m j f o m a  spessivfsevi BouE. & NOT. 
A. ? B. Antenne $. C. Antenne ?. 

steil abfallend, in der Mitte etmas vertieft, mit einer Iangs der hlitte 
verlaufenden Doppelreihe von Gruben. Der ganze Thorax g o b  punii- 
tiert, Pronoturn nlit weniger dichten, groberen Punliten, zwischen den 
Punkten netzartige S t r u l i t ~ ~ .  Abdomen glatt, glanzend, auf den Seiten 
des 4. Segmentes fein gestreift und netzmaschig. 5. und 6. Segment Init 
feiner Retikulierung und weisslichen Haaren. Petiolus liurz. Beine 
kraftig, Hintertibien mit 2 Sporen. Vorderfliigel (Abb. 21 A )  mit etwas 
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verdiclcter hlarginalader, die Ianger als die Postnlarginalader ist. Spe- 
culum postbasale gegen die Flugelbasis mit einer Reihe Ton Borsteil 
abgegrenzt. 

8. dhnlich dem Weibchen, unterscheidet sich aber durch mehr ge- 
rundeten Kopf, Antennen, 11152, und Pronotum. Auch ist der Petio- 
lus langer. Scapus (Abb. 21 B) x70r dem apilialen Teil stark einge- 
schnurt. Vorder- und Alittelbeine ganz gelb. 

Lange: 9 2,s-2,s mm, $ 2,O-2,6 mm. 
I .  spessivtsevi  Bout. & NOT. ist bisher von Finnland, Russland, 

Schweden, der Tschechoslowaliei und Osterreich beliatmt. In Schwe- 
den liegen Funde aus folgenden Landschaften l o r :  Sligne, ostergijt- 
land, Sodermanland, Uppland und Jamtland. Die Art ist mit schwe- 
dischem hfaterial beschrieben worden. Sie durfte nicht beson- 
ders selten sein, sondern ist wahrscheinlich auf Grund ihrer Lebens- 
weise fruher nicht beachtet worden. hian erhalt sie am leichtesten aus 
Stammen mit Befall yon Trypodendron  l inea tum 01. Auch T .  domest i -  
cum L. wird als MTirtstier angegeben (JAMNICK+ 1957). Die Mannchen 
treten vor den Weibchen in der zweiten Junihiilfte auf. Nuon~cva  
(1957) schreibt, dass er Weibchen auch in der ersten Augusthalffe 
beobachtet hat. Dies lionnte darauf hindeuten, dass die Larven der 
zweiten Generation iiberwintern. \Venn die Angaben richtig sind, 
wurde die gesamte Entwiclilung gut einen hionat in Anspruch neh- 
men, Die Larve ist nicht beliannt, und auch iiber die Lebens~ei5e  
weiss man nicht viel. 

Fam. Torymidae 

Die Farnilie umfasst eine Vielzahl yon Gattungen, die entweder 
phytophag (Megast igmus Dalm., Boofania  Dalla Torre, Boofazzomyia 
Girlt. und andere) oder zoophag leben. Die hlehrzahl der zoophagen 
Arten dieser Familie parasitiert gallbildende Inseliten, wahrend nur  
wenige Arten als Parasiten Ton Borltenliafern beliannt sind. 

Torymus Dalm. 1820 

Dalman, Svenslia Vetcnsk. Akad. Handl. 41, S. 135, S. 178, 1820 

Besr. duvch Int. Comn. Zool. Noinencl. 1944. 

Genus Typ : Zchnezzmon bedeguaris L. 
Antennen 13-gliedrig, 11173, Scapus reicht selten bis zur mittlercn 

Ocelle. Beim Mannchen sind die Fnn idusg l i ede r  quer. Beide Ptiandi- 
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Abb. 2 2 .  Torymus bohemanni Thoms. 
A. y C. Spitze der Terebra 
B. Stiginalader D. Innenseite der Hinterhiifte. 

beln mit 3 Zahnen. Augen naclit oder mit feinen Harchen. Notauli voll- 
standig ausgebildet und deutlich. Abdomen etwas zusammengedriiclit, 
mit lieilformigem Rucken. Beim Mannchen ist das erste Abdominal- 
segment auf dem Rucken einwarts gebogen. Terebra lang. 

Die Gattung Torymus Dalm. umfasst iiber 250 Arten, von denen 
bisher nur  eine Art als Borkenkaferparasit beltannt k t ,  namlich Tory- 
mus  bohemanni Thoms. 
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Abb. 23. Torymus bohernanni Thoms. 
A. Antenne C. Rechte Nandibel 
B. 1Iaxillar- und Labialpalpus 

Torymus bohernanni Thoms. 1875 
Thomson, Hym. Scand. Bd. 4, S. 89,1875. 

? .  Metallisch griin. Scapus und Mundmerlizeuge gelbrot. Beii~e 
gelbrot, 1. und 2. Tarsenglied der Mittel- und Hinterbeine blassgelb. 
Klauenglieder bei allen Beinpaaren dnnkelbraun. Tegulae schmutzig- 
gelb. Fliigelgeader blassbraun. Stigmalnerv dunkelbraun. 

Kopf etwas breiter als Thorax und hinten gerandet. hlalarabstand 
liiirzer als die halbe Augenbreite. Antennen (Abb. 23 A) in der Mitte 
des Gesichts eingelenkt. Abstand zwischen den Antennenbasen liiirzer 
als zwischen Antennenbasis und Auge. Scapus so lang \vie die Funi- 
culusglieder 1-3 zusammen. Pedicellus liiirzer als das erste Funicu- 
lusglied. Ocellen bilden ein stumpfwinliliges Dreiecli. Abstand zwischen 
lateraler Ocelle und Auge grosser als zwischen lateraler und medialer 
Ocelle. Kopf lsngsgestreift. Thorax quergestreift. Scutellum mit schup- 
piger Struktur, hintere Halfte netzmaschig. Kotauli reichen nicht his 
zur Basis des Scutellum. Propodeum steil abfallend, mit netzmasclii- 
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ger Strulitur, ovalen Stignien und wenigen Firnbrien. Abdomen ebenso 
lang oder langer als der Thorax. Terebra langer als der  Korper. Vor- 
derfliigel (Abb. 22 A) mit  schiitterer Behaarung. Speculunl postbasale 
gross. Costalfeld distal mit einzelnen Haaren. (Siehe Abb. 22 und 23) 

8 .  Wie das Weibchen, aber Antennenglieder quer.  
Liinge: o 3,5-5,O nun, 8 3,O-4,O mm. 
In  Schmeden trit t  Torynnns bohemanni  Thoms. an  einer Anzahl von 

Lokalen als gewohnlicher Parasit  von Hyles inus  fraxini  Panz. auf.  
Besonders in Sjoarp, Blekinge, war  die Art im Sommer 1957 sehr all- 
gemein, und auf gefHllten, \-on Nyles inus  frazini  Panz. befallenen 
Eschenstammen ltonnten Nengen .ion Weibchen bei der Eiablage 
beobachtet werden. Der lange Legebohrer ermiiglicht es den1 Weib- 
chen, auch Borlcenlcriferlarven unter  relativ dicker Rirlde ZLI erreichen. 
Die Terebrae einer Anzahl daraufhin untersuchter Tiere massen von 
3,5 bis 5,2 mm.  

Das Ei  ist nicht beliannt, diirfte aber vom gleichen Typ wie von 
PARKER (1924) angegeben sein. Dieser Autor teilt mit, dass das Ei von 
T o r y m n s  sp. langoval-spulenformig und ohne jede hlikroslculptur isi. 

Die Larve im letzten Stadium besitzt Riiclcenwulste und einzelne 
lange Haare; die hlandibeln haben lieine Seitenziihne. 

Die Art  lebt ektoparasitisch und iiberwintert als Larve. 

Earn. Cleonymidae 
Diese Familie war  friiher sehr heterogen, aber irn Laufe der Zeit 

sind verschiedene Gattungen zu anderen Familien gestellt worden, so 
dass jetzt nu r  noch wenige Gattungen in  der  Familie Cleongmidae ver- 
blieben sind. Viele Autoren betrachten die Familie mehr als eine Un- 
terfamilie der Pteromalidae.  In Schweden werden die C l e o n y n ~ i d ( i ~  
von zwei Gattungen reprasentiert: Cleonyinus Latr.  und  Heydenia 
F6rst. Aus pralitischen Griinden wird hier die Stellung als Familie 
beibehalten; diese Iasst sich fiir schwedische Verhaltnisse folgender- 
Inassen charaliterisieren : 

Pronotum mehr oder weniger langgestreclit. Antennen 13- oder 11- 
gliedrig. Augen \-on Yorile nach hinten gesehen divergierend. Labrum 
frei und deutlich erkennbar. Mandibeln niit 3 Zahnen. Hintertibien 
mit 2 Sporen. 

Die meisten Arten parasitieren Holzliafer. Eine Ausnahme ist  in 
Europa Pannoniella sezrumosa (Erd.) ,  die als Parasit  bei Tetramesa 
calamagrosfidis (Hed.) anftrit t .  

Die beiden In Schweden vorliommenden Gattnngen lassen sich nach 
folgender Tahelle unterscheiden : 
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1. Antennen 11-gliedrig (11171). Clava rnit fingerahnlichem Vor- 
sprung. Pronotum nicht besonders lang . . . . . .  Cleonymus Latr.  

-. Antennen 13-gliedrig (11173). Clava ohne Vorsprung. Pronotuin 
halsartig lang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hegdenia Fiirsl. 

Cleonymus Latr. 1809 
Latreille, Gen. Crust. Ins. 4, S. 29, 1809. 

Genus Typ:  Diplolepis depressa Fabr. 
Die Gattung wird hier nur  deshalh mit aufgenommen, weil eine Art 

aus Sco ly fus  sco ly fus  Fabr. gezogen worden sein soll. In Europa ltom- 
men zwei Arten vor, die auch in Schweden gefunden worden sind. 
In der nearktischen Region gibt es zwei Arten, C. californiczu Girll. 
und C. nigriclavatzzs Girlt., in  Afrilta die beiden Arten C. bekiliensis 
Risb. und C. albo~naczzlatzzs Heqv. und in Brasilien eine Art, C. collaris 
Spin. Die in  Schweden vorkomlnenden Arten lassen sich folgender- 
nlassen unterscheiden: 

1. Anellus beim MTeibchen und 1. Funiculusglied bei beiden Ge- 
schlechtern quadratisch. Lange des Petiolus beim Mannchen 36 
der grossten Breite. 5 .  Tergit beim Weibchen etwas langer als die 
apikale Breite. Kopf und Thorax rnit Bronzeglanz . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  C. depressus (Fabr.) 

- . Anellus und 1. Funiculusglied vie1 hreiter als lang. Lange des 
Petiolus beim hfannchen etwa die Halfte der grossten Breite. 
5. Tergit beinl Weibchen viel liurzer als die apiltale Breite. Kopf 
und Thorax ohne Bronzeglanz . . . . . . . . . . . . . .  C. obscurus Walk. 

Cleonymus depressus (Fabr.) 1798 
Fabricius, Ent .  Syst. Suppl., S. 231, 1798 (Ichneumon depressus) 

Syn.: Cleonymus laticornis (Haliday) Walk., Ent. Nag. 4, 351, 1837. 

Kopf dunkel metallisch griin mit Bronzeglanz. Das Weibchen hat  
rotbraune Antennen mit Schattierungen dunlilerer oder hellerer Par-  
tien, Clava schwarz. Beim hfannchen sind die Antennen fast ganz 
schwarz und metallisch glanzend. Thorax dunkelgrun mit Bronze- 
glanz. Propodeurn und Abdomen metallisch glanzend blaugriin, Tergi- 
ten bronzeglanzend. Beine rotbraun, Mittel- und Hintertarsen dunliler. 
Hinterhiiften zum grosseren Teil \ o n  gleicher Fnrbe wie der Thorax. 

Lange: 2,s-4,l mm. 
Diese seltene Art ist in Schweden auf Gotland gefunden worden. 
Als Wirtstier wird Nolor.chus m i n o r  L. angegeben. 



KARL-JOHAN HEDQVIST 

Abb. 24. Heydenia prefiosa Forst. 
A. ? C. Antenne 
B. Vorderansicht des Kopfes D. Stigtnalader 

Cleonymus obscurus Walk 
Walker, Ent. Mag. 4, 352, 1837. 

Syn.: Cleonymus depressus Thoms. (nec Fabricius 1798), Hym. Scand. 5, S. 5-6, 1878. 

Cleongmus thomsoni Erd., Ann. hist.-nat. Mus. Nat. Hung., Ser. Pu'ov. 6,  S. 361, 1957. 

Kopf dunkel blaugriin. Thorax, Propodeum und Abdomen dunkel 
blaugriin. Beine rotbraun, Hiiften zum grosseren Teil von gleicher 
Farbe wie Thorax. Antennen gefarbt wie bei C. depressus (Fabr.).  

Lange: 3,O-4,8 mm. 
In  Schweden gefunden auf Gotland und Gotslia Sandon. 
In Frankreich ist die Art aus S c o l y f u s  scolytus Fabr. gezogen wor- 

den, in der Tschechoslo~valiei aus Hylcs inus  tornnio Bern. Die auf 
Gotslia Sandon gefangenen Exemplare sassen auf Corylus.  

Heydenia Forst. 1856 
Forster, Hym. Stud. 2, S. 49, 1856. 

Korperform (Abb. 24 A) schlanli. Augen gross und naclit. Antennen, 
11173, (Abb. 24 C) unterhalb einer Linie zwischen dem Vorderrand 
der Augen eingelenkt. Toruli deutlich begrenzt. Scapus Iang. Pedicei- 
lus etwas langer als Anellus. Funiculus 7-gliedrig, Clava 3-gliedrig. 
Wenige Rhinarien. Vorderrand des Clypeus leicht gebogen (Abb. 24 B) 
Labrum (Abb. 24 B) frei. Mandibeln (Abb. 24 B) mit 3 Zahnen. Tho- 
rax mit halsartig ausgezogenem Pronotum. Notauli unvollstandig, nur  
vorne deutlich. Propodeum gross, mit medialer Carina. Vorderschen- 
kel auf der Unterseite mehr oder weniger deutlich gebuchtet. Mittel- 



DIE FEIKDE DER BORKENIUFER 53 

tibien mit eineln lrurzen Sporn von einem Viertel der  Lange des ersten 
Tarsengliedes. Terebra sichtbar. Vorderfliigel (Abb. 24 D)  nlit kurzer 
Stigmalader. Speculum und Basalzelle zusamn~enfliessend. 

Diese Gattung ist liiirzlich von BOUEEK (1958) und von HEQVIST 
(1957) behandelt worden. Sie umfasst eine Art, H. pretiosa Forst., aus 
der palaearktischen Region, eine Art, H. unica Cook & Davis, aus der 
nearlitischen Region und zwei Arten, H .  natalensis (Westw.) und H .  
seyrigi (Risb.), aus der athiopischen Region. Eine riahestehende Gat- 
tung, Paraheydenia Cam. mit zwei Arten, liommt i n  Australien vor. 
Soweit bekannt scheinen alle Arten Ipidenparasiten zu sein. 

Genus Typ: Heydenia pretiosa Forst. 

Heydenia pretiosa Forst. 1856 
Forster, Hym. Stud. 2, S. 49, 1856. 
Syn.: Heyden ia  ezcellens Wachtl, Wien. Ent  Ztg. 8, 89-91, 1889. 
Lyczsca silvestrii  Russo, Boll. Lab. Ent,  Agr Portici 2, 195-205, 1939. 

9 .  Grundfarbe dunlielblau bis T-iolett, im Gesicht und auf Prono- 
turn, Scutum und Scutellum mit Einmischung von goldgelb, griin und 
rot. Scapus rotbraun, auf der Dorsalseite dunkelbraun. Funiculus 
schwarzbraun his schwarz. Vorderbeine: Schenliel blauschwarz, Schie- 
nen an  Basis und Spitze rotbraun, dazwischen blauschwarz, 1. Tarsen- 
glied gelb-gelbrot, nachstes Glied rotbraun, die anderen Tarsenglieder 
blauschwarz. Mittel- und Hinterbeine rotbraun rnit blau~iolet tem 
Glanz, der bei grossen Exemplaren starker ist;  1. und 2. Tarsengliecl 
weisslichgelb, bei lileinen Exemplaren rein weiss. Vorderfliigel init 
rotbraunem Geader. Ein dunliler Fleck a n  der Basis und Spitze des 
Parastigma. Unter den1 Parastigma ein dreiecliiger, schwach brauner 
Fleck, bei der Stigmalader ein ebensolcher grosser, liraftiger Fleck. 
Die Intensitat der Fleclien variiert nlit der Grosse der Tiere; bei lilei- 
nen Exemplaren sind sie schwach rauchig, bei grossen starlier gefiirbt. 

Beziiglich der Morphologie stimmt die Art mit der Gattungsbeschrei- 
bung iiberein. Punktierung hexagonal rnit Punliten von mittlerer 
Grosse, auf dein Abdomen sehr schwach. 

8. Dem Weibchen ahnlich, aber Beine mehr rotbraun gefarbt. 
Liinge: 9 3,8-4,3 mm, 3,O-5,5 mm. 
Die Art ist in  Bezug auf Grosse, Farbung und hlorphologie sehr 

variabel. BOUEEI~ (1958) ha t  die Form der Vorderschenliel bei den 
Mannchen untersucht, die besonders stark variiert. 

H. pretiosa Forst. kommt in grossen Teilen Europas vor. Sie ist ge- 
funden   ord den in  Russland, der Tschechoslowaliei, Ungarn, ~ s t e r -  
reich, Deutschland, Italien und Franlireich sowie in Schweden und 
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Abb. 23. Heydenin prefiosn Forst. 
A. Ausgewachsene Larve von 
13. Vorderansicht des Kopfes 

der Seite C. RIandibel 

Finnland (Funde des Verf.). Die schwedischen Funde stammen aus 
Skine, ostergotland, Sodermanland, Uppland und Narke. 

Der hauptsiichliche Wirt  scheint Blasfopl~agrzs m i n o r  Htg. zu sein, 
doch ist die Art auch aus folgenden anderen Wirtsarten gezogen wor- 
den: S c o l y f u s  ratzeburgi Jans., Sc.  pygmaeus  Fabr., Sc.  ~nrz l f i s f r ia tus  
Marsh., (aus der gleichen Ulme schliipften Magdalis armigera Geoffr. 
und Cerambycidenarten), Hylesinzzs f rax in i  Panz., H.  toranio Bern., 
Phloeo f r ib~zs  scarabaeoides Bern., Ips  typographus  L., Ips aczzminafus 
Gyll. und P i f y o k f e i n e s  uorontzoui Jac. Ausserdem wird Phaenops  cyn- 
nea F.  als Wirt  angegeben (GYORFY 1946). 

Die Art hat sich als lokal recht allgemein herausgestellt. Die Imagi- 
nes zeigen sich in1 Juli. Sie haben eine sehr charaliteristische Art zu 
laufen, die an  die Tyliden (Dipteren) erinnert. 

Die Eiablage ist nur  einmal beobachtet worden. Nach eigenen 
Beobachtungen dauert die Eiablage 5 hfinuten. Das Ei ist unbeliann!. 
Die Larve (Abb. 25 A und B) ist schmutzig weiss und ganz kahl, die 
hlandibeln haben nur  einen langen und spitzen Zahn (Abb. 25 C ) .  

iirilich in S ldne  belrug die Parasitierung bis zu 2 %. haan darf die 
Bedeutung der Art als Parasit im allgerneinen als gering einschatzeil. 
Nach S O I ~ ~ N O T V S K Y  (1936) war H.  pretiosa Forst. in Russland im Gou- 
vernement Wladimir ein wichtiger Parasit bei Ips  aczzmintrfms Gyll. 
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Fam. Pteromalidae 
Dies ist die grosste und taxonornisch schwierigste Familie dcr 

Chalcidoidea. Die Aufteilung in Unterfamilien ist vollig fliessend, und 
es ist noch vie1 Arbeit erforderlich, bis sich eine befriedigende Ein- 
teilung bewerlistelligen Iasst. Aus praktischen Griinden wird hier die 
Familie nicht in Unlerfamilien aufgeteilt, sondern alle Gattungen wer- 
den behandelt, als ob sie zusarnmen gehorten. Eine Gruppierung sol1 
aber doch kurz beriihrt werden, namlich die von FERRIERE (1948) auf- 
gestellte Unterfamilie Cheiropachinae. In dieser Unterfainilie tvurden 
praktisch alle Gattungen untergebracht, in denen Arten vorliommei~, 
welche bei Borltenliafern parasitieren. Dies war allerdings nichts vol- 
lig Neues, denn schon THOAISON (1878) halte einen grossen Teil dieser 
Gattungen in den1 Untertribus Chiropachides zusan~mengefiihrt. Diese 
Unterfamilie ist aus pralttischen Gesichtspunkten insofern annehin- 
bar, als sie gerade die Borltenliaferparasilen umfasst, aber anderer- 
seits sind hierhin verschiedene heterogene Gattungen gestellt worden 
wie Perniphora Ruschli., Xiphydriophagrzs Ferr., wahrend eine Gat- 
tung \vie Roptrocerus  Ratz. trotz naherer verwandtschaftlicher Be- 
ziehungen nicht zu den Cheiropachinae gestellt worden ist. Nach einer 
Ausstossung heterogener Gattungen und einer uberfiihrung anderer 
konnte man  die Gruppe als Tribus Cheiropachini  beibehalten. Ich 
werde die Systematik der Pteromalidae in einem anderen Zusammen- 
hang behandeln. 

Angehorige der Familie Pteromalidae parasitieren bei praktisch 
allen Inselitengruppen. Auch Inlaginalparasiten ltommen vor. Die Le- 
bensweise ist nur  bei wenigen Arten beltannt, und hier konnen alle, 
die mit der Aufzucht von Inseliten arbeiten, wesentliche Beitrage zur 
Kenntnis dieser Familie liefern. 

Bestimmungstabelle iiber die bei Borkenltafern lebenden Arten. 
1. 9 mit 9-, 8 mit 10-gliedrigen Antennen. Notauli vollstandig. 

Zwischen den Antennenbasen ein mehr oder weniger liraftiger 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Kiel Cerocephala Westw. 

-. Antennen 13-gliedrig (Ausnahme 9 von Rhaph i f e lus  rnit 11 Glie- 
dern) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2. 

. . . . . . . . . . . . . . . .  2. Terebra lang, hervortretend Roptrocerus Ratz. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -. Terebra kaum sichtbar 3. 

3. Kopf transvers. Vertex ohne Rand. Antennenfurchen mehr oder 
weniger deutlich. Antennen in der Mitte oder fast in der Mitte 
des Gesichts eingelenlit. Antennenformel 11263 (Ausnahme Q Ion  
Rhaphitelus n ~ i t  11243). Vorderschenliel mehr oder weniger ver- 
diclit. Fliigel irn allgemeinen mit dunlilen Fleclien und gelegent- 



lich rnit verdicktem Marginalnerv und Stigma. Notauli unvoll- 
standig. Beide hlandibeln nlit 3 Zahnen . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4. 
Kopf nicht transvers. Antennenfurchen liommen vor oder fehlen. 
Vorderschenkel nicht besonders verdickt. Fliigel ohne Fleclien. 
Notauli vollstandig oder unvollstandig. Verschiedene AnzahI von 
Zahnen in den beiden Mandibeln oder je vier Zahne (n lacromesus  
Walk. mit je 3 Zahnen in beiden Kiefern) . . . . . . . . . . . . . . . .  11. 
Hintertibien mit 2 Sporen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5. 
Hintertibien mit einem Sporn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6. 
Vorderschenkel mit einem Ausschnitt distal auf der Unterseite. 
Clypeus mit geradem Vorderrand . . . . . . . .  Cheiropachys Westw. 
Vorderschenliel ohne Ausschnitt distal auf der Unterseite. Clypeus 
mit 2 Zahnen am Vorderrand . . . . . . . . . . . . . .  A c r o c o r n ~ u s  Forst. 
Pronotum mit deutlich abgesetztem Rand . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7. 
Pronotum ohne deutlich abgesetzten Rand . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9. 
Marginalader deutlich verdiclit. Q mit 11-gliedrigen Antennen. 
8 normal 13 Antennenglieder. Stigmalader so lang wie die Mar- 
ginalader oder langer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rhaphi te lus  Walk. 
blarginalader nicht verdiclit. Beide Geschlechter normalerweise 
rnit 13-gliedrigen Antennen. Stigmalader liiirzer als Marginal- 
ader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  !{. 

Kopf kurz, breiter als der Thorax. Kurze, robuste Arten. Abdomen 
liurz, von der Seite gesehen dreiecliig. Basaler Teil der Vorder- 
fliigel kahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Tomicobia Ashm. 
Kopf nicht auffallend liurz. Schlankere und gestrecliiere Arten. 
Abdomen langgestreckt, lionisch. Basalzelle und Speculum lionl- 
men vor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Dinofiscrrs Ghesq. 
hlarginalnerv verdickt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Metacolus Forst. 
hlarginalnerv nicht verdiclit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10. 
Kopf auffallend Burz. Kurze und mehr robuste Art. Abdomen 
kurz und etwas seitlich zusamn~engedriiclit. Vorderflugel nut  
nacktem basalen Teil Karpinskiella BouZ. 
Kopf nicht auffallend liurz. Schlankere Arten. Abdomen gestreckt 
und lionisch. Vorderfliigel mit Basalzelle und Speculum . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rhopal icus  Forsl. 
Notauli vollstandig. Pronotum lang, ohne deutlichen Rand. Hin- 
tertibien mit 2 Sporen. Beide Mandibeln mit 3 Zahnen . . . . . .  12. 
Notauli vollstandig oder nur  vorne angedeutet. Pronotum von 
unterschiedlichem Aussehen. Hintertibien mit einem Sporn. Ein 
Kiefer mit 3 und einer rnit 4 Zahnen oder beide Kiefer rnit 4 
Zahnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13. 
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12. Antennenfurchen fehlen. Stigma gross . . . . . .  Nacromesus  Wall;. 
-. Tiefe Antennenfurchen. Stigma normal . . . .  Perniphora Ruschk. 
13. Notauli fast vollstiindig. Nucha ausgebildet. Scutellum mit Fre- 

num. Speculum und Basalzelle gehen in  einander iiber. Beide Marl- 
dibeln mit 4 Zahnen. Abdomen oval, fast rund, etwas zusammen- 
gedriickt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nasonia Ashlil. 

-. Notauli vorne nu r  angedeutet. Basalzelle nackt, gelegentlich durch 
eine Haarreihe vom Speculum abgegrenzt. Linlte hiandibel mit 3, 
rechte mit 4 Zahnen. Abdomen mehr oder weniger ausgezogeii, 
ltonisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ilZesopolobus VTestw. 

Macromesus Walk. 1848 
Walker, List of t he  Hymenopterous Insects in t he  Collection of the  British XIuseum - 

Par t  2. - Chalcidites. Additional Species. S. 161-162. London 1848. 

Syn.: Wesenbergia, Icryger, Ent .  meddels. 22, 360-362, 1943. 

Erinnert an  Dinotiscus eupterus  (Walk.). Langgestreckt, Kopf brei- 
ter als Thorax. Mannchen 13-gliedrige Antennen, 11 173, Weibchen 12- 
gliedrige, 11172. Die Antennen sind auf einer Lillie zwischen den1 Vor- 
derrand der Augen eingelenkt. Vorderrand des Clypeus gerade kind 
ohne Zahne. Thorax lang, Pronotum abgerundet. Notauli undeutlich, 
parallel mit ihrem Verlauf je eine breite Furche. Scutellun~ gross, 
Postscutellum deutlich. Mikroskulptur grossmaschig, Postscutellum 
mit hexagonaler Punktierung. Propodeum liurz, mit medialer Carinn. 
Abdomen subsessil und langgestreckt. Vorderfliigel gross mit grossem 
Speculum. hiarginalader Ianger als Postmarginalader. Stigmalader 
liurz, mit grossem Stigma. Beine schlanlt, beim Weibchen mit 5, 4 und 
5 Tarsengliedern, beim Mannchen dagegen 5, 5 und 5. Hintertibien 
mit 2 Sporen. Sporn der Vorderbeine an  der  Spitze gespalten. 

Genus Typ: ilZ. a m p h i r e f u s  Walk. 
Die Gattung i l lacromesus Walk. mit einer hisher beltannten Art 

wurde 1848 von WALKER beschrieben.~) Als KRYGER (1943) die Gattu11,g 
Wesenbergia  beschrieb, war er nicht sicher hinsichtlich ihrer Einord- 
nung, stellte sie aber in die Nahe der Torymidae .  Hier passt sie jedocii 
nicht hin, da ihre Hinterhiiften kiirzer als die Vorderhiiften sind. Ihre 
Verwandtschaft mit Dinotiscus Ghesq. ist nu r  scheinbar; von dieser 
Gattung weicht sie durch das abgerundete Pronotum, die andere Form 
des Propodeum, die Bedornung der Vordertibien und die verschiedene 
Anzahl der Antennen- und Tarsenglieder bei hfannchen und Weibchen 

l )  Kiirzlich ist eine weitere Art, M. americanus Hedqv., von U.S.A. beschrieben worden. 
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ab. Macromesus Walk. unterscheidet sich in so vielen Purlltten von 
anderen Gattungen der Familie Pteromalidae,  zu der sie ZLI stellen ist, 
dass die Aufstellung einer eigenen Unterfamilie berechtigt erscheint; 
hierfiir hat  sich GRAHAM (1959) entschieden. Aus praktischen Griinden 
konnte man die Gattung in die Unterfamilie Cheiropachinae einord- 
nen, welche bei Holzinseliten parasitierende Arten umfasst. 

Macromesus amphiretus Walk. 1848 
Walker, List of the Hyrnenopterous Insects in the Collection of the British Museum - 

Part 2. - Chalcidites. Additional Species. S. 161-162, London 1848. 

Syn.: Weserzbergia occulta Kryg., Ent.  hleddels. 22, 360-362, 1943. 

O. Kopf und Thorax metallisch grunblau, Gesicht violett. Abdomen 
blauschwarz. Kiefer und Palpen braun. Antennen dunltelbraun nlit 
heller braunem Scapus. Beine gelbbraun, Hiiften und Schenltel dunk- 
ler. Fliigelgeader schmutziggelb. Der ganze Korper ist mit einzelneri 
schmutzigweissen Haaren bedecltt. 

Kopf halbltugelformig. Antennen auf einer Linie zwischen dem 
Vorderrand der Augen eingelenkt (dbb.  27 D ) .  Scapus kurz, reicht. 
nicht bis zur mittleren Ocelle. Pedicellus kiirzer als das 1. Funiculus- 
glied. Funiculusglieder 2 his 7 gleich lang. Clava 2-gliedrig. Wenige 
und lange Sensorien, in einer Reihe angeordnet. Die Ocellen bilden 
ein stunlpfwinkliges Dreiecli, Abstand zwischen lateraler Ocelle und 
Auge ebenso gross wie Abstand zwischen lateraler und medialer Ocelle. 
hfalarabstand so gross wie die Breite des Auges. Vorderrand des Cly- 
peus gerade und ohne Zahne (Abb. 27 D) .  Oberhalb der Antennen- 
basis eine schwache Vertiefung. Linlie und rechte XIandibel (Abb. 
27 C) mit je 3 Zahnen. Pronotum abgerundet. hlesoscutum kurz, kiir- 
zer als Scutellum. Notauli undeutlich, parallel mit ihrem Verlauf je 
eine breite Furche. Postscutellurrl gross. Propodeurn (Abb. 27 G) Icrirz, 
mit rnedialer Leiste, ovalen Stigmen und einzelnen Fimbrien. Abdomen 
lang, ll/z ma1 so lang wie Kopf und Thorax zusammen. Milirosltulptur 
auf Kopf und Thorax grossmaschig, Postscutellum rnit hexagonaler 
Punktierung, Propodeum fast glatt. Terebra etwas herrorstehend. Flii- 
gel (Abb. 26) reichen uber das Ende des Abdomens heraus. Vorder- 
fliigel mit grossem Speculum; Speculum probasale von Speculum post- 
basale durch eine Borstenreihe getrennt. Marginalader etwas liingcr 
als die Postniarginalader und init langen Borsten versehen. Stigmal- 
ader (Abb. 26) kurz, mit grossem Stigma. Fliigel ~erhal tnismassig 
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Abb. 26. Jlacromesns amphirefus Walk. 

dicht behaart. Beine lang. 1. Tarsenglied der Vorderbeine fast so lang 
\vie die Tibia. Vordertibia (Abb. 27 B) mit einer Reihe \ on  Dornen, 
Sporn an  der Spitze gespalten. Vordercoxa so lang >vie die Tibia. 
1. Tarsenglied der Mittelbeine liinger als die fibrigen Tarsenglieder. 
Hintertibia mit  einer Reihe von Borsten und 2 Sporen (Abb. 27 A ) .  

8 .  Von gleichem Aussehen wie das  Weibchen, aber nlit mehr lang- 
gestreckten Funiculusgliedern (Abb. 27 E) und 3-gliedriger Clava; 
alle Tarsea 5-gliedrig. (Teil des mannlichen Genitalapparates, s i e l : ~  
Abb. 27 I?.) 
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Abb. 27. JIacromesus amphirefus W a l k  
A. Hintertibia init Sporen E. Antenne 8 
B. Vordertibia und erstes Tarsenglied F. Teil desmannlichen Genitalapparates 
C. hlandibel G. Propodeum 
D. Vorderansicht des Kopfes 

Lange: 9 2,4-2,5 mm, $ 2,0 mm (nach KRYGER Q 2,5 min, $ 2,1 
mm). 

Bisher nur  in  Danemarli, England, Finnland (EH. Hattula, 1956 leg. 
M. Nuorteva) und Schweden gefunden. Die Art ist aus Phthorophloeus  
spinuloszzs Rey. gezogen worden. 
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Roptrocerus Ratz. 1848 
Ratzeburg, Ichn. d. Forstins. 11, S. 209, 1848. Nomen conservandum, Int. Comn. Zool. 

Nomencl. 1957, 

Syn.: Rhoptrocerus Dalla Torre, Cat. Hym. 5, S. 98, 1898. 

Pachyceras Ratz., Ichn. d. Forstins. I, S. 217, 1844 (unterdr.) 

Antennen unmittelbar oberhalb einer Linie zwischen den1 Vorder- 
rand der Augen eingelenlit, mit 13 Gliedern, 11353. Funiculus liurz 
und liompakt; Glieder mit wenigen Sensillen, auf jedem Glied in  einer 
Reihe angeordnet. Rechte und linlte hIandibel mit je 3 Zahnen. Unte- 
rer Teil des Gesichts (hauptsachlicl~ unterhalb einer Linie zwischen 
den Antennenbasen) mit groben Punkten. Clypeus schwach gerundet 
oder Vorderrand schsvach einwarts geschwungen. Pronotum etwas 
verlangert, hinten abgerundet. Notauli reichen halbwegs bis zur Basis 
des Scutellum. Propodeurn liurz, mit schwacher Mittelleiste und un- 
deutlichen Seitenfurchen. Stigmen gross und oval, zahlreiche Fim- 
brien. Abdomen langgestreckt, Terebra lang. Fliigel mit offener Basal- 
zelle und kleinem Speculum. Marginalader ebenso lang wie Postmargi- 
nalader. Hintertibien mit einem Sporn. 

Genus Typ: R. xylophagorum Ratz. 
Die Gattung umfasst 6 Arten; 4 davon kommen in der palaearlili- 

schen Region vor: R. xylophagorzzm Ratz., R. mirus (Walk.), R. breui- 
cornis Thoms. und R. typographi Gyorfi. I n  der  nearlitischen Region 
kommen R. rectus Prov. und R. xylophagorum Ratz. vor. Von dcr 
orientalischen Region ist eine Art R. sulcafus Waterst. beschrieben 
worden. Eine andere Art, R. tesfaceiuenfris Motsch., gehort nicht zu 
dieser Gattung; sie unterscheidet sich u. a. durch 9-gliedrige Antennen. 

Drei der palaearktischen Arten sind i n  Schweden gefunden worden, 
namlich R. xylophagorum Ratz., R. mirus (Walk.) und R. breuicornis 
Thoms. Sie lassen sich mit Hilfe der folgenden Tabelle unterscheiden. 

0 0. 
1. Basis des Abdomen rotbraun-braun . . . . . . . .  R. mirus (Walli.) 

-. Basis des Abdomen nicht rotbraun-braun . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2. 
2. Antennen ungefahr zwischen der Mitte der Augen eingelenlit. 

Terebra mit einzelnen, abstehenden Haaren R. brevicornis Thoms. 
-. Antennen deutlich unter der hIitte der Augen eingelenlit. Terebra 

nu r  a n  der Spitze mit abstehenden Haaren R. xylophagorrzm Ratz. 
8 8. 

1. Basis des Abdomen deutlich gelbbraun (1.-2. Segment). Fliigel 
mit  gelblichem Grundton . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R. mirus (IValli.) 

-. Basis des Abdomen nicht gelbbraun oder nur  rnit schwacher An- 
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deutung in der Mitte des 2. Segmentes. Fliigel hyalin oder nlit 
schwachem Schatten in der Mitte der Scheibe . . . . . . . . . . . . . .  2. 

2. Funiculusglieder der Antennen langgestreclit, wenigstens doppelt 
so lang wie breit. Grosse Art . . . . . . . . . .  R. xylophngorum Katz. 

-. Antennen mit kurzen, fast quadratischen Funiculusgliedern. 
Kleine Art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R. breuicornis Thonis. 

Roptrocerus mirus Walk. 1834 
Walker, Ent. Mag. 2, 351, 1834 (Amblgmerus  m..) 

Syn.: Pachyceras janssoni Hedqv., Ent. Tidskr. 76, 84-85, 1955. 

9 .  Schwarz mit eingesprengtem Blau, Grun und Rot. Toruii und 
Scapus rotgelb, Rest der Antennen dunlielbraun. Tegulae und Basis 
des Abdomen rotgelb. Apiltale Teile von Coxa, Femur, Tibia und Tar- 
sus rotgelb, Schenkel gelegentlich etwas dunkler. Klauenglied rot- 
braun. Fliigel mit gelblichem Grundton. Flugelgeader gelblich. Kopf 
(Abb. 29 C) hoher als breit. Antennen (Abb. 30 B) 13-gliedrig, 11363, 
unmittelbar unter einer Linie durch die Mitte der Augen eingelenkt. 
Oberhalb der Antennenbasis eine Vertiefung. Unterhalb der Antennen- 
basis eine erhohte, ltissenartige Partie. Yorderrand des Clypeus (Abb. 
29 C) etvvas gebogen. Augen rund-oval mit einzelnen, lileinen Borsten. 
Malarabstand so gross \vie die Breite des Auges. Punktierung in Form 
einer feinmaschigen Netzsliulptur, unter einer Linie zwischen den An- 
tennenbasen n ~ i t  einzelnen, groben Punliten. Die einzelnen, groben 
Punkte sind langs der Nahte um den Clypeus am zahlreichsten. Maxil- 
larpalpen siehe Abb. 30 D. Thorax mit feinmaschiger Netzsliulptur. 
Terebra so lang wie das halbe Abdomen, mit einzelnen, langen Haa- 
ren. Hinterhiiften siehe Abb. 29 D. Flugel mit grossem Basalfeld und 
lileinem Speculum (Abb. 31 F ) .  Stigmalader fast so lang wie Post- 
marginalader, Stigma langgestreckt (Abb. 31 G) . 

8. Von gleichem Aussehen \vie das Weibchen, aber mit helleren 
Beinen und nicht so ltompakt ~erbundenen,  gestrecliteren Funiculus- 
gliedern. Geschlechtsanhange siehe Abb. 32 13. 

Lange: 9 2,O-3,5 mm, 2,O-2,5 mni. 
Die Art ist R. xylophngorzzm Ratz. und R. brevicornis Thoms. sehr 

ahnlich, unterscheidet sich aber yon diesen vor allem durch die rot- 
braune Basis des Abdomen. 

Die schwedischen Funde stammen aus Blcltinge, ostergotland, 
Narlie, Sodermanland, Uppland, Dalarna, Jamtland und Lyclisele 
Lappmarli. 



DIE FEINDE DER BORIiENIidFEX 

Xbb. 30. A. R o p f r o c e r u s  brevicornis Thorns., Antenne 9 
B.  " m i r m  (LValli.), Antenne O 
C. " m ~ l o p l ~ n g o r u r n  Ratzb., Xntenne 9 
D. " m m t s  (IVallr.), Alaxillarpalpus 
E.  ' brevicornzs Thorns., hIaxillarpalpus 

R. mirrrs (Walk.) sol1 a n  Borkenliafern i n  Laubbauinen leben. Nach 
G Y O R ~ I  (1952) ist sic aus S c o ~ y t u s  irzfricatus Ratz. und Scoly tus  m a l i  
Bechst, gezogen worden. Alleine eigenen Einsammlungen und Zuchten 
ergaben, dass sie auch Borlienliafer an  Nadelbaumen befallt; so habe 
ich sie aus Ips  typographus  L. erhalten. H.WSON (1940) gibt Larven 
\ on  Blustophagus als M'irt an. 

Die Lebensweise isl  nicht niiher beliannt. Die Art scheint spater ina 
Sonnner aufzutreten als R. zylophagor~rrn Ratz. 
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Abb. 31. Roptrocerus xylophagorum Ratzb. Ropfrocerus mirus  (Walk.) 
A. Basaler Teil des Yorderflugels F. Basaler Teil des Vorderfliigels 
B. Stigmalader G. Stigmalader 
Ropfrocerus breuicornis Thoms. 
C. Basaler Teil des Yorderflugels 
D. Stigmalader 

Roptrocerus brevicornis Thorns. 1878 
Thornson, Hym. Scandin. Bd. 5, S. 85, 1878. 

9 .  Kopf metallisch griinblau. Scapus rotgelb, Rest der Antennen 
braun, Claw dunkelbraun. Thorax metallisch blaugriin, Propodeum 
xnehr oder weniger violett. Abdomen dunlielbraun-schwarz. Beine gelb. 
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hbb.  33. A. R o p f r o c e r ~ i s  
B. 
c: . 
a. 

n.z~loplmi/orurr RntLb. $, Yentralansicht clcs Genitalapparates 
mir izs  (\\'all<.) $. Vcntralansicht cles Genitalapparates 
breuicorriis Thonrs. $, \'entralansicht cles Genitalapparalcs 
xylopl~cigorzrnz RaLzb. F,  Spitzc der Terebra 

rot ,  m i i  m e h r  oder weniger t l~ml i l e i en  Szherilieln; a u c h  dic Klaue r -  
glieder elmas clunltler. F'lugel hyalin, Flugclgeadcr blass gelbhraun. 

Kopf (Abh. 29 E ul:d 29 H)  ebenso breit  wie  hoch.  Antenilen (,lb'n. 
30 A )  Iturz, deut l ich  anf e iner  Linie  d n r c h  die hlitte dc r  Auge11 ei.1- 
gelenkt. Funiculusglieder I tompakt rniteinander ~ e r b u n d e n  u n d  nl- 
nehmend  lsreiter merdend his  zurn 1. Glied de r  Clata,  d a s  d s s  breitesie 
Antennenglied ist. Anellnsglieder gleichgross. ITordc r rand  des  C l y p e , ? ~  
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(Abb. 29 E) gerade. Mandibeln (Abb. 29 G).  Punktierung in  For111 
einer feinmaschigen Netzskulptur mit  einzelnen groben Punkten au l  
der unteren Halfte des Gesichts. hIalarabstand liauin so gross \vie die 
Breite des Auges. Maxillarpalpen (Abb. 30 E) rnit wenigen Borstec. 
Pronotum lturz abgerundet. Terebra von der Lange des halben Abdo- 
men und  mit  langen, recht vereinzclt sitzenden, abstehenden Haaren. 
Hinterhiiften rnit einer kurzen Borstenreihe (Abb. 29 F ) .  Vorderfliigel 
hyalin, mi: feiner, schiitterer Behaarung. Basalfeld gross, \on  dem 
ziemlich grossen Speculum abgegrenzt (Abb. 31 C ) .  Costalfeld  nit eix- 
zelnen Haaren. Stigmalader (Abb. 31 D)  ebenso lang \vie Postmargi- 
nalader und mehr als halb so lang wie die Marginalader. Stigma lanq- 
gestreckt (Abb. 31 D l .  

2. dhnlich dem Weibchen, aber Beine blasser gefhrbt. Funiculus- 
glieder der Antennen nicht so liompalit ~ e r b u n d e n  und fast quadra- 
tisch, von braunschwarzer Farbe. Behaarung der Fliigel deutlichcr. 
Genitalanhange siehe Abb. 32 C. 

Liinge 9 1,8-2,5 nun, 1,5-2,O mm. (NUORTEVA (1957) gibt fiir 
o 2,5-3,8 inn1 und fu r  $ 1,3-3,O m m  an.) 

Diese Art scheint eine nordliche Verbreitung zu haben und liornint 
in F in~l land ,  Russland und Schweden vor. I n  Schweden ist sie yon 
S l i h e  bis Lappland gefunden worden. T ~ o ~ i s o s s  Typesemplare 
s tammen aus  D a l ~ r n a .  

R. brevicornis Thorns. scheint a n  die Kiefer gebunden zu sein; in 
der Literatur werden folgende Borlienkiiferarten als TTTirtstiere ange- 
geben: Blastophagus piniperda L., B. m i n o r  Hart.  und Ips  acuminutns  
Gyll. Ich selbst habe sie meist bei Pityogenes quadridens  Hart .  und 
P. biderztatus Hbst. erhalten. BELAKOVSI~IJ (1930) hat  eine lange Liste 
von Wirtstieren, aber verschiedene Wirte  in  dieser Liste sollten durch 
Zuclzten bestatigt werden. Bei deinselben Autor sind Larve und Puppe 
beschrieben und abgebildet. 

Roptrocerus xylophagorum Ratz. 1844 
Ratzeburg, Ichn. d.  Forstins. Bd. I, S. 218, 1844. 

Syn.: Pachyceras eccoptogctstri Ratz., ibid., Bd.1, S. 218, 1848. 

Plntygerrhns ? scolyfi Ashm., hmer. Ent. Soc. Trans. 21, 335, 1894. 

9 .  Blanschwarz rnit bronzenem und griinem Glanz. Scapus gelbrot, 
Rest der Antennen braunschwarz. Apiltale Teile yon Cosa, Trochanter, 
Femur, Tibia und Tarsus gelbrot. Schenltel und Klauenglied dunliler. 
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Abb. 28. Roplrocerus xylophugorum Ratzb. 2 

Cosa mit violettern Glanz. Abdomen blauschwarz-sch~~arz.  Fliigel voll- 
lcommen hyalin, Geader gelbhraun. Terebra braun. 

Kopf (Abb. 29 A) ebenso breit wie hoch. Antennen (Abb. 30 C) un- 
mittelbar oberhalb einer Linie zwischen dern Vorderrand der Augen 
eingelenlit. Funiculus liompakt, 3. Anellusglied so lang wie das 1. und 
2. Anellusglied zusamrnen. Malarabstand liaurn so lang v i e  die Breite 
des Auges. Augen sehr lilein, init einzelnen Haaren. Feinmaschige Netz- 
s l i ~ ~ l p l ~ l r  init einzelnen, groben Punliten auf der  unteren Hiilfte des Ge- 
sichts. Vorderrand des Clypeus (Abb. 29 A )  in  der Mitte schwach ein- 
warts geschwungen. Thorax mit fein~naschiger Nctzskulptur. I-'rono- 
turn ziemlich lang, abgerundet. Propodeun~ rnit schwacher Carina und  
Plica. Stigmen oval, wenig zahlreiche Fimbrien. Terebra so Ian2 wie 
das llalbe Abdomen, init anliegender Behaarung ausser an der Spitze, 
wo einige abstehende Borsten sitzen. Das ganze Abdomen init sehr 
feiner Netzsliulptur. Coxa (Abb. 29 B) auf der Innenseite rnit Borsten, 
die tcilweise in  Reihen angeordnet sind. Vorderfliigel (Abb. 31 A )  init 
grosser Basalzelle; Speculum teilweise offen und mit dem Rasaifeld 
verbnnden. Costalfeld mit  wenigen Haaren. Stigmalader (Abb. 31 13) 
liiirzer als Postmarginalader, aber langer als die halbe hfarginalader. 
Stigma (Abb. 31 B) nicht besonders langgestreckt, gernndet. (Sielie 
Abb. 28, 32 D )  

8 .  Ahnelt dem Weibchen, aber rnit hellere11 Beinen. Oft befindet 



Abb.  29.  Ropfrocerus  q ] lophngorum Ralzh. I?opfrocerits Drevicornis Thoms. 
A.  Yorderansicht des Icopfes E. Vordcransicht dcs Kopfcs 
B. Innenseite der Hinterliiifte F. Innenseite cler Hinterhiifte 
R o p t r o c e r ~ ~ s  rnirus (\\'all<.) G.  hlandibeln 
C. Vordermsicht cles Iiopfcs H .  Dorsalansicht cles Iiopfes 
D. Inncnseite der Hinterhiifte 

sich bei und unter  den1 Stigma ein Schatten. Ahdomen a n  der Basis 
etwas heller. Antermen langer nnc'l mil deutlich getrennten Fuiziculus- 
gliedern. Geimitalapprat siehe Ahh. 32 A. 

L:inge: 9 3,O-4,1 mm, J 2,O-1,O n:m. 
R. x y l o p h n g o ~ w m  Ratz. ist die haufigsie Art der Gatlung. Sie ist ~ e h r  

weit ~ e r b r c i t e t .  Ausser i n  Schwcdcn I\ommt sie in  Deutsclilnnd, Dane- 
mark ,  England, Finnland,  Franhreich,  Gua!emal:l, ,Bap:~n, Jugos1,l- 
wien, Xorwegen, Po!en, lhnssinntd, Spanien, der Tscl1ec11oslo~1a!~c~i, 
Ungarn, U.S."1, und Bsterreich l o r .  111 Schweden ist sie \ o n  SLane I)ls 

nach Lappland erbreilet (vergl. S. 159). 
Die Art gehiirt zu den besszr k)el;annten Borltenliafer~~arasiten, u ~ c l  

dallli der U~ltersuchun~gen 7 erschiede~lcr Auioren ist ihre  Biologic e i ~ i -  
germassen btiltannt. 
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R. xylophagorum Ratz. zeigt sich im Vorsommer und liopuliert ailf 
den Stammen. Es  scheint nur  eine Befruchtung vorzu l ion~n~en (Hu-  
BAULT 1923). Das Geschlechterverhaltnis war  in  den eigenen Unter- 
suehungen 2 Q 9 : 1 3 .  Danach kriechen die Weibchen in die Gange 
der Borkenkafer und belegen dort deren Larven mit Eiern, seltener 
erfolgt die Eiablage von aussen (SCHIMITSCHEII 1930, G~ i i iw :~  1942, 
1952). Vor der Eiablage paralysiert das Weibchen die Borkenliafer- 
larve. 

Das Ei  ist lailggeslreclit, von n-eisslicher Farbe und mit einem deut- 
lichen stielartigen Anhang versehen. 

Die Larve lebt als Ektoparasit. Sie ist von LovAszv (1941) und 
G Y ~ R F I  (1952) liurz beschrieben und abgebildet worden. Die ausge- 
wachsene Larve ist 2-3 rnm lang, glatt und liahl und weisslich ge- 
farbt. Die Mundwerlizeuge sind verhalinismassig klein, die ilIandibeln 
haben nnr  einen Zahn. 

Die Entviiclilnng der Earve verlauft schnell, und es treten z w i  
Generationen pro Sommer auf.  Die Larven cier zweiten Generation 
iiberwintern. Die Bedeutung von R. xylophngorrinz Ratz. als Parasit  
von Borlienliafern ist schwer z~a  beurteilen. TH.ALEN HOKST (1'349) 
schreibt iiber die 'ITerrnehrung dieses Parasiten hei Ips  t y p o g r u p h ~ ~ s  L.: 

,,Da die Larven von Ips  t y p o g m p h u s  die Tendenz haben, ihre Giinge 
rnehr oder weniger reehtsvinlilig zum Muttergang anzukgen, hat  die 
Wespe bei geringer Bevollteru~lgsdichte ihres Wirtes, bei der diese 
l'endenz streng eingehnlten werden liann, liaurn Gelegenheit, ihr  Opfer 
za erreichen. Dies wird anders bei hoher Be\-ollierungsdichte. Die ein- 
zelnen Brutsysteme liegen dann so eng beieinander, dass die I<afer- 
larven - wenn ihrlen ihr  weiterer 'ITreg nicht iiberhaupt abgeschnitten 
wird und sie znm Tode verurteilt sind - von der mehr oder weniger 
geraclen Richtung abweichen miissen und dadurch nicht selten wieder 
in die Nalme des Mutterganges des eigenen oder eines fremden Brui- 
systenles gelangen. Die ~Vahrscheinlichlieit, dass P. x y l o p h n g o r u ~ ~ ~  
seine Eier unterbringen kann, \\-iicllst also rnit z ~ ~ n e h m e n d e r  Beviil- 
lierungsdicl~t~e seines M'iries, obgleich a1lc.h in1 giinstigsten Falle nie- 
mals alle oder auch nur  die Mehrzahl der IGiferlarven in seiner Reidl- 
vieite liegen diirften." 

Daraus geht hervor, dass R .  x y l o p l ~ n g o r ~ r m  beim Befall von Borlteu- 
kafern mit sternforrnigen Gangsystemen bessere Voraussetzungen fin- 
den diirfte, da hier die Larvengange sich oft den Muttergangen all- 
nahern. Die Angaben verschicdener Autoren scheinen diese Annahmc 
zu stiilzen. So teilt Lovbszv (1941) mit, dass R.  zylophagorrim Ralx. 
dcr hiiufigste Parasit  bei Pityogenes chalcographus L. in  Finnland ist, 
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und SCHIJIITSCHEII (1930) nennt dieselbe Art als den haufigsten Parn- 
siten VOII Ips  cembrae Heer. Es muss dazu allerdings bemerlit merden, 
dass die Parasiten loltal haufig sein lionnen; man wiirde ein falsches 
Bild von der Bedeutung einer Art erhalten, wenn man Schlusstolge- 
rungen allein auf das Ergebnis yon einem Loltal griinden wollte. 

Bei ~ne inen  eigenen Zuchten lionnte ich feststellen, dass auf einem 
Loltal in  der Gegend 1 on Stocliholm R. xylophagorum bei Polygraphus 
poligraphzzs L. mengenmassig den1 Parasiten Dinotiscus e z rp teru~  
('S4'alli.) s tark unterlegen war. Das Verhaltnis yon R. xy~ophagorunz  
Hatz. zu Dinof iscus  e u p f e r u s  (Walk.) war  1 : 2. Dagegen karn auf 
einem etwa 40 ltm entfernten Lokal nur  R. xylophagorrrm Ratz. vor. 
Dies zeigt, welche Unterschiede irn Auftreten einer Art von Loltal zu 
Lolial vorliommen lionnen. 

Die Zuchten ergaben weiterhin, dass R. xy lophagorun~  Ratz. an- 
scheinend mehr an  Fichte als a n  Kiefer gebunden ist. 

Die Art ist sehr polyphag, \vie die folgende, nach der Literatur zu- 
sainmengestellte Liste der Wirtstiere zeigt: Sco ly fus  i n f r i c a f u s  Ratz., 
Sc.  rug~z losus  Ratz., Hylesinzzs fraxini Panz., Phloeosinrzs bicolor Brullk, 
? P.  dentafrzs Say., Hylrrrgops palliatus Gyll., Dendroctonrzs frontalis 
Zimm., D. nzonticolae Hopli., D. pseudofsrzgae Hoplt., Blrtsfophagrrs 
piniperda L., Polygraphus grandiclava Thorns., P. poligraphrzs L., P. 
pzrncfifrons Thorns., P .  subopaczrs Thorns., P. rzrfipennis Kby., Dryo- 
coetes autographus  Ratz., D. villoszrs Fabr., Tnphrorychus  bicolor 
Herbst., Cryphalrrs piceae Katz., Xyleborrrs monographus  Fahr., X .  
c ryp fographus  Ratz., Pityophfhorzzs pzrbescens Marsh., P. pilyogra- 
phzrs Ratz., P.  micrographzzs L., Pifyogenes  chalcographus L., P .  bisfri-  
denfcrfus Eichh., P .  quadridens Hart., P.  b identafus  Herbst., P.  nzona- 
censis Fuchs., Pi fyok te ines  czrrvidens Germ., P.  spinidens Reitt., P.  
vorontzovi  Jac., Ips  acuminuizzs Gyll., Ips  fypographus  L., I. arnifirzrrs 
Eichh., I .  cembrae Heer., I. calligraphzrs Germ., ? I. grandicollis Eichll., 
I .  pini Say., Orthotomiczrs laricis Fabr., 0. caelatus Eichh., Ips in f e r -  
stitialis Eichh. oder Ips  clorzdcroffi Smaine. 

Hinsichtlich der Anzahl cler Generationen herrscht lieine einheit- 
liche Auffassung. So nennt S C H I J I I T ~ C H E I ~  (1930) 2 Generationen, 
G ~ ~ o u x  (1947) 1 Generation und N U ~ R T E V A  (1957) 2 (3)  Generatio- 
nen. Nach meinen Untersuchungen scheint normalermeise 1 Genera- 
tion ~ o r z u l i o n m ~ e n ,  aber in giinstigen Sommern liann die Art such 2 
Generationen haben. 

Die Art iiberwintert in  dcr Kegel in1 Larven- oder Puppenstadium. 
Nach REID (1957) sol1 ein hoher Prozentsatz yon Imagines iiber- 
wintern. 
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Rhopalicus Forst. 1856 
Forster, Hym. Stud. Heft 2, S. 66 u. 70, 1856. 

Iiopf transvers. Clypeus mit zwei lileinen Zahnen am Vorderrand. 
Antennen 13-gliedrig, 11263, von massiger Lange. Pedicellus so lang 
\vie oder etwas ltiirzer als das 1. Funiculusglied. Rhinarien auf jedem 
Funiculusglied in  zwei Reihen angeordnet. Clava verhaltnismassig 
Itlein. Pronoturn abgerundet, ohne Rand. Notauli verltiirzt, reichen 
nur  halbwegs zur Basis des Scutellum. Propodeum von massiger 
Grosse, mit Plica media und Anfang von Plica lateralis. Fliigel vollig 
hyalin oder rnit einem dunlilen Fleck a n  der Basis der Marginaladcr 
oder unter der  Stigmalader. Marginalader ebenso lang wie Postmargi- 
nalader, aber langer als Stigmalader. Stigma yon unterschiedlic11:~r 
Form und Grosse, aber nicht besonders gross. Weibchen mit typischem 
Speculum, das bei Mannchen von Rhopaliczrs tzztele (Walk.) fehlt. 

Genus Typ:  (C leonymus  maczzlifer Forst.) = Cheiropachys tutele 
Walk. 

Die Gattung ist in der palaearlitischen und der nearktischen Region 
vertreten. In  der palaearktischen Region kommen 3 Arten \ o r :  Rhopa-  
l icz~s  tutele (Walk.),  R .  breuicornis Thorns, und  R .  gzzttafzrs Ratz. \'on 
der nearlttischen Region sind ebenfalls 3 Arten beliannt: Rhopaliczrs 
pallipes Prov., R .  pzzlchripennis (Crawf.) und R .  frztele (Walli.). Rho-  
palicus tntele (Walli.) ist  die a m  weitesten verbreitete Art der  Gat- 
tung. 

I n  Schweden sind alle Arten der palaearlttischen Region ~ e r t r e t e n .  
lassen sich nach der folgenden Tabelle unterscheiden. 
Antennen langgestreckt, Anelli lilein, 2. Anellus deutlich grosser. 
Funiculusglieder langer als breit, letztes Funiculusglied an- 
nahernd quadratisch. Stigma langgestreckt. hIannchen ohne Spe- 
culum. Unter dein Stigma ein mehr oder weniger grosser dunltler 
Fleck, der i n  seltenen Fallen nur angedeutet ist. R .  trrtele (Walli.) 
Antennen liurz, Anelli rnehr transvers und  gleich gross. Funiculus- 
glieder mehr oder weniger quadratisch mit Ausnahme der 3 er- 
sten, die mehr langgestreckt sind. hfannchen mit  Speculum . . 2. 
Fliigel vollig hyalin . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R .  breuicornis Thoms. 
Fliigel mit einem dunklen Fleck a n  der Basis der hfarginal- 
ader . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  R. grzttatus Ratz. 

Rhopalicus tutele (Walk.) 1836 
Walker, En t .  Mag. 4, 14, 1836 (Cheiropachys  tu fe le  Walk.) 
Syn.: Rhopnl icus  macul i fer  Forst., Beitr. Nonogr. Pteromal., S. 34, 1841. 
Pferomalus  snspensus  Ratz., Ichn. d.  Forstins. I, S. 189, 1844; 11, S. 193, 1848; 111, 

S. 236. 1852. 
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Pferomalus immaculatns Ratz., ibid. I. 189, 1844; 11, S. 204, 1848; 111, S. 243, 1852. 
" lunula Ratz., ibid. 11, 193, 1848; 111, S. 236, 1852. 
" mulficolor Ratz., ibid. 11, S. 193, 1848r 111, S. 236, 1852. 
" aemulus Ratz., ibid. 11, S. 203, 1848; 111, S. 242, 1852. 

Rlzopalicus annellus Thorns., Hym.  Scand., V, S. 42. 1878. 

9 .  Korper n~etallisch gliinzend griin bis bronzefarhen, Abdomen 
blauscl~marz. Scapus und Pedicellus gelbrot; Anelli, Funiculus urld 
Clava sch\varz. hlandibeln und Palpen gelbrot, Zalme der hlandibeln 
an  der Spitze dunliler. Beine -- mit Ausnahrne des grijsseren, basalen 
Teiles der Hiiften, der blaugriin ist - von rotgelber Farbe, Schenliel 
mehr oder weniger d~anliler. Fliigel nlit schmutziggelben Xerven und 
einem mehr oder weniger grossen, dunltlen Fleck unter den1 Stigma, 
der in selteneren Fallen auch fehlen oder nur  angedeutet sein liann. 

Kopf (Abb. 33 F )  ebenso hreit \vie Thorax. Mandibeln und Palpen 
(Abb. 33 B, C) .  Nalarabstand so gross \vie die Breite des huges. An- 
tennen uninittelbar oberllalb einer Linie ZIT-ischen dem Vorderrand 
der Augen eingelenltt (Abb. 33 F ) .  Oberhalb der Antennenbasis eine 
Vertiefung. Antennen (Abb. 33 F) 13-gliedriy, 11263, Scapus so lang 
\vie der halbe Funiculus. Pedicellus ltiirzer als das 1. Funiculusglied. 
Zweiter Anellus langer und breiter als der erste. Die Funiculusglieder 
nehmen a n  Liinge ab, letztes Glied fast quadratisch. Clava so Iang \vie 
die beiden lelzten Funiculusglieder zusammen. Rhinarien (Abb 33 E )  
in zwei Keihen angeordnet. Ocellen bilden ein stumpfwinltlig gleich- 
seitiges Dreiecli. Vorderrand des Clypeus (Abb. 33 F) mit zwei Za!l- 
nen. Pronoturn liurz und abgerundet. Notauli reichen halbxvegs bis zur 
Basis des Scutellum. Propodeurn (Abb. 33 D) mit Plica media und 
Anfang yon Plica lateralis. Wenige und lange Firnbrien. Abdomen vom 
3. Segment ab lionisch. Punktierung auf Kopf und Thorax (Abb. 33 '17) 
hexagonal. Vorderfliigel mit  hlarginalnerv ebenso lang \vie Postmargi- 
nalnerv (,4bb. 33 A ) .  Terminalabschnitt des Costalfeldes zum grossten 
Teil mit Haaren. Basalzelle wie auch Speculum gross. Hinterhiiften 
(Abb. 3-1 M )  mit  mehreren terminalen Borsten. 
8. dhnlich dem \\7eibcl~en, aber der Metallglanz auf Kopf und 

Thorax hat  oft etwas Beimischung von Rot. Weiterhin ist der griissere 
Teil des 2. Abdominalseginentes gelbrot. Funiculusglieder heller brawl. 
I'orderfliigel (Abb. 34 E)  ollne Speculum, init dichter Behaarung. Der 
dunlile Fleck unter den1 Stigma ist meist sehr gross, ausserdern ein 
lileinerer Fleck a n  der Basis der Marginalader. Fliigel bei grossen 
Exemplaren mit s tar l teren~ gelblicheln Grundton. Genitalapparat ( A h l ~ .  
34 N )  rnit 3 Dornen a m  Digitus und 2 Borsten an  den Parameren. 

Lange: 9 2,Q-4,8 mm,  8 1,5-4,3 mm. 
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LLbb. 33. Rhopalzcus fufele (\Talk.) 
A. 9 E. Xntenne 
B. Mandibeln F. Kopf von vorne gesehen 
C. Maxillar- und Labialpalpus G. Stigma 
D. Propodeum 

Rhopalicus tzrfele (U7allt.) variiert stark hinsichtlich der Griisse und 
der Fliigelfleclten. Es  l ion~men Weibchen vor, bei denen der dunlile 
Fleck unter dem Stigma ganz fehlt. Auch bei den MBnnchen variiert 
die Grosse der Fleclien, in  seltenereli Fallen lionnen sie ganz fehlen. 
Die Grosse der Fleclien scheint von der Grosse der Tiere abhingig zu 
sein; grosse Exemplare haben grosse Fleclien, lileine Esemplare hahen 
lileine oder gar keine Fleclien. Die Exeinplare ohne Fleclien sind je- 
doch am Aussehen des Propodeum und der Form der Antennen leicht 
wiederzuerkennen. 

Diese Art ist von SACHTLEBEN (1952) eingehend behandelt worden. 
Sie ist ein sehr haufiger Parasit  und sol1 bei einer grosseren Anzahl 
voii Borkenliaferarten leben: Scolgtus ruguloszrs Ratzb., Sc.  pygmaeus 
Fabr., Sc. ratzebzrrgi Jans., Sc ,  scolytas Fabr., Phloeotribrls caucasic~ls  
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Abb. 34. Rhopalicus fufele (\Valk.) 
L. Flugel 3. 
hl. I~lnenseite der Hinterhufte 
S. Yentralansicht des rnan~llichen Gcnitalapparates 

Reitt., Phthorophloens  spinzrlosus Rey., Phloeosinrrs bicolor Brullt!., 
Hylzzrgops glnbratrzs Zelt., H.  pall iafus Gyll., Dezzdrocfonzzs micans  
Kug., Blastophagzzs piniperda L., Polygraphus poligraphus L., P. sub- 
opaczzs Thoms., Dryocoefes  autographus Ratz., D. villosus Fnbr , 
Tnphrorhychus  bicolor Herbst., Xyleborrzs cryptographus  Ratz. Pitg- 
ophthorus  pityogrnphrzs Ratz., Pityogenes chalcograpl~rzs L., P. bistri- 
d e n t a f u s  Eichh., P. bidentatus  Herbst., Ips a c u m i n a f u s  Gyll., I .  sex- 
dentatzrs Boern., I ,  typographus  L., I .  a m i f i n u s  Eichh., I .  cembrne 
Heer., Orthotonzicz~s proximrzs Eichh., 0. laricis Fabr. Zu dieser urn- 
fangreichen Liste von Wirten liann noch Blastophagus m i n o r  Hartg. 
zugefiigt werden. Ausserdem werden Pissodes notafizs Fabr., P. strobi 
Peck. und P.  pini  L. als Wirte  genannt. 

Rhopalicrrs tutele (Walk.) zeigt sich iiber den grossten 'I'eil des Sonl- 



DIE FEINDE DER BORKENKAFER 75 

mers und hat  demnach lteine ausgepragte Schwarmzeit. Die Mannchen 
schlupfen vor den Weibchen und wandern dann  am Schlopfort um- 
her; hier suchen sie nach Weibchen, die in1 Begriff sind, sich heraus- 
zunagen. Entdeclit ein Mannchen ein solches Weibchen, so halt es sich 
an  der betreffenden Stelle auf und bewacht ein Gebiet um das arbei- 
tende Weibchen. Andere, in  die Nahe ltomnlende hlannchen werden 
verjagt, indem das Wache haltende Tier die Fliigel spreizt, dem 
Rivalen entgegenspringt und eine wegstossende Bewegung mit dern 
Icorper ausfiihrt. Ab und zu wird das nagende Weibchen in Augen- 
schein genommen, und wenn dies ein so grosses Loch genagt hat, dass 
es sich ins Freie zwangen ltann, wirft sich das Mannchen uber das 
Weibchen. Bei der Paarung lilettert das hlannchen auf das hveibchen 
und biegt den Hinterliorper derart, dass die Begattung von der Seite 
her  erfolgt. Die Kopulation dauert 8-10 Sekunden. Ich habe beobach- 
tet, v i e  sich ein Weibchen mit 2 hlannchen paarte; bei einer anderen 
Gelegenheit sah  ich, dass ein Weibchen sich mit 3 hIiinnchen paarte. 
dhnliches ist bei anderen Arlen beobachtet worden (KURIR 1944). 
Nach der Kopulation liann das Weibchen sofort mit der Eiablage be- 
ginnen, Im Verlaufe m e h e r  Unters~ichungen iiber die Parasiten der  
Borke~lliafer habe ich mehrfach die Fiihiglieit dieser Tiere, von Bor- 
Iienkafern befallenes Holz aufzuspiiren, studieren ltonnen. So stellte 
es sich heraus, dass Rh. tutele bis zu 400 m uber freies Feld Holz an-  
flog. In diesem Falle handelte es sich urn grosse Exemplare der  Art. 
Dass die Grosse des Parasiten eine rccht grosse Rolle beim Aufsucheq 
des IYirtes spielt, hat  auch S A L ~  (1941) betont. 

Die Art der Eiablage haben ROSENFELD (1919) und HUBAULT (1923) 
ausfiillrlich geschildert. Danach werden die Eier in  die Nahe son  Bor- 
lienliaferlar\en oder -puppen abgelegt. Lov6szu (1941) dagegen teilt 
mit, dass Rhopctlicus trrtele (Walk.) die Wirtslarve zuerst paralysiert 
und dann  das Ei  auf die unbewegliche Larve legt. In der Regel wird 
nur  ein Ei  pro M'irt abgelegt. HCBAULT (1923) erwiihnt, dass er. ln 
einigen Fallen 2 Eier gefunden hat, ohne jedoch sicher feststellen zri 
Iiiinnen, ob sie yon demselben \Teibchen herstannnten. G Y O R ~ I  (1941) 
berichtet, dass er an  einer L a n e  \ on  Ips  typographus  5 Larven van 
Rhopalicrrs fu te le  (IValli.) gefunden hat.  Das Ei  (Abb. 35 E, F) ,  das 
Loviszu (1941) beschrieben hat, ist langoval, weisslich und glatt und 
an  beiden Enden liurz stielforrnig ausgezogen. Nach HUBAULT (1923) 
schlupfen die L a r ~ e n  nach 36 Stunden aus den1 Ei. 

Die Larve ist \ o n  Lov.iszr beschrieben worden (1941). Sie ist irn 
ausgewachsenen Zustand (Abb. 35 G) 4-5 m m  lang, glatt und mit 
ltleinen Harchen versehen, die jedoch nu r  bei sehr starker Vergrosso- 
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Abb. 35. Rhopul~cus  tutele (\Tall; ) 
E. Ei an Borlrenkaferpuppe G. Larve 
F. El H. Rfandibeln der L a n e  

rung zu erliennen sind. Die hlundwerlizeuge (Abb. 33 H )  sind lileiil, 
nnd nur  die Mandibeln sind etwas starker chitinisiert. Die Larye ent- 
wiclielt sich schnell, und nach L o v i s z ~  (1941) k a m  sie im Laufe -con 
4-5 Tagen die Borlienliaferlar\e auffressen uncl fertig entwiclielt 
sein. Die gesarnte Entm-iclilung nimmt 38 bis 45 Tage (ROSCNFI':LD 
1919) oder einen hlonat (HUBAULI 1923) in  Anspruch. G ~ c i n r ~  (1942) 
fiihrte Zuchtversuche im Laboratorium aus und stellte fest, dass die 



DIE FEINDE DER BORKEKKXFER 7 7 

E n t ~ ~ i c l t l u n g  1o1n E i  zur  Imago hei 14-16°C 42-48 'rage, bei 16- 
18°C 30-35 Tage u n d  bei 20--22°C u n d  optimaler rel. Feuch t~ghe i t  
20-27 Tage dauerte.  

Die \'erpuppung erfolgt a n  der Stelle, a n  der die TVir ts lar~e xer- 
zehrt worden ist. Das Puppenstadium dauer t  2-3 \Voehen. 

Auf Grund der  T erhaltnismassig kurzen Entwicklungsdauer Itanx 
die Tl'espe in gilnstigen Somnlern zwei Generationen hahen. In dcr 
IZegel uberwintert  aber die zweite Generation als ausgewachsene L a r l e ,  
nach NUORTF,V\ (1956) gelegentlich auch a15 Puppe.  Ahnliche Ucobach- 
tungen werden I o n  SEITNER (P924), S C H I ~ ~ I T S C H E K  (1930), THALENHORST 
(1949) und  Rosr lut LLD (1919) mitgeteilt. KLIIIISCH (1923) berechnist 
auf der Grundlage theoretischer Oberlegungen noch mclir Generatio- 
nen. Im Folgenden sind die Ton ~ e r s c h i e d e n e n  Autoren angegehenen 
Generationen pro J a h r  zusarllrnengestellt: 
2 Generationen ~ ' U O H T L T  1 (1956) 
2--4 ,, ROSTAI ELD (1919) 
2 , Sc KI:III sc HEK (1930) 
2 ,) SEITXER (1924) 

Das Geschleehterverhalt~lis scheint \erschieden zu sein; in  deli cige- 
nen Beobnchtn~lgen hetrug es 2 9 o : 1 ; , wahrend SUAEI R G  (1930 
4 : 1 angiht. 

In  I i a f ig~ersuchen  in1 Freilancl ergab sic11 fur V'eihchen eine Lr- 
bensdaner \ o n  8-14 Tagcn, frir Xl5nnchen eine solche 1011 3-3 'ra- 
gen. dhnhclle Versuclie sind mit Ancrstc~lrzs dispnris Ihuschli nusgc- 
fulirt n o r d e n  ( ~ e r g l .  I i r  RIR 1944, GYORI I 1941 nnd  C n o s s ~ r i \  1025). 

E s  ist  schner ,  die Bedeutung 1011 Xlwpnlicrrs t u f e l e  (Walk.)  zu be- 
nrteilcn. l c h  habe bei meinen Uniersucllungern so ui~terscl~ieti l icheil  
Befall fcstgestellt, dass s i rh  die Frage h a u m  allgcrnein b e a n t n o ~ t e u  
lasst. h u f  einigen Loltalen \Taren n,tlmlich 30--60 % der Borltenhafer- 
l a r ~ e n  gctotet vorclcn, n u h r e n d  a n  nnderen Stellen n u r  5-10 % he- 
fallen n a r e n .  Auch spielt die Konknrrenz \ o n  andercn Parasite11 unci 
tlas A u f t ~ e t e n  s o n  Hyperparasiten cine relati\ grosse Rolle. Ausserdem 
viulde festgesiellt, dass Eier,  die a n  Borl tcnl iafer lar~en im 1. Stndiunl 
abgdeg: 17. urden, I crliummerte I T e s p m  ohne E i a b l a g e ~  el 1Iiogi.n er- 
gaben. 

Aus Fi:~r;laccl icilt Lo\ i s z ~  (1941) mit, dass Rl~opn l i cus  trrfele 
(\Talk.)  bei Ips  t ypograp1msL .  ein ~ ~ i c h t i g e r  Parasi t  k t ;  bei eincr Lln-  
zahl I o n  Stammen llatte diese JVespe 20- 25 % der  L a n  e n  7 oil Ips 
t ~ ~ f ~ ~ g r c t p I u z s  getotet. EHixso\ (1935) giht die Art als sehr h a u f ~ g  l ~ e i  
Ultruiophugr~s piniperdtx L. a n  (99 % aller Parasi ten) .  Nach NUNBL:(G 
(1030) sind in einem Falle in Polen 84 7; der L a r ~ e n  \ o n  B. piltifl~l'di! 
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Abb. 36. Rhopcdicus brevicornis Thorns. 
A. Weibchen E. Antenne 
B. Vorderansicht des Kopfes F. Propodeurn 
C. Mandibeln G. Stigma 
D. Maxillar- und Lahialpalpus 

L. von X. tutele vernichtet worden. hIeine eigenen Untersuchn~lgeil 
bekraftigen die Angaben yon THALEXHORST (1949), dass die Rinden- 
dicke eine wesentliche Rolle fiir die Eiablage yon Rhopcllicus tutele 
(Walk.) a n  Borltenltaferlarren spielt. Es  ha t  sich nanilich herausge- 
stellt, dass die diclie Rinde von Kiefern und Fichten Blastophngus pini- 
perdu L. und Ips  t g p o g r a p h m  L. gegen diesen Parasiten schiitzt; der 
Prozentsatz getoteter Borlienliaferlar~en ist i n  solchen Stammen sehr 
gering, meist sogar gleich Null. MTirltliche Bedeutung als Parasit  ha t  
Rhopalicns tzrtele (VTalli.) hauptsachlich a n  diinnrindigcnl Holz. hles- 
sungen haben ergeben, dass die Rindendiclie 3 nlin nicht iiberschreiten 
darf - dies ist die grijsste Lange der Legerohre der Il'espe. 

Unter den Feinden des Parasiten sind Eurytorna arctica Thonis. und 
T h a n a s i m u s  f o r ~ n i c a r i ~ z s  L. ( N u o n ~ ~ v a  1 9 5 7 )  zu nennen, auch liiinnen 
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Abb. 37. Rhopalicus brevicornis Thorns. 
H .  Innerlseite der Hinterhiifte 
I. Ventralansicht des mannlichen Genitalapparates 

gelegentlich eierlegende Weibchen von Ameisen iiberwaltigt werden 
( \ ~ ' I C H A ~ I \ R . N  1953). 

Rhopalicus brevicornis Thoms. 1878 
Thornson, Hym. Scand. 5, S. 43, 1878. 

Syn.: Pferomalus neostadiens Ratz., Ichneum. d. Fors:ins. Bd. I, S. 204, 1844. 

Q . Kopf und Thorax nietalliscli glanzend blaugriin. Abdomen blau- 
schwarz his dunliel blauviolett, glanzend. Beine mit Ausnalime der 
basalen Teile der Hiiften rotgelb. Iilauenglieder dunltler. Antennen 
scliwarz, Scapus rotgelb. Fliigelgeader schmutziggelb. 

Kurz und  robust. Kopf (Abb. 36 B)  etwas breiter als der Thorax, 
oberhalb der Antennenbasis scliwach honltav. Antennen (Abb. 36 E)  
13-gliedrig, 11263, unmittelbar oberlialb einer Linie zwisclien tiein 
\'orderrand der Augen eingelenlit. Scapus reicht nicht bis zur  inittle- 
ren Ocelle und ist so lang wie die drei ersten Funiculusglieder zusam- 
men. Funiculusglieder: 1. Glied langer als hreit, die 3 mittleren Glie- 
der quadratisch, die 2 letzten Glieder kiirzer als breit. Rhinarien a11F 
den Funiculusgliedern i n  zwei Reihen angeordnet. RIandibeln und 
Palpen (Abb. 36 C, D ) .  Malarabstand grosser als die Breite des Auges. 
Ocellen i n  eirieni stumpfwinltlig gleichseitigen Dreieck angeordnet. 
Abstand zwischen lateraler Ocelle unci Auge ebenso gross wie z r ~ i s c h e ~ l  
lateraler und medialer Ocelle. Pronoturn liurz und abgerundet. Notauli 
unrollstandig, reichen nur  halbwegs bis zur Basis des Scutellum. 
Scutel lu~n etwas abgeplattet. Propodeum (Abb. 36 F) mit  Plica media 
und Anfang r on Plica lateralis. Sehr tvenige Fiiiibrien. Abclonlen lturz, 
vom 4. Segment a n  lionisch, ebenso lang mie der Thorax. Beine lturz 
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bb. 38. Stellung der Xntcnnen von I\-cibchcn verschiedener Arten hei tlcr Suchc nacli 
\\-irtstieren. 
Linlis: Diriotiscizs ca lcarc~tus  (Thorns.), rechts: I U m p c i l i c ~ ~ ~  breuicornis Thorns. 

und ltriiftig. Hinterhufte iAbb. 37 H ) .  Vorderflugel (Abb. 36 A )  mi: 
I 'osti l~ai;; innlner~ lknger als der Marginalnerv, Stigmalner\ fast  so 
1mg n i e  der RHarginalner~. Stigma (ilhb. 36 G )  langgestrzckt. Spccu- 
luni  ; ; ~ P Q $ $  \o:i der 13asnlzelle n u r  durch eine Haarreihe gclrennt.  

8 . Yo11 gleichern dusselien w e  das  \T'eil)chen, aber mit  rnehr l o t -  
lichem Rletnllglanz. 2 .  Abdominnlseginent mehr  oder i leniger gell,. 
,Iasserdern ist beim b1:rnnchen die Behanrung der Flugel tlichler. 
Genit:ilnpp:uaf s ie l~e  .llab. 35 I. 

I , a n g c  : 1,5-3,0 mm, a 1,2--3,2 m m .  
R l ~ o p l i c r r s  brc:~icorrzis 'I'horns. Itasst sic11 1011 den beicier1 nncleren 

A i l c n  leiclit durch die F o r m  des Propodeurn u n d  die ~ o l l i g  liyal:ne:~ 
Yortlerflrigel untericlleiden. 

Die Art l ~ o i n m t  in ga in  Nordeuropa l o r .  I11 S c h i ~ e d e n  ist  sie T O I J  

ShBne bis 1,appl:md ~ e r b r e i t e t .  
Rlzopnlicrts bj coicornis Thoins.  ist nicht so hauf ig xx ic R;mp:il/cezs 

tr:fele (Il'alh.) . X m  iindet sie a n  dunnrindigern Holz, 7 orwiegend a n  
Kicker. Die ArL ist aus  folgcriden \Yir.ien gezogen 11 o r  den :  I Z y l r u . ~ s p s  
pcillinius Gyll., PI~Ioeosinrrs thuytre Perr. ,  Blastophagrzs ~xlirzor :its, 
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Abb. 39. Rhopalic~zs guttatus Ratzb. 
A. Weibchen D. Antenne 
B. Vorderansicht des Kopfes E. Propodeum 
C. Mandibeln F. Stigma 

Bl. piniperda L., Carphoborrts minimzzs I?., Pityogerzes bidentatrzs 
Herbst., P .  monacensis  Fuchs., P. quadridens  Htg., Orthotomicus  
proximrrs Eichh., Ips  aczrminafzrs Gyll. und I .  anzitinus Eichh. 

Ebenso wie R h .  tutele (Walk.) trifft inan R h ,  brevicornis Thorns. 
iiber den grossten Teil des Sommers an. Die Art ~ e r h a l t  sic11 recht 
trage. Das Geschlechterverhaltnis isl  1 : 1 (vergl. auch NUXBEKG 1930).  

Bei ~ersch iedenen  Gelegenheiten lionnte ich beobachten, auf vielchr 
Weise diese Art nach Stellen zur Eiablage sucht. Die Art der Suclie is1 
von der anderer bei Borlienliafern parasitierender Chalcidien verschie- 
den. Das MTeibchen stobert mit a n  der Spitze abgewinltelten Anten- 
nen (Abb. 3 5 )  umher. l'i'enn es auf eine geeignet erscheinende Steile 
trifft, so sucht es diese Stelle systematisch genau ab, indem es irn 
Ziclizacli hi11 und her  lauft (vergl. Dinotiscrrs calcaraf~rs  (Thorns.) 
S. 9 0 ) .  
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Das E i  isb nicllt beschrieben. Die Eiablagc erfolgt auf die gleiche 
IVeise n i e  hei Rh. tzztelc (Walk.)  

Nach SVOIITI.JA (1957) zeigt sich die Art ah XIitte Juni ,  und cinen 
AIonat spiitcr erscheint die nachste Generation. L a n e  21.6.--9.8, 
P L I ~ ~ C  7.7.-17.8., frischgescliliipfte Imago u n k r  der Rinde 12.7.-17.6. 
Die lelztc TT'espe wurdc a m  31.8. heobachtet. NUOIITLVA ist der Ansicl:!, 
dass 2 Generationen 1 orlcoinmen. 

Rhopalicus guttatus Ratz. 1844 
Rat7eburg, DIC Ichaeum d Forsiini Bd. I, S. 185, 1844. 

Blau, mi! grunern und  xiolettenl Glanz, hcsonders auf den Pleuritcn 
m d  Huften. Antennen mit  gelbbraunem Scapus und d~ln l \c l l -~rau~icm 
Fnniculus.  hI~~ndwerl tzeugc rotbraun. Beinc rotlich gelbhraun, mil  
hlauenl Glanz auf der Aussenseite der \'order-, Xittel- 11nt1 Hinter-  
schenltel; Hintertibien cbenlalls blau metallisch gla~lzend.  ,'iEidonrtin 
mit  t lunkelhrauner Grundfarbe und  blauem Aielallglanz in tier Mitfc 
und hesonders auf den Seiten der Segnlente. Flugel hyalin. F1ugc.i 
geader braun,  lnit d ~ ~ n l t l e m  Fleck a n  dcr Basis der  hlarginalader. 

9. I i u ~ z e  ~incl  robuste Art ( M h .  30 A ) .  Iiopf (Abb. 39 Lt) ebenso 
breit wie dcr Thorax. C l y p e ~ ~ s  (Abh. 39 U )  rnit zne i  Zallnen a m  '\'or- 
dcrrand. hlandibeln (Abb. 39 C ) .  Antenncn (Abh. 30 D )  unmit!elba~. 
unter  einer Lillie durch  die Mitte tier Augen eingelenkt. Scapus rcicht 
nichl bis u l r  medialen Ocelle. Anelli t rans\ers ,  2. Anellus grbsser :ds 
1. Funiculusglieder rnit zwei Reihen von Rliinarien (Abb. 39 D ) .  Ocel- 
lcn licgen fast  i n  einer Linie. Malarabstand fast  cbenso gros3 n i e  die 
I3reite cles Auges. Pronotun1 linrz. Notauli fast  ~ o l l s i a n d i g .  P r o p o d e ~ ~ l n ~  
(Abb. 39 E)  mit  hlittellciste, Plica und  Finilsrien. Stignien r ~ ~ n d - o \ a I  
Abdomen lturz, liurzer als Kopf u n d  Thorax  zusaminen. Flugel mit 
schiitterer Behaarung. Vorderfltigel nlit grossem Speculum praebasale 
und postbasale. hlarginalader l t u r ~ e r  als die Postmarginalader.  Costal- 
zellc init einzelncn langeil Haaren a m  Vorderrand. 

Die von inir  gefangencn Exemplare sind m c h r  bronzegrungcl:lrbt als 
'l'homsons Typexemplare i n  Lund.  

Das Aliinnchen ist nlir unbeltannt. 
Lange:  9 4-5 mm.  
Verbreitung: Deutschland, Schweden, Tschechoslonaliei. Funrl- 

daten ftir die schwedischen Esemplare:  Sltine,  Rinltaby, 9 13.0. 1931; 
Stockholm, 9 22.8. 1946. In cler Sammlung des Eritomologischen Insti- 
lutes der  Unixersitat Lund  2 p Q , ,Lap. in. Hhm." 

Nach dcr  Etiliettierung der  in  Lurid vernahr ten  Esemplarc  zon 
Thornsons Sarnmlung sol1 Rh. grztfatr~s hei Tomicns  ocfodentatrzs -= 
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Ips typographus I,. leben. Dies trifft nahrscheinlicli  nicht zu, deLln die 
seltene Arl is l  sonst n u r  a u s  Pissodes-Arten gezogen worden, \ o r  
allein aus  Pissodes ~ z o f a i ~ z s  F. Icli selbst llabe die Art nus Pissotles 
uulidiroslris Gyll. erlialten. Da es immerhin denlibar ist, dass sic auch 
nls Borlienliiiferparasit auftreten lia1111, ist sie hier init auigenommen 
worden. 

Dinotiscus Ghesq. 194'6 
Ghesquiere, Rev. Zool, no t .  afr. 31, 370, 1946. 

Syn.: Dirlofrls F6rst. (nec Guettard 1770 Term. Polych.), Hyrn. Stud. Hd. 2, S. 66 u.  70. 
185G (praeolik.). 

Iiopf breit, lialbliugelfiirmig. Anienncn 13-gliedrig, 11263, oberllalh 
einer Lillie nvischen den1 Vorderrand der Augen eil lgelc~~lit .  Funi-  
culusglieder liinger als breit, niit 1-ielen, i n  wenigstens 2 unregclmlissi- 
gen Reilien angeordneteri Kl1i:marien. Vorderrand des Clypeus init zwei 
Zahnen oder in  der  JIitte einwiirts gebogen. Beide Rlandibeln init 3 
Ztihnen. Pronoturn mit scht-vachem Rand. Xotauli reichen n u r  halb- 
megs bis z u r  Basis des Sculellum. Propcdeuni liurz, mit  mehr  odcr 
m-eniger deullicher medialer Carinn, Plica 1:lternlis oft durcii eincil 
Sulcus lateralis ersetzt. S'tigineil oval, oft gross. Firnbrien nicllt beson- 
ders zalilreicli. Abdomen langgezogci~, lioniscli. Vorderfliigel niit deut- 
lichein Speculum, Basalzelle hinten offen. Costalzclle init zahlreiclle:~ 
Haaren. Rlarginalader ebenso lang \lie 140stmarginalader oder h i ~ r ~ e r ,  
aber irmner langcr als Stigmalader. Stigma gross untl on ~ a r i i e r e n d e r  
Form.  Beine normal,  Hintertibien mit  1 Sporn. 

Genus Typ: Dinoius  bidrntzllrls Thoins. = Hctrozys  a p o n i m  IT'alli. 
Die Gattung umfasst 5 Arten, von denen 3 in  der  palaearktischcn 

Region ~ o r l i o i n m e n :  Dinotiscus apo~rizls (Walli .) ,  L). calcarrrfzls 
(Thorns.) und  D, enpterrrs (Walk.) .  \'on der  nearlitischen Region 
sind 2 Arten beliannt, namlich D. agrili (Rohn-.) u n d  D. elongatus 
(Ashm.) .  RISBEC (1952) fuhr t  cine Art, Dino fus  seyrigi Risb., a u s  der 
aethiopischen Region auf ;  sie gehort jedoch nicht i n  diese Galtung, 
sondern scheint a m  besten zu Dirhicnus Thorns. oder einer neuen, die- 
ser nahestehenden Gat tuns  zu passen. 

Die drei palaearktischen Arten komnien alle in  Schweden Tor und  
lassen sich nacli der folgendcn Tabelle unterscheiden. 

Q 9 .  
') 1. Clypeus init 2 deutlichen Zahneri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. 

- . Clypeus in der  RIitte n u r  scl1r-r-ach einwarts gehogen . . . . . . . . 3.  
2. Basalzelle und  Speculum n u r  durch 3-4 Haare getrennt. Stigma 

wesentlich breiter als lang. \'orderfliigel tnit einein d~i11lile11 Fleck 
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Abb. 40. Dinotiscus aponius (\Talk.) 
A. \Veibchen C. Antenne 
B. Propodeum D. Vorderansicht des Kopfes 

L I ~ I  das Stigma und einem ebensolchen a m  Parastigma . . . . . . . .  
L).  cdcnrn tus  (Thorns.) 

-. Basalzelle und Speculum deutlich getrennt. Stigma wesentlicli 
langer als breit (schuhformig).  Vorderflugel rnit mehr oder meni- 
ger deutlicller Schattierung beirn Stigma . . . .  D. crponirzs (Walk.)  

3. Basalzelle breit vom Speculum getrcnnt. Stigma \ o n  unterschietl- 
licher Form, von ausgezogen schuhformig bis fast rund, nie von 
einern dunltlen Schatten umgeben . . . . . . . .  D. enpterus  (\ITallt.) 

8 8. 
1. Clypeus init 2 deutlichen Ziihnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 .  

-- . . . . . . . .  . Clypeus in der Mitte nu r  schrvach einwiirts gebogen 3. 
2. Basalzelle hinten offen. Vorderflilgel init einern dunltlen Fleck 

beim Stigma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  D. nponizrs (llTallt ) 
--. Basalzelle hinten durch eine Haarreihe geschlossen. Vorderfliigel 
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tnit eineni dunlilen Fleck beim Stigma u n d  einem ebensolcllen 
beim Parast igma D. calcarntus (Thorns.) 

3. Basalzelle hinten gesclilossen. Vorderfliigel ~ o l l i g  ohne dunltle 
Fleckell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. erzpfer~rs (\\'alli.) 

Dinotiscus aponius (Walk.) 1846, comb.n.1 
Walker, List of the  Specimens of Hymenopterous Insects in the  Collction of the  British 

hIuseum. Par t  I. Chalcidites. S. 315-216, London 1846. 

Syn., D. b iden fu lus  (Thorns.), Hyn.  Scand. Bd 5, S. 19, 1878. 

9 .  Dunlielblau his gniin metallisch gliinzend, Abdonlen sc1lrvaa.z- 
blau-griin. &lundnerltzeuge, Scapus u n d  Beine gelbrot, Schenltel in  
der hlitte mehr  oder weniger dunltler. Unterhalb des Stigma ein du l i l~ -  
ler Flecli, gelegentlich n u r  durch dunltle Schattierung a n g e d e ~ ~ t e t .  
I<lauenglieder dunkel.  

Kopf (Abb. 40 D )  ebenso breit wie der Thorax  oder etwas sclimaler. 
Vorderrand des Clypeus mit  2 deutlichcn Zalinen (Abb. 40 D ) .  hlalar- 
abstand so gross wie die Breite des Auges. Antermen (Xbb. 40 C )  deut- 
lich oberlialh einer Linie zwiscllen den1 Vorderrand der Augen eingc- 
lenlit. 2. Ancllusglied breitcr als das  1. Funiculusglieder wesc.ntlic1~ 
liinger als breit. 1. Funiculusglied liinger als cler Pedicellus. Rllinarien 
zahlreich, i n  drei mchr  oder weniger unregelmiissigen Reillen. Clava 
ltlein, etwas liinger als das  letzte Funiculusglied. Ocellen hilden ein 
slurnpf.lr.inliligvinlilig gleichseitiges Dreieck. Abstand zwischen mcdialer u n d  
lateraler Ocelle deutlicll geringer als z\vischen lateraler Ocelle unit 
Auge (1 : 1,5).  P ronotum mit scllarfeni Rand (Abb. 40 A ) .  Thorax 
langgeslreclib. Propodeurn (Abb. 40 R )  liurz, niit mehr  oder wetiiger 
deutlicher Plica medialis und  lateralis. Stignlen gross, oval. Fimhrie:l 
nicllt besonders zalilreicli, lang. Kopf und  Thorax retiliuliert. Ahdo- 
men langgestrecltt, Itonisch, ebenso lang wie Kopf und  Thorax zusnin- 
men, mit  feiner, schuppenahnlicher Punktierung. Vorderfliigel (Ahh.  
40 A) mit  deutlicliem Speculum, Basalzelle hinten offen. Costalzelle 
niit zalilreiclien ltleinen Hiirchen. Stigma (Abb. 41 E)  gross. Beine 
ziemlich sclilanli. Hinterhiiften auf der Innenseite nlit einer 13orsteil- 
reihe (Ab.11. 41 F) .  

8. Allrilich den1 M7cibchen, aber Basis des Abdonic~ls mii  mehr  
oder weniger deutlicheni gelbein Flecli. Ausserdem sind besonders die 
Hintertibien mehr  oder weniger dunltler. Pronotuni scllarfltantiger 

Bei einem Besuch im Britischen Museum (Nat. Hist.) machte mich Dr. Graham 
darauf aufmerksam, dass \\'alkers Art apon ius  iclentisch mit Oidenfulus (Thoms.) sein 
diirfte. Eine i'berpriifung von Walkers Art bestatigte dies. 



Ahb. 41. Dirmfiscus aponius (Walk.) 
E. Stigma 
F. Innenseite dcr Hintcrhiifte 
G. Ventralansicht des ~niinnlichen Genitalapparates 

und JSasalzelle der Vorderflilgel mit mehr Haaren. I'o~tnlarginaladcr 
elw:~s langer als Jlarginalader. Genitalapparnt siehe Abb. 41 G. 

1,ange: Q 4-6 mm, 8 4--5 111111. 
D.  rrponizrs (nTal1i.) liommt in grossen Teilen Europas Lor. In  Sc l l~w-  

den ist die Art in  Sldnc,  Bleliinge, Sm5land, iiland, iistergijtlanll, 
S6dermanland, Cppland, Norrbotten untl Pite Lappmarli gefunden 
viordeil. Sie ist nicht besonders hanfig und in Scllweden die seltensie 
Art der Gattung. 

In der Literatur werden folgende Arlen als U'irte angegeben: Sco- 
lytrzs rr~grrlosns Ratz., Sc. inrrltistriatus Marsh., Sc.  ratzcbzzrgi Jans.  
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Abb. 12 .  Dir~ot~scus  cnlcctrutus (Thorns.) 
A. IYeihchcn D. Anteane 
B. hlandibelrl E. \-orcleransicht cles Kopfcs 
C. Propodeurn F. Stigma 

und Ngles in~rs  frurcini Panz. Hch hahc die Art aus Hglcs inr~s  Jrnz in i  
Panz. und S c o l y f ~ z s  rcttzehzzrgi Jans.  gezogen. 

D.  nponius (M'alli.) i5t a n  Wirtstiere gebunden, die in Laubbaurne:l 
lehen. Eine Angabe yon GYORFI (1941),  wonach die Art bei BItrstoph((- 
qrls piniperdn L,  lebe~i  sall, diirfte auf falscher Bestimmung ber1111cn. 
Die Biologie isi nicht nahcr be1,annt. ? J r . h & c i ~  giht das Geschleclilev- 
~ e r h n l t n i s  nlit 1 : 1 an. 

Dinotiscus calcaratus (Thorns.) 1878 
Thoinson, H j m .  Scand. Bd 5, S. 40, 1878 (Dtnotus c  ) 

Q . Gr~in-blau met:~lliseh glanzencl. Farbe cles Abdomens ~ e h t  i.1 

blauschnarz dber. Seapus und Beine mit Xusnahme der Hiiften ge!b 
rot, Winterschenliel gelegentlich in der illitte dunliler. Klnuengliecl 
dnnliler. Vorderflligel Init zwei dunlrlen Flecltcn, einer am Stigma nnd  
der andere am Parastigma. 

Diesc Art erinnert an  I ) .  n p o n i m  (\T'alli.), is1 aber etxxas s ~ h l a l ~ l i ~ r  
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Abb. 43. Dinotiscus cnlcuratr~s (Thorns.) 
C. hlandibeln 
D. Innenseite der Hinterhiifte 
E. Stiginalader $ 
F. Antenne $ 
G. hIaxillarpalpus 
H. Ventralansicht cles mannlichen Genitalapparates 

(Abb. 42 A ) .  Kopf (Abb. 42 E)  so breit wie cler Thorax. Clypeus (Abh. 
42 E)  Init 2 Ziihnen. RIandibeln (Abb. 42 B ) .  Antennen (Abb. 42 D )  
unmittelbar oberhalb einer Linie zw-ischen den1 Vorderrand der  Augen 
eingelenlit. Funiculusglieder langer als breit, mit  vielen Rhinarien in  



DIE FEINDE DER BORIIENIIXFER 89 

Abb. 44. Dinofiscus eupter~rs (Walk.) 
A. Weibchen 
B. Propodeum 

C. Xnteane 
D. Yorderansicht des Kopfes 

2-3 unregelmiissigen Reilien. Propodeum (,4bb. 42 C) sehr lc~rrz, wit 
undeutlicher Plica nledialis und dentlichem Sulcus lateralis. Geringere 
Anzahl yon Fimbrien. Stigmen gross, oval. Vorderfliigel niit spiirliche- 
rer und ltiirzerer Behaarung auf der Scheibe. Postmarginalnerv langcr 
als der hlarginalnerv. Stigma (Abb. 42 F und 43 E) vie1 breiter als 
lang. Basalzelle yon1 Speculum nu r  durch 3-4 Haare geirennt. Innen- 
seite dcr Hinterhiifte (Abb. 43 D ) .  

8. ~ l i n l i c h  den1 Weibchen, aber auch Pedicellus rotgelb, die iibri- 
gen Teile der Antennen heller braun und auch die Beine lieller. Abdo- 
men niit breitem gelbem Band nahe der Basis. Aussel'dem ist die Bnsal- 
zelle hinten geschlossen und die Behaarung der Fliigel dichler und 
langer. Distaler Teil der Costalzelle ]nit vielen ltleinen Hiirchen. Stigma 
grijsser als beirn Weibchen, Stignialnerv ltiirzer. (Siehe Ahb. 43 C ,  
F, G, H)  

Das hlannchen ltann bei fliichtiger Betrachtung mit  den1 hlannchen 



I on Rhopalicus bzrlclc (Walk . )  T-crii-echselt -werden, ~mlcrscheidei  sicla 
\ o n  diesern aher deullich durch die F o r m  des Propodeurn, ausserdem 
felllen Basalzelle und  Speculum. 

L i n g e :  9 3,1--6 mm, 8 3,5-4,5 m m .  
6Terbrcitung: England, Finnlancl, Schweden und  Tschec1loslo~vali:~i. 

I n  Schweden ist die Art in den meisten Landschaften \ o n  SltBne bis 
Enpp1:ind gefunden morden. 

Diese Art ist an  Kiefern schr Iidnfig, aber die Frecpcnz dcs Vor- 
ltomnlens Lann recht s tark \ o n  kolial zu L o l d  rariieren. Sic sol1 hci 
Ulusr'oph.rps piniptrda L., BI. minor  Har t .  und I p s  a c r ~ m ~ r m f r ~ s  Gy11. 
parnsitieren. Uber die Lcbcnsiaeise scheint nicht \ icl  helcaimt zu sein. 
Dic Tiere lcben in1 glcichcu Biolop n i e  RI7o;)criicm krtcbe (Tl'alli.). Bei 
S t t~d ien  in1 Frciland stelllc es sicla heraus,  dass die Iiopnlation 6--9 
Seltunden und  die Eiahlage 4 6 i \ I i n ~ l e n  d:iuert. \Vie d ~ e  meisten bei 
B o r i t e n l d e r n  parasitierenden Arten hal t  dxs Weibchen beim Suclie:~ 
die Antennen fast  senkrecht nach unten ( ~ e r g l .  Abh. 38 und  Rfioptrli- 
cus  hrevicornis (Thorns.) S. 81). 

Whhrend der Suche nach R'irtstiercn sind die Weibchcn recht 
aggressiv und  ~ e r f r e i h e n  oft anderc TVespen (\en$. E. crrcticn Tlloms. 
S. 3 8 ) .  

Dinotiscus eelpierus (Walk.) 1836, cornb.ii.l 

\Talker, Ent.  Mag. 3, 482, 1836 (Pteromal~zs  ea~i fer lrs  Walk.) 

Syn.: Pteromcilus tlimiilicifus \Yalliel., Ent .  Mag. 4,  12, 1737- syn. 11. 

D i n o f ~ l s  capi iaf is  Forster, Beitr. LIonogr. Pterom., S. 21, 1541 (TJferomal~zs  c.); syn. n. 

Pleromal~zs lanceolafus Ralz., Ichn. d. Forstins. 11, S. 201, 1548. 

D i n o f n s  clypealis Thoms., Hym. Scan. V. S. 40, 1878. 

9 . 13laugriin metallisch g l a n ~ e n ~ d ,  Abdomen schi~arz1)lair-grhin gllin- 
zcnd. Scapns, PPedicellus, hlundwerlizeuge und Beine gelbrot. Scapus, 
Pedicellus untl Sclienltel ltijnnen gelegentlich mehr  oder weniger gc- 
scli\viirzt sein. Hiiften von gleichcr Farbe  v i e  cler Iiorper. Fliigelgciidcr 
schm~~tziggell , ,  auf rlen Hinterfliigeln etn-as blasser. 

IAanggestreclite Art (Abh. 44 A ) .  Vorderrand des CIypeus (Ahb.  
34 A )  in der Nilte sehwach einwiirts gcbogen. Mandiheln ( A l ~ b .  45 9.:). 
Anellttsglieder gleichgross. Funiculusglieder langer als breit (Bhb .  
44 C ) ,  mit  wenigcn Rhinarien in zwei unregelmiissigen Reihen. I'ropo- 
tlelmi ( A b h .  44 B)  mit  Plica medialis und  Sulcus lateralis. Slign1.3n 
gross, m-e~nige Fimbrien. Vorderfliigel mit offener Basalzellc und offil- 

I)  Auch hier verdanke ich Dr. Graham den Hinweis auf die ~ e r m u t e t e  Synonyinie mit 
D .  cc~pi taf is  Forst. 
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Abh. 43. Dinotiscus eupferns (\Talk.) 
C. Stigmalader 
D. Innenseite der Hinterhiif te 
E. Mandibeln 
F. Tcntralansicht des miinnlichen Genitalapparates 

nem Speculum. Stigma (Abh. 45 C )  \ o n  unterschiedlicher Foim, aber 
lneist langer als breit. Hinterhuften (Abb. 45 I)) mlt einzelne~l grosse- 
I en Uorsten. 

8. Yon ahnlichern Aussehen mie das Weibchen, aber mit einem 
gelbcn Fleck an der Basis des Abdomens. Ansserdem ist die Farbung 
des Scnpus und der Beine blasser und die Basalzelle hinten gesclilos- 
sen. Genitalapparat siehe Abb. 45 F .  

Lange: 9 2,O-5,5 111n1, 8 l,7-3,9 mm. 
L ) .  errpterzrs (\Valli.) lasst sich \on  den beiden anderen Dizzotiscrts- 



Abb. 46. Dinotiscus euprerus (Walk.) 
C. 1\Iandibeln der Larve in1 letzten Sladiu~n 
D. Dorsalansicht der Puppe 
G. Lateralansicht der Puppe 

Arten leiclit dadurch unterscheiden, dass auf den Vorderfliigeln jede 
Andeutung von dunklcn Flecken fehlt. 

Die Art ist iiber den grossten Teil \ on  Europa verbreilet. In  Scl l \~e-  
den k t  sie von SIGuie bis Lappland gefunden norden.  

D. eupterrzs (\\'all<.) ist hiiufig und an  Wirte  gebnnden, die a ! ~  
Nadelbiiumen leben. Die in  der Literatur angegebenen II'irtstiere \on 
Laubbiiumen sind vermutlich auf Grund falscher Bestimmung aufge- 
fiihrt worden. Die folgende Liste I o n  Wirten ist nach der Literatur 
zusainmengestellt : Scolgtus scolgt~zs Febr. ifalsch bestinnnt?),  Sc. 
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rafzebrrrgi Jans .  (falsch best immt?) ,  Phthorophloeus  s p i n u l o s m  Rey., 
P o l g g r u p l ~ m  poligraphus L., P.  punc f i f rons  Thorns., P.  srzbopacrrs 
'l'homs., Crgphulrrs abietis Ralz., Cr. picene Ratz., Cr. saltunrius Weise, 
Pityophtlzorns micrograplzns L., P. przbescens hIarsh., Plt!yogenes bi- 
dentatus  Herbst., P.  bistridenttrtizs Eichh., P.  chnlcographrrs I,., d ' .  
n~orzacensis Fuchs, Drgocoetes nutogrnphrrs Ratz. und  Pityoli iei l~t-s 
spinidens Reitt. Ausserdem wird die Art als Hyperparasit  yon Dcndro- 
soter nzidderzdorfii Ratz. erwahnt  (THALENHORST i n  SACHTLEDI:~  1952) .  

D. eupterris (\lTalli.) erscheint schon in1 Jun i .  Die Art scheint die 
Fichte dcr  Kiefer \orzuziehen. Nach NUOI~TLVA (1966, 1957) treten 
zwei Generationen auf,  die uberwinterung erfolgt i m  Lar\enstatl iuui.  
E s  wurde ein Geschlechterverhiiltnis \ o n  2 : 1 festgestellt. 

Die Larve ist de r  r o n  Rhopalicrrs tzrtele (Walli.) ahnlich, aber  die 
Spitze der ?tlandibeln (Abb. 46 C) ist  mehr  pfriemformig. 

An der Puppe  (Abb. 46 D, G) lassen sich lieine besonderen Eigen- 
tiinllichlteiten unterscheiden. 

Rhaphitelus Walk. 1834 
Walker, Ent.  Mag. 2, S. 168 u. 178, 1834. 

Syn.: Stglocerus Rats., Ichn. d .  Forstins. I, S. 207, 1844. 

Sforfhggocerus Ratz., ihid. 11, S. 208, 1848. 

Rhnphidotelus Agassiz, Xomencl. Zool., Index Univ. S. 932, 1846. 

Kopf breiter als Thorax. Antennen, 1127 ( Q ) und  11263 ( 8 ), ober- 
halb einer Linie zwischen dern Vorder ra~ ld  der  Augen eingelenlit. Beim 
Li'eibchen sind die Antennen liurz, mit  n u r  7 Funiculusgliedern und 
einem Stylus, Clava fehlt. Dagegen haben die Mannchen normaler- 
weise 13-gliedrige Antennen. Beide hlandibeln mit 3 Ziihnen. Vorder- 
rand des Clypeus gerade. Prothorax mit  deutlichem Collare. Notauli 
unvollstandig. Propodeurn lang, mit  in der  Mitte unterbrochener mc- 
dialer Carina. Plica und  Ansatz zn Nucha Itommen vor. Stigmen lilein, 
oval. \Venige Fimbricn. Abdomen liurz, ovallionisch. Hintertibien mit 
1 Sporn. Basalabschnitt der Vorderfliigel liahl. Costalzelle n u r  a m  
Vorderrand u n d  distal mi t  einzelnen Haaren. Marginalader Iiurz u11d 
breit, liiirzer als Postmarginalader.  Stigma von norinaler Grijsse. 

Genus Typ:  R.  nzncrzlatrrs Walli. 
Die Gattung ist  in  der palaearlitischen Region durch zwei Arten 

vertreten, R. nlacrrlat~rs Walli. ~ i n d  R. ladenbergi (Ratz.) .  Die weitver- 
breitele Art R .  m a c u l a f u s  MTalli. l iom~il t  auch i n  der  nearlitischen und 
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Abb. 47. Rhccphlfelus macnlafus  \Talk. 
D. R'ei'eibchen G. Antenne 
E .  3Ianr11beln H. Vorderansicht dcs Kopfes 
I?. Propodeurn I. Stigma 

neotropischen Region vor. R. Ioderzbc~~gi ist i n  Sch\veden nicht gefun- 
den worden. 

Q . Metallisch griinblau, mit  gelben Beinen. HiiCten, Schenltel u11d 
'l'ibien der  Hinterbeine m i l  mehr  oder ~17eniger brauneul Anstrich. 

Rhaphitelus maculatus Walk. 1834 

Walker, Ent .  ;\Zag. 2, 179 (S), 1834. 

Syn.: Pteromalrrs srrbulifer Forst., Beitr. Nonogr. Pterom., S. 30. 1841. 

Rhaphidotelus m a c f d a f u s  Forst., H y m .  Stud., 2, S. 62, 1856. 

I<lauenglieder braun.  Scapus und  Pedicellus auf der Ventralscite gellj, 
Rest der Antennen schwarzbrnun. Die glasklarell Fliigel habell einen 
braunen Fleck unter  der hlarginalader in1 Vorderfliigel. hlarginalndcr 
und Stigma braun.  

Kopf (Abb. 47 H )  breiter als der Thorax. Antennen (Abh. 47 GI ,  
1127 (ziihlt m a n  den Stylns mit, ist  die Antennenforrnel 11281, ober- 
halh einer Linie zwischen den1 Vorderrand der Augen eil~gelenlit. 
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Abb. 48. RhapAitelns muculatus Walk. (D-F nach RCSSO) 
D. Dorsal-, Lateral- uncl Ventralansicht einer ausgewachsenen Larve 
E. Dorsal-, Lateral- und Ventralansicht eincr Puppe 
F.  E i  (links), frischgeschlupfte Larve (rechts) und Antenne einer frischgeschlupf- 

ten Larve (Mitte unten) 
G. Nandibeln 
H. Stigrnalader 
I. An teme$  
J. I~menseite der Hinterhiifte 
I<. Ventralansicht des rnannlichen Genitalapparatcs 

Scapus fast  so lang wie die ersten 5 Funiculnsglieder zusalumen. 2. 
Anellus breiter a ls  der 1. Das letzte Funiculusglied triigt einen etwas 



gebogenen Stylus. LVenige Hhinarien, auf jcdem Glied in  einer Reihe 
angeordnet. hfandibeln (Abb. 47 E )  mit  3 Zihnen.  Vorderrand des 
Clypeus gerade (Abb. 47 H ) .  Nalarabmstand ebenso gross \vie die Breite 
des Auges. Prothorax mit abgesetztem Collare. Notauli unvollstiindig. 
Punlttierung siehe Abb. 47 D. Propodeum lang, mit medialer Carinn, 
die in der bfitte verschwindet (Abb. 47 F ) .  Plica unr-ollstandig, teil- 
weise durch einen Sulcus lateralis ersetzt. Nucha angedeutet. Stigmcn 
klein,, oval; wenige Fimbrien. Abdomen langoval. Hintertihien mit 2 
Sporen. Hinterhiiften (Abb. 48 J )  mit  einer apiltalen Borstenreihc. 
Basalabschnitt der Vordcrfliigel kahl. Spcculum durch eine Reihe spar- 
licher Borsten angedeutet. Costalzelle a m  Vorderrand und distal rnit 
einzelnen Haaren. Marginalader verdicltt, ungefahr ebenso lang \vie 
Stigmalader. Postmarginalader langer als Marginalader. Stigma siehe 
Abb. 47 I und 48 H. 

8 .  dllnlich dem Weibchen, aber Antennenformel 11263 (Abb. 48 I ) .  
hfandibeln (Abb. 48 G ) .  Genitalapparat siehe Abb. 48 I<. 

Lange: 9 2-3 mm, 1,7-2,s mm. 
Die Art ist weitverbreitet. Ih r  Vorltommen wird nlit England, Dane- 

mark,  Franltreich, Italien, Polen, Rurnanien, Russland, Scliweiz, 
Schweden, der Tschechoslowaltei und Deutschland angegeben, ausser- 
den1 kolnnlt sie in  U.S.A. und Argentinien vor. In  Schweden ist sie in 
Sltsne, Bleltinge und auf Oland gefunden worden. 

R. macnlafrrs Walk. scheint a n  Borkenliafer gebunden zu sein, die 
a n  Laubbiiumen leben. Folgende Wirtstiere werden genannt: Scolgfzzs 
rugzrlosrrs Ratz., Hglesinrzs frcrxini Panz., H .  foranio Bern., Chaefopfe-  
l ius u e s f i f u s  Rey., Phloeofribzrs scarabaeoides (Bern.), Scolgfus  a ~ n g y -  
dali Guer., Sc .  mal i  Bechst., Sc. i n u l f i s f r i a f u s  Marsh., Hypoborus ficrls 
Er. Aus U.S.A.  werden folgende Arten als Wirte  gemeldet: ~IIagdalis 
armicollis (Say.), Jrlagdalis sp. und  Pissodes sirobi (Peck.).  

Russo (1938-39) hat  die Lebensweise dieser Art niiher studiert. 
E r  beobachtetc R.  macr~lafrzs Walk. als Parasit von Phloeofribzrs scara- 
baeoides (Bern.).  Das Ei ist (Abb. 48 F) milchigweiss mit Perlmutt- 
glanz, oval und  s c h ~ ~ a c h  gebogen. Xach Russo ha t  es feine, runzlige 
Miltrosli~ilptur. E r  gibt auch eine genaue Beschreibung des ersten 
Larvenstadiums (Abb. 48 F)  und der ausgewachsenen Larve (Abb. 
48 D) .  Ebenso ist die Puppe abgebildet und beschrieben (,4bb. 48 E ) .  

Ausserdem teilt Russo mit, dass die Wespen iin Friilijahr erschei- 
nen und a n  Oli~enzweigen Jagd auf  BorltenltBfer machen. I':inen 'Tag 
nach der Eiablage schliipft die kleine Larve, und die ganze Entwic1;- 
lung soll etwa 20 Tage in  Anspruch nehmen. E r  gibt an, dass R. intrcn- 
latrrs Walk.  es bis auf 5-7 Gen8erntionen pro J ah r  bringen soll. 
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Metacolus Forst. 1856 
Forster, Hym. Stud. Bd. 2, S. 65 u. 70, 1856. 

Kopf etwas breiter als hoch. Antennen unmittelbar oberhalb einer 
Linie zwischen dem Vorderrand der Augen eingelenlit. Vorderraud 
des Clypeus i n  der Mitte ausgeschnitten. Pronotum gross, ohne Rand. 
Thorax etwas abgeplattet. Propodeum ohne Leisten, fast vollig glatt. 
Basalzelle und Speculum im Vorderfliigel durch eine Reihe sparlicher 
Haare getrennt. hIarginalader recht lturz und verdickt, ebenso lang 
wie Postmarginalader. Vorder- und Hinterschenkel etwas verdickt. 

Genus Typ : Mefacolus  rrnifasciatus Thorns. 
Zwei Arten der Gattung Metacolus liommen in  der palaearktischen 

Region vor: Metacolus unifasciatus Thoms. und  31. varicolor (Forst.)  
Von der nearlitischen Region sind ebenfalls zwei Arten beliannt, nam- 
lich M .  bifasciatns Girlt. und ill. fasciatus Girlt. Soweit rnan weiss, 
parasitieren alle Arten bei Borltenltafern. Die beiden palaearktischen 
Arten konlmen auch in  Schweden vor. Sie lassen sich mit  Hilfe der 
folgenden Tabelle unterscheiden. 

1. Vorderfliigel bei der Marginalader mit  liraftigern, transversalern 
Fleck, der iiber den halben Fliigel reicht. A I .  ~zni fasciat~rs  T h o n ~ s .  

-. Vorderfliigei vollig durchscheinend Jl. vuricolor (Forst.) 

Metacolus unifasciatus Thoms. 
Thomson, Hym. Scand. Bd. 5, S. 36, 1878. 

(Forster, Hym. Stud. 2, S. 65, 1856; sine descr.). 

9 .  Kopf und  Thorax griinblau glanzend, hIesothorax mit  eingespreng- 
tern Rot. Propodeum und Basis des Abdomens glanzend violettblau. 
Die iibrigen Teile des Abdonle~ls matter schwarzblau. Pleuriten griin- 
lich. Scapus gelbrot, Pedicellus dunliler gelbrot, Rest der Antennen 
braunschwarz, Spitze der Clava heller. Beine: Vorderbeine hell rot- 
braun, Schenliel mit  metallisch griinen Spritzern, Klauen dnnliel. Mit- 
telbeine von gleicher Farbe \vie die Vorderbeine. Hinterbeine rothraun, 
Hiiftea blaugriin-violett. Fliigelgeader gelbrot. Ein grosser dunliler 
Fleck von der Breite der hfarginalader zieht sich in  einem Bogen von 
der Basis der Stigmalader iiber den halben Fliigel. Dieser Fleclc l i m n  
jedoch variieren und  bei bleinen Exernplaren s tark in  der Grosse redu- 
ziert und diffus sein. 

Kopf (Abb. 49 D)  liaum breiter als der  Thorax. Antennen (Abb. 
49 B)  13-gliedrig, 11263, i n  der Mitte des Gesichts eingelenlit. Ober- 
halb der Antennenbasis eine schwache Vertiefung, unmittelbar vor 
der medialen Ocelle eine lileine Furche. Pedicellus ebenso lang \vie 
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Abb. 49. Metacolus unifusciatus Thoms. 
A. Weihchen D. Vorderansicht des Kopfes 
B. Antenne E. Stigma 
C. Propodeum 

das 1. Funiculusglied. RIalarahstand halb so gross wie die Lange des 
Auges oder grosser. Abstand zwischen deu Ocellen so gross wie der 
Abstand zwischen lateraler Ocelle und Auge. Pronoturn liurz, ohne 
abgesetzten Rand, abgerundet. Notauli vorne deutlich, nach hinten un-  
deutlicher werdend, reichen nur  halbwegs zur  Basis des Scutellum. 
Propodeuin (Abb. 49 C )  fast ganz glatt. Stigmen nahezu rund.  Thorax 
und Ropf retikuliert, etwas feiner auf den Axillen, auf dern Scutelluln 
RIaschen mehr in  die Lange gezogen. Abdomen ebcnso lang wie Kopf 
und Thorax zusammen, mit schuppenformiger Punktierung. 1. Tarsen- 
glied der Hinterbeine so lang wie die beiden nachsten Tarsenglieder 
zusammen. Innenseite der Hinterhiifte (Abb. 50 E) .  Vorderfliigel (Abb. 
49 A) mit zahlreichen feinen Harchen a m  Vorderrand der Costalzelle. 
Basalzelle und Speculum deutlich. Marginalnerv verdiclit, doppelt so 
lang wie die Postmarginalader. Stigmalader (Abb. 49 E)  ebenso lang 
wie die Postmarginalader. Schiittere Behaarung auf der Scheibe. 

8. Von gleichem A ~ ~ s s e h e n  \vie das Weibchen, doch ist das 2. untl 
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Abb. 50. Metacolus unifasciutus Thoms. 
E.  Innenseite cler Hinterhufte 
F. Stigma 
G. Ventralansicht des mannlichen Gcnitalapparates 

3. Abdominalsegment gelbbraun. Stigma und Genitalapparat siehe 
Abb. 50 F, G. 

Lange: q 2,7-4,2 mm, 2,7-3,5 mm. 
Die Art ist in Europa i n  Finnland, Italien, Norwegen, Russlantf, 

Schweden, Spanien und  der Tschechoslo\valiei gefunden worden. In 
Schweden ist sie von Sltine bis zur Baunigrenze in Lappland ver- 
breitet. 

JIetacolus unifasciatus Thoms. ist  eine haufige Art. Sie lebt bei aus- 
gepragten Kieferninsekten und parasitiert Hlastophagus m i n o r  Hart., 
Ips acuminatzzs Gyll. und  Pifyogenes  quadridens  Hart.  In  der Literatur 
werden ausserdem als Wirte  genannt Phloeosinzzs serrifer Egg., Mag- 
dalis m e m n o n i a  Gy11. und  Pissodes nofafzzs  F. sowie Blastophagus pirzi- 
perda L. 

Diese Art bewegt sich auf charabteristische Weise: beiin Uinher- 
wandern auf der Rinde schlagen die Wespen nlit lturzen Intervallen 
flatternd mit den Fliigeln. Die Art ist vor allem in Norrland hiiufig. 
Die Kopulation dauert 9-11 Seltunden. Es  scheint nur  eine Genera- 
tion vorzultommen. 
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Abb. 51. Mefacolus varicolor (Forst.) 
A. Weibchen E. Propodeu~n 
B. hIandibelri F.  Stigmalader 
C. hlaxillar- und Labialpalpus G. Vorderansicht des Kopfes 
D. Antenne 

Metacolus varicolor (Forst.) 1878 
Forster, Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. 35, 44, 18'78 (Pferosema varicoloj). 

Syn.: Mefacolus aulloi Merc., Rev. d. Fitopat., 2-3 (1924-25), 25, 1926. 

9 .  Blaugriin-vi~lett metallisch gliinzend. Propodeum, Hiiften und 
Abdomen blauviolett glanzend. Scapus und Beine rnit Ausnahme der 
Hiiften rotgelb, Schenltel mit schwacher blauvioletter T6nung. Klauen- 
glieder dunkler. Pedicellus dunliel rotbraun. Anelli, Funiculus und 
Clava schwarzbraun. Fliigelgeader gelbbraun. 

Antennen (Abb. 51 D)  oberhalb einer Linie zwischen dem Vorder- 
rand der Augen eingelenlit, 13-gliedrig, 11263; Clava nicht deutlich 
abgesetzt, Funiculusglieder nehmen a n  Breite zu, letztes Funiculus- 
glied ebenso breit wie Clava. Scapus reicht nicht bis zur mittleren 
Ocelle. Pedicellus langer als das 1. Funiculusglied. 2. Anellus breiter 
als der 1. Rhinarien wenige, i n  einer Reihe angeordnet, Malarabstand 
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Abb. 52. Metacolus uaricolor (Forst.) 
A. Vorderbein C. Hinterbein 
B. Mittelbein D. Innenseite der Hinterhiifte 

liiirzer als die Breite des Auges. Beide hlandibeln mit 3 Ziihnen. Cly- 
peus (Abb. 51 G )  in  der Mitte eingeschnitten. hlandibeln und Palpen 
siehe 4bb .  51 B, C. Pronotum abgerundet, ohne besonders abgesetzten 
Kand. Nolauli reichen n u r  halbwegs bis zur  Basis des S c ~ ~ t e l l u m .  Post- 
scutellum deutlich. Propodeurn (Abb. 51 E) glatt und ohne Plica. 
Stignlen oval, nahe dem Vorderrand. Einzelne F i~nbr ien .  Thorax mit 
netzmaschiger Sltulptur; auf dern Scutellurn sind die hlaschen in die 
Lange gezogen, was der Skulptur ein abweichendes Aussehen gibt. 
Abdomen (Abb. 51 A )  liiirzer als der Thorax. Vorderfliigel (Abb. 
51 A )  mit offener Basalzelle, Speculum yon dieser nu r  durch eine aus 
wenigen Borsten bestehende Keihe getrennt. Costalzelle mit wenigen 
Haaren. hfarginalnerv breit und lturz. Postmarginalnerv schrnal und 
ebenso lang wie hlarginalnerv. Stigmalnerv siehe Abb. 51 F. Hinter- 
hiiften (Abb. 52 D)  a n  der  Spitze mit  einer Borstenreihe. Hinterschie- 
nen mit 1 Sporn. Vorder-, Mittel- und Hinterbein siehe Abb. 52 
A, B, C. 
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8. dhnel t  den1 Weibchen, aber 2. und 3. Abdolllillalseglne~lt mehr 
oder weniger gelblich; Hintersclienliel und Hintertibien dunliler. 

Lange: o 2,2-3,2 nim, 8 2,l-3,O mm.  
Die Art ist ursprunglich yon Deutschland beschrieben worden. IVei- 

tere Funde liegen aus  Finnland, Jugoslawien, Sorwegen, Polen, Spa- 
nien, Scllweden und der Tschechoslo~valtei vor. I n  Schweden ist sie 
i n  Sliine, Ostergotland, Narke, Sodermanland, Uppland, Medelpad, 
Jamtland, Vasterbotten, Norrbotten und Lule Lappmarli gefunder: 
worden und diirfte iiber ganz Scliweden verbreitet sein. 

JI .  uaricolor (Fiirst.) ist  nicht a ls  besonders haufig anzusehen und 
befallt solclle Borlienkafer, die a n  diinnrindigen Teilen \ on  Kiefern 
leben. Die Art ist aus Pifyogenes  bidentatus Herbst. und P. qnadridens 
Hart.  gezogen worden. Die ersten Wespen pflegen im J u n i  zu erschei- 
nen. Sie treiben sich auf Kiefernzopfen herum, die nach Einschlagen 
liegen geblieben sind. Dabei verhalten sie sich wie LIIetacolrzs rzni- 
fasciatus Thorns.: Die mTespe lauft ein Stiiclichen, bleibt stehen, 
flattert einige Male mit  den Fliigeln, lauft ein Stiicltchen weiter und 
flattert dann  wieder mit  den Fliigeln. Die Eier werden durch die Rinde 
hindurch abgelegt. Nach meinen Beobachtungen scheint in  Scllneden 
jahrlich nu r  eine Generation ~orzu l iommen.  Die Tiere ubervintern iin 
Larvenstadium. 

Cheiropachus Westw. 1828 
Westwood, 2001. Jour. d l ,  23, 1828. 

Syn.: Pnchychirus  Agassiz, l\;omencl. Zool. Index Univ., S. 777, 1846. 

Cheiropachys  Haliday, Ent.  Mag. 1, 268, 1833. Emend. 

Chiropachgs Vollenhoven, Schetsen Hym. Bd. 3, T. 10, 1871. Emen. 

Tropidogasfra  Ashm., Nem. Carnegie Mus. Bd. 1, S. 323, 1904. 

Antennen 13-gliedrig, 11263, unlnittelbar oberhalb einer Linie 
zwischen dem Vorderrand der Augen eingelenlit. Scapus reicht his zur 
rnittleren Ocelle oder dariiber hinaus. Clava ltlein, Funiculusglieder 
ebenso lang wie breit oder langer. Pronotum transvers. Notauli reichen 
halbwegs his zum Vorderrand des Scutellum. Propodeurn lturz, mit  
Mittelleiste. Stigrnen oval, nahe dem Vorderrand. Abdomen liurz und  
lionisch. Vorderfliigel nlit grossem Speculum und dunlilen Fleclter?. 
Stigmalader ebenso lang wie RIarginal- und Postmarginalader. Vorder- 
schenliel verdiclit, distal auf der Unterseite ausgeschnitten, mit einem 
mehr oder weniger deutlichen Zahn. Vorletztes Ahdominalseynlent 
beim hfannchen mit zahlreichen liurzen, schwarzen Borsten. 

Die Gattung ha t  viele Merlimale gemeinsam mit  Lycisca Spin. 
(C leonymidae) ,  wie den Ausschnitt distal auf der Unterseite der Vor- 
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derschenkel und die Beborstung auf dern \orletden Abdomi~ialsegme~~t 
des hlanachens. Sie unterscheidet sich aber dentlich durch die 13 A n -  
tennenglieder anstatt 11 \vie bei Lycisca nnd das transverse Pronotam, 
das bei Lgcisca Ianger als breit ist. 

Genus Typ: Sphex colon L. Xonobasisch. 
In der palaearlitischen Region liommt nur  eine Art, Cheiroptrchrrs 

colon (L.) ,  vor, die iiber die ganze Region verbreitet ist. In Amerilia ist 
die Gattung durch 4 Arten ~ e r t r e t e n :  Cheiropachus arizonerzsis 
(Ashm.), C. brunneri Cra\~f . ,  C. colon (L.)  und C. obscrrripes Brues. 
Alle Arten init Ausnahine von C. brunneri sind als Parasiten von Bos- 
lienliafern beliannt; C. brunneri ist aus I-'issodes sp. gezogen svorden. 
Zwei Arten sind aus Afrilia beschrieben worden: C. genzralis Wallier 
(Port Natal) und C. bekiliensis Risbec (hladagaskar); diese Arten 
diirften jedorh anderen Gattungen angehoren. 

Cheiropachus colon L. 1758 
LinnC, Syst. Nat.  Ed.  10, S. 571, 1758. 

Syn.: Cynips  tripunctata Fourcroy, En t .  Paris 2, S. 389. 1785. 

Ichneumon qucidram Fahricius-hlant. Insect. 1, S. 270, 1787. 

Pteromalus bimaculafus Swederus, Svenslr. Vet. Xlcad. Handl. 16, 222, 1795. 

Cleongmus maculipennis  Curtis, Brit. Ent.  1, 194, 1827. 

Cheiropnchns quadrum \Testwood, Zool. Journ. 4, 25, 1828. 

Pteromalus bicaliginosus Ratz., Ichn. d .  Forstins. 1, S. 190, 1844. 
" binaeuius Ratz., ibid., S. 191, 1844. 
" binimbus Ratz., ibid., S .  191, 1844. 
" binubeculatus Ratz., ihid., S .  191, 1844. 

Pachgchirus quadrum Forster, Hym. Stud. 2, S. 50, 1856. 

Cheiropachus colon Thornson, H y m  Scand. 5, S. 33, 1878. 

Grunblau metallisch glanzend. Abdomen sch~varzblau mit gri'ineii 
und roten Spritzern. Scapus rotbraun. Vorderbeine mit Ausnahme der 
Huften mehr oder weniger rotbraun, Schenliel dunlielbraun. Mittel- 
beine mit Ausnahme der Huften dunliel rotbraun, Knie und Tarsen 
ausser dem Klauenglied gelbrot. Hinterbeine von gleicher Farbe v i e  
die Mibtelbeine. Fliigelgeader schmutziggelb, Vorderfliigel mit dunli- 
lem Fleck unrnittelbar vor der Basis der Marginalader und einem 
grosseren dunlilen Flecli von mehr als der halben Breite der Post- 
marginalader in einern schwachen Bogen zur Fliigelmitte. Korper nlit 
verstreuten .ic-eissen Haaren, besondem auf der unteren Halfte des 
Gesichts. 

9. Iiopf (Abb. 53 J )  transvers. Malarabstand so gross wie die 
Breite des Auges. Augen gross, Ianglich. Vorderrand des Clypeus ge- 



Abh. 53. Cheiropachys colon (L.) 
E. Weibchen H. Propodeurn 
F. Mandibeln I. hntenne 
I<. Stigma J. Vorderansicht des Kopfes 

rade (Abb. 53 J ) .  Xbstand zwischen den Ocellen ebenso gross \vie der 
Abstand zwischen der lateralen Ocelle und dem Auge. Antennen 13- 
gliedrig (Abb. 53 I ) ,  11263, mitten im Gesicht eingelenlit. Scapus reicht 
wenigstens bis zu der  mittleren Ocelle. Pedicellus so lang \vie das 
1. Funiculusglied. Clava liurz, etwas liinger als da s  letzte Funiculus- 
glied. Khinarien iiber die Glieder verstreut. Mandibeln und Palpen 
siehe Abb. 53 F, G. Pronoturn kurz, vorne steil abfaIlend. Postscu- 
tellum deutlich. Propodeurn (Abb. 53 H)  rnit Mittelleiste, Sulcus late- 
ralis deutlich halb so lang wie das Propodeum, Stigmen Ianglich und 
nahe a m  Vorderrand gelegen. Callus rnit einzelnen langen Fimbrien. 
Kopf rnit netzmaschiger Struktur,  unterer Teil des Gesichts init ver- 
streuten, grosseren, flachen Punliten. Thorax retikuliert, die grossten 
Maschen auf dein vorderen Teil des Mesoscutum. Abdomen etwas 
Ianger als der Thorax. Beine rnit verdickten Schenlieln. Vorderbeine 
(Abb. 54 D )  ventral ausgeschnitten. Hinterschienen (Abb. 54 D )  mit  
2 Sporen. Erstes Glied des Hintertarsus so lang wie die anderen Tar- 
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senglieder zusammen. Hinterhiifte siehe Abb. 54 F. Vorderfliigel (Abb. 
63 E) mit grossem Speculum. Costalzelle mit  einigen Haarreihen. Mar- 
ginalader ebenso lang wie die Stigmalader und liiirzer als die Post- 
~narginalader.  Stigma (Abb. 53 I<) gross. Behaarung der Fliigel nicht 
besonders diclit, Haare verhaltnisrniissig lang. 

Die Fliigelfleclren lionnen in  Grosse und  Deutlichlteit variieren. Bei 
lileinen Exemplaren ltann der Fleck vor der Basis der Marginalader 
fast vollig fehlen und der andere undeutlich sein. 
8. dhnel t  dem Weibchen, aber die Farbe des Scapus und der Beine 

ist heller, die Basis des Abdomens ha t  ein gelbrotes Band und die 
Fleclien auf den Vorderfliigeln sind oft sehr gross. Das vorletzte Abdo- 
rninalsegment tragt zahlreiche liurze Borsten (Abb. 54 E) .  Genilal- 
apparat siehe Abb. 54 G. 

Ldnge: 9 2,O-5,l nnm, 8 1,O-4,2 nnn. 
Cheiropachus colon (L.) liommt i n  Schweden von Sliane bis k'ppland 

vor. Die Art ist iiber ganz Europa, Kleinasien, Nordafrilia, U.S.A. und 
Argentinien verbreitet. 

Sie ist einer der haufigsten und wichtigsten Parasiten \-on IIylesinus 
fraxirzi Panz. I h r  Vorkommen wird ausserdem von folgenden Eorliell- 
liaferarten angegeben: Scolyfrrs arnygdali Gukr., Sc. rugrzlosr~s Ratzb., 
Sc. nzulfistriatus Marsh., Sc. pygmaeus Fabr., Sc. scolytrrs Fahr., Sc. 
mali Bechst., Sc. infricafus Ratz., Sc. lcoenigi Schew., Sc. crssimilis 
Roh., Hylesinus toranio Bern., II. orrzi Fuchs, Clzaefopfelirrs uesfitrrs 
Rey, Plzloeofribus scarabaeoidcs Bern., Phloeosinas bicolor Brnllk., 
Ph .  canadensis Swain., Blastophagus minor Hartig., Blnstophagus pini- 
perdu L., Dryocoefes uillosus Fabr., Taphrorhychus bicolor Herbst., 
Pityogenes chalcographns L., Ips  sexdenfatus Boern., I. arnifirzus 
Eichh., Orfhotomiczrs proximns Eichh. und Xyleborus crypfograpl~z~s 
Katz. 

Ausserdem werden folgende Holzkgfer als Tl'irte angegehen: Sylo- 
nifes refusns Oliv. (Bostrychidcie), Tetrops preusfa L. (Cercimbycidac) 
und illagdalis aenescens Lec. (Curcrrlionidae). 

Cheiropachus colon (L.)  is t  von verschiedenen Autoren, besonders 
von Russo (1938--393, naher  untersucht morden. 

I n  Schweden sch\viirmt Hylesinus fraxini Panz. in1 Juni,  und gleich 
danach erscheint Ch. colon (L.) .  Die Wespe wandert auf den befalle- 
nen Eschen umher und is t  nicht besonders scheu, springt jecloch weg, 
wenn Gefahr naht.  Die Kopulation sol1 einige Seliunden dauern. Nach 
Iiusso (1938-39) ist das Geschlechterverhaltllis 1 : 1, \\-iihrend Cr.au- 
SEN (1940) 5,5 : 1 angibt. 

Die Eier werden einzeln abgelegt und - vorwiegend vorn -- an die 



KARL-JOHAN HEDQVIST 

Abb. 54. Cheiropachys colon (L.) 
D. Von links nach rechts: Hinter-, RZittel- und '\'orderbein 
E. Abdomenspitze des 31annchens 
F. Innenseite der Hinterhufte 
G. Yentralansicht des mannlichen Gcnitalapparates 

Haut der Borkenltaferlarven geheftet. Russo beschreibt das  Ei  unil 
gibt seine Lange mit  Stiel ]nit 0,805-0,945 mm, die Breite mit 0,134- 
0,218 m m  an ;  ohne Stiel betragt die Lange 0,440-0,582 nun. Das Ei 
ist  langoval, ha t  einen stielartigen Fortsatz und ist mit ltleinen Bor- 
sten besetzt. Die Farbe ist milchig ~veiss .  

Nach 1-2 Tagen schliipft die Larve aus  dem Ei;  sie ist langoval, 
mit  lileinen Borsten belileidet und hat  deutliche Antennen. Die Ent-  
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wiclilung verlauft schnell, und schon nach 10-12 Tagen (nach Russo) 
ist die Larve ausgewachsen. Die ausgewachsene Larve ist spulenfiirmig 
und t ragt  einzelne kleine Borsten. Ihre  Kiefer haben lieine Seitenzahne, 
und die Antennen sitzen auf wohlbegrenzten Bezirlien. Die Farbc 
ist weiss. 

Die Puppe ruh t  4-7 Tage. 
Wiihrend in  Siideuropa mehrere Generationen in eineni Sommer 

vorliommen, diirften in  Sch\veden hochstens zwei Generationen atif- 
treten. Die Tiere iiberwintern in  Schweden im Larvenstadium. 

Acrocormus Thorns. 1878 
Thomson, H y n ~  Scand. 5, S. 34, 1875. 

Kopf transvers. Antennen, 11263, deutlich oberhalb einer Linie 
zwischen dem Vorderrand der Augen eingelenlit. Rhinarien zahlreicl~, 
in  2 n ~ e h r  oder vieniger deutlichen Keihen angeordnet. Clypeus mit 3 
deutlichen Zahnen. Beide Mandibeln mit 3 Zahnen. Pronotum Iiurz, 
mit deutlichem Collare. Notauli fast vollstandig ausgebildet. Propo- 
deum nlit Mittelleiste und  Plica. Hinterschienen mit 2 Sporen. Vorder- 
fliigel mit lturzer hiarginalader, die ebenso lang wie die Stigmalader 
und halb so lang \vie die Postmarginalader ist. Basalzelle gross, vom 
Speculum nur  durch eine Haarreihe getrennt. 

Genus Typ:  A.  semifasciatrrs Thorns. 
In  der palaearliltischen Region liommt nn r  eine Art der Gattung vor. 

Acrocormus semifasciatus Thorns. 1878 
Thoinson, I lym. Scand. 5, S. 31, 1878. 

9 .  Griinblau, Ventralseite von Scapus und Pedicellus rotgelb. Dor- 
salseite roil Pedicellus, Anellus, Funiculus und Clava braun. Beine 
rotgelb, mit braun angelaufenen Schenlieln, Schienen und Klauenglie- 
dern. Abdomen braunschwarz, a n  der Basis mit  metallisch blauem 
Glanz. Fliigel hynlin, Vorderfliigel init einein gebogenen, dunltleri 
Fleck beim Stigma, der nahezu vollig fehlen ltann. 

Iiorper liurz und  gedrungen (Abb. 5 5  D) ,  erinnert a n  Cheiropachrrs 
colon (L . ) .  Iiopf (Abb. 5 5  13) breit, I r a n s ~ e r s .  Antennen, 11263, deutlich 
oberhalb einer Linie zwischen dern Vorderrand der Augen eingelenlit. 
Scapus reicht gut bis zur nlittleren Ocelle. 2. Anellus liinger und brei- 
ter als der 1. Funiculusglieder fast doppelt so lang wie breit. Zahl- 
reiche Rhinarien, in zwei mehr oder weniger deutlichen Reihen ange- 
ordnet. Vorderrand des Clypeus (Abb. 55 H) init zwei Ziilinen. hlalar- 
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hbb. 55. Acrocormus semifascictfus Tholns. 
D. \I-eibchen G. Antenne 
E. hIanclibeln H. Yorderansicht des Iiopfes 
F. Propodeum I. Stigma 

abstand so gross wie die Breite des Auges. Beide hIandibeln (Abb. 
55 E) rnit 3 Ziihnen. Pronotum liurz, niit abyesetztem Collare. Notar~li 
fast vollstandig ausgebildet. Axillen breit. Frenum undeutlich. Scutel- 
lum etwas langer als breit. Propode~im (Abb. 55 F )  mit  hlittelleiste 
und Plica. F in~br ien  nicht besonders zahlreich, Stigrnen langox al. Kopf 
niit ungleichseitig hexagonaler Punktierung. Abdomen fast ebenso 
lang mie der Thorax. Hintertibien mit 2 Sporen. Vorderfliigel (Abb. 
5 3  D )  mit zahlreichen Haaren a m  Vorderrand der Costalzelle. Bnsal- 
zelle voin Speculum durch eine Borstenreihe getrennt. Marginalader 
liiirzer als Postmarginalader. Postmarginalader doppelt so lang wie 
die Stigmalader. Stigma (Abb. 5 5  I )  gross. 

3 .  Von gleichern Aussehen wie das Weibchen, aber das Band iiber 
das Stigma ist nicht so deutlich. Unter dem Parastigma kann  eine 
dunlile Schattierung auftreten. Plica nicht so liraftig. Genitalapparat 
siehe Abb. 56. 
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Abb. 56. Acrocormus semifasciafus Thorns. 
Ventralansicht des mannlichen Genitalapparates 

Lange: 9 3,6 nml, $ 2,7 mm. 
Die Art ist selten und nu r  aus der  Tschechoslowakei und Schweden 

bekannt. In Schweden ist die Art i n  zwei weiblichen Exemplaren in 
Lappland gefunden worden (Lp. leg. Boheman), von denen eines von 
DELUCCHI als Lectotypus gewahlt worden ist. Sie werden in den Samm- 
lungen der Universitat Lund verwahrt. Ausserdem ist ein Exemplar 
( $ ) von Th.  Palm aus Schlehenzweigen mit Befall von u. a. Dasytes 

aerosus Kies. gezogen worden; die Zweige stammen von Oland (Greby). 
In der Tschechoslowakei sol1 Acrocornzus semifasciafus  aus Magdalis 
cerasi L., M .  armigera Geoffr. und Hylesinus toranio Bern. gezogen 
worden sein (vergl. Boue~rr  1957). 

Die BioIogie von A.  semifasciafus  Thorns. ist nicht naher beltannt. 
Die Art ist ltiirzlich aus Scolytzzs intricaius Ratz. bei Stockholm gezo- 
gen worden. 

Tomicobia Ashm. 1899 
Ashmead, Ent. Soc. Wash. Proc., 4, 203, 1899 (keine Art genannt) 

" Rlem. Carnegie Mus. Bd. I, S. 283, 1904. 

Syn.: Ipocoelius Ruschk., Ent. Tidslir. 45 ,  6, 1924. 

Kopf gross, breiter als der Thorax. Antennen, 11263, unmittelb:~r 



a 
Abb. 5 7 .  Tomicobia acuminati Hedqv. 9 

oberhalb einer Linie zwischen dem Vorderrand der Augen eingeleallit. 
Beide hlandibeln nlit 3 Zahnen. Vorderrand des Clypeus in der hlitte 
einwarts gebogen. Pronoturn mit  deutlichem Collare. Propodeum gross, 
mit  mehr oder weniger deutlicher Mittelleiste; Plica deutlich, Propo- 
deum punktiert .  Abdomen liurz, oval, yon der Seite gesehen dreiecliig. 
Beine liurz und kraftig, Schenkel etwas verdickt. Basalabschnitt der 
Vorderfliigel liahl (Basalzelle und Speculum gehen ineinander iiber). 

Genus Tj7p: T. fibialis Ashm. 
Die Gattung umfasst 7 Arten, die - soweit beliannt - als Parasiten 

bei erwachsenen IGifern lehen (Ipidae und Curculionidae).  In Schwe- 
den lrommen 2 Arten als Parasiten bei Borlienkafern vor. Sie lassen 
sich nach folgender Tabelle unterscheiden. 

1. Funiculusglieder ebenso lang \vie breit (zumindest Glieder 4-6). 
Rhinarien in  Reihen angeordnet, nicht iiber das ganze Glied ver- 
streut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tomocobia clcuminafi  Hedq. 

- . Funiculusglieder langer als breit (zumindest Glieder 1-5). Rhi- 
narien iiber das ganze Glied ~ 'ers t reut .  

Tomicobia seitneri (Ruschli.) 
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Abb. 58. Tomicobia  a c u m i n a f i  Hedqv. 
F. Vorcler- und Dorsalansicht des Kopfes 
E. Antenne 
H. Mandibeln 
Tomicobia  seifrleri (Ruschk.) 
G. Vorder- und Dorsalansicht des Kopfes 
D. Antenne 

Tomicobia aczcminati Hedqv. 1959 
Hcdqvist, Opusc. Entom. 2 1 ,  179-180, 1959. 

g .  Griin, Abdomen blaulich-schm-arz, Scapus und Schenliel init 
Ausnahme des proximalen Teils, rotgelb. Pedicellus, Anelli, Funiculus- 
glieder und Claw sowie die proxirnalen Teile der Schenliel und 
Klauen dul1lielbrau11-sch~varz. Pleuriten blaugriin. 

Kopf gross, breiter als der Thorax. Clypeus (Abh.  58 F) gestreif't, 
Vorderrand in der Mitte einwarts gebogen. b3alarabstand geringer als 
die halbe Lange des Auges. Absltand zwischen den Augen mehr als die 
doppelte Breite eines Auges. Scapus reicht bis zur mittleren Ocelle. 
Funiculusglieder (Abb. 58 E) ebenso breit wie lang, Rhinarien in eincr 
Reihe angeordnet. XIandiheln siehe Abb. 58 H. Notauli schwach aus- 
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Abb. 59. Tomicobia acuminufi Hedqv. 
F. Ventralansicht des mannlichen Genitalapparates 
L. Propodeutn 
I. Stigma 
Tomicobia seifneri (Ruschli.) 
H .  Ventralansiclit des mannlichen Genitalapparates 
J. Stigma 

gebildet, reichen halbwegs bis zum Scutelium. Propodeum (Abb. 59 L)  
mit schwacher Mittelleiste und Plica. Abdomen (Abb. 57) liurz und 
oval. Beine Iiur-z und liriiftig, Schenliel verdiclit. Hintertibien mit 
einem Sporn. Vorderrand der Costalzelle im Vorderfliigel schiitter be- 
haart.  Basalzelle und Speculum gehen ineinander iiber. hlarginalader 
1% ma1 so lang wie Stigmalader. Stigmalader (Abb. 59 I )  liiirzer als 
Postmarginalader. Kopf und Thorax retiliuliert. 

3 .  Von gleichem Aussehen wie das Weibchen, aber niit starlierem 
bronzefarbenem Anstrich. Genitalapparat siehe Abb. 59 F. 

Lange: Q 2,5-2,8 mm, 2,3-2,6 mm. 
Die Art ist von Lappland beschrieben worden (Stensele). Sie para- 

sitierte bei I p s  a c u m i n a t u s  Gyll. Es  wurde beobachtet, wie die Wespen 
auf Holz bei einem Sagewerk umherwanderten und Eier bei I.  a c u m i -  
natzrs ablegten. 
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Tomicobia seitneri (Kuschk.) 1924 

Ruschka, Ent. Tidskr. 4 5 ,  7-11, 1924.  

Syn.: Ipocoelius seitneri Ruschli., ibid. 

Q . Dunlielblau-blaugriin, Abdomen blauschwarz. Beine rotbraun, 
Schenliel schwarzlich. Antennen schwiirzlich, Scapus rotgelb. 

dhnlich T. acuininati  Hedqv., unterscheidet sich aber von dieser Art 
dadurch, dass die Funiculusglieder deutlich langer als breit sind (Abh. 
58 D) .  Rhinarien iiber die Glieder verstreut. Letztes Glied der Rfaxillar- 
palpen lang, fast ebenso lang wie die anderen Glieder zusammen (bei 
T. aczznzinati ist dieses Glied deutlich liiirzer als die anderen Glieder 
zusammen). Auch die Form des Kopfes ist anders (Abb. 58 6) .  Stigma 
(Abb. 59 J ) .  
8. Von gleichem Aussehen wie das Weibclien, aber mehr bronze- 

farben. Genitalapparat siehe Abb. 59 H. 
L a n ~ e :  Q 2,5-4,O mrn, 2,O-3,O rnm. 
T.  se i fner i  ist i n  Deutschland, Finnland, Polen, Schweden, der 

Tschechoslowaliei, Ungarn und Osterreich gefunden worden. Scliwe- 
dische Funde liegen aus Dalarna, Vasterbotten und Pite Lappnlarli 
vor. 

Sie parasitiert bei verschiedenen Arten der Gattung Ips,  und fol- 
gende Arten sind als Wirtstiere beliannt: Ips  fypographrzs L., I .  trcrz- 
m i n a f u s  Gyll., I .  dzzplicatus Sahlb. und I .  ainitinzzs Eichli. 

Die Art schwarmt in  Nordschweden in1 Juli  und treibt sich zusam- 
men mit LI. a. Ips  typographus  auf Baumstammen herum. Hier macht 
das Weibchen Jagd auf die Kafer. 

SEITNER (1922) hat  die Lebensweise von T. seitneri  eingehend ge- 
schildert. E r  berichtet, dass das Weibchen iiber einen Korltenliifer her- 
fallt und die Legerohre in den Prothorax, seltener in die Seite des 
Abdomens oder durch die Elytren des Opfers bohrt. Dies n i n ~ ~ i l t  20-25 
Seliunden in  Anspruch. Gelegentlich wird um ein Wirtstier geltamptt, 
wenn niehrere Weibchen (2-3) denselben Kafer anfallen, und dabei 
lionnen die Wespen einander die Antennen abbeissen. SI:I'I'NLR beob- 
achtete, dass beim Herausziehen des Legebohrers geringe Mengen von 
Hamolymphe aus dem Kafer hervortreten, die die Wespe begierig auf- 
saugt. Mit Eiern belegte Borlienliafer starben nach etwa 4 Wochen. 

Nach SEITNCRS Beschreibung ist  das  Ei  (Abb. 60 H)  weiss, langoval 
und schwach gebogen; seine Lange betragt 0,451 mm. E r  gibt die 
Dauer der Embryonalentwicklung bei Zimmerteniperatur mit 7 Ta-  
gen an. 

Die Larve sol1 nach SEITNER 3 Stadien durchlaufen, die e r  beschreibt. 
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Abb. 60. Tomicobiu seifneri (Ruschli.) 
H. Ei 
I. Erstes Larvenstadiurn 

J. Letztes Larvenstadiurn 

Das erste Stadium ist sehr charaliteristisch (Abb. 60 I ) .  Der Kopf ist 
deutlich abgesetzt, und der etwas gebogene Korper lauft schmal in 
einen schwanzartigen Teil aus. Die Korperseginente sind mit  nach 
hinten gerichteten, anliegenden Borsten versehen. Der Thorakalab- 
schnitt besitzt dorsale Querwiilste und fliigelartige Aus~viichse auf der 
Bauchseite. Die RIundwerlizeuge sind schlecht entwiclielt, die hlandi- 
beln sehr lilein. Tracheen sind nicht deutlich ausgebildet. Das nveite 
Stadium ist bereits etwas verandert. Der Korper ist langgestreckter 
geworden und  der schwanzartige Teil verliiirzt. Die Borstenreihen 
auf den Korpersegmenten stehen mehr aufrecht und die Borsten sind 
ltiirzer. Die ventralen Auswiicllse sind etm-as zuriicligebildet. hIandi- 
beln und Tracheen sind deutlich. In1 dritten Stadium schliesslich ist 
die Larve (Abb. 60 J )  gailz verandert. Sie ahnelt nun  mehr den1 iibli- 
chen Typus der Parasitenlarven. Die Borstenreihen und der schwanz- 
artige Teil des Abdomens sind verschw~inden. Die Xfandibeln sintl 
deutlich, und die Mundregion ist auf gewijhnliche Weise mit Papillen 
versehen. 

Leider sind die hfundwerlizeuge nicht abgebildet, so dass sich ein 
Vergleich nlit den Larven anderer Arten nicht anstellen lassit. 
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Abb. 61.  Knrpinskielln pityophthori Bout. $' 

Die ausgewachsene Wespe verlasst den Iiafer durch ein ltreisrundes 
Loch irn Absturz der Fliigeldeclten. 

SEITNER ist der Ansicht, dass T. seitneri  grosse Bedeutung z ~ ~ l t o m m l ;  
bei seinen Untersucliungen i n  Osterreich waren 40-70 % der Blteren 
Iiafer befallen. Dagegen weist THALENHOHST (1949) darauf hin, dass 
selten mehr als 20 % der Iibfer parasitiert sind. Docli betonen beide 
Autoren, dass die langsanle Entwiclilung des Parasiten \om Ei  bis zur  
Imago (Generationsdauer nach SEITNER 1 J a h r )  einer ernsthaften Bc- 
deutung der Wespe Grenzen setzt. THALCNHORST fasst seine Auffassung 
fiber die praktische Bedeutung des Parasiten in  folgenden Worteu zu- 
sammen: ,,. . . dass die Parasitierung durch I'onzicobia sei tneri  nur  
dann einen nennenswerten 13egre11zur1gsfaktor einer. t ypogmplms-  
Gradation darstellt, wenn sicli der Angriff der  Wespe infolge beson- 
derer Umstande gegen den unreifen Iiiifer richtet". 

I n  Schweden ltonnte das Tier nicht eingehender studiert werden, da 
es nu r  in einzelnen Exemplaren gefunden worden k t .  E s  muss aber 
hervorgel~oben werden, dass der als Hyperparasit auftretende illeso- 
polobrrs typogruphi  (Ruschli.) ein hemmender Faktor  ist. 

I<arpinskiella Bouir. 1955 
BouCek, Rozniki NauB LBsnyck. 11, 86-87, 1955. 

Kopf gross, breiter als der  Thorax. Antennen, 11353, deutlich oher- 
halb einer Linie zwischen dem Vorderrand der Augen eingelenlit. Sca- 
pus verlibltnismiissig lang, fast so lang wie der Funiculus. Pedicellus 
gross, abgestutzt birnenformig. Funiculusglieder quadratisch, mit we- 
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Xbb. 62. Karp insk i e l l a  pityophthori Bout. 
I. Antenne 
H. hlanclibeln 
J. Ventralansicht cles mannlichen Genitalapparates 

nigen Rhinarien. Vorderrand des Clypeus gerade und gerandet. Beide 
hiandibeln lilein und mit 3 Zahnen. Pronotum kurz, ohne deutlich ah- 
gesetztes Collare. Notauli unvollstandig. Scutellum gewijlbt, langer als 
breit. Propodeurn ohne deutliche hIittelleiste. Stigrnen blein, oval. We- 
nige Fimbrien. Abdomen seitlich zusammengedriickt ( Q ). Legerijhre 
verborgen. Beine Itraftig, Vorderschenliel verdickt, Hinterschienen mit 
einem Sporn. Basalabschnitt der Fliigel nackt (Basalzelle und Spcc~l-  
lum gehen ineinander iiber). Costalzelle mit einzelnen Haaren. hIargi- 
nalader liinger als Postmarginalader und 1y2 ma1 so lang wie die 
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Stigmalader. Stigmalader mit massig grossem Stigma. Behaarung der 
Flugelscheibe schutter. 

Genus Typ:  K. p i f yoph thor i  Bou;. 
Die Gattung ist erst spat beschrieben worden und umfasst eine Art. 

Karpinskiella pityophthori BouE. 1955 
BouCeli, Rozniki Nauk LBsnych. 11, 87, 1955. 

9 .  Metallisch blaugrun. Antennen braun, auf der Ventralseite hel- 
ler. Beine braun, die Grenzen der Glieder sowie die distalen Abschnitte 
der Tibien und Tarsen mit Ausnahme der Klauenglieder gelb-gelbrot. 
Die Beine lionnen dunkler oder heller gefarbt sein. Tegulae braun, Flii- 
gelgeader hellbraun. Abdomen schwarzbraun. 

Kopf (Abb. 61) gross, breiter als der Thorax. Oberhalb der Anten- 
nenbasis eine schwache Vertiefung. Mandibel siehe Abb. 62 13. Scapus 
im Vergleich mit den ubrigen Antennengliedern lang, fast so lang wie 
der Funiculus und gleichmassig breit. Pedicellus breit, abgestutzt bir- 
nenformig. Funiculusglieder (Abb. 62 I )  zunehmend breiter werdend, 
so dass der ubergang zur Claw nicht deutlich ist;  mit wenigen, in  
einer Reihe angeordneten Rhinarien. Malarabstand lileiner als die 
Breite des Auges. Vorderrand des Clypeus gerade und einwarts ge- 
bogen. hlandibeln mit 3 Zahnen. Pronotum kurz, ohne deutlich ab- 
gesetztes Collare. Kotauli un~olls tandig.  Scutellum gewolbt, langer als 
breit. Propodeum ohne deutliche Mittelleiste. Stignien lilein und oval. 
Sulcus spiracularis unvollstandig, Sulcus posterior deutlich. Wenige 
Fin~brien.  Abdomen liaum so lang wie der Thorax, beiin Weibchen 
seitlich zusan~mengedriiclit. Scheide der Legerohre verborgen. Beine 
Itraftig, Vorderschenliel verdickt, Hinterschienen nlit einem Sporn. 
Basalzelle und Speculum gehen ineirlander iiber, nur  an der Basis des 
Parastigma einige Haare. Marginalader langer als die Postmarginal- 
ader und 1% ma1 so lang wie die Stigmalader. Stigmalader mit mdssig 
grossem Stigma. Fliigelscheibe schiitter behaart. Kopf und Thorax 
netzmaschig punlitiert, Punktierung auf den1 hinteren, fast blankell 
Abschnitt des Scutellum undeutiich. Propodeum fein netzmaschig 
punlitiert. Der ganze Korper ist schutter mit einer dunlilen, liurzen 
und weichen Behanrung uberzogen. 

8. Von gleichem Aussehen wie das Weibchen, nnr  die Form des 
Abdomens abweichend. Genitalapparat siehe Abb. 62 J. 

Liinge: o 1,O-1,8 mm, $ 1,O--1,7 mm. 
Obwohl Art und Gattung erst 1955 beschrieben wnrden, ist I<. pitg- 

ophthori  bereits i n  Finnland, Norwegen, Polen und Schweden gefun- 
den worden. In Schweden wurde die Art in ostergotland, Uppland, 
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Jamtland, Halsingland und Vasterbotten festgestellt; sie diirfte iiber 
das ganze Land verbreitet sein und ist wahrscheinlich auf Grund ihrer 
geringen Grosse bisher iibersehen worden. 

Die Exemplare, nach denen die Art beschrieben wurde, waren ails 
P i f y o p h f h o r u s  poloniczzs Icarp. gezogen worden. In Norwegen erhielt 
B A K I ~ E  (1956) die Art a u s  Pityogenes quadridens  Hart., und in Finn-  
land ha t  N U O R T E ~ A  (1957) sie a n  Fichten rnit Befall von Pityogenes 
chcrlcographus L. gefangen. Ich selbst habe sie ebenfalls aus  P .  quadri-  
dens  und P .  chalcographus gezogen. 

Perniphora Ruschk. 1923 
Ruschka, Ent. Mitt. 12, 198, 1923. 

Kopf breiter als der Thorax. Antennen, 11263, auf einer Linie 
zwischen der Mitte der Augen eingelenkt. Pedicellus so lang \vie die 3 
ersten Funiculusglieder zusammen. Rhinarien i n  einer Reihe ange- 
ordnet. Tiefe Antennenfurchen. Mandibeln rnit 3 Zahnen, Basalzahn 
breit. Vorderrand des Clypeus in  der Mitte tief eingeschnitten. Pra- 
notum lang, ohne deutliches Collare (Vorderrand nicht besonders aus- 
gepragt).  Notauli vollstandig. Scutellum gross, ebenso lang wie dns 
hIesoscutum. Propodeu~n relativ liurz, mit schwacher MittelIeiste. Stig- 
men gross, oval. Wenige Fimbrien. Gaster liurz. 13asaler Teil der Vor- 
derfliigel liahl, Speculum nicht abgegrenzt. Costalzelle rnit einzelnen 
Haaren a m  Vorderrand. Narginalader Ianger als die Postmarginalader, 
S t i p a l a d e r  etwas liiirzer als die Postmarginalader, Stigma nicht be- 
sonders gross. Hinterschienen nlit 2 Sporen, deren einer lrurz und 
dick ist. 

Genus Typ :  P .  robus fa  Ruschlt. 
Die Gattung wurde von Ruschka beschrieben und zu den Cleonymi- 

dae in  die Nahe von Cheiropachys Westw. eingeordnet. Sie ha t  zwar 
~ersch iedene  abweichende Nerltinale \vie die Zahnung der hfandibeln 
und die rollstandigen Notauli. Sie steht der Pterornalidengattullg 
Habr i f y s  Thorns. am nachsten. Es  ist nur  eine Art beltannt, die in  
Europa vorltornmt. 

Perniphora robusta Ruschlr. 1923 
Ruschka, E n t  Mitt. 12 ,  198-201, 1923. 

p . Schwarz, rnit dunltel-blaugriinem Metallglanz, gelegentlich kupf- 
rig gliinzend. Scapus, Tegulae, Spitzen der Hiiften und die Beine brauii- 
gelb. Pedicellus, Anelli, Funiculus und Clava braun. Schenltel in der 
Mitte mit mehr oder weniger braunem Anstrich. IUauenglieder braull. 
Fliigelgeader gelbbraun. 
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Abb. 63. Perniphora robusta Ruschk. 
H. ITeibchen I. Stigmalader 

Iiopf gross, breiter als der Thorax, von vorne gesehen fast q ~ ~ a d r a -  
tiscll (Abb. 63 H und 64 H) .  Unter der Antennenbasis breit Ironltav. 
Antelmen (Abb. 64 I ) ,  11263, etwa auf einer Linie durch die hlitte der 
Augen eingelenlit. Antennenfurchen gut entwicltelt, sie konvergieren 
~!nd  reichen bis zur  mittleren Ocelle. Scapus auf der  Aussenseite der 
Spitze rnit einer Furche, i n  die der Pedicellus eingebogen werden Irann. 
Pedicellus lang, ebenso lang wie die 3 ersten Fuxliculusglieder zusam- 
men. XIalarabstand so gross wie die Lange des Auges. Vorwiegend 
grossmaschige Punktierung, nur  i n  der Vertiefung unter der Anten- 
nenbasis ist sie sehr fein (Abb. 64 H ) .  Vorderrand des Clypeus mit 
zwei abgerundeten Ziihnen (Abb. 64 H ) .  Beide hfandibeln (Abb. 64 I 0  
lnit drei Ziihnen, der basale Zahn ist sehr breit und zeigt eine Andeu- 
tung yon 2 Spitzen. Pronoturn lang, ohne deutliches Collare. Notauli 
vollstandig. Scutellum ebenso lang wie das Rlesoscutun~. Propodeuln 
(Abb. 64 L)  mit  schwach ausgebildeter Mittelleiste und grossen, ova- 
len Stigmen. TtTenige Fimbrien. Abdomen kurz, oval. Basaler Teil der 



Abb. 64. Perniphorn robusfa Ruschk. 
H. Vorderansicht des Kopfes 
I. Antenne 
J. Innenseite der Hinterhiifte 
I<. Mandibeln 
L. Propodeum 
M. Spitze der Hintertibia 
N. Ventralansicht des mannlichen Genitalapparates 

Vorderfliigel naclit. Vorderrand der Costalzelle mit einzelnen Haaren. 
Marginalader langer als die Postmarginalader, Stigmalader etwas 
kiirzer als die Postmarginalader. Stigma (Abb. 63 I )  nicht besonders 
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gross. Hinterschienen (Abb. 64 hf)  mit  2 Sporen, deren einer kurz und 
dicli ist. Hinterhiiften siehe Abb. 64 J. 

8 .  ~ l i n l i c h  dem Weibchen, aber mit liiirzerem Pedicellus und l i n -  
gerem Funiculus (Pedicellus liaum so lang wie die beiden ersten Funi- 
culusglieder zusammen). Basis des Abdomens oft gelbbraun, beson- 
ders  bei lebenden Exemplaren. Beine und Scapus mehr einfarbig gelh. 
Speculum von der Basalzelle getrennt. Genitalapparat siehe Abb. 64 N. 

Lange: p 2,4-3,2 mm, 8 2,3-3,O nim. 
Die Art ist aus  Deutschland, Danemarli, Finnland, Schweden untl 

der Tschechoslosvaliei beliannt. In  Schweden ist sie in Bleliinge, Oster- 
gotland, Uppland, Jamtland und Lycltsele Lappmarli  gefunden wor- 
den. Als Wirte  werden angegeben: Xgleborus dispar F., X.  x y l o g r a p h m  
Say., X .  sazeseni  Ratz., Trypodendron  domes t i cum L., T .  lineaturn 01. 
und T .  signatunz F. Nach RUSCHI~A (1923) wurden die Typexemplare 
aus Erlenstamnien gezogen, die von Hylocoetes dermestoides L., S y l e -  
boras dispar F., Sy leborus  saxeserzi Ratz., Trypodendron  domesticzzl:~ 
L. und T .  signatzzm F. befallen waren. 

P. robusta ist besonders von THOIIISON, BUCHWALD und HAUULRG 
(1949) studiert worden. Sie lionnten feststellen, dass die Art ein wicIi- 
tiger Parasit  yon Trypodendron  domesticunz L. ist. Die \f7espen hielten 
sich auf B ~ ~ c l i e n s t a m n ~ e n  mit  Einbohrlochern dieses Kafers auf. In 
einem Fall wurde eine Wespe beobachtet, die aus  einem solchen Ein- 
bohrloch gekrochen liam. Bei der Untersuchung der Borltenliafergange 
wurden Kaferlarven mit Lar ren  des Parasiten gefunden, einlnal fand 
man auch eine Kaferlarve mit  einern Parasitenei. Ei  und  Lar re  der 
Wespe werden nicht beschrieben, doch ist eine Parasitenlarve abgebil- 
det. Nach 2-3 Wochen sol1 die Larve ausgewachsen sein und d a m  
fur  den Rest des Sommers und  uber den Winter in Diapause gehen. 
In1 Freien wurden die Wespen in1 Jun i  beobachtet. In  Schweden 
lionnte die Art nicht naher studiert werden, da  sie nu r  in einzelnen 
Exemplaren gefunden wurde. 

Mesopolobus Westw. 1833 
Westwood, Philos. Mag., Serie 3, Bd. 2, S. 443, 1833. 

Syn.: Plafymesopus N'estw., ibid., S. 444. 

Plntyferma Walker, Ent. Mag., 2, 303, 1834 

Amblymerus Walker, ibid., 303, 306. 

Eutelus Walker, ibid., 351, 356. 

Euamblymerus Hinclrs, Proc. R.  Ent.  Soc. Lond. (B), S. 37, 1944. 

iihlbergiella Rosen, Ent. Tidskr. 76, 88, 1955. 
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Kopf breiter als hoch. Antennen oberhalb einer Linie zwischen den1 
Vorderrand der Augen eingelenlit. Antennenfurchen nicht tleutlich, 
hochstens eine schwache Vertiefung oberhalb der  Antennenbasis. An- 
tennen 13-gliedrig, 11353 oder seltener 11263, gelegentlich Weibchen 
lnit 3 und Mannchen mit 2 Anelli. Pedicellus langer als das 5. F u n i c ~ ~ -  
lusglied oder auch so lang wie oder langer als die Funicu1us;;lieder 
3-5 zusarnmen. Rechte Mandibel mit 3, linlte rnit 4 Ziihnen. Collare 
mit scharfem, gelegentlich erhobenem Vorderrand. Notauli nur  vorne 
angedeutet. Propodeum gross, glatt bis punktiert;  Mittelleiste und 
Plica deutlich. Abdomen eifijrmig bis lanzettlich verlangert. 1. Seg- 
ment a m  grossten und glatt, die anderen Segmente punktiert. Basal- 
zelle der Vorderfliigel naclit, bisweilen durch eine Haarreihe vom 
Speculum getrennt. Marginalader ebenso lang oder doppelt so lang 
wie die Stigmalader. Beine lang und  kraftig. Metatibien mit einem 
Sporn. 

Die Mannchen besitzen einen rundlicheren Kopf und i n  der Regcl 
aufgetriehene M'angen. Antennen schmaler, Clava deutlicher. Oft ist 
die JIarginalader verhaltnismassig kiirzer und das Stigma grdsser. 
Tibien und  Palpen sind oft verdiclit, letztere gelegentlich init Aus- 
wiichsen versehen. 

Bei Arten dieser Gattung liommt grosse Variabilitat Tor, und JIerli- 
male, die bei grossen Exemplaren deutlich ausgepragt sind, lionnen 
bei kleinen Tieren undeutlich sein. 

Genus Typ :  -12. fasciiventris Westw. 
Die Gattung unlfasst zahlreiche Arten, die vorwiegend als Parasiten 

oder Hyperparasiten in  Gallen leben. Eine Art kornrnt in  Schweden bei 
Borkenliafern vor. 

Mesopolobus typographi (Ruschk.) 1924 
Ruschlia, Ent. Tidsbr. 45, 13-14, 1924. (Eutelus t.) 

9 .  Griin, bei lileinen Exemplaren in Blan iibergehend. Beine nlit 
Ausnahme der  Huften mehr oder weniger s tark braun angelaufen. 
Klauenglieder braun. Scapus und Pedicellus gelb, ihre distalen Teile 
braunlich getont. Anelli, Funiculus und Clava braun.  Fl~igelgeiidcr 
hellbraun bis blass gelbbraun. 

Kopf (Abb. 66 A )  etwas breiter als lang, oberhalb der Antennenbasis 
eine schwache Vertiefung. Antennen fast auf einer Linie zwischen dem 
Vorderrand der Augen eingelenlit. RIalarabstand gut so gross wie die 
Breite des Auges. Antennen, 11353, (Abb. 66 E)  mit gleichmassig brei- 
tern Scapus. Pedicellus so lang wie das 4. und 5. Funiculusglied zu- 
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Abh. 65. Nesopo lobus  tgpogrnphi  (Ruschk.) 

sammen. Rhinarien auf den Gliedern i n  einer Reihe angeordnet. Vor- 
derrand des Clypeus gerade (Abb. 66 E ) .  Linlte Mandihel (Abb. 66 B) 
mit 3, rechte mit 4 Zahnen. Collare rnit deutlichem, scharfem Vorder- 
rand. Notauli nur  vorne angedeutet, bei kleinen Exemplaren auch 
vorne undeutlich. Propodeum (Abb. 66 D) mit hlittelleiste und Plica. 
Mittelfeld mit  netzmaschiger Slrulptur. Wenige Firnbrien. Abdomen 
lanzettlich in die Lange gezogen. Basalzelle im Vorderfliigel deutlich 
durch eine Borstenreihe vom Speculun~ getrennt (Abb. 65) .  Costal- 
zelle nlit einzelnen Haaren. Marginalader dentlich liinger als die Stig- 
malader und etwa ebenso lang wie die Postmarginalader. SLigmalader 
(Abb. 66 C) mit ltleinem Stigma. Beine lang und ltraftig. Hinterhiiftell 
siehe Abb. 66 G. TTordertihia siehe Abb. 66 F. 

8. Dern Weibchen ahnlich, aber Wangen etwas aufgetrieben und 
Stigma grosser. Reine und Antennen heller gefarbt. 

Lange: Q 1,s-2,s mm, a 1,3-2,5 mn1. 
Die Art ist aus Finnland, Schweden und Osterreich beltannt. I ! )  

Schweden ist sie in Blekinge, Ostergotland, Sodermanland, Jiimtland, 
Lycltsele Lappmarlt und Pite Lappmarlt gefunden worden. 

Nach SEITNER ist JI. typographi ein Hyperparasit und lebt elrtopara- 
sitisch an  To~nicob ia  seitneri (Ruschlt.) (1922, 1924). 

Diese Wespe fliegt zu eineln spaterem Zeitpunlrt als Tomicobia seit- 
ner i  ( R u s c l k ) .  SEITSER ha t  die Art in  Osterreich studiert (1922, 1924) 
und berichtet, dass er die Eiablage uicht beobachten ltonnte; er ver- 
mutet, dass sie in  den Gangen I o n  Ips typographrrs L. erfolgt. Die Para-  
sitenlarve verpuppt sich im Innern dcs Kafers. Die Entwicltlung nahm 
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Abb. 66.  Mesopolobus fypogrnphi (Ruschlr.) 
A. Vorderansicht des Kopfes F. Spitze der Vordertibia 
B. 3Iandibeln E. hntenne 
C. Stigrnalader G. Innenseite der Hinterhufte 
D. Propodeum 

nach seinen Untersuchungen bei Zimrnertemperatur 40 Tage in An- 
spruch. 

211. typographi ist  als eine in  forstlicher Hinsicht unerwiinschte Art 
anzusehen, d a  sie hyperparasitisch lebt. Ob ih r  jedoch in Scllweden 
eine Bedeutung zultommt, I k s t  sich auf Grund des geringen Materials 
nicht beurteilen; normalerweise ist sie selten. 
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SEITNER beschreibt das Ei  als sclim~itzigweiss und schwach mond- 
sichelformig gebogen. 

Die Larve ist schmutzigweiss und tragt lieine Borsten, ist aber auf 
den Kiirpersegmenten mit sehr feinen, vereinzelt stehenden Diirnchen 
versehen. Die Rlandibeln besitzen einen scharfen und spitzen Zahn. 

Nasonia Ashm. 1904 
Ashmead, Carnegie bfus. Nem. 1, 317, 1904. 

Syn.: rlforrnoniella Ashm., ibid., S. 316. 

Kopf breiter als hoch. Antennen, 11263, oberhalb einer Linie 
zwiischen dem Vorderrand der Augen eingelenlit. Funiculusglieder mit 
wenigen, in einer Reihe angeordneten Rhinarien. Beide Mandibeln mit  
je 4 Zdhnen. Vorderrand des Clypeus sehr schwach eingebuchtet. Pro- 
notum ohne deutlich abgesetzten Vorderrand. Notauli fast vollstandig, 
vorne tief eingegraben. Scutellum hinten mit  einer Querlinie (Fre-  
num)  . Propodeum lang, init schwacher Alittelleiste und  kraftigen Sei- 
tenleisten. Nucha ausgebildet, Stigmen oval, Callus mit  verhaltnis- 
massig schutteren Fimbrien. Abdomen oval. Basaler Teil der Vorder- 
fliigel vollig nackt, Basalzelle und Speculum gehen ineinander iiber. 
dussere Halfte der Costalzelle mit  wenigen Haaren. Hinterschienen 
mit einem Sporn. 

Genus Typ:  Nasonia brevipennis Ashm. 
Die Gattung hat  2 Arten. N. vi fr ipennis  (Walk.) ist Kosmopolit, 

N .  n ~ i l t o n i  Girlt. ist nu r  im sudlichen Australien gefunden worden. 

Nasonia  vi tr ipennis  (Walk.) 1836 
Walker, Ent. Mag. 3, 492 (Q), 1836. (Pferomalus vifripennis Walk.) 

Syn.: Pferomalus abnormis Bohem., Cifvers. Svenslta Vetensli. Akacl. Forh. 15, 58 @$), 
1858. 

Mormoniella brevicornis Ashm., Carnegie Mus. Mem. 1, 315, 1904. 

Nasonia brevicornis Ashm., ibid., 317. 

Q .  Blauschwarz mit  bronzener Tonung, metallisch glanzend. Sca- 
pus und pedicellus rotgelb, Funiculus und Clava dunlielbraun. Beine 
mit Ausnahme der Hiiften rotgelb; alle Schenltel mit mehr oder weni- 
ger starliem braunem Anstrich, ebenso die Tibien, aber schwdcher. 
Klauenglieder braun. Fliigel hyalin, nlit blassgelbem Geader. 

Kopf breiter als hoch, Antennen deutlich oberhalb einer Linie 
zwischen dem Vorderrand der Augen eingelenlit. Antennen (Abb. 
68 E) liurz, besonders die Funiculusglieder breiter als lang, ebenso 
breit wie die Clava. Scapus fast ebenso lang wie der Funiculus, Pedi- 
cellus ldnger als das 1. und 2. Funiculusglied zusammen. Beicle Man- 
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Abb. 67. Susonin vifripennis \\-all<. 9 

dibeln (Abb. 68 A) rnit 4 Zahnen. T70rderrand des Clypeus schwach 
einwarts gebogen. hfalarabstand so gross wie die Breite des Auges. 
Pronoturn mit relativ breitem Collare, ohne deutlichen Vorderrand. 
Notauli fast vollstandig, vorne sehr deutlich. Scutellum nlit deutlichcr 
Querlinie (Frenurn) .  Propodeum (Abb. 68 C) gross, mit schwachcr 
Mittelleiste und liraftigen Seitenleisten; s tark hexagonal punlitiert. 
Kopf uncl Thorax mit  feiner hesagonaler Punktierung, die auf den1 
Scutelluin hinter der Querlinie grober ist. Abdomen oval. Basis der 
T'orderfliigel (Abb. 68 B) vollig liahl (Rasalzelle und Speculum gelien 
ineinander iiber). Costalzelle mit einzelnen Haaren auf der ausseren 
Halfte. Stigmalader (Abb. 68 D) so lang wie Postmarginalader und 
etwas liiirzer als die hlarginalader. Die Stigmalader ist fast vijllig von 
einenl schmalen, liahlen Streifen umgeben. Beine liurz und liraftig, 
Schenliel etwas verdiclit. Hinterschienen rnit einem Sporn. 

8. Von gleichem Aussehen \vie das Weibcllen (Abb. 67) .  
Lange: Q 2,O-2,5 mm,  8 2,0 mm.  
N. v i f r ipenn i s  hat  eine Itosmopolitische Verbreitung. In Schwedell 

ist sie bis nach Uppland gefunden worden. Sie ist als Parasit  bei Flie- 
genlarven beliannt und ist in biologischer und iiliologischer Hinsicllt 
untersucht worden. Die Exeinplare, die Inan aus von Borlienliafern 
befallenen Baunlen zieht, leben parasitisch an  Fliegenlarven in Bor- 
lienliafergiingen. Die Art wird hier deshalb aufgefiihrt, weil sie zu den 
Feinden der Rauber bei Borlienlri~fern \vie beispielsweise Xede fern -  
Larren  gehort. 
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Abb. 68. Sason ia  uitripennis (Walk.) 
A. JIandibeln D. Stiginalader 
B. Basis des Vorderfliigels E. Antenne 
C. Propodeurn 

Cerocephala Westsv. 1832 
Westwood, Mag. Zool. 2, CI. IX, Tafel 4, 1832. 

Syn.: Epimncrus Walker, Ent .  Mag. 1, 368, 1833. 

Sciutherns Ratz., Die Ichn. d. Forstins. 2, S. 209, 1848. 

Parasciatheras RIasi, Kov. Zool. 24, 189, 1917. 

Proamofurn Girault, Insec. Insc. RIenstr. 8, 143, 1920. 

Kopf mit einer Vertiefung vom Clypeus bis zur mittleren Ocelle; 
diese Vertiefung ist so breit \vie der Abstand zwischen den Antennen- 
basen. Zwischen den Antennenbasen ein mehr oder weniger liriiftiger 
Kiel. Antennen beim Weibchen 1161, beim hlannchen 11'71, unmittel- 
bar oberhalb einer Linie zwischen dem Vorderrand der Augen einge- 
lenlit. Die Antennen sind dicli, auf den Gliedern sind wenige Rhinarien 
in einer Reihe angeordnet. Beide hlandibeln rnit 4 Zahnen. Prothorax 
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gross, langgestrecirt. Scutum lturz, kiirzer als das Scutel lun~.  Notauli 
vollstiindig und deutlich ausgebildet. Scutellum dreiecltig, gross. Pro- 
podeum doppelt so lang \vie breit, mit  wenigen Fimbrien. Abdomcn 
kurz und gestielt, beim hlannchen langer, Legerohre hervorstehend. 
Beine ltraftig. Vorderfliigel mit sehr langer hlarginalader, Poslmargi- 
nalader lturz und etwa ebenso lang \vie die Stigmalader. Parastigma 
mit einem Borstenbiischel. Fliigel sehr fein und schiitter behaart. 

Genus Typ:  Cerocephala cornigera Westw. 
Die Gattnng umfasst 8 Arten: 1 Art in Europa, 4 in Afrilia, 1 auf 

Java, Sumatra, Luzon und den Philippinen, 1 in Australien und 1 i n  
Nordamerika. So weit beltannt parasitieren die Arten bei Iiafern aus 
den Familien Anobiidae,  Bostrychidae und Ipidae. Die C a t t ~ m g  ist von 
GAHAN (1946) untersucht worden. 

Cerocephala cornigera Westsv. 1832 
Westwood, Mag. Zool. 2 ,  C1. IX, Tafel 4, 1832. 

Syn.: Epimacrus ru fus  Walker, Ent.  Mag. 1, 396, 1833. 

Sciatherus frichotus Ratz., Die Ichn. d. Forstins. 11, S. 209, Tafel 3, Abb. 1, 1848. 

Cerocephala eccopfogasfri Masi. Ann. 11~1s. Civ. St. Nat. Genova 9, 189-193, Abb. 7, 1921. 

Q. Rotgelb, Oberseite des Thorax z u n ~  grossten Teil braun-dunltel- 
braun, ebenso das Abdoinen mit Ausnahme des 1. Segmentes. Anten- 
nen nach aussen dunltler werdend. Unter den1 Parastigma und der 
Stigmalader dunltle Schattenfleclten. 

Iiopf mitten in1 Gesicht von der mittleren Ocelle bis zum Clypeus 
tief ltonltav. Zwischen den Antennen ein stark hervortretender Kiel. 
Seitenrander der Aushijhlung wellenformig mit zwei Gipfeln. hIalar- 
abstand griisser als die Breite des Auges. Beide Mandibeln mit 4 Ziih- 
nen. Vorderrand des Clypeus gerade. Clypeus und Wangen liingsge- 
streift, Gesicht zwischen den Augen, yon Clypeus bis Stirn, mehr oder 
weniger netzmaschig, Iiopf in1 iibrigen ganz glatt. Augen oval. Ante:a- 
nen (Abb. 70 J )  1161, unn~it te lbar  oberhalb einer Linie zwischen deln 
Vorderrand der Augen eingelenlct. Scapus lteulenfiirnlig, etwas ge- 
bogen. Pedicellus lturzer als das  l .  Funiculusglied. Die Funiculus- 
glieder nehnlen nach der  Clava hin an  Dicke zu ;  1. Glied ldnger als 
breit, die folgenden Glieder zunehmend liiirzer, das  letzte Funiculus- 
glied breiter als lang. Clava ebenso lang wie die beiden letzten Funicu- 
lusglieder zusammen. Antennenglieder mit einzelnen, abs te l~ende~l  
Haaren. Prothorax in die Lange gezogen. Scutum kurz, ltiirzer als das  
Scutellum und glatt. Scutellum gross, dreiecltig, hinten mit schwachcr 
Retiltulierung. Propodeum mit  liorniger, ruguloser Strulttur, so lang 
wie das Scutellum. Wenige Fimbrien. Abdomen liurz gestielt, mit sehr 
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Abb. 69. Cerocephala cornigera Westw. 
F. XYeibchen 
H. Ei 

feiner netzmaschiger Strulitur. Terebra hervorstehend. Beine miissig 
lang, liraftig. Vorderfliigel glasltlar, mit Schattenflecken unter Para-  
stigma und Stigmalader und sehr feiner, schiitterer Behaarung. Para-  
stigma mit einem Biischel schwarzer Borsten. Marginalader sehr lang. 
Postmarginalader und Stigmalader kurz, Stigmalader etwas liinger als 
die Postmarginalader. Fliigelfransen dicht. Hinterschienen mit 2 Spo- 
ren und in  der Mitte mit  2 Dornen. 

8. Von ahnlichem Aussehen wie das Weibchen (Abb. 6'31, aber 
Antennenformel 1171. Der Kiel zwischen den Antennen verlauft quer  
anstatt  Iangs. Antennen (Abb. 70  I )  weiter oben eingelenlrt als heim 
Weibchen. Die Fleclten auf den Vorderfliigeln sind griisser. Petiolus 
Ianger als beim Weibchen, Schenliel dicker. 

Lange: 9 1,3-3,O mm, 8 1,3-3,O mm. 
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Abb. 70. Cerocephala cornigera 
I. Antenned 
J .  Antenne i? 

Die Art ist iiber den grossten Teil Europas verbreitet. In  Schweden 
ist sie i n  S l i h e ,  Bleliinge, Oland und  ste ergot land gefunden worden, 
liommt aber vermutlich uberall vor, wo Hylesinus fraxini Panz. vor- 
kornmt. C .  cornigera Westw. parasitiert a n  Laubbiiumen lebende Bast- 
liafer. Folgende Arten werden als Wirte  genannt: Hylesinus toranio 
Bern., H. fraxini Panz., Chaetoptelius vesti tus Rey., Phloeotribrzs scara- 
baeoides Bern., Scoly tus  amygdal i  Guer., S .  pygmaeus I?. und schliess- 
lich der  Anobiide Gastrallrrs laevigafus 01. 

Die Lebensweise ist u. a. von Russo untersucht worden (1938--391, 
der  auch Larve und Puppe beschreibt und abbildet. 

Das Ei  (4bb .  69 H)  ist langgestreclit, oval, rnit glatter Oberfliiche 
und weiss nlit Perlmuttglanz. Lange 0,40-0,45 mm, Breite 0,12- 
0,13 mm.  

Das erste Larvenstadium ist weiss und oval, mit feinen Dornchen 
auf den 10 Korperseginenten. Kopf mit fast zylindsiscllen, nach hinten 
schmaler werdenden An temen  und 2 liraftigen Borsten, die etwas 
langei sls die Antcnnen sind. Das letzte Larvenstadiurn ist Iregel- oder 
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langgezogen eiformig, die I<orpersegmente tragen je 4 Paare Setae, die 
auf dem letzten Segment a m  liingsten sind. Lange 2,5 111111. 

Die I'uppe ist 2,4 m m  lang und hat  das  bei Clialcididen iibliche 
Aussehen. 

Russo (1938-39) teilt mit, dass das Weibchen zuerst die Larve des 
Wirtstieres paralgsiert und dann  das Ei  direlit auf die Larve oder in 
deren unmittelbare Nachbarschaft ablegt. Das Einbohreli und die Ei- 
ablage nehmen 10-15 hlinuten in Anspruch. Die gesamte Entwiclilung 
sol1 20-30 Tage dauern, und in  eineni Jahre  sollen mehrere Geuera- 
tionen auftreten. 

In  Schweden sclleint der Art lieine grossere Bedeutung z ~ i z ~ i l i o ~ ~ ~ m e n .  
Ich habe bei nieinen Zuchten nu r  wenige Exemplare erhalten, die 
einen geringen Prozentsatz der aus  Hyles inus  f raxini  Panz. gezogenen 
Parasiten ausmachen. 

In  einzelnen Exemplaren gefundene Arten 
Ausser den bereits behandelten Arten sind einzelne Exemplare der 

folgenden Arten yefunden worden: 
Hylotonzus orneus  (Walk.) 1 Ex. Gotska Sandon, 26.6. 1953, gefan- 

gen an  Kiefernstamm mit Borlienkiiferbefall. Leg. I<. J. Hedqvist. --- 
1 Ex. Ostergotland, hfogstorp, dndebol, 30.1. 1957, gezogen aus Kiefer 
mit Borl~enkaferbefall. - In England von Dr, hl. V. R.  de V. Graham 
a n  Fichte gefangen (,,beaten from Norway spruce"). 

Dibrnchys cavus  Walk.  Als Hyperparasit beltannt. Einige Exemplare 
gefunden. 

Familie Eupelmidae 
Diese Familie ist leicht zu erliennen und unterscheidet sich von den 

anderen Familien der Chulcidoideu dadurch, dass das  Mesepisternum 
gross ist und das ganze Mesepimeron bedeclit (Ausnahme bestimmte 
hlannchen). Das Mesepisternum ist nicht besonders s tark sliulptiert. 
Die Marginalader im Vorderfliigel ist lang. Diejenigen Mannchen, bei 
denen das hlesepisternum nicht besonders vergrossert ist, sind stalt-  
dessen durcli einen besonders grossen Sporn a n  den Tibien der Mittel- 
beine ausgezeichnet. hlesonotum der MTeibchen mit flachgedriic1ite:n 
Scutum. Notauli wenigstens vorne dentlich. Antennen lnit Anellus und 
7-gliedrigem Funiculus (selten ohne Anellus und mit 8-gliedrigem 
Funiculus).  E s  kommen hlannchen mit verzweigten Antcnncn vor. 

Die Familie umfasst viele Gattungen und eine grosse Zahl von Ar- 
ten, besonders i n  den Tropen. Viele Arten leben parasitisch bei gall- 
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bildenden Inseltten. Eine Anzahl von Arten ist iiusserst polyphag und 
bei zahlreichen Wir ten  gefunden worden. Auch manche hyperparasi- 
tische Arten gehoren zu der Familie. Parasiten a n  HolzltBfern findet 
man u. a.  in den Gattungen Eusandalunz Ratz., Polgnzoria Forst., 
Calosofa Curt. und Eupe lmus  Dalm. In  Schweden ltoinmen f'olgende 
Gattungen vor: Eupe lmus  Dalm., Eupelmella hlasi., dlerostenus Walk.,  
Calosota Curt., Polymoria Forst., Anastatus  hIotsch, und Ezzsandaliin~ 
Ratz. Von diesen wurden nu r  Arten der Gattungen Eupelmzis Dal~n. ,  
Eupelnzella Masi. und Calosota Curt. aus Borltenltiifern gezogen. Die 
Gattungen ltonnen nach der folgenden Tabelle unterschieden werden. 
1. Fliigel verlti in~mert,  Scutellum zungenformig . . Eiipelmella XIasi. 

-. Fliigel normal, Scutellurn tropfenfiirmig oder sehr breit an  der 
Basis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2. 

2. Scutellum tropfenformig (Basis sehr schnial), Terebra deutlich 
sichtbar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Eiipelmus Dalm. 

- . Scutellum nicht tropfenforinig, mit  breiter Basis, Terebra ver- 
borgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Calosottr Curt. 

In  Schweden ltommt eine Art der Gattung Eupe lmus  Dalm. mit  
verltiirnmerten Fliigeln vor, namlich E. atrocoeruleus Dalm., doch 
schliesst bei dieser Art die Form des Scutellum eine Verwechslung 
aus. Sie ist ausserdem n u r  aus  Gallen a n  Grasern und Kriiutern gezo- 
gen worden. 

Eupelmella Masi 1919 
hlasi, Mus. Civ. Stor. Nat. Genova Ann. 48, 306, 1919. 

Syn.: Macroneura Walk., Ent .  Mag. 4, 353, 1837. 

Mucronevra Rlanchard, Hist. Nat. Anim. Articules. 3, S. 273, 1840 

Kopf gross. Antennen, 11173, auf der Hohe einer Linie zwischen 
dem Vorderrand der Augen eingelenkt. illalarabstand ebenso oder 
reichlich so gross wie die Breite des Auges. Schwache Antennenfur- 
chen. Vorderrand des Clypeus gerade. Prothorax verlingert,  hinten 
dorsal nlit einer Vertiefung. Notauli deutlich, vollstiindig. Scutelluni 
zungenformig, klein. Psopodeum lturz. Terebra deutlich sichtbar. Tar-  
sen der hlittelbeine auf dem 1. und  2. Glied mit  wenigen, deutlichen 
dunklen Dornen. Fliigel rudiinentiir. Mesopleura sehr gross, oval. 

Genus Typ:  ( E ~ z p e l m ~ z s  degeeri Dalm.) = Ichnezzmon vesicnlaris 
Retz. 

Die Gattung umfasst zahlreiche Arten. In  Schweden Irommt jedocli 
nur  E. vesicularis (Retz.) \o r .  Soweit belrannt sind alle Arten poly- 
phag, und mehrere Arten sind Hyperparasiten. 
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Abb. 71. Eupelrnella vesicularis (Retz.) 
I<. 1Veibchen 11. Vordcransicht dcs Kopfes 
L. Antenne N. Spitze der Mitteltibia und Tarsus 

Eupelmella vesicularis (Retz.) 1783 
Retzius, Genera et  spccies insectorurn, S. 70, 1783. 

Syn.: E u r y s c a p u s  sa l f a fo r  Lindeman, Soc. Imp. Nat. hloscou Bull. (2), 1, S. 190, 1887. 

E u p e l m i n u s  coleopterophagus Girault, Ent .  Soc. Amer. Ann. 9, 306, 1916. 

9 . Blausch\\rarz-schwarz mit griinlicher Tonung, blau, bronzefar- 
ben in1 Gesicht, am  Pedicellus und  Thorax. Die Grenzen zwischen den 
verschiedenen Teilen des Thorax, der Petiolus und die Basis des Abdn- 
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mens (1. Segment) sind braun. Scapus gelbrot, Beine rotbraun, Schen- 
lie1 dunkel, proximale Teile der Tibien und Klauenglieder mit  dunkel- 
braunem Anstrich. Terebra in  der  hfitte rnit gelbem Ring. 

Kopf (Abb. 71 hl)  breiter als der Thorax, Augen gross. Die Innen- 
rander  der Augen lionrergieren nach hinten. hfalarabstand reicl~lich 
so gross wie die Breite des Auges. Antennen (Abb. 71 L ) ,  11173, auf 
einer Linie zwischen dem Vorderrand der Augen eingelenkt. Scapus 
reicht nicht bis zur mittleren Ocelle. PedicelIus etwas liinger als das  
1. Funiculusglied. Funiculusglieder 1-4 ungefahr gleich lang, aber 
langer als die Glieder 5-7, die ebenfalls gleiche Lange liaben. Funicu- 
lus nach der Clava zu breiter werdend. Clava (Abb. 71 L )  so lang wie 
die beiden letzten Funiculusglieder zusammen. Antennenfurchen 
seicht. Vorderrand des Clypeus gerade. Beide Mandibeln rnit 3 Z i h -  
nen. Prothorax etwas verlangert, hinten dorsal mit halblireisf6rmiger 
Vertiefung. Vor dieser Vertiefung eine Reihe aufrechtstehender Bor- 
sten. Notauli vollstandig, deutlich. Scutellum zungenformig, verhiilt- 
nismassig ltlein. Axillen treffen a n  der Basis nicht zusammen. Propo- 
deum liurz. Mesosternum gross. Abdomen (Abb. 71 I<) langoval, Basal- 
segment fast vollig glatt. Terebra so lang \vie der halbe Hintertarsus. 
Kbrper rnit mehr oder weniger netzniaschiger Punktierung. Beine liriif- 
tig. Mitteltarsen (Abb. 71 N )  rnit einer Reihe schwarzer Borsten auf 
dem 1. Glied, auf dem 2. Glied 2 Borsten, auf den1 3. Glied eine Borste. 
Fliigel verkiimmert, distaler Teil rechtwinklig nach oben stehend. 

8 . Nicht beliannt, scheint nicht vorzuliommen. 
Lange: Q 2-3 rnm. 
Die Art ist sehr weit verbreitet. Sie ltoinmt i n  ganz Europa und 

Nordarnerilia vor. Einzelne Exemplare schliipften in  meinen Zuchten 
von Borkenkiiferparasiten; sie stammen von folgenden Lolialen: 
S l i h e ,   ste ergot land und  Uppland. E. vesicularis (Retz.) parasitiert 
wahrscheinlich nicht bei Borlienliaferlarvel~, sondern clurfte gelegent- 
lich als Hyperparasit bei Braconiden oder Chalcididen auftreten. Die 
Art ist polyphag und lebt bei zahlreichen Wirten;  eine umfassende 
Liste gibt GAHAN (1933). Die Lebensweise ist von verschiedenen Auto- 
ren studiert x-orden, LI. a .  von hIc CONNELL (1918) und  MORRIS (1938). 

Die Art verinehrt sich thelytoli. Die Eier werden aussen a n  das 
Wirtstier gelegt. Sie sind durchscheinend weiss, ih r  eines Ende ist zu 
einem langen Stiel ausgezogen. Die ausgewachsene Larve ist von Hy- 
menopterentyp und tragt einzelne Borsten auf den I<i5rpersegmenten, 
der Vorderrand des Clypeus ist gezahnt. Nach MORRIS (1938) n in l~n t  
die gesamte Entwiclilung voni Ei  bis zur  fertigen Wcspe bei eindr 
mittleren Temperatur  von 20,5"C 31 Tage in Anspruch. 
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Eupelmus Dalm. 1820 

Dalman, Svenslia Vetensk. Akad. Handl. 41, 136 u. 180, 1820. 

Syn.: Cerambycobius tlshm., Ent. Soc. Wash. Proc. 4, S. 7, 10 u. 17, 1896. 

Kopf gross, annahernd liugelformig. Antennen, 11173, unmittelbar 
unter oder auf einer Linie zwischen deln Vorderrand der  Augen ein- 
gelenlit. hlalarabstand gut so gross wie die Breite des Auges. Pedicellus 
langer als  das 1. Funiculusglied. Antennenfurchen deutlich. Prothorax 
kragenformig. Notai~l i  undeutlich. Scutellum dreiecltig oder tropfen- 
formig. Axillen treffen a n  der Basis fast zusamnen.  Propodeum sehr 
liurz. Abdomen langgestreclit, zungenahnlich. Terebra weit hervor- 
stehend. Marginalader doppelt so lang wie die Postmarginalader oder 
langer. Stigmalader ebenso lang wie die Postmarginalader oder liiirzer. 
Speculum schmal und langgestreckt, liegt vor den1 Parastigma. 1. und 
2. Tarsenglied der Mittelbeine mit  einer ltammartigen Reihe von Zah- 
nen. Hintertibien mit  1 Sporn. 

Genus Typ:  E. memnonius Dalm. 
Dit Gattung umfasst eine Vielzahl von Arten mit  polyphager Lebens- 

weise. I n  Schweden sind 2 Arten aus Borkenkafern gezogen worden. 

Eupelmus urozonus Dalm. 1820 
Dalman, Svenslia Vetensk. Aliad. Handl. 41, 378, 1820. 

O. RIetallisch glanzend griin, Abdomen mit  Einmischung von Blau. 
Antennen blauschwarz, apikaler Teil des Scapus, Pedicellus und A3- 
tennenbasis gelbrot. Beine rotgelb bis scliniutziggelb, Schenliel zum 
grossen Teil dunkelbraun. Hiiften n~etallisch glanzend griinblau. Ti- 
bien mit einem mehr oder weniger deutlichen dunlilen Fleck oder 
Ring a n  der Basis. Klauenglieder dunliel. Fiiigelgeader blassgelb. Kor- 
per nlit schiitterer, grauweisser Behaarung. 

Kopf (Abb. 72) etwas breiter als der Thorax. Antennen, 11 173, 
auf einer Linie zwischen dem Vorderrand der Augen eingelenkt. An- 
tennenfurchen deutlich. Pedicellus deutlich langer als das 1. Funicu- 
lusglied. Funiculusglieder 1-4 Ianger als breit, Glieder 5-7 quadra- 
tisch. Funiculus nach der  Clava 211 breiter werdend. Clava fast ebenso 
lamg wie die 3 letzten Funiculusglieder zusammen. RIalarabstand liiir- 
zer als die Breite des Auges. Notauli undeutlich, a n  ihrer Stelle nacli 
hinten lionvergierende Furchen, die vor dem Scutellum zu einer recht- 
ecliigen Vertiefung verschmelzen. Scutellum tropfenformig. Propo- 
deum sehr liurz. Abdomen zungenformig, Hinterrand des 1. Segrnentes 
in der hlitte eingebuchtet. Terebra fast so lang wie das halbe Abdomen. 
1. und 2. Tarsenglied der hlittelbeine mit einer Reihe dunkler Dorne:~. 
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Abb. 7 2 .  Eupelmus urozonus Dalm. 9 

Postmarginalader und Stigmalader von ungefahr gleicher Liinge. Mar- 
ginalader dreimal so lang \vie die Postmarginalader. Speculum schmal. 

9 .  Illetallisch glanzend dunltelblan mit violetter Tonung. Antennen 
dunlielblau-schwarz, Clava auf der Unterseite mittelbratin. Beine dun- 
ltelblau, Tibien mit mehr oder weniger starltem Einschlag yon schmut- 
zigern Gelb. Tarsen gelb, Klauenglieder braunschwarz, ebenso bei Vor- 
der- und Hintertarsen das dem Klauenglied berlachbarte Glied mehr 
oder weniger dunltel. 

Unterscheidet sich voin Weibchen durch liiirzere Antennen. Scapus 
so lang >vie die Breite des Auges und stark verdiclit. Pedicellus 
deutlicll liinger als das 1. Funiculusglied. Anellus lilein. Augen mit 
vereinzelten Haaren. Vertiefung auf dem Scutum undeutlich. Scutel- 
lum gross, tropfenformig, Axillen treffen an der Basis nicht zusnm- 
men. Propodeunl dreimal so lang wie beim Weibchen, vereinzelte Fim- 
brien. Tarsen der Mittelbeine normal. hlesosternum normal. Speculum 
gross. 

E. urozonus  ist iiber ganz Europa verbreitet und liommt in  Schmeden 
von Sliine bis Halsingland ror .  Die Art ist vor allen Dingen als Parasit 
bei gallbildenden Inseliten beliannt nnd lebt bei vielen Wirten. Auch 
Borlienltafer werden als M7irtstiere genannt, und Russo (1938-39) 
ha t  die Art aus Zweigen mit Befall von Chaetoptelizzs uesti tus Rey., 
Scoly tus  amygdal i  Guer., Phloeotribzzs scarabaeoides (Bern.) und H y -  
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Abb. 73. Eupelmus suecicus sp. n. 
A. Weibchen B. Xntenne 

lesinus fraxini (Panz.) gezogen. Bei meinen Untersuchungen schliipfte 
die Art aus Kiefernabschnitten init Blrtsfophagzzs minor Htg. 

Die Lebensweise ist LI. a .  yon Russo (1938--39) und  SILVESTRI, 
MARTELLI & MASI (1908) beschrieben worden. Yermutlich parasitiert 
E. urozonus Dalm. nicht die Borltenkaferlarven, sondern trit t  als Hy- 
perparasit bei Chalcididen auf.  

Eupelmus suecicus sp. n. 

9 .  Kopf und Thorax blaugriin, ~ o r d e r e r  Teil des hlesonotum mit  
goldgriinenl Glanz. Gesicht glanzend ~ i o l e t t ,  gernischt mit  Rot u n d  
Griin. Die vijllig glatten Antennenfurchen sind gliinzend blaugriin. 
Seiten des Pronotum mit blauviolettem Glanz. Abdon~en scliwarz, Init 
Glanz yon Gold, Blau und etwas Violett. Terebra gelbweiss, Basis und 
apiltaler Teil braunschwarz. Antennen schwarz, Scapus griin gliinzend 
und an  der Spitze rotgelb. Vorderes Beinpaar: Coxa schwarz, Trochan- 
ter teilweise gelbrot, Femur  schwarz mit Ausnahme dcs gelbroten api- 
ltalen Teils, Tibia gelbrot mit  schwarzen Streifen auf den Seiten, Tar- 
sen schmutzig gelbrot mit  dunltlerem Klauenglied. Mittel- und Hinter- 
heine ehenso gefarbt. Fliigelgeader blassbraun. Kopf breiter als dcr 
Thorax. Jlalarabstand grijsser als die halbe Augenbreite. Antenlie11 
unmittelbar unter einer Linie zwischen den1 Vorderrand der Augcn 
eingelenlit. Scapus (Abb. 73 B)  etwas gebogen, Pedicellus langer als 
das 1. Funiculusglied. Einzelne Rhinarien. Thorax spulenformig (Abb. 
73 A).  Propodeum lturz. Thorax und Abdomen rnit unregelmassiger, 
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Abb. 74. Calosofa  uernalis Curt. 9 

netzmaschiger Punktierung. 1. Abdon~inalsegment a n  der  Basis blank, 
hinten nlit feiner, grossmaschiger Punlitierung. Terebra fast so laug 
wie der Hintertarsus. Praepectus gross, netzrnaschig punlitiert; Meso- 
pleura vorn mit  netzmascliiger Punlitierung, hinten mit grossen 
Maschen. Vorderfliigel ohne Speculum, Basalzelle viillig behaart mit  
Ausnahme eines schmalen Streifens a m  Hinterrand. Stigmalader liiir- 
zer als dic Postmarginalader, Marginalader dreinlal so lang wie die 
Postmarginalader. 

8. Unbeltannt. 
Holotypus: Uppland, Lovon, a m  4.4. 1960 von 13. Ehns t r i j~n  aus 

Hylesinm torarlio Bern. gezogen. 
Diese Art gehiirt zu einer Gruppe der Gattung EzrpeOnns Dalm., die 

durch das Fehlen des schmalen Speculunl auf den Vorderlliigeln g2- 

Iiennzeichnet ist. Einige Arten, die zu dieser Gruppe gehoren, sind aus  
Europa beltannt. E. suecicns sp. n. scheint E. aloysii Kusso am niicli- 
sten zu stehen. E. aloysii scheint jedoch eine breitere ~ l n d  liraftigere 
Art zu sein. 

Calosota Curt. 1836. 
Curtis, Brit. Ent.  13,  S. 596, 1836. 

Syn.: Calosofer Walk., Ent.  hlag. 4, 358, 1837. 

Kopf mit  Antennenfurchen. Augen behaart. Beide Mandibeln nlit 
3 Ziihnen. Labrum frei und deutlich. Clypeus undeutlich abgegrenzf, 
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Vorderrand mehr oder weniger gebuchtet. Antennen, 11 173, auf oder 
unmittelbar unterhalb einer Linie zwischen dem Vorderrand der 
Augen eingelenlit. Pronotum halsartig ausgezogen. Propodeum l i u ~ z ,  
mit Mittelleiste, Stigmen gross und oval, zahlreiche Fimbrien. Notauli 
nur  vorne schwach angedeutet. Abdomen langgestreclit. Hintertibien 
mit 2 Sporen. Vorderflugel mit Speculum angedeutet und einem naclr- 
ten Fleck a n  der Basis des Hinterrandes. Costalfeld zum grossen Teil 
behaart. Marginalader lang, doppelt so lang wie die Postluarginaladel.. 
Stigmalader fast so lang wie die Postmarginalader. Mannchen ltiirzer 
und untersetzter. Antennen verhaltnismassig kurz. 

Genus Typ:  C. uernalis  Curt. 
Die Gattung umfasst rund 27 Arten, \ on  denen die meisten \on  der 

palaearktischen Region beschrieben sind. Die Mehrzahl der Arten para- 
sitiert bei Holzkafern. Nur bei Calosota me fa l l i ca  Gah. und C. uernalis  
Curt. ist naheres iiber die Lebensweise beliannt. 

Calosota vernalis Curt. 1836 

Curtis, Brit. Ent. 13, S. 506, 1836. 

9 .  Kopf mit Gesicht blauviolett, Scheitel rnit Beimischung yon 
Grun und Bronze. Scapus metallisch glanzend blaugriin, Rest der An- 
tennen sch\~~arz-blausch\varz, Spitze der C l a ~ a  braun. Thorax blau, 
griin und bronzefarben, metallisch glanzend, auf den1 Mesoscutum mit 
mehr oder ~veniger deutlichen Langsstreifen ron  Blau, Griin odcir 
Bronze. Propodeum blaugriin. Abdomen blaugriin bis blauschwarz 
glanzend. Beine blaugriin, Knie, apikale Teile der Tibien und Tarseil 
gelb-gelbrot, das den1 Klauenglied benachbarte Tarsenglied schm-ach 
braun angelaufen. Flugel hgalin, mit gelbbraunem Geader. Karper 
sclliitter grau behaart. 

Das Aussehen der Art geht aus der Abb. 74 (siehe auch Abb. 75 C, 
D, E, F )  und der Gattungsbeschreibung hervor. Punktierung mittei- 
gross hexagonal. Letztes Abdominalsegment doppelt so lang \vie die 
Breite a n  der Basis. Malarabsland so gross \vie die Breite des Auges. 
Scapus (Abb. 75 H )  in der RIitte am dicksten. Pedicellus ebenso lang 
\vie das 1. Funiculusglied, Anellus langer als der halbe Pedicellus. 
Clava so lang wie die 3 letzten Funiculusglieder zusammen. Rhinarien 
nicht besonders zahlreich, zum Teil in Reihen angeordnet. 

3 .  Von ahnlichem Aussehen wie das Weibchen, aber die Antennen 
liiirzer und das Propodeum liinger. Die graue Behaarung ist deutlicher. 
Genitalapparat siehe Abb. 75 G. 

Lange: Q 3,5-6 mm, 8 3-4 mm. 



Abb. 7 5 .  Cctlosota vernalis Curt. 
C. Basis des 'i'orderflugels G. Ventralansicht des mannlichen 
D. Stigmalader Genitalapparates 
E. hlaxillarpalpus H. Antenne 
F. RIandibeln 

Die Art ist in Deutschland, England, Finnland, Franlireich, Jugo- 
slawien, Russland, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechoslo~~al iei  
und  osterreich gefunden morden. Schwedische Funde liegen aus  
SliAne, Halland, SmAland, 0sterg6tland, Gotland, Uppland, Halsing- 
land und Dalarna Tor. 

Lolial recht haufiges Auftreten der Art wurde in1 ostlichen Sligne 
(Gegend yon Ahus) festgestellt. Als Wirte  werden folgende Kafer an- 
gegeben: Hedobia imperialis  L., H .  pubescens Fbr., Ptil inus pectinicor- 
n i s  L., Pissodes n o t a f u s  F. und Ips  typographus  L. Ich habe die Art 
ausserdem aus  Anobiurn sp. a n  Fichte sowie aus  Blastophag~zs  pini- 
perda L. und B. m i n o r  Hart.  gezsgen. Nach FREDIANI (1957) tri t t  sie als 
Hyperparasit auf. 
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Abb. 76. Ccdosofa vernalis Curt. 
K. husgewachsene Larve 
J. Puppe 

C. vernalis wandert langsam auf den \ o n  Kafern befallen Baum- 
stammen uinher und unterscheidet sich gerade durch den gravitati- 
schen Gang deutlich 1 on anderen, an  der gleichen Stelle 1 orliommen- 
den Chalcididen. 

Die Eiablage ist verschiedentlich beobachtet worden. Die Eiablage 
nimint nach meinen Beobachtungen 6 hIinuten in Anspruch. FREDIANI 
(1957) ha t  die Larve abgebildet und  lturz beschrieben. Sie zeichnet 
sich l o r  allem durch den Besitz von Kriechwiilsten aus (Abb. 76 K ) .  
Der Korper tragt auf jedem Segment eine Reihe einzelner Borsten. Die 
Lange der  Larve betragt 4-4,5 mm. Die Puppe (Abb. 76 J )  ist lang- 
gestreckt. 

In den Zuchten schliipften nu r  einige wenige Exemplare. Eine Aus- 
nahme machten einige Zuchtversuche mit  Material von einem Loltal 
in  Ost-Sliine; dort machte C. vernalis 1-5 % aller geschliipften Chal- 
cididen aus. Man darf annehmen, dass der Art lreine grossere Bedeu- 
tung zuliommt. 

Fam. Eulophidae 
Die Familie Ezzlophidae ist eine der grossten Chalcididenfamilien. 

Man ha t  sie in  eine Anzahl von Unterfamilien aufgeteilt. Die Unter- 
familien dprostocetinae, Eulophinae und  Entedonfinae enthalten Ar- 
ten, die aus  Holz mit Borkenltaferbefall gezogen wurden. Gemeinsam 
fiir sie ist, dass sie 4-gliedrige Tarsen besitzen. Sie lassen sich nach der 
folgenden Tabelle unterscheiden, die hauptsachlich GKAIIAAI (1959) 
folgt. 

1. Submarginalader im Vorderfliigel nicht vor der  Vereinigung mit 
der Marginalader unterbrochen und init 3 oder rnehr dorsalen 
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Borsten versehen. Postmarginalader deutlich so lang v i e  die Stig- 
malader oder Ianger. Scutellum mit  4 Borsten . . . . . .  E~rlophincre 
Submarginalader im Vorderfliigel unmittelbar oberhalb der Basal- 
ader deutlich unterbrochen oder, wenn dies nicht deutlich ist, 
Postmarginalader kurzer als die Stigmalader oder fast uerschwun- 
den. Submarginalader mit variierender Anzahl von Borsten. Scu- 
tellum mit 2 oder 4 Borsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2. 
Submarginalader im Vorderfliigel nahe der Mitte mit 2 Borsteil. 
Mittellappen des Mesoscutum fast immer mit 4 Borsten. Notauli 
oft unvollstandig. Postmarginalader variierend, oft ebcnso lang 
oder doppelt so lang wie die Stigmalader, mitunter sehr liurz oder 
zuriicligebildet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Entedontincre 
Postrnarginalader im Vorderfliigel fehlend oder sehr liurz. Suh- 
marginalader mit  1, 2 oder mehr dorsalen Borsten. Scutellum fast 
immer mit je einer Langslinie beiderseits der hlitte. Hinterrand 
der Scapulae tief gewinlielt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Aprostocetinae 

Die Unterfamilie Eulophinae umfasst Arten, die 11. a. bei Dipteren 
und Hymenopteren, aber nicht bei Holzliafern parasitieren. Henliptar- 
senus  ungrricellus (Zett.) ist  aus Holz mit  Borlienliaferbefall gezogen 
worden, parasitiert aber sicherlich Dipterenlaruen. Dagegen finden 
sich unter  den Entedont inae  viele Arten, die a n  Holzinseliten leben. 
Auch die Unterfamilie Aprostocetinae umfasst eine Vielzahl von Ar- 
ten, die aus  Ipiden und anderen Holzinseliten gezogen wurden. Die 
Gattung Aprostocetus Westw. ist sehr artenreich, und jahrlich werden 
neue Arten beschrieben. 

Bei Zuchten von anderen Holzinsekten in  grosserem Unlfang wird 
man gewiss viele neue Arten erhalten und ausserdern fur  solche Arten, 
die durch Kaschern gefangen worden waren, die Wirte  ltennenlernen. 

Unterfam. Eulophinae 

Hemiptnrsenzcs Westw. 1883 

Westwood, Mag. Nat. Hist. 6, 122, 1833. 

Schlanlie Arten. Pronotum ebenso lang \vie breit. M'eibchen mit 4- 
gliedrigem Funiculus, Antennen der Rfiinnchen nlit 3 langen Seiten- 
zweigen. Antennen (11142) nahe der Mitte des Gesichts eingelenlit. 
Notauli unvollstandig, nu r  vorne angedeutet. Propodeum lang, mit 
oder olme Plica. Petiolus deutlich. Riiclibildung der Fliigel Itommt vor. 

I n  Europa liomrnen 6 Arten der Gattung vor, die - so weit be- 
kannt  - miniesende Inseliten parasitieren. 

Genus Typ :  Herniptarsenus fulvicollis Westw. 
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Abb. 77. Herniptarsenus unguicellus (Zett.) 
I. Weibchen L. Antenne $ 

Herniptarsenus unguicellus (Zett.) 1838 
Zett. Insecta Lapponica, 1, 427, 1838 

Syn : Siehe BouEeli (1959) 

Q . Kopf schwarzbraun. Augen dunliel weinrot. Antenslen mit gel- 
bem Scapus, Rest hellbraun. Pronotum dunkelblau, hIesoscutum und 
Seitenlappen sowie Propodeum griillblau. Scutellum, Axillen und 
Postscutellum schwarzblau, teilweise mit violettem Glanz. Abdomen 
rotbraun mit helleren Partien, apilial blauschwarz. Petiolus und 
Beine gelb, Meso- und Metafemur Init einem braunen Langsstreifen 
auf der Oberseite. Fliigel schwach gelblich. Die Farbung variiert stark, 
und es liommen Exemplare mit ~ o l l i g  blaugriinem Thorax und dunliel- 
braunem Petiolus unc? Abdomen vor. Diese Exernplare haben blauen 
hletallglanz auf Petiolus und Abdomen und sind als eine eigene Art, 
H. palzrstris Erd. (Ann. Hist. nat. Mus. Natl. Hung., 5, 334, 1954) be- 
schrieben worden. 
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8. Von gleichern Aussehen wie das Weibchen (Abb. 77 I ) ,  aber init 
verzweigten Antennen (Abb. 77 L ) .  

Einige wenige Esemplare Ton H. zznguicellz~s (Zett.) schlupfen aus 
Kiefernabschnitten rnit Borlienlciiferbefall. hloglicherweise parasitiert 
die Art Fliegen, die unter  der Rinde leben. Nach Angaben in  der  Lite- 
ra tur  sol1 sie aus Blastophngus piniperda L. erhalten worden sein. 
BOUCEK (1959) gibt als mit  Sicherheit festgestellte TX7irte Phytobia iri- 
dis Hd. und Phytomyza nigra hIeig. an. 

Die Art ist \ernlutlich uber ganz Schweden verbreitet. 

Unterfam. Entedontinae 

Entedon Dalm. 1820 
Dalman, Svenslia Vetensli. Alrad. Handl. 41, 131 u. 181, 1820. 

Syn.: Er~glyp1zus Crawf., N. Y .  Ent. Soc. Journ. 15,  179, 1907. 

Entedonella Grlt., Queensland RIus. 3Iem. 2, 154, 1913. 

Oft Itraftige, untersetzte Chalcididen. Antennen unnlittelbar ober- 
hall> einer Linie zwischen den1 Vorderrand der Augen eingelenkt. 
Frons  mit  einer mehr oder weniger deutlichen T-formigen Linie. Occi- 
put gerandet. Augen gross, mit  kleinen, einzelnen Haaren beltleidet. 
Vorderrand des Clypeus gerade oder schwach gebogen. Xlandibeln mit 
2-3 Zahnen. Pronotum lcurz und breit. Notauli un~olls tandig.  Scu- 
tellum gross. Propodeum verhaltnismassig gross, niit deutlicher hlit- 
telieiste, die in  einer mehr oder weniger deutlichen, flachen Furche 
liegt. Unter den Stigmen ein mehr oder weniger deutlicher, zahnarti- 
ger A u s w ~ ~ c h s .  Nucha liornnit Tor. Callus niit wenigen, in  zwei Reihen 
angeordneten Borsten. Form des Abdomens unterschiedlich, z. B. lan- 
zett- oder eiformig. Beine schlanlt, mit 4-gliedrigen Tarsen. Vorder- 
fliigel nlit grosser Basalzelle. Subcosta mit  1-2 Borsten. Postmarginal- 
ader so lang wie die Stigrnalader oder langer. 

Genus Typ:  Entedon cyanellns Dalm. 
Die Gattung umfasst zahlreiche Arten, in der  palaearlitischen Re- 

gion 51 und in  der nearlttischen 10. Die Arten, cieren Wirtstiere man 
Itennt, scheinen hauptsachlich bei Kafern und besonders bei Riissel- 
liafern zu leben. Aus a n  Baumen lebenden Kiifern sind folgende Arten 
gezogen worden: Entedon ergias Walk.  aus  Alagdalis armiger Geoffr., 
E. leucogranunu (Ratz.) aus Scolyt~zs ~nuliistriatrrs Marsh., Sc. intri- 
catus Ratz. und Sc. rrrgulosus Ratz. E .  gyorfi Erd., aus Ernobius mollis 
L., E. ulnli Erd. aus  Scolytrrs carpini Ratz. und E .  stephanopachi 
Hedqv. aus Stephanopachys. TTon den aufgezahlten Entedon-Arten 
liommt E. leucogrcimma (Ratz.) auch in  der nearlitischen Re,'  ion vor. 
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Abb. 78. Entedon  leucogramma (Ratzb.) 

Entedon leucogramma (Ratz . )  1844 
Ratzeburg, Forstinsect. 111, S. 28, 1844 (Ic1~neurnon/Elachest~zs/l.) 

Syn.: E u l o p h u s  albipes Ratz., Ichneum. d .  Forstins. I, S. 165, 1544. 

Q .  Metallisch glanzend griin, auf den Hiiften und der Abdomen- 
basis mit mehr blaulicher Tonung. Beine: apilialer Teil des Femur, 
Knie, distale Halfte der Tibia und Tarsus mit Ausnahme des Klauen- 
gliedes gelbweiss. Alle Iilauengliecler schwarz. Fliigel hyalin, Geader 
blassgelb. 

Kopf (Abb. 79 A) so breit mie der Thorax. hlalarabstand geringer 
als die Breite des Auges. Scapus reicht nicht bis zur mittleren Ocelle. 
Antennen (Abb. 79 C)  10-gliedrig, 11332; Pedicellus kiirzer als das 1. 
Funiculusglied. 2. und 3. Funiculusglied breiter als das I., aber deut- 
lich liiirzer. Clara so lang wie das 1. Funiculusglied. Einzelne Rhina- 
rien. hlandibeln (Abb. 79 B) mit 2 gleichgrossen Zahnen. Pronotum 
hinten schwach gerandet. Kopf, Mesoscutum und Scutellurn mit hex?- 
gonaler Punktierung. Propodeum glatt. Abdomen mit feiner Netz- 
sliulptur. Vorderfliigel schiitter behaart. Stigmalader ebeilso lang \vie 
die Postmarginalader (Abb. 79 Dl .  

$ . dhnelt  dem Weibchen (Abb. 78). 
Lange: 9 2,3-2,5 mm, $ 2,O-2,3 mm. 
Die Art ist weitverbreitet und ausser in Europa auch in den U.S.A. 

gefunden worden. In Schweden kornmt sie von S l i h e  bis Dalarna vor. 
Sie parasitiert Scolytus-Arten und ist nach der Literatur aus folgen- 
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Abb. 79. Enfedon leucogrumma (Ratzb.) 
4. Vorderansicht des Kopfes C. Antenne 
B. hlandiheln D. Stigmalader 

deli Wirten gezogen worden: Scolytus intricatus Ratz., Sc. ~nultistria- 
tus  hlarsh., Sc. rugulosus Ratz., Sc. prrzni Ratz., Sc. scolyfus I>. unti 
Sc. ratzeburgi Jails. 

Unterfzm. Apsostocetinae 

Aprostocetus Westw. 1833 
Westwood, Phil. Mag. 2, 444, 1833 

Syn.: Siehe GRAHA11 (1961) 
Vorderrand des Clypeus mit einem medianen zahnahnlichen Vor- 

satz oder ohne diesen. hlaxillar- und Labialpalpen mit je einem Glied. 
hlandibeln mit 3 Zahnen. Weibchen mit 3-gliedrigen Funiculus, hlann- 
chen mit 4. Clava mit 3 Gliedern und stets mit einern terminalen Spi- 
culum. Pronotun1 quer. Vorderrand der Axillae nach vorn ausgebuch- 
tet, meit vor die Tegulre reichend. Scutellum mit 2 langslinie. Alle 
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Abb. 80. Aprosfocefus  dryocoefae sp. n. 9 

Tarsen mit 4 Gliedern. Submarginalis der Vorderflugeln mit 1-7 Bor- 
sten, Marginalis immer langer als Stigmalis, Postmarginalis fehlt. Hin- 
terfliigeln mit 3 Hamuli. Abdomen oft niit einem sehr kleinen undeut- 
lich Petiolus. Terebra deutlich ausgezogen oder verborgen. 

Genus Typ:  A .  caudatus Westw. 

ihprostocetus dryocoetae sp.n. 

2 .  Dunlielblau. Antennen braun, dorsaler Teil von Scapus und 
Pedicellus mit blauem Anstrich. Scapus und Pedicellus auf der Unter- 
seite schmutzig gelb. Beine: Huften dunkelblau, Trochanter ~ n e h r  oder 
weniger schmutzig gelb, Schenkel dunlielbraun bis schwarz, apiliaI 
gelbweiss, Tibien und Vordertarsen blassbraun, Mittel- und Hinter- 
tarsen sehr blass gelblich, Klauenglieder braun. Fliigelgeader schwacli 
schmutziggelb. 

Korper (Abb. 80) recht liraftig. Antennen (Abb. 81 B) nlit Pedicel- 
lus kiirzer als das 1. Funiculusglied. Clava etwas Ianger als die beiden 
letzten Funiculusglieder zusammen. Abdomen etwas Ianger als Kopf 
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Abb. 81. Aprosfocetus dryocoefae sp. n. 
A. Vorderflugel B. Antenne 

und Thorax zusamrnen. Vorderfliigel (Abb. 81 A) nlit Marginalader 
fast doppelt so lang wie die Stigmalader. 

Lange: 9 1,s rnm. 
Holotypus und Paratypus (1  9 ). Von B. Ehnstrom aus Dryocoetes 

a lni  Georg. gezogen, NAs, Dalarna 10.1. 1960. 
Die Art ist A .  tibialis Kurdj. sehr ahnlich, aber nicht so dunltel ge- 

farbt. Die Antennen bei A .  tibialis Kurdj. sind bedeutend lirtiftiger und 
die Unterschiede in der Breite zwischen Funiculus und Clava nicht so 
ausgepragt, wahrend der Funiculus bei A.  dryocoetae sp. n. wesentlich 
schlanker ist. Auch ist das Propodeurn bei der hier beschriebenen Art 
Ianger als bei A .  tibialis Kurdj. und die Stigmen sind bedeutend gros- 
ser; schliesslich scheinen die Vorderfliigel starker behaart zu sein als 
bei A.  tibialis Kurdj. 

uber  die Lebensweise yon A.  dryocoetae sp. n. ist nichts weiter be- 
ltannt als dass sie bei Dryocoefes a lni  Georg. parasitiert. Verschiedene 
Arten der Gattung Aprostocetus sind in  Europa bei Zuchten aus Bor- 
kenlrafern geschliipft. Russo (1938-1939) zog 3 Arten aus Chaetopte- 
l ius ves t i fus  Rey. 



Schwedische Borkenkafer und ihre 
Erzwespen-Parasiten 

I n  der  folgenden Z~zsammenstellung (S. 157) sind alle Borlienkafer- 
ar ten aufgefiihrt, die i n  Schweden gefunden worden sind. W i e  a u s  der  
Tabelle hervorgeht, sind von verschiedenen Borkenkaferarten lieine 
Chalcididen-Parasiten beliannt. Diese Arten sind i n  der  Absicht i n  die 
Liste aufgenommen worden, dass m a n  sie bei zuliiinftigen Zuchten be- 
sonders beriicksichtigt u n d  ihre  Parasi ten liennenzulernen sucht.  
0 = Literaturangaben 
x = einige Zuchten 

Aus der Tabelle diirfte h e r ~ o r g e h e n ,  dass die  Parasi ten n u r  i n  selte- 
tien Fallen als monophag bezeichnet werden lionnen. Die meisien Ar- 
ten befallen ebenso Splint- \vie auch  Bast-, Borlien- oder auch Nutz- 
holzborlienliafer. Die folgende Zusammenstellung zeigt, tvelche Ipiden- 
gruppen von den verschiedenen Wespen befallen merden. 

Ch alcididenart 

Torymus bohemanni Thonis. 
Ipideurytoma spessivtsefi BouC. & 

Nov. 
Eurytoma-Arten 

Cleonymus-art en 
Heydenia pretiosa Forst. 
Rhopalicus-Arten 
Dinotiscus-Arten 
Cheiropachys colon (L.) 
RIetacolils-Arten 
Rhaphitelus maculatus Walk. 
Karpinskiella pityophthori BouC. 

Perniphora robusta Ruschk. 

Roptrocerus-Arten 
Cerocephala cornigera Westm. 
Entedon leucogramma (Ratzb.) 

VTirt oder Gruppe t7on Wirten 

Hylesiiius fraxini Panz. 
Trypodendron-Arten 

Bast- und Borkenkafer, auch als 
Hyperparasiten an anderen Chal- 
cididen 

Scolytus-Arten 
Bast- und Borlienkafer 

D 1) 1) 

a D 

)) 1) r) 

i) D 1) 

an Laubbaumen lebende Bastliafer 
Pityogenes- und Pityophthorus- 

Arten 
Trypodendron- und Xyleborus- 

Arten 
Bast- und Borlienkafer 
Scolytus- und Hylesinus-Arten 
Scolytus-Arten (vorwiegend) 
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Demnach kann man die Parasiten folgendermassen in Gruppen ein- 
ordnen : 
Gruppe I. Monophage Arten oder solche, die Arten innerhalb dersel- 

ben Ipidengattung befallen. 
Gruppe 11. Arten, die a n  Borlienkafer gebunden sind, welche nus- 

schliesslich entweder an  Laub- oder an  Nadelhiiurnen 
leben. 

Gruppe 111. Arten, die Ipiden sowohl an Laub- als auch an Nadelbiia- 
men befallen. 

Die haufigsten Parasitenarten findet man natiirlich in Gruppe 111. 
Unter diesen sind zu erwahnen: Rhopal ic~zs  tutele (Walk.),  Dinotiscus 
e u p f e r u s  (Walk.) und Roptrocerus  xy lophagor~zm Ratzb. Die JVirte 
dieser Arten machen 1/3 aller in Schweden rorliommenden Borlie11- 
liiiferarten aus. 



E u r ~ t o m a  arctica Thoms. 
) morio Boh. 
a blastoahagi Hedqv. 

Torymus bohernanni Thoms. 
Cleonymus depressus (Fabr.) 

) obscurus Walk. 

Roptrocerus xylophagorum Ratzb. 
) mirus (Walk.) - 1  
,) brevicornis Thorns. 1 

Rhopalicus tutele (Walk.) 
I brevicornis Thoms. 1 

x  0 0 x 0 0 0 0 

I 

0 X I hIetacolus unifasciatus Thorns. 
s varicolor (Forst.) 

1) guttatus Ratzb. 
Dinotiscus aponius (Walk.) 

1) calcaratus (Thoms.) 

0 O X  0 X 0 s eupterus (T\'alk.) 

x  1 P suecicus Hedqv. I 

X 0 0 I Rhaphitelus maculatus Walk. 1 
00 0 x  0 0 0 0 x  0 0 0 

x 

0 

0 X 0 0 
0 0 
n 

x x I Calosota vernalis Curt. 
I Hemiutarsenus urlguicellus (Zett.) 

Cheiropachys colon L. 
Acrocormus semifasciatus Thoms. 
Tomicobia seitneri (Ruschk.) 

) acuininati Hedqv. 
I<arpinslticlla pityophthori Bout. 
Perniphora robusta Ruschk. 
Mesopolobus typographi (Ruschk.) 
Kasonia vitripennis (Walk.) 
Cerocephala cornigera Westw. 
Eupehnella vesicularis (Retz.) 
Eunelmus urozonus Dalm. 

I - 
0 X  0 x 0 0 0 I Entedon leucogramma (Ratzb.) 

I Aarostocetus drvocoetae Hcdqv. 1 



KARL-JOHAN HEDQVIST 



Eurgtoma arctica Thoms. 
rnorio Boh. 

I ,) b1astophag.i Hedqv. 
)) fraxinicola Hedqv. 

1 Ioideurvtoina soessivtsevi Bout. $No\ 
I Torymus bohemanni Thoms. 
I Cleonvmus denressus (Fabr.) 

I I Heydenia pretiosa Forst. 
x I Macromesus amphiretus Walk. 

0 0 0  Roptrocerus xylophagornm Ratzb. 
mirus (Walk.) 

) brevicornis Thoins. 1 u ru t ta tus  Ratzb.  

0 0 

1 1 Dinotiscus aponius (Walk.) 

i) brevicornis Thoms. 

I 
I I Rhaphitelus n~aculatus Walk. 
I 3Ietacolus unifasciatus Thoms. 

1 0 0 0  0 0  I Rhopalicus tutele (Walk.) 

I r acuminati Hedqv. 
I<arninskiella nitvonhthori Bou?. 

0 0 
0 

1 I Perniphora robusta Ruschli. 

)) varicolor (Forst.) 
Cheiropachys colon L. 
Acrocormus semifasciatus Thorns. 
Tomicobia seitneri (Ruschk.) 

I ( hlesopolobus typographi (Ruschk.) 
I Nasonia vitrioennis iWa1k.i 

I I Cerocephala cornigera \Testw. 
I 

I Eunelmella vesicularis (Retz.) 
Eupelmus urozonus Dalm. 

s suecicus Hedqv. 
Calosota vernalis Curt. 
Hemiptarsenus unguicellus (Zett.) 
Entedon leucoaramma (Ratzb.) 



Eurgtoma 

1 u morio Boh. 1 I b la s to~hae i  Hedilv. 
8 fraxinicola Hedqv. 

0 x 1 io ideuntomasoess iv tse~i  Bout  b NOV. 
Torymus bohemanni Thoms. 
Cleonymus dcpressus (Fabr.) 

1) obscurus Walk. 

I I Heydenia pretiosa Forst. 
I kicromesus an l~h i r e tus  \valk. 1 

0 0 Roptrocerus xylophagorum Ratzb. 
mirus (Walk.) 

X X 0  brevicornis Thorns. 
n n 1 Rhoo~l icus  tutele (Walk.) I 

I X  00 0 I 1) brevicornis Thoms. 1 

1 )) guttatus Ratzb. 1 Dinotiscus a ~ o n i u s  (Walk.) 

x 1) varicolor (Forst.) 
0 1 Cheiroaachvs colon L. I 

x 
X 0 0 0 0 

x 0 

)) calcaratus (Thorns.) 
r eupterus (Walk.) 

Rhaphitelus maculatus Walk. 
hIetacoIus unifasciatus Thoms. 

I / Mesopolobus typographi (Ruschk.) 
/ Kasonia vitrioennis (Walk.) 

0 
x 

X X X 

0 0  X  

Cerocephala cornigera Westw. 
Eupelmella vesicularis (Retz.) 
Eupelmus urozonus Dalm. 

Xcrocormus semifasciatus Thoms. 
Tomicohia seitneri (Ruschk.) 

s acuminati Hedqv. 
I<arpinskiella pityophthori Bout. 
Perniuhora robusta Ruschk. 

H suecicus Hcdqv. I ~ a l o s o t a  vernalis Curt. I 
! / Herniptarsenus unguicellus (Zett.) 

0 1 Entedon leucoerarnma (Ratzb.) I 
I / Aprostocetus dryocoetae Hedqv. I 

LSIA&IEH &\;PHof-'IXIPII @I; 1 



/ Cleonymus depressus (Fabr.) 
I a obscurus Walk. 

x Heydenia pretiosa Forst. 
Macromesus amphiretus Walk. 

0 x 0 Routrocerus xvlo~hagorum Ratzb. 
1) mirus (Walk.) 

0 0 0  brevicornis Thorns. 
0 0 Rhopalicus tutele (Walk.) 

0 O 1 brevicornis Thorns. 
I 0 I guttatus Ratzb.  - 

1 Dinotiscus aponius (Walk.) 
a calcaratus (Thorns.) 
s eupterus (Walk.) / Rhaohitelus nlaculatus Walk.' 

i I Metacolus unifasciatus Thoms. 
I 

I 1) varicolor (Forst.) 
0 0 0 Cheiropachys colon L. 

Acrocormus semifasciatus Thorns. 
X 0 Tomicobia seitneri (Ruschk.) 

s acuminati Heclqv. 
Karpinskiella pityophthori Bout. 
Perniphora robusta Ruschk. 

0 hlesopolobus tgpographi (Ruschk.) 
Nasonia vitripennis (\I7alk.) 
Cerocephala cornigera Westw. 
Eupelmella vesicularis (Retz.) 
Eupelmus urozonus Dalm. 

suecicus Hedqv. 
Calosota vernalis Curt. 
Herniptarsenus unguicellus (Zett.) 
Entedou leucogramma (Ratzb.) 
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Verbreitung 
I n  der  folgenden Zusammenstellung s ind Angaben heziiglich der  

Verbreitung der  Parasi ten aufgefiihrt. E s  bestehen natiirlich grosse 
Luclien, doch beruht  dies sicher vielfach m e h r  darauf,  dass i n  den be- 
treffenden Gebieten nicht gesammelt wurde, a ls  auf einem Fehlen der  
Art. Die meisten Chalcididen liommen wahrscheinlich in1 ganzen 
Lande vor. Nur  wenige Arten sind i n  ih re r  Verbreitung auf die siid- 
lichsten Landschaften beschranlit. I n  den meisten Fallen ist  die Ver- 
breitung voin Vorltommen der  Wir te  abhangig. 

Die Angaben fiir die Verbreitung in  den Nachbarlandern griinde,l 
sich auf die Literatur,  u n d  die Artbestimmungen sind nicht Iiontrol- 
liert worden. Alle schwedischen Fundangaben sind genau gepriift und 
die Tiere mi t  tvenigen Ausnahmen untersucht  worden. 

Ausser meinen eigenen Sammlungen u n d  Zuchten habe ich folgende 
Snmmlungen durchgesehen: L u n d s  Universitet (dor t  u. a. C. G. Thom- 
sons u n d  J. V. Zetterstedts umfassende Inselttensammlungen),  Lund,  
Naturhistoriska Riltsmuseet Stocltholm, die sehr  reichhaltige Parasi-  
tensamrnlung von Fil. d r  Anton Jansson, iirebro, sotvie die Iiollelition 
von Zahnarzt  Arne Sundholm, Karlsltrona. Ausserdem haben mi r  einc 
viele Anzahl befreundeter Entonlologen Exemplare verschiedener Ar- 
ten z n r  Verfiigung gestellt. 

Die Einteilung in  Landschaften u n d  Lappinarken entspricht der  im 
Catalogus Insectorurn Sueciae (herausgegeben von der  Entomolo$- 
schen Gesellschaft in  L u n d ) .  

Z E I C H E N E R I C L ~ R U N G  

Sli. - Skine Vrm. - Varmland 
B1. - Bleliinge Dlr. - Dalarna 
Hall. - Halland Gstr. - Gastrikland 
Sm. - Sm5land Hls. - Halsingland 
01. - oland Med. - Medelpad 
Gotl. - Gotland Hrj. - Harjedalen 
G. Sand. - Gotslia Sandiin Jmt .  - Jamtland 
0g. - &itergotland h g .  - ~ngermanland 
Vg. - Vastergotland Vb. - S'asterhotten 
Boh. - Bohuslan Nb. - Norrbotten 
DM. - Dalsland , k s . ~ m ~ .  - &ele Lappmark 
Nrk. - Narke Ly.Lmp. - Lycksele Lappmarli 
Sdm. - Sodermanland P.Lmp. - Pite Lappnlarlt 
Upl. - Uppland Lu.Lmp. - Lule Lappmarli 
Vstm. Vastmanland T.Lmp. -Torile Lappmarlt 
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Feinde der Challcididern 

Bei Borlienltafern parasitierende Erzwespen haben nicht viele 
Feinde. Gelegentlich fallen die Wespen auf dem Holz umhernandern-  
den Ihabbenspinnen (Thomisidae) und Springspinnen (Salticidae) 
zum Opfer. Es wurde beobachtet, \Tie Rhopal icus  tu f e l e  (Walli.) von 
Springspinnen gefangen ~vu rde ,  und K U ~ R T E V A  (1957) nennt Cgclosn 
conica Pall. als Feind von Roptrocerzzs zy lophagoram Katzb., Etzr~y- 
f o m a  arctica Thoms. und Dinotiscus e u p f e r u s  (Walk.) .  E r  fand diese 
Wespen iin Netz der Cyclosa. Derselbe Autor erwahnt ausserdenl Arn- 
n e u s  sp. als Feind dieser Parasiten. Auch Ameisen liiinnen 1iTespen 
fangen, insbesondere Weibchen bei der Eiablage. Ich habe verschie- 
dentlich beobachtet, wie Formica ru fa  Weibchen yon Dinotiscrts cal- 
carntus (Thoms.) gefangen hat, die nicht rechtzeitig den Legeapparat 
aus der Rinde ziehen und wegfliegen lionnten. WICHRIAN (1954) be- 
richtet, dass e r  beobachtete, wie Formica rrzfa rnfopratens is  Imagines 
yon Rhopal icus  tu f e l e  (Walk.) und Ropfrocerrrs zylophugorurn Ratzb. 
transportierte. 

Die grosste Sterblichlteit trifft wahrend der L a n e n -  und Puppenzeit 
der Chalcididen ein. Vor allen Dingen sind es die in Ipidengkngeu le- 
benden Iiafer- und F l iegenlar~cn ,  die auch Larven und Puppen der 
Parasiten fressen. Die wichtigsten Arten sind ?'haizasimtrs formicaritrs 
L. und T .  ruf ipes  Brahm. Lov.iszu (1941) nennt Thanasirnus sp. und 
Pachygusfer  minzrtissiina Zett. (Stratiomyidae).  Auch Raubmilbeil 
diirften eine gewisse Rolle spielen, doch ist ihre Lebensweise nicht 
naher untersucht. 

HAXSON (1937, 1940) betont die Bedeutnng der Viigel und betraclitet 
vor allem die Spechte als potentielle Feinde der Chalcididenlar\en. E r  
meint, dass die Beute der Spechte z. B. a n  Kiefern mit I3orl;enkiifer- 
befall irn Winter  hauptsiichlich aus  Larven und Puppen \ on  1)aras-I- 
tischen Hymenopteren besteht. Dies \viil.de clarauf beruhen, dass die 
Borkenltafer irn Sp5tsommer schliipfen und die B5ume verlassen, wail- 
rend die Parasiten als Larven oder Puppen iiberwintern. Dies trifft 
aber nicht iinmer zu, denn eine Anzahl \ o n  Borkenliaferarten iiber- 
15-intert als Larve. PYSNONCN (1943) fand bei hIagenanalysen von 
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Dryocoprzs tnartizrs L. haufig I'hanasimzzs-Larven, erwiihnt jedoch 
nicht Parasitenlarven. 

Schliesslich ist zu erwahnen, dass auch Hyperparasitismus vor- 
liommt. In der  folgenden Tabelle sind die als Hyperparasiten auftre- 

Art I Hyperparasit bei 

Mesopolobus typographi (Ruschk.) 
Eurytoma arctica Thorns. (s. 78) 

11 sp. (LovAz~ 1941) 
Dibrachus cavus Walk. 

Eupelmus urozonus Dalm. 

Eupelmella vesicularius (Retz.) 

Toinocobia seitneri (Ruschk.) 
Rhopalicus tutele (Walk.) 

1) D 0 

vermutlich Hyperparasit, da die 
Art als solclier bei Apanteles sp. 
beliannt ist 

ebenfalls sehr wahrscheinlich Hyper- 
parasit 

ebenfalls sehr wahrscheinlich Hyper- 
parasit 

Von den hier aufgefiihrten Arten diirfte n l e ~ o p o l o b l ~ ~  tgpographi 
(Ruschk.) die wichtigste sein. E s  hat  sich jedoch herausgestellt, dass 
sie in Schweden recht selten ist. Dagegen war sie in anderen Liindern, 
besonders in Osterreich, bei einigen Massenvermehrungen yon Ips 
typographus haufig, und SEITXER (1922) nennt  sie: , ,Hiufiy, dahzr 
wirtschaftlich schadlich". 

Es sind lieine spezifischen Kranlilleiten bekanni, die Chalcididen- 
larven befallen. Dagegen t r i t t  bei der Ichneumonide Ephicrltes crngzl- 
losa eine Kranliheit, hJoserna ephialtes, auf. Man weiss auch nicht, wie 
Chalcididenlarven i n  liranlten I'l'irtslarven reagieren. \Venn ein Ei 
a n  eine liranlie Wirtslarve gelegt wird, so diirfte die Parasitenlarve 
wohl nicht ihre Entwiclilung vollenden konnen. 



Die Bedeutung der Challeididen 

Die Rolle der Parasiten als regulierender Falitor bei Borlienkafer- 
gradationen ist oft als besonders wichlig hervorgehoben worden. Man 
hat  jedoch nicht durch eingehende Untersuchungen lilarzulegen yer- 
sucht, \vie s tark die Einwirliung dieses Falitors ist. Iinmerliin darf 
man es als ausgeschlossen ansehen, dass die Parasiteu ohne Bedea- 
tung fiir die Vermehrung eines Borlienkafers sind. Bei dein derzeiti- 
gen Stand der vorliegenden Untersuchung ist es schwer zu entschci- 
den, rnit welchem Anteil die Ciialcididen ZLI der  Vermehrungshem- 
rnung beitragen, da  noch Vieles hinsichtlich der Bedeutung andercr 
Parasitengruppen zu lilaren ist. Ausgehend von diesen Priimissen 
muss die folgende Disliussion als  teilweise theoretisch betrachtet 
werden. 

Viele der hier behandelten Chalcididen sind polyphag, weshalb man 
annehmen diirftc, dass sie lionstant einen relativ hohen Bestand auf- 
rechterhallen. Dies ist jedoch nicht der  Fall, weil sie ihrerseits einer 
Anzahl hemmender Falitoren \vie Parasiten, grossere Empfindlichlieit 
fiir Temperatur und Troclienheit als ihre Wirte  und anderen widrigen 
Einfliissen ausgesetzt sind. Deshalb ist der Prozentsatz der Parasitic- 
rung auf verschiedenen, selbst nalie benachbarten Lolialen sehr unter- 
schiedlich. 

Der Prozentsatz der  Pa ra s i t i e run~  ist von verschiedenen Autoren auf 
unterschiedliche Weise berechnet worden. I n  der  vorliegenden Arbeit 
wurde e r  berechnet an  Hand von im Freiland auf demselben Lolial ge- 
schliipften Wespen (Schlupflocher), erganzt durch die Untersuchung 
der zur Zucht eiugelegten Stammabschnitte. N U ~ R T E V A  (1956) disliu- 
tiert verschiedene Methoden zur  Berechnlang des Prozentsatzes der  
Parasitierung und ist der Auffasung, dass m a n  die sichersten Ergeb- 
nisse durch das Ausziihlen der Schlupflocher erhalt. Auf diese Weise 
liommt man zu recht genauen Angaben fiir die gesarnte Parasitierung 
(lurch Hylnlerloptere~lparasiten, aber man erhalt  lieine Differenzierun:4 
zwischen den verschiedenen Arten und lieine Angaben hinsichtlich 
eventuell vorliommenden Hyperparasitismus. W7enn man eine gule 
Prognose bei einer Gradation stellen  ill, muss man andere Wege 
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gelien, und es ist  wichtig, dass man so viele Daten \vie miiglich erlii l t .  
Walirscheinlicl~ gibt cine Kombination yon Zuchten und Sch1~1pflocl~- 
zililungen ein richtigeres Bild der  Parasitierung. 

Bei der Beurteilung der Bedeutung der Chalcididen muss man auch 
die Fahiglieit der Wespen, ihre Wirte  mit Eiern zu belegen, beriick- 
siclitigen. Hier begrenzt die Linge  des Legeapparates die hloglichliei- 
ten der Parasiten. Daher liomnit es, dass die Parasi t ierungsfreq~~enz 
an  grobrindigen Stanimabschnitten stark sinlit. Au solchen Stellen 
ltonnen sich nu r  Arten behaupten, die in die hluttergange der \fTirts- 
tiere eindringen. 

Die meisten Autoren scheinen dieser Beschranliung der  Chalcididen 
lteine Aufmerlisamkeit geschenkt zu haben. THALENHORST (1949) dis- 
liutiert dies u. a.  fiir Rhopaliczrs fzzfele (Walk.)  und gibt Langenmasse 
fiir den Legeapparat an. In  der folgenden Tabelle sind die Ergebnisse 
von hlessungen an  den1 Legeapparat von einigen der hiiufigsten Arten 
zusamniengestellt. Zum Vergleich ist die I<orperlange der Wespen auf- 
gefiihrt. 

Art  

Eurytoma blastophagi Hedqv. . . . . . . . . . . . . . .  
Ipideurytoma spessivtsevi Boui.. R: Kov. . . . . . .  
Rhopalicus brevicornis 1 horns. . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 tutele (Walk.). 
Dinotiscus ~ a l c a r ~ ~ t u s  (I horns.) . . . . . . . . . . . . . .  

s eupterus (Walk.). . . . . . . . . . . . . . . . .  
hletacolus unifasciatus I horns.. . . . . . . . . . . . . . .  
Roptrocerus x\lophagorum Ratzb. . . . . . . . . . . .  

Terebra 
Liinge in 

mm 

1,8-2,l 
190 
1,s 

2,o-2,l 
3,O-3,5 
1,o-2,o 
1,l-2,3 

2,4 

Anzahl 
Tiere 

W e  aus der obigen Tabelle liervorgeht, reichen die durchschnitt- 
lichen Langen der Legeapparate nicht dafiir aus, in nennenswertem 
Grade Borlienliafer in grobrindigeren Stammabschnitten parasitieren 
zu lionnen. Die einzigen Ausnahmen in der Tabelle sind Roptrocerus 
zylophngorrrm Ratzb. und l p i d e u r y f o m a  spessivtsevi  BouE. & Nov., die 
in die Rluttergiinge der Wirte hineinliriechen. Doch scheint Roplroce- 
rzzs zglophngorum Ratzb. diinnrindige Teile vorzuzichen, weshalb hei- 
spielsweise Blnsfophagus  piniperdn L. nu r  sehr gering yon dieser Art 
parasitiert wird. 

Versuche in der Absicht, den Parasitenbestand in einem Gebiet zu 
erhijhen, sind nicht ausgefiilirt worden. Dies diirfte theoretisch rno:;- 
lich sein. Nan  liann z. 13. versuclien, die Populationsdiclite von melir 
indifferenten Borlienltaferarten wie Hylzzrgops pallinfzzs Gyll. (siehe 
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auch NUORTEVA 1956) zu erhijhen und dadurch den Parasiten lnelir 
Wirtstiere zur Verfiigung zu stellen. Fiir eine pralitische Lijsung au f  
diesem Wege bedarf es jedoch erst umfassender Versuche. 

Die Bedeutung der Chalcididen sol1 eingehender besprochen werden, 
wenn die iibrigen Parasiten der Borlienliafer behandelt worden sind. 
Sie diirften jedoch eine wichtige Rolle spielen und his zu 50 % der 
hemmenden biotischen Falitoren fiir die Borlienkafer ausmachen. 



In einenl geschichtlichen Uberblicli werden die in Schweden und in 
den Nachbarlandern Danemark, Finnland und Korwegen nusgefiihrten 
Untersuchungen iiber Chalcidoidea bei Borlienltafern lturz besprochen. 
Die wichtigste europiiische Literatur wird erwahnt. Zum Abschluss 
dcs Kapitels sind die Chalcididen, die in der Literatur als Parasiten 
yon Borlienliafern angegeben sind, nlit ihren dort verwendeten und 
den heute gultigen Namen zusan~n~engestellt .  

Ein ~norphologischer Abschnitt prasentiert den Bau der erwachse- 
nen Erzwespen unter Hervorhebung der in taxonomischer Hinsiclit 
wichtigsten Einzelheiten und gibt eine lturze Darstellung der ubrigen 
Ent~7iclilungsstadien. 

In einem Ihpi te l  uber die Biologie der Erzwespen wird kurz das 
Auftreten, die Lebensdauer und die Nahrungsaufnahme der Inlagines 
besprochen. Auch die uberwinterung, das Vorltommen \,on Diapause 
und die Art der Parasitierung wird disliutiert. Alle als Parasiten bei 
in Holz und unter Rinde lebenden Iiafern beltamten Erzwespen wer- 
den aufgefiihrt. 

Die Methoden zum Einsammeln des Materials nnd beim Priiparieren 
der Wespen und Larven werden dargestellt. 

Als Einleitung des taxonomischen Teils wird die uberfamilie Chalci- 
doidea vorgestellt, und in einer Bestimmungstabelle sind die Familien, 
die Borkenliaferparasiten enthalten, zusammengestellt. Danach wer- 
den diese Familien einzeln behandelt, und zwar in der Reihenfolge 
Enrytomidae, Torymidae, Cleonymidae, Pteromalidne, Ezzpelmidne 
und Eulophidae. Alle in Schweden bei Borlienliiifern gefundenen Ar- 
ten sind nach folgendem Schema besprochen: Beschreibung der Ima- 
gines, Verbreitung, Beschreibung von Larve und Puppe, Lebensweise. 

Auf Grund von Studien an Typexemplaren in verschiedenen Sarnm- 
lungen hat  es sich in einigen Fallen als notwendig e~wiesen,  gebrauch- 
liche Namen gegen andere auszutauschen. Ausserdem werden folgende 
vier neue Arten beschrieben: Euryfoma blastophagi sp. n., Eurytomtr 
frnxinicola sp. n., Eupelmzzs srrecicus sp. n. und Aprostocetzrs dryocoe- 
tae sp. n. 
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In einer Liste sind alle Arten zusammengestellt, die in Schweden aus 
Borkenltafern gezogen worden sind. Auch Literaturangaben sind in 
die Liste aufgenommen worden. 

Die Verbreitung der besprochenen Erzwespen in  Schweden wird i n  
Katalogform dargestellt. 

Die Feinde der bei Rorlienltafern parasitierenden Erzm-espen werden 
besprochen. Es handelt sich um Parasiten und Rauber. 

Die Bedeutung der Erzwespen als Parasiten von Borlienkafern wird 
disliutiert. 
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Barkborrarnas fiender i Sverige 

Hisforik .  

Inga undersokningar over barliborrarnas parasiter foreligga frBn 
v i r t  land. Endast i ett par arbeten over barliborrar omnamnas n igra  
malmstelilar. For Norge och Finland finnas daremot n igra  special- 
arbeten over dessa parasitsteklar. Sarsltilt de finslia arbetena lanlna 
viktiga bidrag till dessa stelilars biologi och taxonomi. dven i Dan- 
mark a r  litteraturen mager angiende chalcidider pA barliborrar. 
Europa i ovrigt har  givetvis den rilihaltigaste litteraturen om dessa 
parasitsteltlar och sarskilt tyskarna har  bidragit ined en rad bra arbe- 
ten. Av dessa bor d& i forsta hand namnas RATZEBURGS (1844, 1848 
och 1852) lilassislia arbete over sliogsinseliternas parasitsteklar. 

Kapitlet avslutas med en sammanstallning (sid. 9)  over de inalm- 
stelilar, som figurerar i litteraturen som parasiter p i  barliborrar och 
deras nu ~ a l l a n d e  namn. 

Morf ologi. 

I korthet presenteras de fullbildade stelilarnas byggnad ined fram- 
hAllande av de vilitigaste taxonomislta detaljerna, dven de olilia sta- 
dierna behandlas. 

Riologi. 

I korthet redogores for olilta typer av parasitism och ifrAga om de 
p i  barliborrar parasiterande arterna ror det sig huvudsakligen om 
ektoparasitism. Sedan beliandlas de fullbildade steklarnas upptrii- 
dande, livslangd och naringsupptagande. Deras parning berores liksom 
liijnslivot och aggliiggningsformiiga. Dessutom agnas utrymme Bt derss 
formiga till diapaus och sattet att  overvintra. 

Kapitlet a ~ s l u t a s  med en lista (sid. 26) 6 ~ e r  de i Europa lianda 
malmstelilar, som parasitera p i  tralevande skalbaggar. 
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Inforsliaffandet av material har  sliett genom lilacliningar och in- 
samlingar direlit p i  av barliborrar angripna trad. Steldarna h a  dels 
preparerats, dels lagts i sprit. Alla lamer ha  spritlagts. De senare ha 
erhsllits p i  foljande satt. Olilia arters honor h a  hillits under uppsilit 
i faltet och vid agglaggning har  platsen marlierats och den del av stam- 
nien eller grenen nied agglaggningsplatsen utsigats.  Efter en tid har  
sedan dessa bitar undersokts och larverna tillvaratagits. T'id varje till- 
falle ute i faltet har  de agglaggande lionorna t i l l~aratagi ts  for a t t  sa- 
lterstalla artens identitet. 

Tazonomi .  

Efter en kortare presentation av nialmsteltlarna (Chalcidoidea) lam- 
nas en hestamningstabell for de familjer, som liysa arter son1 parasi- 
tera p i  harliborrar. Dessa gro i den ordning de sedan behandlas: Bury-  
tomidae,  Torymidae ,  Cleonymidae,  Pteromalidae,  Enpclmidae och 
Eulophidae.  De 40 arler, som anfores i detta arbete, behandlas faniilje- 
vis. For varje a r t  rneddelas efter beskrivning och utbredning foljande: 
beslirivning av agg, larv och puppa (nar  dessa stadier aro liiinda), se- 
dan foljer en behandling av levnadssattet baserat p i  egna ialittagelser 
och ltompletterad med litteraturuppgifter. 

Genom typstudier har  en del namnforandringar skett och en del 
arter ha  forsvunnit d i  de visat sig vara synonymer. Dessutom h a  4 
arter: E u r y t o m a  blastophagi sp. n., E u r y t o m a  frazinicola sp. n., Eupel-  
m u s  suecicus sp. n. och Aprostocetus dryocoetae sp. n. besltrivits som 
nya for vetensliapen. 

Barkborrar i Sverige och  deras malmstekel-parasiter.  

I en tabelluppstallning (sid. 151) liar alla svenslia barliborrar med- 
tagits for at t  visa villta arter som aro lianda som varddjur for malni- 
stelilar. Egna klacliningar har  marlterats med ett x medan litteratur- 
uppgifter har nlarlierats med 0. 

Enligt ovan namnda tabell kunna nialmsteklarna indelas i 3 
grupper : 
Grupp I. Monofaga arter eller s idana  som angripa barliborrearter 

av samma slalite. 
Grupp 11. Polyfaga arter som aro bundna till barltborrar, som leva 

aniingen p i  barr- eller lovtrad. 
Grupp 111. Polyfaga arter som angripa ipider b ide  p5 barr- och lev- 

triid. 
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De vanligasle arterna aro att  s d i a  inom grupp 111. Rhopal icus  frrfele 
(Walk.) och Ropfrocerus  zylophagorzzm Ratzb. parasitera ca 113 av alla 
v i r a  barliborrearter. 

Uf bredning.  

Alla de i detta arbele behandlade svenslia malmsteltel-arterrla h a  
inedtagits i en liatalog (sid. 158) och deras lianda utbrcdning inpric- 
ltats. E t t  flertal arter aro utbredda over hela landet. Vissa luclior i ut- 
bredningen for en  del arter torde nlera bero p i  at t  inga insamling:1r 
gjorts inom respelitive omride an  p i  at t  arten sliulle salmas dar- 
stades. 

Indelningen i landsliap och lappmarlier foljer Catalogus Insec- 
toruin Sueciae utgiven av Enton~ologislia Sallsliapet i Lund. 
,+Ialrnsfeklarnas fiender. 

De i detta arbete behandlade chalcididerna salina ej fiender. Spind- 
lar infinga de fullbildade stelilarna och aven myror liunna iiverraska 
de aggliiggande honorna. Andra rovdjur som angripa dessa steklar 
aro de slialbaggar och deras larver som leva av ipidlarver nl. m. un- 
der barlien. Det a r  steklarnas larver och puppor som dessa rovdjur an- 
g r i p  och fortiira. Av fsglar 5r det hacltspettarna son1 liunna decinlera 
antalet steliellarver och -puppor. 

Utom rovdjur foreltomma hyperparasiter. Den vilitigaste av dessa 
torde JIesopolobzrs fgpographi  (Ruschlt.) vara och den angriper Totni-  
cobia se i fner i  (Ruschli.). 

~I la lms fek larnas  befydelse .  

I detta avsnitt diskuteras n~almstelilarnas betydelse som ha~nmande 
falitor pA barkborrar. Harvid pipelias bl. a. malrnstelilarnas foriniga 
at t  med terebran n i  genom barken (se sid. 165) till varlddjuren. Det 
har  darfiir oisat sig at t  barliborrar under tunn bark a r  nlera utsatta for 
chalcididernas angrepp an  s idana  under tjocli bark. Dessa parasitstek- 
lars roll a r  sslunda delvis begransad men det oaktat aro de av stor be- 
tydelse for balansen av barliborrarna i sliogen. 
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