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Je mehr man sieh in die Lebensbeziehung yon Blume und Best.guber 
verfieft., desto fibevzeugender dr~i.ngt sieh die Erkemdnis  tmf: Die Blume 
ist let.zten Endes eino gesehiehtliehe Zwangsseh6pfung ihrer Ausbeuter. 
Die Hummelblume ist ihrer EntsLehung n,~ch ohne t fummel  ebenso 
undenkbar wie die Vogelbhune ohne Vogel, die l~'ledermausbhtme ohne 
Fledermaus. 

Dutch Preisgabe ihrer als Nahrungsmittel  hoehwert.igen Bliibenloek- 
speisen hag die Landpflanze das Insekt a.ueh yon der Verwiistung der 
fiir sie lebenswiehiigen w~,getativen Organe in ihre generatiw~ Region 
abgelenkt. Diese Reaktion der Pflanze hat sieh in der Folge dureh 
Vermeidung der [nzueht auch welt. fiber den Bereieh ihres Eigenhaushaltes 
hinaus als arberha.ltend bew~hrt. Sie hat: aueh dureh ]3egiinstigung tier 
Kreuzung Aalstol3 zur Neubildung yon Formen und damit zur Art- 
en(.stehung gegeben. 

Unter  den Loekmitteln im Bereiehe der Urbliite war neben der Massen- 
ent.wieklung wm Mikrosporen aueh die Ausseheidung siil3er Flfissigkeit 
einer ihrer gesehiehtlieh bedeut.samsten Lebensw)rg/tnge. ZmaS, ehst stand 
diese wohl im Dienste des Eigenlebens dieser Urblfite. 

Es war ein glfieklieh-genialer Gedanke BI:Rons, dab die Zuekerbildung 
im Blfitengrunde tier Verriehtuug der Antheren6ffnung dutch Wasser- 
entzug diene. Dieser viel zu wenig gewfirdigt.e Gedanke erhielt spS, ter 
aueh weir.ere Best/tt.igung dureh den von S'rXOER (1902) erbraehten 
Xaehweis zuekerfiihrender Gewebe in den Bliiten selbst, ausgesproehener 
Windbliitler, wie Hanf, Brennessel und einer l~eihe yon Grgsern. 

Die Auffassmlg BtJROKS erweist sich abet aueh weiterhin als ffir die 
L6sung der Frage naeh der gesehiehtliehen Entstehung der Bliilen- 
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uekt.arien fruehtbar, wenn wir sie in die Zeit der farni[hnliehen VorfM~'en 
tier Gymnospermen zurackdenken. Der AntherenSffnung der Blfiten- 
pflanzen entsprieht die 0ffnung der Mikrosporangien ihrer noeh farn- 
5Anliehen Vorfahren. Diese standen auf groBen, mehrfaeh gefiederten 
}Vedelfl~tehen. Solehe Vergr61]erung der Transpirationsflgehe entspraeh 
im Ieuehtwarmen Klirna des Palaeozoikums den damaligen Bedingungen 
dos Lebensraumes ats Mittel zur Hebung dos Bodenwassers. Ebenso 
6kologiseh verst~ndlieh erseheint abet aueh die Nutzung zuekerreieher 
Gewebe im I)ienste des Wasserentzuges zum 0ffnen der 5Iikrosporangien. 
Die Nektarien an den jungen Wedeln des Adlerfarnes (FInDer, 1891; 
SADEBECK, 1902, S. 66--67) sind vieIleieht ein noeh bis heute erhalten 
gebliebener Rest eines in frfiherer Zeit in viol grSl3erem Umfang lebens- 
wiehtig gewesenen Sporophyllorganes. M6glieherweise st~nden aueh die 
auffMlenden Drasen der Cupula yon Lagenostoma ira Dienste der ()ffnung 
der Cupula der weibliehen Pflanze (Abb. bei MiiCDEF~At ", 1942, S. 134 
und K~)ius~L, 1950, S. 55). Denn die weitere Aufw~rtsentwieldung in 
[~iehtung der Bildung des Bennettiten-Strobilus stand im Bereiehe der 
generativen Region umgekehrt im Zeiehen der Verringerung der die 
Mikrosporangien tragenden Wedelfl~ehe. Eine in diese Region verlegte 
Zuekeranreieherung war daher bei der grol3en Zahl yon ~likrosporangien 
im Dienste ihrer 0finung erwiinseht. Damit war aber zugleieh aueh 
ein erster entseheidender Sehritt zur Entstehung yon Nektarien im 
generatiYen Bereieh gegeben. Denn, dag sehon Urinsekten sieh diese 
Gelegenheit als Nahrungsquelle nieht entgehen lieBen, seheint nahe- 
iiegend. 

Aueh im Bereiehe der Angiospermen l[~Bt der Gedankengang BgX~CKS 
die Ausseheidung von Blatennektar selbst deft  als in weiterer Folge 
bedeutsum erseheinen, we sie dem fremdbest~,ubenden Insekt/iberhaupt. 
nicht zugute kommt. Einen besonders aufschluBreiehen derartigen Fall 
stellt die vielstudierte, ber~hmte Yucca-Bliite dar. 

Der aus kr~ftig entwiekelten Septalnektarien ausgesehiedene Nektar 
ist zwar far die Erniihrung der weibliehen Pronuba-Motte, die far die 
Fremdbestgubung der Y.ucca-Blate aussehlaggebend ist, u n m i t t e l b a r  
~berflassig. Denn das Weibehen nimmt aberhaupt keine Nahrung zu 
sich. ~ [ i t t e l b a r  ist aber, wenn BL'RCI~ reeht hat - -  und davon bin ieh 
lest fiberzeugt - - ,  die den Nektar voraussetzende Zuekerbildung far die 
Staubbeu~el6ffnung und damit far die Darbietung zeugungsf/ihigen 
Blatenstaubes unerliil~lieh. Sogar die Tatsaehe, dab die Nektara'bsehei- 
dung sehr ungleieh ist, ja manehmal sogar ganz unterbIeiben kann, 
berahrt Bu~ct~s Auffassung keineswegs. Denn die augen siehtbare 
Nektarausseheidung h~ngt ja aueh sonst bei Blatenpflanzen mit der 
jeweiligen Wasserbilanz der Pflanze zusammen. (Siehe B~L"TLER und 
WAgn, 1936, S. 305, 306, Tab. 3, S. 312--313, Tab. 5, S. 314, Tab. 19, 
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S. 327 und S. 328; daselbst weitere Literatur.) l~berdies ist sie blof] die 
~uBerlieh siehtbare Auswirkung der naeh BUICK im Dienste der Antheren- 
6ffnung stehenden Zuekerbildung im Staubblattsektor. Ebensowenig 
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steht BURCKS Auffassung mit der Tatsaehe im Widersprueh, dab bei 
Yucca aueh Selbstfertilit/~t vorkommt.  Wenn demnaeh eine Darstellung 
sogar aus jfingster Zeit den Nektar  der Yucca-]~lfite aIs ,,f/it die Be- 
st~ubung wertlos" bezeiehnet (KNOLL, 1956, S. 66), so lehnt sie damit  den 
Befund BVRCKS ab, dessen Gedankengang ieh ftir eine der fruehtbarsten 
!deen im Dienste stammesgesehiehtlieher Erforsehung der Blfite halte 1. 

Ffir BURCKS Auffassung spreehen auch die folgenden Beobaeht.ungen, 
die in diesem Zusammenhange kurze Erw/~hnung verdienen. 

Gelegentlieh der Bliitenuntersuehung einer Gastonia.Art fiel mir vor 
Jahren 5rtliehe Beschr/~nkung der Nektarausseheidung a.uf. Weitere 
Beobaehtungen ergaben, dab die Tropfen zun~ehst stets an der Basis 
von Staubbl/~tt.ern standen, die sich entweder gerade 5ffneten oder erst 
kurz offen waren. Vergleichsbeobaehtungen an den Blfiten yon Fatsia 
japonica zeigt.en, dal~ in der empfangsbereiten Blfite an der Basis jedes 
Staubfadens ein groBer z~hflfissiger Nektartropfen stand, der die fibrigen 
glasperlen~hnliehen Nektartropfen an GrSl~e fibertraf (Abb. 1--3). 
Zwisehen den Staubfitden standen anf dem Bltitenboden, dem ~eweiligen 
Entwieklungszustand der B1/ite entspreehend, die tibrigen Nektartr6pfehen 
entweder in ffin~ Sektoren oder fiber den ganzen Diskus verteilt (Abb. 1--3). 
Die Verteilung der Nektarabseheidung erweekte den Eindruek, dal~ die 
Blfite vor allem zun~ehst, die im Dienste der AntherenSffnung stehende 
Zuekerentwieklung bzw. Nektarausseheidung erledigt, auf die erst die 
weitere Nektarabseheidung erfolgt. Das spgtere Stadium der gleieh- 
ms Ausseheidung der gl~sperlen~hnliehen, z/~hflfissigen Nektar- 
trSpfehen fiber den gesamten Blfitenboden ergibt, dann dasselbe Bild 
(Abb. 3) wie die Nektarausseheidung der Blfite des zur selben Familie 
gehSrigen Efeus (Hedera), die K~OLLS Abb. (1956, S. 53) ansehaulieh 
wiedergibt. So wiederholt die zeitlieh und 5rtlieh geregelte Nektar- 
abseheidung der Araliazeenblfite gewissermagen zwei Entwieklungs- 
sehritte in der Gesehiehte des Blfitennektariums dieser Familie. 

Nieht nur diese beiden auff~lligen Beispiele lassen eine vergleiehende 
Untersuehung dieser und anderer Umbellaten als vielverspreehend er- 
seheinen. Sogar die kleinen, sehon yon BURCK daraufhin untersuehten 
Blfiten yon Stellaria media erweisen sieh, wovon ieh mieh neuerdings 
tiberzeugen konnte, als gfinstiges Beobaehtungsobjekt. 

Die Entwieklung zuekerreieher Gewebe im Bliitengrunde konnte aueh 
primitiven, alten Insektentypen, ja wohl aueh noeh ~lteren Gliedertieren 2 

Ubrigens hat selbst der Ms Popularisator sonst so gewissenhafte B6LSe~E 
in seiner 10 Seiten langen Darstelhmg des Best/~ubungslebens der Yucca-Bliite 
ihr Nektarium vollst/indig vergessen (1924, S. 121--130). 

In diesem Zusammenhange sei erw/~hnt, da/3 ieh am 27. 5Iai vorigen 
Jahres im I~othgraben bei ~Veidling (Umgebung Wiens) unmittelbar vor dem 
Aufstieg zur Gsfingerhtitte an dunkler Vv'aldstelle einen Weberkneeht (Platy- 
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nieht verborgen bleiben. Mug doeh gerade in diesem Bereiehe eine Menge 
wiehtiger Baustoffe fiir Bildung yon Pollen, Nektar bzw. der Samen- 
anlagen zusammenstrSmen. Enthalt  doeh der Pollen yon organisehen 
Stoffen a llein Eiweig, St/~rke und Fett  (KIRcH~Ea, 1911, S. 41; Bt~SG~Zq, 
191!--1913, S. 162) und iiberdies Waehstumvitamine (ScRwAgz und 
KocH, S. 7), der Nektar nebst reiehliehem Zueker (PLA~TA, 1886), Eiweig 
(BvxBAuM, 1927) und ebenfMls Vitamine (WEBER, 1942, 1949, daselbst 
weitere Literatur). 

Die infolge des lange Zeitr/iume hindurch fiber den Bedarf der Antheren- 
6finung hinaus wirkenden Reizes bedingte Steigerung der Nekt~r- 
ausseheidung war wohl sieherlieh ein weiterer I-Iauptfaktor bei der 
Entstehung der Blfitennektarien. 

Haben sehon Urinsekten gelernt, im Blfitengrunde naeh Zueker zu 
suehen, so ist zu erwarten, dab aueh heute noeh alte Insektentypen sieh 
diese Gelegenheit, zum Zueker zu gelangen, nieht entgehen lassen. Ihre 
Blument~tigkeit stellt gewissermagen die Fortffihrung einer Lebens- 
beziehung dar, die vor undenkliehen Zeiten ein Anfang war. Eine stammes- 
gesehiehtliehe Blumenforsehung darf daher fiber den letzten tIoehstufen 
dieser Lebensgemeinsehaft nieht deren Anfangstufen vergessen. Wie 
wiehtig es ist, aueh der Tatigkeit selbst so unseheinbarer, einfaeh gebauter 
Insektentypen, wie der BlasenfiiBler (Thysanop~era) Aufmerksamkeit 
zu sehenken, hat neuerdings (1950) HAGERUP gezeigt. Dieser ffihrte den 
Naehweis, dab flit die Best/iubung des tteidekrautes (Calluna) in ent- 

bunus Bucephalus C. u. K. det. KI~IESCHE) veto Bliitenstand einer 1Nestwurz 
(Neotia nidus avis) wegfing, der an seinen acht Beinen, unregelm~iBig verteilt, 
nicht weniger als sechs Pollinarien angeklebt hatte. Was die Afterspinne hier 
suehte, war nicht mehr festzustellen. Doch sei darauf hingewiesen, dab die- 
ses Tier nebst anderen Opfern auch Blattl&use verzehren sell. Ob sein Besuch 
diesen bzw. deren siil~em Saft oder dem in der Neottia-Blflte reichlich abgesehie- 
denen Nektar galt, w~ire durch Versuche an gefangenen Tieren leieht klarzu- 
stellen. Die Berechtigung derartiger Versuehe seheint mir dadurch gegeben, 
dab naeh HEY~OXS (1915, S. 675) gefangene Tiere dieser Gattung ,,in Wasser 
eingetauchtes Brot und gekoehtes Oemiise mit groBem Appetit verzehren". 
In diesem Zusammenhang sei erw/~hnt, dab auf der insektenverdauenden 
Roridula im Kapland eine Spinne lebt, die sieh von den dutch die Ver- 
dauungsdriisen der Pflanze gefangenen Insekten ernfi.hrt (S. MARLOT~ 1925, 
WET~S~EIh- 1935 S. 760, 761 Abb. 503, 9--11). 

Unter den TausendffiBlern zeigen die SehnurfiiBler (Julus.Arten) sowie 
Erdl/iufer (Geophilus) besondere Vorliebe f~r Erdbeeren, abgefallenes Obst 
und sonstige saftige Friiehte (t-IEY~ONS, 1915, S. 24 und 35). Naeh bisher 
unver6ffentliehten Beobaehtungen yon A. L. PIeXENS, USA, bekunden sogar 
Landasseln aus der Verwandtsehaft der Gattung Oniscus eine auffallende 
Vorliebe f/it die Bliiten einer nordamerikanisehen Asarum-Art (Brief aus 
1800 Hillside Drive, Charlotte 3, N. C., vom 16. Aug. 1956 an mieh). Die in 
Aussieht gestellte Mitteilung des Verfassers 1/iBt interessante Ergebnisse 
erwarben. 
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seheidendem Ausmal~e die gefliigel~en Weibehen yon Tae~iothr@~ (,~'icae 
verantwortlieh And. Sie suehen in der Blumenkrone nicht nur Unterkunft  
und Nahrung, sondern aueh eine Brutst~tte fiir die an deren Orund yon 
ihnen abgetegten Eier und werden so f/it weite Gebiete des Heidekrautes 
dessen aussehlaggebender Hauptbest/~uber. Ja  diesem unseheinbaren 
Insekt komm~ d,~her naeh tIAGERUt' sogar volkswirtsehaftliehe Bedeutung 
fiir die Sehafzueht in Oegenden, wie den F/~r6er und anderen nSrdliehen 
Oebieten zu, denen Bienen und gr6Bere Blumenbesueher vollst~ndig fehlen. 

Im Silme geschiehtlieher Fragestellung sind daher die folgenden 
Hinweise und Beobachtungen als Anregung gedach~, und ihr dienen 
aueh die blog dem Botaniker geltenden zoologisehen J=[inweise, die damit 
ihre Reehtfertigung finden. Ieh folge hierbei den zusammenfassenden 
Darstellungen yon H~Yrr (1915), HANDSCIIIN (1929), W~BE~ (1933, 
1938) und SV~w~ (1949). 

Fiir Bestimmung bzw. I~evision der yon mir beobaehteten Blfiten- 
besueher bin ieh den Herren BEIEE, FIOKER, FISCHER, GL-OLIA, HAM~Ea, 
KI~IESCIIE, .~/[ADERA, ~/[ANNIIEIIVfS, MAYER ~, POMEISL, PI~EDOTTA~ 
RONNINGEI~ f, SCHEEI~PELZ und SCtIREMMER, fiir Ausftihrung der Ab- 
bildungen naeh meinen Belegstiieken Frau WI~EI~ und SeJ~aEMMEn 
sowie Herrn PE~R~I~ verbunden. 

I.  A p t e r y g o t a  - -  Urinsekten 

Unter den rezen~en Insekten stehen die als ,,Urinsekten" bezeichneten 
Apterygoten den lgngst ausgestorbenen Urvorfahren des Insektenstammes 
a.m ngchsCen. Na.turgem/*l~ vereinigen sie wie Mle fibrigen Lebensformen 
unzweideutig u r s p r i i n g l i c h e ,  prim/~re und a, b g e l e i t e t e  MerkmMe. 
Denn auch sie haben sich ira Laufe der Jahrmillionen vielfach vergndert. 
Doeh kam es bei keiner ihrer zahlreichen Arten zur Entwicklung inniger 
Weehselbeziehungen zur Bliitenwelt, wie bei den hSheren Insekten. 

Zu den u r s p r i i n g l i c h e n  MerkmMen geh6rt neben dem Fehlen einer 
eigentlichen Verwa,ndlung, vor Mlem Ms hervorsteehendster Charakterzug 
ihre durchgehende Fltigellosigkeit, der  sie auch ihren Namen verdanken. 
Sie kSnnen daher Bliiten nur kriechend erreichen, wie dies ausnahmsweise 
bei nachtrgglich fltigellos gewordenen Arten yon Rtisselkiifern (Otiorrhyn- 
thus) wieder vorkommt (Ponscm 1954, S. 363). Weiters fgltt ihre gleich- 
mgf3ige K/Srpersegmentierung auf. Es zeigt nieh~ nur der langgestreekte 
Hinterleib his zw51f gleiehartige Segmente, sondern auch das Bruststiick 
noch scharf abgegrenzte Dreiteilung. 

Diese tIauptmerkmMe haben die Urinsekten mit den Tausendftil31ern 
gemein, deren Vorfahren sie wieder yon den Trilobiten/~hnliehen Formen 
tibernommen haben dtirften (HANDLIRSC~, 1906--1908, S. 1302). An die 
Tausendf/iNer erinnern iiberdies am Hinterleib noch gelegentlieh vor- 
kommende Beinstummel sowie der A~mung dienende Hiiftensgekchen, 
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deren Ausstiilpung man bei Thysanuren durch Ather veranlassen kann 
(KiYHNELT, 1950, S. 137). Als vererbtes prim~res MerkmM finder sich 
fiberdies ausnahmsweise (so bei Anura) sogar noch der l~est eines zweiten 
Antennenpaares zwischen den Ffihlern und Oberkieferanlagen (WEBER, 
1933, S. 36 ff., SvA~vi6, S. 24, Abb. 10 D). 

Auch in ihren sowohl kauenden wie saugenden Mundteilen vereinigen 
sich prim~re mit abgeleiteten MerkmMen (W~BE~, 1933, S. 70--71, 
SVANVI~, S. 70--71). 

Unter den a b g e l e i t e t e n  MerkmMen ist vor allem die vollkommene 
I~fiekbildung des Sehorganes bei ausgesprochenen H6hlen- oder Dunkel- 
tieren zu nennen. 

In der L e b e n s w e i s e  klingt noch bei manchen Urinsekten ihre 
geschichtliche Lebensbeziehung zum Wasser nach, wie bei den meer- 
bewohnenden Arten ([sotoma maritima, Halomachilis, siehe HASrDSCHI~, 
1929, S. 68, 132, 135). 

An Arten sind bisher nach SVA~VI6 (S. 799, 801--802) 2700 bekannt 
geworden, wovon die Collembolen allein ungef~hr 2000 Arten liefern. 

Indem ich bezfiglieh ihrer sonstigen Nahrung und Lebensweise sowie 
ihrer hervorragenden Bedeutung Ms Bodenbildner auf die moderne 
Zusammenfassung bei Kt~ItNELT (1950) verweise, beschriinke ich mich 
im iolgenden blog auf ihre gelegentliche Beziehung zu B1/iten. 

~'ber B l u m e n b e s u c h  von Urinsekten sind mir nur die folgenden 
Angaben bekannt. HANDSCtIIN sagt in seiner Zusammenfassung fiber die 
Collembolen (a. a. O. S. 17) yon diesen, dab sit zu jeder Jahreszeit auch 
in Bliiten anzutreffen seien. Ebenso gibt er fiir Bourletiella lutea an, 
dab sie auf Gr~isern und in Bliiten lebt (daselbst S. 116). Von B. pruinosa 
beriehtet er, dal~ sie ,,in verschiedenen Alpenb]umen anzutreffen ski, wo 
sie sich auf den Staminodien aufh~tlt" (S. 116). Leider gibt diese Mit- 
teilung keinen weiteren Hinweis, worum es sich handelt. M6glicherweise 
sind die Staminodien von Fumana vulgaris gemeint (siehe JANCHE~, 1925, 
S. 291, Fig. 125 F, S: 295, 310). Von Deuterosmithurus bicinctus behauptet  
er sogar, dab er ,,vorzugsweise" in Blfiten lebt (a. a. 0. S. 117). Vom 
Gletscherfloh (Isotoma saltans) best/~tigt er neuerdings (S. 71), dal~ er 
sich yon Detrituspartikeln auf dem Else, ,,besonders aber yon Koniferen- 
pollen, der auf dem Else abgelagert wird'.', erniihrt. Welters fand ich 
in MARLOTHS Flora of South Africa (I, 1.913, Taf. 37) eine Collembola a]s 
Besucher der Blfiten der Santalazee Colpoon compressum B ~ G  abgebildet. 

lI. P l e c o p t e r a  ( P e r l a r i a e )  ~ Uferbolde, SteinIliegen 
(Abb. 4--7) 

Als urMten Bliitenausbeutern kommt wohl dem Typus der Plecoptera 
besonderes stammesgeschiehtliehes Interesse zu. Ihre rezenten Vertreter 
sind auf sehr primitiver Stufe stehen gebliebene Mte Reliktgruppen 
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yon Insekten, die sieh ungeffi.hr seit tier Permzeit, in wenig ver/mderter 
Form bis in die Gegenwart erhMten haben. Naeh 1-IANDLIRSCIt sind ihre 
Vorfahren im oberen Karbon zu suehen, sie selbst abet stellen einen im 
Rfiekgang befindliehen Seitenast des ~ltesten Insektentypus der sogenann- 
ben Urfltigler (Palaeodictyoptera) dar, die naeh demselben Autor bereits 
im unterem Karbon auftreten (siehe HANDLmSCg, 1906--1908, S. 1155~ 
i157, 1231, 1232, 1290). 

Unter den ursprfingliehen ~Ierkmalen der Plecoptera sind vet  Mlem 
die groge Gliederzahl ihrer langen Fiihler, die scharfe Dreiteilung ihres 
Bruststfickes sowie ihre beiden Afterreifen (Cerei) hervorzuheben. Alle 
diese WesensmerkmMe haben sie noch mit den Urfltiglern der Stein- 
kohlenperiode gemeinsam, deren auffMlendstes F1/igelmerkmM die Netz- 
nervatur ihrer noeh gleieh groBen und gleieh geformten Flfigel bildet. 
Diese Flfigelmerkmale kommen aueh den Uferbolden zmn grol3en Teile 
noeh zu. 

Im Mlgemeinen handelt es sieh um tr~tge Tiere und sehleehte Flieger, 
die sieh hie weir vom Wasser entfernen, das, soweit es flieBend und 
sauerstoffreich ist, ihren Larven noeh ein wichtiges Lebensetement 
bedeutet (H~YMO~S, 1915, S. 69--70, WEBER, 1933, S. 674). Bezeiehnen- 
derweise leben die Larven eines Teiles der Plekopteren ,,praktiseh aus- 
sehlieBlieh yon Algen und 10flanzliehem Detritus" (ILLIES, S. 7). So 
stellen sie gewissermal3en Amphibien unter den Insekten dar, deren 
Lebensweise anf die UrfRigler zuriiekgeht, ftir die eine ebensolehe Lebens- 
weise anzunehmen ist. Ftir ihr hohes Alter sprieht, aueh ihre Artenarmut 
und geographisehe Verbreitung (tIA~DLI~SCK, 1926--1930, S. 675). 

Naeh Angabe yon ILLIES, des jiingsten Bearbeiters der Pleeoptera in 
DagLs Tierwelt Deutsehlands, sind ihre Mundwerkzeuge verktimmert 
und mit Ausnahme der Oberkiefer einer Unterordnung (Filipalpia) fast 
funktionsunf/~hig (1955, S. 8 und 22). Bei der zweiten Unterordnung 
(Setipalpia), zu der gerade die beiden folgenden Familien geh6ren, sind 
aueh die Oberkiefer nieht mehr gebr~uehsfahig. Trotz alledem reiehen 
aueh diese weitgehend verkiimmerten 5iundteile noeh immer aus, um 
ganz oberfli*ehlieh ausgesehiedenen Nektar zu s~ugen, wie die folgenden 
Beobaehtungen zeigen. DaB dies aueh sehon i~ltere Autoren ffir mSglieh 
hielten, zeigt mir eine Stelle in der yon H. LUDWIG bearbeiteten 3. Auflage 
yon LEC~IS Synopsis der Tierkunde (1886, S. 527), in der es heigt, dab 
die Nahrung der Perliden oder After-Friihlingsfliegen in Bliitens~tften 
zu bestehen seheint. 

1. P e r l i d a e -  S t e i n f l i e g e n  

In der nicht weniger Ms 288~ umfassenden Besueherliste K~uT~s 
findet sieh unter Nr. 2872 bloB eine unbestimmte Perla-Art Ms Besucher 
yon Caltha palustris ohne Hinweis auf die Art ihrer T~tigkeit angegeben 
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( K ~ u ~  II/2, 1899, S. 671). Diese Angabe stfitzt sieh auf eine Beob- 
achtung H. MOLLE~S, der eine Perla auf den Blfiten der Sumpfdotterblume 
zw~r h~ufig sitzen, aber .,nichts geniegen seth" (H. M~LLER, ]878, S. 322). 
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Weiters gibt MAC LEOD fiir die Perlide Nemura variegata Oliv. (N. cinerea 
naeh ILLIES, S. 53) an, dag er mehrere E):emplare dieser Art als Besucher 
yon Chrysosplenium alternifolium beobachtete, sagt aber dabei ~us- 
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drfieklich, dM~ er fiber die T~tigkeit der Tiere an der Bifite niehts aussagen 
k6nne. (1894 unter Nr. 597, S. 291 bzw. [573]). 

Am 9. Juni 1955 sah ieh in Tfirnitz (NiederSsterreieh) Perla bu~'- 
meisteriana nektarsaugend an den Bliiten von Anthriscus silvester. Die 
Tgtigkeit dieses Tieres war unter der Binokularlupe deutlieh zu sehen. 
An dieser Art f~llt immer wieder auch ihr primifiver, ungelenker Flug auf, 
der aus einem kurzen Auffliegen mit langsam absinkendem Gleitflug 
besteht. Aueh in diesem, wie in ihrem noch sehr reiehgegliederten, wenig 
speziMisierten Fliigelge~der offenbart sich ihr hohes Alter (siehe Abb. 
}{ANDLIRSCHS bei ILLIE$, 1955, S. 3). 

Charakteristisch ffir diese Perla wie aueh ffir die folgende Art der 
Chlo~vperla war der Standort der Beobaehtung, der Sulzbaehgraben bei 
Tfirnitz. Beide Arten waren nur an Blfiten in unmittelbarer N~he des 
Bachlaufes, Perla fiberhaupt nur ein einzigesmal zu beobachten. 

2. C h l o r o p e r l i d a e  
(nbb. 4--7)  

Unter den Steinfliegen zeichnen sich die Vertreter dieser Famiiie 
dutch derart  stark verkiimlnerte Mnndteile aus, dal3 nach Angabe ihres 
jfingsten Bearbeiters ILLInS neuere Untersueher sogar der Meinung sind, 
die entwiekelten Tiere nithmen fiberhaupt blol3 Wasser zu sich (ILLIES, 
1955, S. 8). Ieh war daher sehr iiberrascht, einen Vertreter dieses alten 
Insektentypus mehrfaeh Ms Blfitenausbeuter zu beobaehten. Am 18. Juni  
1955 und 8. Juni  1956 beobachtete ieh Chloroperla torrentium PITT., 
beidemM aussehliel31ieh an den Blfiten yon Listera ovata Nektar  leckend. 
Standort war in beiden F/iilen der an den Sulzbaeh grenzende Uferrand 
einer feuchten Wiese in Tfirnitz (NiederSsterreich). Die Tiere dringen 
beim Nektarlecken zur Basis der Honiglippe vor, herren sieh beim 
gostel lum zwangsl~ufig die Pollinien an den Kopf  (Abb. ~ 7) und 
bewirken bei weiteren Besuchen Fremdbesttiubung. Bei der ggnzlieh 
oberfl/tehlich, einer L~ingsrinne der Honiglippe entlang erfolgenden 
Nektarausseheidung geniigen auch selbst weitgehend rfiekgebildete Mund- 
teile, um die Blfite auszubeuten. Die in den Abbitdungen wiedergegebene 
Menge der Pollenmassen zeigt, dab die Tiere mehrere Bliiten besucht 
haben mfissen. 

IIl. O r t h o p t e r a  - -  Geradfliigler 
(Abb. 8--9)  

3. B i a t t i d a e  - -  S c h a b e n  

Dieser ura!te Insektentypus,  dessen Vorfahren die Urfliigler warem 
bildete in der SCeinkohlenperiode die Hauptmasse  der Insektenwelt. Ihre 
Vorfahren bev61kerten damMs in grofter Menge im feuehtwarmen WMdes- 
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dunkel die W~ilder der Riesenfarne und Sigillarien. Auch die rezenten 

Schaben sind heute nur noch in allen w~irmeren L/tndern reich, in den 

gem~iBigten Gebieten schwaeh vertreten und fehleri in den ganz kalten 
Gebieten iiberhaupt. Sie ffihlen sich auch heute noch am wohlsten in 
den teuchtwarmen Tropenw~ildern und iiefern auch nur dort die giesen 
ihres Geschlechtes, wie die in Ekuador und Peru heimische Riesenschabe 
(Megaloblatta), die bis 9,5 cm L~nge erreicht. Ihr  flachgedrfickter KSrper 
zeichnet sich durch scharfe Dreiteilung des Bruststfiekes aus, dessert 
Vorderbrust noch frei beweglich ist, weiters durch vielgliedrige lange 
fadenf6rmige Fiihler und ein reiehes Adernetz der Fliigel, durchwegs 
Merkmale ursprfinglichen Baues. Ihr  Mundapparat  kann sieh sowohl 
kauend wie oberfl/ichlich leckend bet~tigen (HA~DLIRSCH, 1926--1930, 
Blattariae in KOKE~THAL-K~IJMBACHS t tandb.  IV, Insecta I, S. 180f., 
SCHOENICgEN, 1921, S. 11, I-IEYMONS, 1915, S. 71). 

Uber den Blumenbesuch der Schaben sind mir bloB folgende Angaben 
bekannt.  I4. M~LL~a beobachtete (Blatta) Ectobia lapponica in den Bliiten 
v0n Spiraea salici]olia und S. ulmi]olia. Er bezeichnete es als fraglich, dad 
sie Nektar  leckten (1879, S. 243). ULE sah an den Bliitenst~nden der 
brasilianischen Bromeliazee Chevaliera 8phaerocephala Schaben der Gat- 
tung Panchlora oder Monachoda (K~uTH, I I I /1 ,  S. 104). Naeh ihm sind 
die Bliiten kleistogam ohne Nektar,  und die jiingeren Teile der B1/iten- 
st/inde enthalten eine klebrige garende Flfissigkeit, die viele Insekten 
anlockt. In  diesem Falle ba t ten  es die Schaben wohl auf diese Fliissigkeit 
abgesehen. Is t  doeh schon yon der gemeinen Kfiehenschabe (Blatta 
orientalis) allbekannt, dal3 sie gerne Bier leckt, und diese ihre Vorliebe 
auch dazu beniitzt wird, um sie in Massen anzulocken und zu vernichten. 
Von einer anderen Art, der indischen Schabe (Periplaneta australasiae F.) 
wissen wir, dab sie in Gewgchsh/~usern dutch Abfressen zarter Triebe 
und Bliitenteile yon Orchideen gelegentlich Schaden anrichtet (IIEYMO~S, 
1915, S. 76). 

Auf meine Bitte um Beobachtung yon Blumenbesuchern an Aruncus 
silvestris sandte mir Frau tIANSC~E-BUSEa (Lavamfind, K~rnten) nebst 
anderen Besuchern auch Ectobia silvestris (det. BEIER) als Belegstiick 
aus t~abenstein im Lavant ta l  (K~rnten). Auf Grund dieser Beobaehtung 
ware auch gelegentlicher Besuch an anderen Bliiten mit  leicht zuganglichen 
Nektar  dutch heimische Ectobia-Arten zu erwarten. 

4. Te t t i gon i i dae  - -  L a u b h e u s c h r e c k e n  
(Abb. 8--9) 

Uber den Besuch yon Blfiten durch I-Ieuschrecken liegen aus alter Zeit 
(1858, 1873 --74) zwei Mitteilungen ohne ttinweis auf die Art der T~tigkeit 
der Besucher vor. Nach DARWIN (zitiert Yon H. M(~LLER, 1873, FuBnote 
S. 28) beobachtete ein Mr. SWALE auf Neuseeland mehrere Heuschrecken- 
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arten als .,Befrueht.er" von,,Papilionazeen ~:. Selbst H. ~{1)LLEt~ sehien diese 
Mitteilung noeh als sehr,,r~tselhaft und fast unglaublieh". DELPINO d.agegell 
meint, es w~ren derartige Fi~lle auf das Vorhandensein yon Futtergeweben, 
,,protuberanze eommestibili", zu untersuehen, auf die es diese Tiere abge- 
sehen haben kTnnten. Denn er beobaehtete einmal eine kleine Laub- 
heusehreeke, ,,pieeola locust.s", welehe gerade mehrere Honiglippen von 
Ophrys arani/era ~ugenagt hatte (1873-- 1874, S. 65--66, FuBnote 1). Beziig- 
lich der Blument/~tigkeit yon Heuschrecken meint KNUTt~ allgemein ([, 1898, 
S. 226) : ,,Heuschrecken springen und fliegen, mn zu fressen, wie auf die 
verschiedensten Pflanzenteile, so auch gelegentlich einmal an Blumen". 

Nach BEIE~ (1955, S. 24) naschen Vertreter der La.ubheusehrecken 
gerne ~n s~ftigen Friichten oder tun sieh gelegentlieh an Bliitenblgttern 
und StaubgefgBen gfitlieh. Er Ifigt dieser ?r (S. 25) eine OrigiuM- 
aufnahme SC~REMME~S bei, welehe ein Weibehen yon Tettigonia cantans 
FuEssL. beim Verzehren der Staubgefgl3e und Kronenblgt.ter yon Hera- 
cleum sphondylium darstellt. BEIER weist a. a. O. S. 24 welters darauf hin, 
dab man vorzugsweise tra.ehtige Weibehen bei soleher Tgt.igkeit beobaehten 
kSnne, ,,die diese Beikost offenbar vor allem nStig haben". Dies seheint aueh 
verst.~indlieh, wenn mart bedenkt, dab selbst ~rindpolten wegen seines Nghr- 
stoffgehaltes nieht nut yon Blumeninsekten versehiedener Arten verzehrt., 
sondern selbst yon Bienen ftir ihre Brut eingetragen wird (vgl. PORSCH, 1956, 
S. 9--10). Der Bliitenpollen enthglt ja nieht blog hoehwertige Nghrstoffe, 
sondern aueh wiehtige Waehsstoffvitamine (s. oben S. 119). 

Wie mir S o ~ ~  kfirzlieh miindlieh mit.teilte, beobaehtete er auf 
dem Leopoldsberg bei Wien aueh die Laxve yon Leptophyes albovittata 
beina Pollenfressen an den BlfitenkTrbehen yon Anthemis ti~ctor;a. 

Ieh hatte in den Ietzten Jahren mehrfaeh gelegenheit, Heuschreeken, 
und zwar im Larvenzustand, an Bliiten zu beobaehten. So sah ieh am 
30. Juli 1954 auf dem Grinzinger Friedhof (Wien XIX) eine Tet~igoniiden- 
larve auf einer mgm~liehen Bliite yon Bryonia dioiea besehgftigt, deren Tgtig- 
keit ieh in der Nghe nieht feststellen konnte, da das Tier vorzeitig absprang. 
Am 28. April 1954 gelang es mir in P6rtsehaeh am See, eine griine Tet.ti- 
goniidenlarve (vermutlieh yon T. eantans beim Fressen an den StaubM~tt tern 
yon Ranuneulus bulbosus zu beobachten. Wahrseheinlieh hatte sie aus 
den geSffneten Antheren Pollen gefressen, da an diesen keine Beseh/idigung 
zu sehen war. Dagegen konnte ieh am 24. Juni 1954 auf dem Kahlenberg 
bei Wien eine ebensolche Larve an don Bliiten einer daselbst ange- 
pflanzten grol~blgttrigen Heraeleum-Art beim Nektarleeken aus n~iehster 
N/the deutlieh beobachten, da die Bltitenst.gnde so hoeh waren, um 
bequein stehend beobaehten zu kSnnen. Die Blfiten strTmten einen Duft 
aus, der sehwaeh an Heringslaeke erinnerte. Weiters hatte ieh mehrfa eh Ge- 
legenheit, die Larve yon Pholidoptera aptera FABR. an Bltiten zu beobaehten. 
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Am 12. Juni 1955 sah ieh sie in Ttirnitz (N.-0.) in der Bltite yon Ranunculus 
acer sitzend, ohne ihre Tatigkeit feststellen zu k6nnen, am 12. Juni  1955 
ebenso auf dem Bliitenstand yon Achillea mille/olium (Wien XVI, Steinhof). 
Schliel31ieh traf  ieh am 27. Juni  1956 eine weitere derartige Larve im 
Rotgraben (Weidling bei Wien) auf Taraxacum o/[icinale. 

Die gr61~te I)berrasehung bot mir jedoeh eine Pholidoptera-Larve, die mir 
am 11. Juni  1955 yon der Blfite yon Listera ovata mit Pollinien dieser 
Orehidee auf dem Kopfe direkt in das Gifgglas hinein sprang. Wie aus 
Abbildung 8--9  ersiehtlieh, 
waren die-Pollinien gerade 
an jener Stelle des Kopfes 
befestigt, mit  der das Tier 
beim Nektarleeken an der 
basalen Umbiegungsstelle 
der Honiglippe mit dam 
Klebk6rper in Berfihrung 
kommen und bei sp~teren 
Besuehen aueh die ]3est~iu- 
bung erfolgen mugte.  

5. F o r / i c u l i d a e -  0 h r -  
w i i r m e r  Abb. 8--9. KSpfe der Larve yon Pholidoptera 

aptera FAB~. mit Pollinarien yon Listera ovatc~. 
Die Ohrwtirmer, die vet- 8 Vorderansieht., 9 Seitenansieht. (Vergr6f3ert.) 

mutlieh ungef~hr in der ( S c ~ R ~ E a  del.) 
Kreidezeit von grillenarti- 
gen oder den L~ubheusehreeken verwandten Urformen abgezweigt haben, 
verraten ihren alterttimliehen Bau unter anderem auch dureh die beiden 
I-Iinterleibszangen, die niehts anderes als die bei so vielen altert/imliehen 
Insekten verbreiterten Raife oder Cerei darstellen. 

Wie sehon seit langem allbekannt, bedeuten abgefallene siiBe Friichte, 
wie Birnen und Pflaumen ebenso Weintrauben, fiir sie erwiinsehte Lecker- 
bissen. Es ist daher aueh begreiflich, dab sie Bliiten ~ufsuehen, um saftige 
Bltitenteile abzufressen. Diese werden sogar als ein I tauptbestandtei l  
ihrer Nahrung angegeben und sie machen sieh dadureh bei G~rtnern 
dureh Sch~digung der Nelken- und DahlienkUlturen verhal~t (tIEY~ONS, 
1915, S. 103, 105). Fiir zwei Arten der mit  ihnen verwandten Embien 
stellten VOSSELE~ und FRIEI)~RICHS sogar Iest, dal3 die Weibehen einen 
kleinen Vorrat yon zernagten Pflanzenresten und Bltitenteilen im Wohn- 
gespinst als Nahrung ffir die aussehlfipfenden Jungen aufspeiehern 
(I-I~YMO~S daselb;t  S. 109).* 

* lYber Bliitenseh~digungen an Gewiiehshausorehideen sei auf SenLEC~- 
TE~S Orehideenwerk (2. Aufl., 1927, S. 881) verwiesen. I)aselbst (S. 882) auch 
Angabe fiber ebensolehe Sch~digung dureh Blattiden. 
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[m Bereiehe der heimischen Flora finden sieh Angaben ~Sber Abfressen 
yon Blfitenteilen dureh Ohrwfirmer bei KNUTH fiir Arten yon Cirsium, 
Ach, illea, Helichrysum, Hedera und Brassica (II/1, 1898, S. 642, 610, 605, 
516, II/2, S. 102). Sie gehen abet auch dem Pollen und Nektar  naeh. So 
beobaehtete naeh K~UTH (II/1, S. 45) Bt'DDEBE~G den gewShnliehen 
Ohrwurm an den Bltiten yon Actaea 8picata ,,Pollen und aueh wohl An- 
theren fcessend". K~LTr~ fiberrasehte einen Ohrwurm im Sporn der Blfite 
yon Tropaeolum maju8 beim Nektarleeken, in das er so vertieft war, dab 
er sieh nicht einmal dutch das Abpfliieken der Bltite stSren lieB (II/1, 
S. 245). Aueh ieh traf  ihn in den letzten Jahren in Gartenanlagen in 
PSrtsehaeh selbst bei sehSnem Wetter  h~tnfig in den Bliitensporen der 
Kapuzinerkresse so tief eingezwgngt, dab ein ausgiebiges Nektarleeken 
wahrseheinlich war. Denn eine Besch~idigung der Bliite war in diesen 
F~tllen nieht festzustellen, was dagegen in K~rnten Bo~nb~,s mastrneatus 
regelmi~gig gut (vgl. aueh Abb. bei K~OLL, 1956, S. 52 und Text  S. 54). 

DaB Ohrwiirmer Bliiten mit verwaehsener KronenrShre aufsuehen, 
um sieh darin zu verbergen bzw. zu fibernaehten, entsprielat ihrer Gewohn- 
heir, Ritzen und Spalten zu diesem Zweek aufzusuehen. Ieh land ihn 
aieht selten in den Blnmenkronen yon Campanula ,urtici/olia. 

In  der Regel ist der Ohrwurm vet  Mlem ZerstTrer und nnr gelegentlieh 
wie bei Tropaeolum auf dem Wege in das Sporninnere aueh ZufMls- 
bestiiuber~ 

IV. T h g s a n o p t e r a  - -  FranseMlfigler, BlaseMfigler 
Aueh die BlasenffiBler stellen einen a!ten Insektentypus dar, dessert 

Entstehung Ha~DLIRSCJ~ in das Mesozoikum, etwa in die Kreidezeit 
verlegt. Fossil sind sie abet erst im TertiSor aufgefunden (HaNDLI~SCI~ 
1906--1908, S. 1174, 1244, S tammbaum I X  bei S. 1290). Daf3 sie aus 
dem Alttertii~r bis in das Mesozoikum zurfiekreiehen, beweist eine yon 
MA~Tu aUS dem Jura  von Turkestan besehriebene Form (~-IAND- 
LIRSCH, i926--1930, S. 790). 

Aueh sie vereinigen primitive mit  abgeleiteten KSrpermerkmMen. Zu 
dea p r i m i t i v e n  geh5rt vor Mlem ihr langgestreekter, gesehmeidiger 
KTrper, dessen Durehsehnittsli~nge bei den heimischen Arten 1- -4  em 
betr~gt. Charakteristiseherweise hat  sieh die grTBte Art der Ordnung, der 
fast 1 cm lange Idolothrips spectrum HAL., ausgereehnet in Neuholland 
bis heute erhMten, und aueh in Neuguinea kommen noeh ungefghr ebenso 
grebe Arten vor (HEY~m_~S, S. 131). 

Unter  ihren a b g e l e i t e t e n  Merkmalen ist vor Mlem ihr komplizierter 
Mundappa.rat hervorzuheben, der sie vorwiegend zum Saugen befghigt. 
[:ber dessen morphologisehe Bedeutung sei auf HA~DHRSOH (1906--1908, 
S. 22, 1926--1930, S. 781, Abb. 824) WEBEa (1954) S. 262 und HEYS~ONS 
(S. 1915, S. 131) verwiesen. Abgeleitet ist auch die Umbildung ihres 
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Fuges, der sie aueh ihren Namen verdanken. Dieser ist bloB zweigliederig 
und tr~gt zwischen den beiden Endkrallen eine Haftblase, die den winzigen, 
schlanken, sehr bewegliehen Tierehen beim Klettern in den Bliitenorganen 
ausgezeichnete Dienste leistet. Bei ihrer weiten Verbreitung wie ihrem 
Vorkommen in allen mSgliehen Blfiten seien sie fiir Einzeluntersuchungen 
in begrenzten Gebieten empfohlen. Schon H. iKtYLLER hat (1873, S. 40) 
betont, dal] ihre Wichtigkeit ffir die B1/itenbest~ubung keineswegs zu 
unterseh~tzen sei, zumal sie sowohl Pollenffesser wie Nektarsauger sind. 
DaB aber ihrer Best~ubungsarbeit fiir bestimmte Gebiete zeitweise sogar 
volkswirtsehaftliehe Bedeutung zukommt, hat neuerdings HXGERUP am 
Beispiel der Lebensgemeinsehaft einer ihrer Arten (Taeniothrips ericae) mit 
Calluna nachgewiesen (1950, 1951, S. 41--42); (siehe oben S. 119--120). 
Neuerdings (1953) haben E. u. O. I-IAGEI~UP aueh fiir Erica tetralix neben 
Autogamie Bestgubung dureh BlasenffiBler beobaehtet. 

V .  H e t e r o p t e r a  ~ Wanzen 

(Abb. 10--11) 

Die Wanzen (Heteroptera) sind eine uralte Ordnung des grogen 
Insektenstammes, der in mehrfaeher ttinsieht 5kologisehes und stammes- 
geschiehtliehes Interesse zukommt. 

Ihre Vergangenheit reieht bis in das Rotliegende der Permzeit zurtick, 
aus der das bedeutsamste ,,missing link" der Insektenwelt, die bertihmte 
,,Urwanze" Eugereon boeclcingi stammt. Dieses aufsehluBreiche Insekt 
vereint ni~mlich den Besitz eines s chon langrtisseligen Mundapparates 
mit dem noah reichliehen Adernetz der ann~hernd gleieh grol]en und 
gleiehgestalteten F1/igel der ,,Urflfigler" (Palaeodietyopteren). Es stellt 
somit das /~lteste Insekt mit einem auf Saugen spezialisierten Mund- 
apparat dar (t{ANDLII~SOtI, 1902, S. 719, BWlER, 1938, S. 2145. - -  N/~heres 
fiber den theoretischen Urtypus der Wanzen bei BEIER, 1938, S. 2147). 

Die stechend sangenden Mundwerkzeuge der rezenten Wanzen linden 
in dem Saugriissel dieser Urwanze ihren Vorl~ufer, der aber damals 
noeh nieht zum Nektarsaugen aus farbigen Bliiten, wohl aber sehon zum 
Ansteehen saftreicher Gewebe, etwa in den Mikrosporangienstgnden yon 
Pteridospermen, verwendet werden konnte, die vielleicht neben der 
Aufgabe einer TranspirationsfSrderung der 0ffnung yon Mikrosporangien 
durch Wasserentzug dienten (s. oben S. 116). Aueh der sehnabelartige 
Mundepparat der lebenden V~ranzen steht insofern einzig da, als er nieht 
nur s/~mtliehen I-Ieteropteren zukommt (BEIER a. a. 0., S. 2045), sondern 
in seiner Eigenart bei keiner anderen Insektenordnung wiederkehrt 
(tIEYMO~S, 1915, S. 135). Seine Sonderheit besteht im wesentliehen darin, 
dab die zu Steehborsten gewordenen Oberkiefer die ira Bedarfsfatle nStige 
Verwundung erzeugen, und die mit zwei L/~ngsrinnen versehenen Unter- 

0sterr. Botan. Zeitschrift, Bd. 104, ]~. 1/2 g 
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kiefer hi ihrer Vereinigung zwei Kangl~ umschliegen, Von diesen liefert 
wiederum der vordere den Saugkanal, der hintere den Speiehelkanah 
Beide sind in der zu einem Futteral  umgebildeten Unterlippe geborgen, 
in der sie sieh gesehtitzt und gesiehert bewegen k6nnen (vgl. eingehende 
Darstellung des Mundapparates bei BEIEI~, S. 2045--2048; I-IEYMO~S, 
S. 134--135, SOHOENICI~E~, 1921, S. 196--200, WEB ~;R. 1954. S. 265--268). 

Auf Grund des Baues ihrer Mundteile k6nnen die Wanzen sowohl 
einen ihrer jeweiligen I{tissell/~nge entspreehend tiefgeborgenen Nektar  
ohne Verletzung oder naeh vorherigem Ansteehen erreiehen. Sie k6nnen 
aber aueh dureh Anbohren der Blumenkrone yon augen dasselbe erzielen. 
Wieweit sie dabei Blfitenteile verletzen sowie die jeweilige Art ihres 
Benehmens an den Bliit.en ist im weiteren erst noeh festzustellen. Wie 
wenig wit darfiber orientiert sind, mag daraus hervorgehen, daft WEBEt~ 
in seinem Quellenwerke fiber die Biologie der Hemipteren weder auf den 
Nektar  noeh andere zuekerhaltige S~Lfte als ihre Nahrung ngher eingeht. Aus 
neuerer Zeit sind vor Mlem die Beobaehtungen und Versuehe RAMMERS 
zu nennen, der zahlreiehe Individuen zweier heimisehen Lygus-Artel~ 
/L. lucorum u. L. pabulinu~Q an den Blfiten yon Heracle,wm sphondyliu.m, 
Angelica silvestris, Carduus crispus und Cirsium oleraceum in den Leipziger 
Auenw~ldungen bei ihrer S~ugt~tigkeit und in Versuehen bei Darbietung 
yon Kunsthonig genauer beobaehten konnte. 

Sehon bei Beobaehtung der Tiere mit  einer seharfen Lupe ist ein 
erfolgter Einstich dureh das zunehmende Abwinkeln der Unterlippe 
yon bloBem Saugen ohne Anstieh sofort zu unterscheiden. Bei Heraclewm 
konnte er feststellen, daft sie das Nektarium zwar manehmal mit  dem 
l~fissel bloft lebhaft betasteten, doeh wurde es meist direkt angestoehen. 
Dem Anstich folgte dann ein liingeres andauerndes Saugen. Ein Lyg~ 
pabulinus saugte sogar einmal nicht weniger als zwanzig Minuten an 
derselben Stelle. Naeh dem Abblfihen sta.ehen sie aueh die jungen Fr~ehte 
und Fruehtstiele an. Aul3erdem tasteten sie gerne mit  dem gfissel jene 
Stellen ab, wo die Doldenstiele an den Doldenstrahlen sitzen. Irt dem 
an dieser Stelle zustande kommenden ,,Triehter" befinden sieh keulen- 
f6rmige Driisenhaare, die aueh andere Insekten, wie vor allem Ameisen, 
Staphyliniden und Urinsekten, ~nloeken. Bei Carduus erispus waren sie 
an den sezernierenden tI/illsehuppen, der KSrbehenknospen (siehe WETT- 
STEIN, 1888) hSmfiger als an den Bltiten selbst zu treffen. In den jungen 
KSrbehen yon Carduus staehen sie aueh die jungen RShrenbliiten von 
auften an, um zum Nektar  zu gelangen. An den Hiillschupen yon Cirsium 
konnte er neben den beiden genannten Blumenwanzen auch Larven 
anderer Wanzen beob~ehten. Werm er ihnen Tropfen yon Kunsthonig 
~n einer Pr~pariernadel darbot, konnte er das Einstr5men des tIonigs 
sowie die Bewegung der Stechborsten unter dem Mikroskope deutlich 
beobachten. 
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In der allgemeinen Frage des Nahrungserwerbes im Ges~mtbereieh 
der IIeteropteren besteht im Kreise der Spezialisten kein Zweifel darfiber, 
dab die I~aub~iere unter ihnen die ursprfinglichen, die sieh yon Pfl~nzen- 
siiften erniihrenden die abgeleiteten Typen darstellen. Es verdient daher 
in stammesgeschiehtlicher Hinsicht die Tatsache Interesse, daB selbst 
Blumenw~nzen, wie Lygus, sich noch immer gelegentlich r/iuberisch 
betatigen. So sah RAMmeR, wie L. lucorum auf einem DSldchen yon 
Angelica sitvestris beim Betasten mit dem t~fissel auf eine kleine Blattlaus 
stieB, diese sofort anbohrte und aussog. Kurz darauf fiel derselben Wanze 
eine zweite ]31attlaus zum Opfer. Im Verein mit der frfiher geschilderten 
Art der Tgtigkeit yon Lygus-Arten zeigen diese Beobachtungen, wie 
primitiv und wenig geregelt aueh heute noch die T~tigkeit sogenannter 
,,Blumenwanzen" ist. 

Solange nur so wenige Einzelbeobaehtungen fiber regelmgBigen 
Blumenbesuch der Heteropteren vorliegen, ist die Frage naeh der Gr5Be 
ihres B e s t ~ u b u n g s w e r t e s  in dem von mir definierten Sinne (1922, 
S. 506) derzeit noch nicht eindeutig nnd endgfiltig zu beantworten. 
Schon It.  1VI~LLER hat darauf hingewiesen, dab manche Arten sogar 
regelm~Big Pollen fibertragen, sagt aber &usdrfieklich, dab er darfiber 
im Zweifel blieb, welehe Stufen der Anpassung an die Gewinnung yon 
Blumennahrung ihnen zukomme (1873, S. 29). Denn auger ihrem fiir 
dis Gewinnung yon Pflanzensgften durch Ansgich yon Geweben geeigneten 
Riissel, der Flugtiichtigkeit und guten Sicht vieler Arten besitzen sie keine 
?'i~higkeiten, die sie als Fremdbest~tuber yon Bedeutung qualifizieren 
kSnnten. Sie sind ja aueh meist nackg, seltener, und auch dann bloG 
locker, nur ausnahmsweise dichter behaart. Solehe lockere Behaarung 
finder sich sowohl bei l~aubwanzen, wie verschiedenen Gattungen der 
l~eduviiden (Rhinocoris, Coramus, siehe Abb. bei H~DICK~, S. 28, Pygo- 
lampis, Hammatocerus, siehe Abb. bei Bs, IE~, S. 2163 bzw. 2165), wie auch 
bei Pflanzens&ftsaugern (Coriscus, Rhopalus siehe Abb. bei I-I~DICKE, S. 94 
und 98). Von ausl~ndisehen behaarten Wanzen seien Cantao (Bauchseite) 
und Aspongopus (~'fihIer und Beine) erw~hng. 

Die Pflanzens~te beziehen sie sowohl aus vegetativen Organen wie 
aus Frfichten (Obst, Beeren). Eine Art (Dolycoris baccarum) bevorzugt 
die Seheinbeere des Wacholders (Jun@erus). Naeh B~IE~ (S. 2139) 
verwertet die Lyg~eide Ischnorrynchus resedae weitgehend Koniferen als 
Spender yon Pollennahrung. 

Im allgemeinen l~Bt sieh zwar sagen, dab den Wanzen als Fremd- 
bestgubern im Bereich der h e i m i s e h e n  Flora keine nennenswerte 
Bedeutung zukommt, wenn aueh ihr Anteil an der Polleniiber~ragung 
im Einzelfall versehieden sein mag. Hgufigere Bliitenbesueher liefern 
Arten der Gat~ungen Carpocoris, Eurydema und Dolycoris (vgl. 
SCg~NAC~S,~, 1917, S. 444, 445). Dagegen wgre im siidliehen Gebiet 

9* 
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beispielsweise auf die Blumentgtigkeit  yon Graphosoma an Umbelliferen 
sowie im pannonisehen Gebiet Mitteleuropas auf jene yon Mesocerus u. a. 
zu achten. V o r  a l l e m  i s t  a b e r  be i  W e r t u n g  i h r e s  A n t e i l e s  an 
de r  B l u m e n b e s t g u b u n g  n i e h t  zu v e r g e s s e n ,  d a b  a u c h  sie i m  
, G e g e n s a t z  zu d e n  h S h e r e n  B l u m e n i n s e k t e n ,  d ie  n u r  a ls  en t -  
w i c k e l t e  T i e r e  B l f i t e n  a . u s b e u t e n ,  d i e s  a u c h  s c h o n  im L a r v e n -  
z u s t a n d e  t u n  k 6 n n e n .  Dal3 sich ihre Larven dabei aktiver betgtigen 
kSnnen ~ls manche erw~ehsenen Tiere, zeigen die weiter unten fiber 
Nabis beriehteten Beobachtmlgen. Selbst die Blumentgtigkeit  ihrer regd- 
mgBig blfitenbesuehenden Arten steht aueh heute noch auf einer Stufe, 
die immer wieder an ihr hohes Alter mahnt.  Wie turmhoch stehen fiber 
solehem Gebahren Blumentgtigkeit  und Sinnesleben der Honigbiene, 
deren geniale Entsehleierung wir den klassisehen Versuchen K. v. FRISC~S 
danken, dem aus Anla8 seines 70. Geburtstages die Festgabe gi l l  ffir 
die auch diese Zeilen best immt sind! 

I m  Bereiche der h e i m i s c h e n Flora kenne ich keinen Fall unbedingter 
Abh~ngigkeit der Fremdbestgubung einer Bliitenpflanze veto Blumen- 
besueh einer best immten Wanzenart.  Dagegen wurde eine solche fiir 
einige wenige auslgndische Blfitenpflanzen angegeben, u. zw. fiir Roridula 
gorgonias, Bestguber Pameridea roridulae (s. oben S. 119 Fugnote), Othonna 
~loribunda, Bestguber Agonosceli8, Macaranga Roxburghii, Bestguber 
Cantao ocdlatus, Sagopalme, Bestguber Agonoscelis, Caryota. und Acacia- 
Arten, Bestguber Aspongopus. Doeh bedarf die u n b e d i n g t e Abhgngig- 
keit der Fremdbestgubung in allen Fgllen noeh der Best.gtigung dutch 
Feldbeobachtungen im natfirliehen Lebensraum. Dasselbe gilt auch ffir 
Mesovelia a.n Trapa (GIBELL~ und F]~n~ERO). Zusammenfassung bei 
SCHUMACHEI% 1917 (Daselbst weitere Liter~tur). D~ber Roridula s. D~LS, 
]930~ S. 346--347. 

Der st~mmesgesehichtlich interessanteste und bekannteste behauptete 
FM1 einer derartigen Lebensbeziehung a u B e r h a 1 b E u r o p a s betrifft das 
regelmgBige Vorkommen yon Odontopus sexmaculatu8 auf den Blfiten- 
stgnden yon We~witschia mirabilis. 

Naehdem schon ~ o o K ] ~  (1863, S. 31, BAIIqES (1864), STRASBUI~CE~ 
(1879, S. 133) und Sem~cz, 1896) ffir Welwitschia Insektenbestgubung ange- 
nommen h&tten, berichtete PEARSmr ngher das regelmgBige Zusammen- 
vorkommen dieser Wanze mit  der t)iTlanze am natfirliehen Standort der 
Namibwfiste Sfidwestafrikas. Er  land sie fast auf jedem Bliitenstande 
beiderlei Geschleehtes und gew5hnlieh sogar in betrgehtlicher Anzahl. 
Nur war er sieh fiber ihre Bedeutung als Bestguber nicht einig geworden, 
sondern guBerte in vier aufeinanderfolgenden Arbeiten (1906, 1907, 
1909, 1929) jedesmal eine andere Auffassung. In seiner ersten Arbeit 
(1906, S. 275, 276) lehnt er regelmgBige Bestgubung dureh die Wanze 
entsehieden ~b. Er  sagt: "It is difficult to imagine any advantage tha t  
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Welwitschia could receive from an insect of this habit, unless in the matter  
of pollination, in which it is certainly not concerned." Nach ihm ver- 
meidet die Wanze iiberhaupt die pollentragenden Zapfen, die ihr vielmehr 
im jungen, sehr saftreichen Zustand erwiinschte flfissige Nahrung bieten, 
die sie sich mit ihrem einen halbert Zoll langen Riissel erbohrt. Seine 
Ablehnung der Fremdbest~iubung durch die Wanze stfitzt er fiberdies 
durch den Hinweis auf die weite Verbreitung der Wanze fiber einen grol]en 
Teil des tropischen Afrika, die in grellem Gegensatz zu dem 5rtlich be- 
schr~nkten Vorkommen der Pflanze steht. Gleichzeitig berichtet er (S. 274), 
dab beide Blfitenst~nde yon ganzen Schw~rmen kleiner fliegender Insekten 
beflogen werden, yon denen er aber kein Belegstfick erbeuten konnte 
(1906, S. 275,276und 295). Diese Beobachtung best~tigte mir meine seiner- 
zeit (1926, S. 206) ge~uf~erte Annahme, dab gerade unter diesen Insekten jene 
Best~uber der Pflanze zu suchen seien, denen gegenfiber die Wanze blol~ 
Mit- bzw. Gelegenheitsbest~uber ist. In vollem Gegensatz zu seiner ersten 
bezeichnet er in seiner sp~teren Arbeit (1909, S. 343) Odontopus geradezu 
als ttauptbest~tuber (,,The pollination is mainly effected by the hemipterous 
insect", 1909, S. 343). In einer Ful3note hebt er noch ausdrfieklich hervor, 
daf~ diese Angabe in direktem Gegensatz zu seinen frfiheren Berichten 
steht (a. a. O. S. 295). In seiner Zusammenfassung am Schlul3 der Arbeit 
heil3t es abet wieder, dal3 die Best~ubung teilweise, wenn nicht g~nzlich 
durch Insekten erfolgt. 

In letzter Zeit gelang es mir, in der Wiener Univcrsit~tsbibliothek in 
eine vierte, ffir einen weiteren Leserkreis bestimmte, im Schrffttum ihrem 
Inhalt  nach wenig beachtete Mitteilung Einblick zu nehmen, die in der 
Zwischenzeit der beiden genannten gro~en Arbeiten P]~ARSO~S in der 
englischen Zeitschrift "Nature"  erschienen war (Bd. 75, 1906--1907, 
S. 536--537). Sie gibt auf engstem Raum die beste Antwort in der Frage 
der Best~ubung yon Welwitschia und damit anch jenen Standpunkt 
wieder, der jedem erfahrenen Bliitenbiologen naheliegend erscheint. Es 
mag daher auf den Inhalt  dieser nicht allzuleicht zug~tnglichen Mitteilung 
kurz eingegangen sein. 

Zuniichst erkl~rt der Verfasser hier einleitend, dal~ seine frfihere 1Y[it- 
teilung, die Wanze sei blo13 Schmarotzer, auf zu voreiliger Beobachtung 
beruhe. Denn ]4 Exemplare dieses Insektes, die er mgnnlichen und weib. 
lichen Blfiten entnahm, zeigten bei mikroskopischer Untersuchung Pollen 
an ihrem K5rper. Die PollenkSrner klebten sowohl einzeln wie in Mengen 
der glatten Oberfl~che des Hinterleibes an oder wurden yon den ,,kurzen 
I-Iaaren" an den Beinen festgehalten. Er konnte deutlich beobachten, dab 
die Wanze beim Kriechen fiber den Zapfen sowohl die hervorragenden 
Staubbeutel wie die mit dem Tropfen versehene Mikropyle der weiblichen 
Blfite berfihrt. Es kSnne daher kein Zweifel bestehen, daI~ Odontopus ein 
wichtiger Polleniibertrager sei, wenn auch nicht der einzige. ("There can 



134 O. PoaseK: 

therefore be no doubt that Odontopus is an important  pollen-carrier, 
though, I believe, not the only one.") Denn Ms Begriindung dessen ftihrt 
er sofort an, dull die Zapfen manehmaI sogar in betrgehtlieher Menge yon 
einer Fliege und aueh von wenigstens zwei Arten yon tiautfliiglern be- 
sueht werden. Ffir diese Insekten ist seiner Ansieht naeh der Fltissigkeits- 
tropfen am Ende der Mikropyle die Hauptat t rakt ion,  dagegen seheint es 
ihm weniger wahrseheinlieh, dab dieser fiir die Besuehe der Wanze yon 
~hnliehem EinftuB sei. Und nun folgt die stammesgesehichtlieh bemerkens- 
werte ~uBerung: " I t  may  be suggested that  pollination was once mainly 
effeeted by insect in search of nectar, and that. the relations which now 
exist between the plant and Odontopu8 have been more reGently established." 
Naeh dieser stammesgesehiehtlieh naheliegenden Auffassung sind die 
naturgegebenen nrspriingliehen Bestguber versehiedmae Fliegen und 
Hautfltigler, denen es vor allem auf Pollen und Nektar  ,nkam,  also jene 
[nsektentypen, die ieh seinerzeit in DMmatien als Besueher yon Ephedra 
ca.mpylopoda beobachtete (1910, S. 406). In  beiden Fgllen iiegt ja auch 
der analoge 5kologische Tatbestand vor. Dasselbe gilt ebenso aueh ffir 
die zwitterbltitigen Blfitenbestgnde muncher Gnetum-AJ'ten. P~ARSO~ 
sprieht bier ausdriieMieh yon ,,zwei Arten yon I-Iautfliiglern:' und ,fieht 
im besonderen yon Bienen. 

Zur Klgrung der Frage sei noeh folgendes bemerkt.  Naeh HvssEY a 
(1929--1952) gehSrt Odontopus zur Familie der Feuerwanzen (Pyrrhocori- 
due), ist also mit  unserer allbekannten fliigellosen Art (Pyrrhocoris aptera) 
verwandt, die sie abet an GrSge und durGh Flugfghigkeit/ibertrifft.  Unsere 
heimisehe Art verdankt  ja ihren Artnamen der T~tsache, dab die heutige 
Membran ihrer Fltigeldeeken und die Hinterfltigel meist vollkommen 
fehlen. Sie ist daher bei ihren seltenen Blfitenbesuehen atd das Krieehen 
angewiesen. Dagegen hat  ihr afrikaniseher Verwandter naeh STX5 (1835, 
8. 6) die Vorderfliigel stets vollkommen entwiekelt, die Hinterfliigel nut  
selten riiekgebildet (,,i-Iemielytra eompleta. Alae rare rudimentariae ' '). Wie 
unsere heimisehe Art ist abet aueh Odontopus vollkommen kahl, was 
zwar l 'Jbertragung des klebrigen Pollens laieht aussehliegt, das Tier aber 
zu keinen besonders geeigneten iJbertrgger maeht. Dies besagt aueh sehon 
seine Mtgewohnte Gewinnnng yon Pflanzensaft dutch Ansteehen der 
jtmgen Blfitenstgnde yon Welwitschia. Aueh CHU~C~, ffir den ebenfalls 
die Bestgubung der Welwitschia-Blfite dutch Insekten feststeht, ist der 
Ansieht, dab die Beziehung der Wanze zur Pflanze night mehr als "acciden- 
tal" ist (1914, S. 145). Aueh fiir ihn steht die Entomogamie deshalb lest, 
weft ihm die Verlegung einer unfruchtbaren weibliehen Bltite, deren 
Funktion sigh auf Nektarausseheidung beschrgnkt, in die mgnnliehen 

Fiir Einsicht in die einsehlggige SpeziMliteratur und Sammhmg des 
Naturhistorisehen S$aatsmuseums sei Herrn Direktor BEIE~ ftir sein weit- 
gehendes Entgegenkommen aueh an dieser Stelle herzlieh gedankt. 
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Blfiten sonst unverstgndlieh bliebe. Denn an eine Einrichtung im Dienste 
der AntherenSffnung daehte er nieht. Bedenkt man, dab in den rein 
m~innlichen Bliiten anderer Ephedra-Arten in Siideuropa sich die Antheren 
auch ohne siehtbare Nektarausseheidung 6ffnen, so erscheint diese im 
Wiistengebiet des Welwitschia-Standortes nicht weniger fiberfliissig. Aber, 
selbst wenn bei Welwitschia auch heute noeh diese zum Teil daran be- 
teiligt wgre, so leuehtet die Erhaltung und Steigerung der Nektaraus- 
seheidung durch den stetigen Nektarbezug seitens der Insekten erst reeht 
ein, wenn man sich die furehtbare Trockenheit des Gebietes vergegen- 
wgrtigt, in dem jede fliissige, noeh dazu zuckerhaltige Tropfenausschei- 
dung auf Insekten eine besondere Anziehungskraft ausiiben muB. Von 
der trostlosen Wasserarmut dieses Gebietes gibt uns die jiingste Schil- 
derung LEMPPs (1956) ein anschauliches Bild. 

Nach dan GrTBenverhgltnissen der mgnnliehen Bliiten miissen mittel- 
grebe kurzriisselige Insekten verschiedenster Verwandtschaft beim tJber- 
krieehen der Oberfl~che mgnnlieher Zapfen und Auflecken des Nektars 
yon der l\Iarbenseheibe mit ihrer KTrperunterseite den klebrigen Pollen 
aufnehmen bzw. bei gleicher Tgtigkeit an die Narben der weiblichen 
Blfiten abgeben; Die Sieherung der Fremdbestgubnng ist dadureh ge- 
geben, dab aueh die nur auf 1Xektar ausgehenden Insekten diesen in 
b e i d e n  ]~lfiten finden. Als Besucher bzw. Best~iuber kommen neben 
kurzriisseligen Bienen, Grabwespen, Sehlupfwespen und Fliegen, ja auch 
pollenfressende und nektarsaugende Kgfer in Betracht, soweit solche am 
Standort  iiberhaupt vorkommen. In seiner ersten Arbeit (1906, S. 269) 
erwahnt PEAgSON iibrigens, dab der ttauptbestiiuber der am selben Stand- 
oft vorkommenden beriihmten Naraspflanze (Acanthosicyos horrida), ein 
behaarter Kgfer (Mylabris pearsoni) sei, der so dieht yon Pollen bepudert 
ist, dab die natiirliehe Farbe seiner Fliigeldeeken dadureh unsiehtbar wird. 
Diese zur Familie der Meloiden (Pflasterkafer) gehTrige Gattung ist aueh 
bei uns in Mitteleuropa, besonders aber in Siideuropa dureh zahlreiehe 
regelmgBig bliitenbesuchende Arten vertreten (I~EITWE~ III ,  1911, S. 393; 
CALWEg-ScgAUFUSS, 1916, S. 753--754, unter Zonabris). Aueh I-IooKEg 
h~tte (1863, S. 32) sehon darauf hingewiesen, dab die Familie der pollen- 
fressenden t~osenkgfer (Cetoniiden) in dem yon We~witschia bewohnten 
Gebiet reiehlieh vertreten sei ("a pollen feeding group of Coleoptera, the 
Cetoniae abound in the regions inhabited by Welwitsehia"). 

Zur erwahnten Bemerkung PEAXSONS, dab die PollenkTrner von 
IVelwitschia zwisehen dan kurzen i-Iaaren der Beine festgehalten werden, 
ist zu bemerken, dab der KTrper der Wanze, wie ieh reich an Hand des 
reiehen Materials des Wiener Naturhistorisehen Museums iiberzeugen 
konnte, ebenso vollkommen kahl wie bei unserer heimisehen Feuerwanze 
ist. PEARSO~ kann mit den ,,I-Iaaren" nur die ganz wenigen sehr kurzen 
Erhebungen an den Sehienen gemeint haben. DaB, wie ieh sehon seinerzeit 
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bemerkte, der Besucherkreis der Welwitschia-Blfite viel grS~er uad aucll 
versehiedenartiger sein mfisse, best~tigt auch folgende mir jiingst durch 
den Mutillen-Spezialisten, t terrn X. I-IAMMER, zugegangene Mitteilung. 
In einem ihm aus ]:)undo, Lunda, Angola veto 19. Sept. 1956 datierten 
Schreiben yon A. DE BA~OS MACHADO ffihrt dieser in seinem Verzeichnis 
yon Mutillen (Ameisenwespen) aus dem Gebiete yon Angola unter I~r. 3118 
eine Ar~ der Gattung Dolichomutilla an, die in der l~[ossamedes-Wiiste 
(zwischen ,Pico Azevedo et el I~[ont Morea sur des Welwitschias") yon 
Pro~. A. BAV~A~ am 13. Juai  1954 gesammelt wurde. Die Ameisen- 
wespen fiihren ihren Namen daher, weil bei ihnen bloB die wespen~hnliehen 
Mi~nnehen stets gefliigelt, die Weibchea d agegen vollst/~ndig ungefl/igelt 
sind und dadurch sehr ameisen~hnlieh werden. Diese besonders in den 
Tropen sehr artenreiche l~amilie ist in Mitteleuropa bloB durch ein Dutzend 
Arten vertreten, die auf 3--4 Gattungen verteilt sind (ScRm~DES:~EOHT, 
1907, S. 335--342, 2. Auil. 1930, S. 517--521). Ihre M~nnehen besuchen 
mit Vorliebe die Bliiten der Umbelliferen (Liste bei I~VT~ II/2, S. 648, 
Nr. 2093--2098). Die erw/ihnte Dolichomutilla ist naeh ttAMME~ 
D. andrei ZAv. (S. BlSC~OVF It., 1920, S. 320). 

Welwitschia t/iuseht in der m~nnlichen Bliite den Schein einer angio- 
spermen Zwitterbltite vor, yon der sie aber niehts wei~er erreicht hat  ale 
die Verlegtmg einer unfruchtbaren, nur als Nektarium fungierenden 
weiblichen Blfite in den Kreis ihrer m~nnliehen Organe. Der Nektar nmB 
sogar noeh in einer verli~ngerten RShre emporsteigen, die aus dem Erb- 
stfick eines dementspreehend entwiekelten Integumentes gebildet wird, 
um auf der Endfl~ehe desselben, wie auf einer , Scheinn~rbe" als offener 
TropIen dargeboten zu werden. F/ir den Bezug dieses Tropfens reiehen 
die primitiven Mundteile yon Insekten verschiedenster Verwandtschaft 
aus und ist keineswegs der spezialisierte Saugapparat einer Wanze er- 
forderlieh~ der gesehichtlieh zum Ansteehen yon vegetativen Pflanzen- 
organen erworben wurde, lqicht Welwitschia braucht den Odontopus, 
sondern diesem ist Welwitschia fiir mehr oder minder primitive Ausbeutung 
erwfinseht. D~s primitive Aufgebot der Welwitschia.Blume ist ein ebenso 
aussichts]oser AbschluB einer Sackgasse wie die Zwitterblume yon Ephedra 
campylopoda und gewisser Gnetum-Arten. Die Verwertung des yon wind- 
blfitigen Koniferen iibernommenen Best~ubungstropfen durch Zuckerein- 
lagerung als Nektartroplen sehlieBt keine Zukunft f/Jr die ,,Zwitterblume" 
in sich. Erst die Verlegung der Nektarbildung in den Grund 
de r  Z w i t t e r b l u m e  e r S f f n e t e  u n a b s e h b a r e  M S g l i c h k e i t e n  wei- 
t e r e r  E n t w i c k l u n g  des  fi ir  F r e m d b e s t g u b u n g  so w i c h t i g e n  
O r g a n e s  de r  N e k t a r i e n  u n d  V e r w e r t u n g  de r  B l a t t g e b i l d e  
u n d  Ac hse  des  B l f i t e n s t a n d e s .  

Bei Betrachtung der alten Urzwitterblmne yon Welwitschia schweifen 
die Gedanken un~d]lkfirlich zuriick in die Triaszeit dersetben Karroo, 



Alto Insektentypen als Blumenausbeuter 137 

die uns die ~ltesten S~ugetierreste geschenkt hat, wie die eines Tritylodon, 
dessen Zahnbau heute noeh im Milchzahngebil3 des australischen Schnabel- 
tieres wiederkehrt (S. SUESS, 1908, S. 500ft., ABnL, 1927, S. 630--679, 
H~CK, 1912, S. 38--41 und 73 und B6Lsc~n II, S. 418--419). 

Schon aus rein stammesgeschichtliehen Griinden w~re eine umfassende, 
im natiirlichen Lebensraum vorgenommene kritische Beob~chtung des ge- 
s~mten Besueherkreises yon Welwitschia erwiinscht. Oenn die Gattung er- 
weist sich trotz ihres hohen Alters auf Grund verschiedener Reduktionen als 
abgeleitet (~A~KG~AF, 1926, S. 429), und es w~re ger~de deshalb wertvoll, 
zu erfahren, welche Organisationsstufen alter bis spi~terer Typen des 
Insektenstammes an ihrer Blfitenausbeutung und wie sie an dieser 
beteiligt sind. 

In der folgenden Aufz~hlung blumenbesuchender heimiseher Wanzen 
habe ioh mieh darauf beschr~tnkt, bloB bei jenen Arten, die in KNu~Hs Liste 
fehlen, dies zu bemerken. In MAc LEODS Liste (1894, [S. 666--673]) 
fehlen die W~nzen als Blumenbesucher fiberh~upt. 

6. R e d u v i i d a e - -  R a u b w a n z e n ,  S e h r e i t w a n z e n  

Von dieser Familie ist bei KNUTtt (II/1, S. 501 und II/2, S. 671) kein 
Vertreter erwghnt, denn die yon ihm (S. 671) als t~eduviide angegebene 
Nabis spee. geh6rt in die fo]gende Familie. 
Reduvius personatus: Auf Cornus sanguinea, NuBberg (Wien XIX), 

29. Mai 1950. Auf Listera ovata, Tfirnitz, 14. Juni 1956. 

7. Nabidae 

(Abb. 10--11) 

Bezfiglich Nabis siehe auch vorige Familie. 
Nabis limbatus: Auf Sambucus ebulus, Kahlenberg (Wien XIX), 3. Juli 1950. 
- -  rugosus: Auf Achillea mille/olium, auf dem Kobenzl (Wien XIX), 

21. August 1955 und 2. Sept. 1956. 
- -  myrmecoides Costa (Reduviolus lativentris Box.). La rve !  (Siehe Far- 

bentafel bei HEYMO~S, 1915, gegenfiber Seite 142); auf Convolvulus 
arvensis, Nul~berg (Wien XIX) und einer l~asenfl~che vor dem Heili- 
genst/~dter Friedhof (Wien XIX) ab 21. Juli 1954 bis Sommer 1956 
und auf Achillea mille]olium auf dem Steinhof (Wien XVI), ira August 
1955 mehrfach beobachtet. 
Dem Blfitenbesuch dieser Wanzenlarve kommt insofern besonderes 

Interesse zu, als sie, wie ihr Name besagt, in Gestalt und Farbengebung 
Ameisen (etwa Lasius) so tKuschend i~hnlieh sieht, dab sie auf dem ersten 
Bliek leicht ffir diese gehalten werden kann. Ihre allgemeine KSrperfarbe 
ist ein gl/s Dunkelbraun, das aber an der breit ansitzenden Itinter- 
leibsbasis des ersten Ringes dem unbewaffneten Auge blofi als MitSelstrich 
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erseheint, weil die Seiten im Leben milehweiB sind (Abb. 10). Dadureh 
wird trotz der Breite der Hinterleibsbasis der d/inne Abdominalstiel der 
Ameisen vorget~useht. 

Ieh beobaehtete diese Wanzenlarve an den erstgen~nnten Standorten 
seit 1954 alljghrlieh, wie sie den Kopf tier in einen der 5 Nektarg~nge der 
Aekerwindenblfite einffihrte und so mit ihrem I~fissel (Abb. 11) den Nektar 
wenigstens teilweise erreiehen konnte. Der viergliedrige t~iissel ist nngefghr 
3 mm lang. Da sie die Nektarg~nge meist fiber die Kronenr6hre krieehend 
erreieht, kommt sie dann als Bestguber nieht in Betraeht.. Dies wgre nut 
der Fall, wenn sie fiber Narben und Staubbeutel zum Nektar gelangte, 

1! 

Abb. 10 11. Larve yon Xarb~s 
IO~KOrper mit nut teilweise eingezeiehneten Sehenkeln. Die VerteiIung der 
dunkelbraunen Farbe auf Bruststfiek und Hinterleib bedingt im Verein mit der 
im Leben milehigweisen Seitenf/irbung eine auffallende Ameisen~hnliehkeit. 
!1 Kopf in Seitenansieht Fiihler und Riissel. Beide Einzelbilder vergr613ert. 

( P ~ A ~  del.) 

was ieh aber bisher noch nieht beobachten konnte. In der Ausdauer und 
~[fihe, mit der sie besLrebt ist, zu dem f/Jr sie nieht leieht erreiehbaren 
Nektgr zu gelangen, erinnert sie entfernt an Blumeninsekten. Doeh sind 
ihre Bewegungen viel langsamer. Die [Blument~tigkeit dieser Wanzenlarve 
verdiente eine eingehende Spezialuntersuehung aueh yon zoologiseher Seite. 

Bezeiehnenderweise finder sieh dieselbe Ameisen~hnliehkeit, mit den- 
setben Mitteln erzielt, bei der ostafrikanischen Heusehreekengattung 
Eurycorypha,  fiber die VOSSELE• beriehtete (siehe HEYMONS S. 88 und 
SrrERNS, 1907, II,  S. 547, Fig. 307 E - - F  und B/3nscgl~, 1924, S. 203--211). 

8. A n t h o c o r i d a e  - -  Blumenwa ,  n z e n  

Von Vertretern dieser Familie blumenbesuehender Wanzen ffihr~ 
K~vTR (II/2, S. 670 unter Nr. 2038--2840) eine Anthocoris 8ilvestris sowie 
Orius minutus  als Triphlebs minuta  unter dem Familiennamen ,,Cimidae" an, 
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Anthocoris nemorum: Auf Viburnum opulus, Niederstuttern am Fu[te des 
Grimming, Steiermark, 30. MM 1952. Fehlt bei KNUTH. 

Orius (Triphlebs) spec.: Auf Aehillea mille/olium, ~uf dem Steinhof 
(Wien XVI), 12. Aug. 1955. 

9. M i r i d a e -  (Capsidae)  - - B l i n d w a n z e a  

Aus dieser die meisten Blumenbesueher liefernden Famflie gibt 
KNUTgS Liste ffir sechs Gattungen blumenbesuehende Arten an. Beziiglich 
der die Blfitenstgnde der Zuckerriibe (Beta vulgari8) besuchenden W~nzen 
verweise ich auf die Beobachtungen UzsLs (zitiert bei ULBRICg, 1934, 
S. 407). In der Artbenennung folge ieh WAGS~S Familienbearbeitung. 

Deraeoeoris tuber: Aui Sambucus ebulus, Kahlenberg (Wien XIX), 3. und 
6. Juli 1950. 

- -  - -  var. segusinus: Von mir auf Castanea beobachtet (in Kritzendorf 
bei Wien, s. P o ~ s ~ ,  1950, S. 283. Fehlt bei K ~ T ~ .  

Lygus kalmi: Auf Achillea mille/olium, Steinhof (Wien XVI), 12. Juni 1955 
und 2. Sept. 1956. 

- -  - - :  Auf Viburnum opulus, Niederstuttern (Steiermark), 5. Juni 1952. 
--pubescens: Auf Angelica silvestris, Niederstuttern (Steierm~rk), 

August 1951 und Achillea mille/olium auf dem Steinhof (Wien XVI), 
2. Sept. 1956. Fehlt bei KNUTH. 

- -  rutilans: Auf Comus sanguinea, Kahlenberg (Wien XIX), 3. Juni 1950. 
Auf Achillea mille/olium ~iederstuttern (Steiermark), August 1951 
und Angelica silvestris das., ebenso Windischgarsten, 1. Aug. 1955. 
Feh]t bei KNUTtt. 

- -  pratensis: Auf Comus sanguinea, Nul~berg (Wien XIX), 29. 5{ai 1950. 
Auf Listera ovata, Tiirnitz (N.-().), 16. Juni 1954. Auf Achillea 
mille/olium, Steinhof (Wien XVI), 2. Sept. 1956. 

- -  pabulinus: Auf Angelica silvestris, Niederstuttern, August 1951. Auf 
Comus sanguinea, Klosterneuburg, 3. Juni 1950. 

Miris (Pycnopterna) striatus: Auf Crataegus monogyna, Niederstuttern, 
22. MM 1952 und Listera ovata, Tfirnitz, 12. Juni 1956. Fehlt bei KNUTIt. 

Hadrodemus (Homodemus) M-- / lavum:  Auf Castanea sativa (siehe 
Po~scI~, 1950, S. 283). Fehlt bei KNUTH. 

Calocoris achromelas: Auf Cornus sanguinea, SommerhMdenweg (Wien 
XVIII -XIX,  24. Mai 1950. Fehlt bei KNVTtI. 

- -  biclavatus: Auf Rubus spec., Kahlenberg (Wien XIX), 6. Ju]i 1951. 
Fehlt bei KNUTH. 

- -  a/finis: Auf Heracleum sphondylium, Kobenzl (Wien XIX), 14. Juli 
1951. Feh]t bei K~UTH. 

- -  alpestris: Auf den m~nnlichen ]~lfiten yon Bryonia dioica, Ober-St.-VeiL 
(Wien XIII) ,  4. Juli ]953. Fehlt bei K~UT~I. 
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Calocoris norvegicus: Auf Sinapis arvensis, NuBbcrg (Wien XIX) ,  
21. Juli 1954. 

Adelphocoris lineolatus: Auf Sambucus ebulus und Achillea mille/olium, 
Steinhof, 6. bzw. 12. Aug. 1955. Fehlt bei K~UTm 

Orthotylus ~ztrginalis: Auf Castanea sativa, Kritzendorf, 19. Juni  1950. 
- -  spec. : Auf Heracleum sphondylium Rod~un (Wien XXV). Fehlt bei 

K~UTm 
Dryophilocoris /lavoquadrimaculatus: Auf Crataegus monogyna, Nieder- 

s tu t tem,  18. und 22. Mai 1952. Fehlt bei K~UTm 
Megalocoleus spec.; Auf Aehillea mille/olium, Steinhof (Wien XV][), 

12. Aug. 1955. Fehlt bei K~UT~. 

10. Lygaeidae  - -  L a n g w ~ l z e n  

Spilostethus (Lygaeus auct.)  equestris: Auf Angelica silvestris, Nieder- 
stuttern, August 1951. 

- - saxat i l i s :  Auf Angelica silvestris, Niederstuttern, August 1951 und 
15. und 18. Mai 1952. Listera ovata, Tiirnitz, Nieder6sterreich, 16. Juni  
1954. Von einer unbest immten Art  dieser G~ttung beobachtete ich 
im August 1951 in Niederstuttern eine Larve auf den Blfiten yon 
Angelica silvestris saugend. I-IXDICKn sagt Yon der vorigen Art:  I m  
Sommer gem auf Bliiten yon Umbelliferen und Compositen". (S. 82). 
Fehlt bei KNUTH. 

Nysius senecionis: Auf Achilles mille/olium, Steinhof (Wien XVI). Fehlt  
bei KNUTH. 

11. Pyrrhocor idae  - -  F e u e r w a n z e n  

Pyrrhocoris apterus: Auf Lepidium draba, Perchtoldsdorf (Wien XXV), 
8. Mai 1952. 

12. Coreidae - -  L e d e r w a n z e n  

Gonocerus acutangulus: Auf Comus sanguinea, Perchtoldsdorf (Wien XXV),  
13. Juni 1952. Auf Rosa canina d~selbst 16. Mai 1953. Einc Coreidenl~rve 
beob~chtete ich 3. Juli 1950 uuf dem Kahlenberge bei Wien, auf den 
Blfiten yon Sambucus ebulus saugend. Fehlt bei K~uT~. 

Mesocerus marginatus: Auf Prunus spinosa, Georgiberg, kodaun  bei Wien, 
12.Mai 1954, auf Sambucus ebulus, Kahlenberg, 10. Juli 1950, 6. Juli 19517 
auf Rubus spec. daselbst 6. Juli 1951. Auf Evonymus verrucosa in Pfaff- 
st~itten am Nektar ium saugend beob~chtet.. 28. Mai 1951. Auf Viburnum 
lantana, Schufberg (Vr XVII) ,  23. Mai 1954. Auf Achillea pannonica, 
mehrfa.ch DSbling (Wien XIX).  Ffir diese in der Umgebung Wiens ~n 
Bliiten mit leicht zug~inghchem Nekt~r verbreitete Wanze finder sich 
bei KNUTI-I keine auf Blumenbesuch hinweisende Angabe. 
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Ceraleptus gracilicornis: Auf Viburnum lantana, Pfaffst~tten, 24. Mai 1954. 
HEDICKE gibt die Art  als fiir Mitteleuropa selten an. Fehlt bei KNVTH. 

Dicranocephalus albipes: Auf Viburnum lantana, Pfaffst~tten, 24. Mai 1954. 
Fehlt bei K~cT~. 

Rhopalus spee. : Auf Listera ovata, Tfirnitz, NiederSsterreich, 16. Juni  1955, 
Fehlt in K ~ T ~ s  Besucherliste. 

13. P e n t a t o m i d a e -  S c h i l d w a n z e n  

Eurygaster maura: Nach brieflicher Mitteflung yon GOT~SCH~IC~ (Klagen- 
furt) nebst zahlreiehen anderen Blumenbesuchern Ende Mai 1951 an 
den duftenden Blfiten der Mannaesche (Ornus europaea) bei Lava- 
m/ind (Kgrnten) beobachtet. Bei K~cTg ~. a. O. S. 670 als Besucher von 
Inula britannica, ebenso daselbst E. hottentotta It. ScH. ~fir Libanotis 
montana als Blumenbesucher angegeben. 

Graphosoma italicnm (lineatum auct.): Von mir unter den Umbelliferen, 
besonders auf Chaerophyllum bulbosum, au~erdem auf Comus sanguinea 
und Crataegus monogyna in Perchtoldsdorf (Wien XXV), 4. Juni  1951 
bzw. 8. Mai 1952 beobachtet. Diese auffallende feuerrote, schwarz 
l~ngsgestreifte Blumenwanze ist im pontischen Gebiet NiederSster- 
reiehs vor ahem ~ls Umbelliferen-Besueher weir verbreitet. (Vergl. 
HEYMONS, 1915, S. 142, und Farbentafel daselbst.) 

Dolycoris baecarum: Auf Angelica silvestris, Niederstuttern, August 1951. 
Von K~vTH a. a. O. als Carpocoris fiir Helianthus als Besucher ange- 
geben. 

Pentatoma ru]ipes: Auf Aehillea mille/olium, Niederstuttern, August 1954. 
Carpocoris pudicus: Auf Knautia arvensis, Hohenberg bei Freiland a. Tr. 

(N.-0.), 7. Juni 1956. Fehlt bei KNUT~. 
Eurydema ornatum: Auf Lepidium draba, deren Bl~ten deutlich nach 

Trimethylamin dufteten. Perchtoldsdorf, 16. Mai 1953. 

14. Cydnidae - -  E r d w ~ n z e n  

Sehirus bicolor: Auf Evonymus verrucosa auf dem Liechtenstein bei M6dling, 
25. Mai 1955. Fehlt bei K~uTg. 

VI. N e u r o p t e r o i d e a  ~ Netzflfiglerartige 
Die Neuropteroideen stellen eine im ~llgemeinen primitive Ordnung 

dar. Dies zeigen ihre meist noch vielg]iedrigen Ffihler, Brustbfldung und 
Fliigelmerkmale. Die Vorderbrust ist deutlich ~bgegrenzt, j~ m~nchm~l, 
wie bei den blumenbesuehenden K~melhalsfliegen (Rhaphidia), sogar 
stark verl~nger~. Die Fliigel sind meist gleich~rtig und gleich groB und 
besitzen ein sehr reiehgegliedertes Adernetz (daher aueh der Name). Der 
~Iinterleib weist noch bei den Weibchen m~ncher Formen (Rlwtphidia) 
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eine d eut.liehe LegerShre auf, die an jene der geusehreeken erinnert. Die 
Verwandlung ist zwar sehon vollkommen, doeh besitzen die Larven 
maneher Formen (Sialis) noeh Traeheenkiemen, die Ms umgewandelte 
Extremit~ten gufgefM3t werden. Aueh sind die Puppen der Rhaphidien 
noeh beweglieh. 

Die Mundteile sind meist kauend, seltener saugend (HA?CD~aSOg, 
1906--1908, I-t~YMONS S. 193, 194, 200 und 201, WEBER, 1938, S. 38, 
Fig. 31b, S. 176 u. 1954, S. 293, ~VAXVX~, 1949, 810--811). 

Diese nach .I-IA~D~raSC~ (1933--1938, S. ]A15) in 3500 Arten fiber 
alle F~unengebiete verbreitete Ordnung hatte ihren HShepunkt w~hr- 
seheinlieh im oberen 3/[esozoikum (H~DLInSCH, 1906--1908, S. 1251). 

15. Chrysopidae  - -  F l o r f l i e g e n  

An Angaben tiber Blfitenbesneh yon Vertretern dieser Familie sind 
mir bloB die Iolgenden bekannt. Naeh KSUTR (II/1, 1898, S. 474) beob- 
aehteten ALrJ~EN und LEGGE Chrysopa abbreviata Cu~D s~ugend ~11 
den Bliiten yon Conjure maculatum. Weiters ste]lte nach demselben Autor 
(III/1, 1904, S. 139) COQUILLnT eine unbekannte Chrysopa-Art als nutz- 
losen Gelegenheitsbesucher an Yucca Whipplei lest, deren H~uptfremd- 
bestauber nach I~IL~u und T~ELnASE eine Motten&rt der Gattung Prouuba 
ist. Am 11. August dieses Jahres hatte ich auf dem Kobenzl (Wien XIX) 
Gelegenheit., Chrysopa perla an den Blfiten yon Pastinac~a sativa beim 
Nektarlecken zu beobachten. 

16. Osmyl idae  

Die Osmyliden shld stammesgesehichtlieh d~durch interess~nt, da~ 
sie 5kologisch eine weitere Ubergangsstufe zwischen Wasser- und Land- 
tieren darstellen. Sie lieben n~mlieh, obwohl im entwiekeltea Zust~nde 
sehon Landtiere, besonders Sehatten und Feuehtigkeit in der N~he yon 
Wasserlgufen. Ihre Larven sind noeh hMb Wassertiere. Sie hMten sieh 
gerne im Wasser oder am Wasserr~nde unter Steinen auf, gehen gber 
zur Verpuppung in d~s feuehte Erdreieh hinein. 

~)'ber den Bau ihrer Augen, S. WESsa, 1933, S. 319 u. 320, Fig. 305 e. 
Interesse verdient der auffMlend einfaehe Bau [hrer Nebenaugen 
(Ozellen). Wie aus Abbildung bei ~VA~VI5 (1949, S. 683) ersiehtlieh, 
zeigen die d/innwandigen Oberhautzellen dieser Organe in ihrer Anordnung 
keine 6rtliehe Beziehung zu den unter ihnen liegenden Rhabdomen. 
Dabei seheint die Frage noeh nieht entsehieden zu sein, ob es sieh um 
einen ursprfingliehen oder rtiekgebildeten Zustand handelt. 

Naeh I{A~'DLIaSCE (1906--1908, S. 1252) zweigt die Familie seit der 
Kreidezeit als selbstgndiger Zweig ab. 

Aus dieser l%milie ist mir kein auf Bliitenausbeutung beziiglieher 
Literatnrhinweis bekannt. 



Alte Insektentypen als Bltunenausbeuter 143 

Im MM 1956 hatte ich in Tfirnitz mehrfach Gelegenheit, Osmylus 
chrysops L. (maculatus F.) beim Nektarsaugen an den Bliiten yon Anthriscus 
silvester unter dem Binokolar zu beobachten. Er beschri~nkte sich dabei 
auf Pflanzen in unmittelbarer Bachn~he. EinmM waren an einer einzigen 
Dolde sogar drei Tiere dieser Art mit Nektarlecken besch~ftigt. Wie sehr 
der Nektar ihm znsagt, geht aus folgender Beobachtung hervor. W~hrend 
der Osmylus yon DSldchen zu D51dchen kroch, stiel~ er an eine nektar- 
saugende Ameise an, die, ohne sich besonders stSren zu lassen, ihr Hinter- 
leibsende unter dem Bunch nach vorne gegen don Kopf des Osmylus 
vorstreckte und ibm Ameisensgure entgegenspritzte, w~Lhrend dieser 
ruhig weiterleckte. Die n~Lhere Untersuehung des Osmylus ergab, dal~ 
Kopf, Stirne und Clypeus mit dem weil3en Blfitenstaub des Anthriscus 
bepudert waren. Dessen ]31titen str6mten einen Duft aus, der am meisten 
an den s~uerlichen Brotes erinnerte. 

VII. P a u o r p a t a  - -  Schnabelhafte 
17. Panorpidae--- S k o r p i o n s f l i e g e n  

Die ,,Skorpionsfliegen" stellen mit ihren wenigen noch iiberlebenden 
Formen den ,,~]berrest einer vergangenen, l~Lngst dahingeschwundenen 
Insektenwelt" dar (HEu a. a. O. S. 202). Als geschichtliche Vor- 
l~ufer der heute lebenden Arten kSnnen nach I-IA~IDLIlCSCI~ (1906--1908, 
S. 478, 1254) die zuerst im unteren Lias auftretenden, in Flfigelabdrficken 
erhaltenen Urschnabelhafte (Orthophlebiidae) gelten. 

Die noch lebenden Panorpiden sind durch den Besitz yon vier fast 
gleichen Fliigeln ausgezeichnet, die durch ihr reiches Adernetz mit vielen 
Quernerven ein noch urspr/ingliches Gepr~ge aufweisen. Als weiteres 
urMtes Erbstiick linden sich bei ihnen auch noch die als Cerei bekannten 
Hinterleibsanh~nge (I-IA~DLIlCSC~, 1906--1908, S. 1252). Ihr auf- 
fallendstes MerkmM ist die schnabelartige Verl~Lngerung des Kopfes, 
der am Vorderende die primitiven Mundteile tr~gt (siehe W~BEa, 1933, 
S. 66--68). An dieser Verl~ngerung beteiligen sich vor allem Clypeus, 
Wangen und Stiloites der Mundorgane. Die kauenden Mlmdteile sind 
klein, unscheinbar und nicht spezialisiert. Beim Nektarsaugen wirken 
haupts~chlich die stark pinselartig behaarten Maxillenladen, delm Zunge 
und Nebenzungen fehlen. Der Kopfriissel gestattet dem Tier, nicht nur 
seiner L~nge en~sprechend S~fte aus Tierleichen, sondern auch ebenso 
tier geborgenen Nektar zu saugen (HEu S. 203). Dal~ sie sich abel" 
nicht immer mit diesem begniigen, besagt eine Meldung der russischen 
Seidensloinnenzfich~er yore Jahre 1945, in der es hell]t, dal3 sie die l~aupen 
des Eiehenspinners (Antheraea pernyi) angreifen. (Zit. yon ~vA~vlS, 
1949, S. 93.) 

Auch Blfitenbesch~digung wurde ffir die japanische Panorpa lclugi 
angegeben, yon der der Japaner MIYAKE berichtet, dM3 sie beim Besuch 
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clef Bliiten yon Silene armeria derart riiaksiehtslos vorgeht, dab die 
Blumenbli~tter zu Boden fallen (I-I~Y~o~s, S. 203--204). 

Die heimisehe Skorpionsfiiege (Panorpa communis) kann Nektar 
bis ungef~hr 5 mm Tiefe ausbeuten. I)em entspraahen auah die Yon 
ihr besuahten ]31iiten. Denn auBer an Umbelliferenbliiten wurde sie 
aueh an ]31iiten yon Verbascum, Mentha, Rhus, Eupatorium beobaehtet 
(Listen bei K~uTI~ II/2, S. 671, und M~o L~oD, 1894, S. 364, 212, 259, 
441, 264, 446, 274, 456). 

Ich beobaehtete Panorpa communis auBer un versehiedenen Umbellife- 
ten auch an Castan, ea (1950, S. 284), an Polygonum Bistorta (1954~ S. 361) 
und Euphorbia virgata (Tiirnitz, 18. Juni 1956). 

VIII. T r i c h o p l e r a  ~ Pelzfliigler, Wassermotten~ K6eherfliegen 
(Abb. 12--14) 

Wie bei den Apterygoten, Pleeopteren, vielen Wanzen und Netz- 
fliiglern spielt aueh bei den Wassermotten noela das Wasser Ms alter 
Lebensraum ihrer Larven eine bedeutende golle. Lieiert doeh diese 
Ordnung sogar heute noch an den Ktisten Neuseelands eine marine Art 
(Philanisus plebeius), und eine Agrylea.Art der Ostsee n/~hrt sicb unter 
anderem aueh yon tlraunalgen der Gattung Fucus (HEYMO~S a. a. O. 
S. 207). Bei ihren Larven kehrt aueh im Gesamthabitus die Erinnerung 
an die altertiimliehe Campodea wieder. Wie viele andere alte Insekten- 
ordnungen besitzt aueh diese lunge, Iadenf6rmige, viel- und gleieh- 
gliedrige Fiihler. Auffallendstes Char&ktermerkmat des entwiekelten 
Tieres ist das kr~ftig ausgebildete I-Larkleid, das die Fliigel bedeek~ und, 
were1 aueh selten, sogar dureh Sehuploen bereiehert werden kann. Diese 
Sehnploenbildung verbindet sie mit den ihnen nahe verwandten Sehmetter- 
lingen. Unter diesen erweisen sieh wieder die Saektr~ger oder Psyehiden 
als eine ,,tiefstehende Familie", die trotz munch stark ~bgeleiteter Merk- 
male in der zottigen ]3ehaarung, dem Fliigelga~der und den yon dan 
Larven gebildeten Sahntzgeh~nsen auf Beziehungan zu den K6aherfliegan 
~hnliahen Vorfahren hinweist (sielae BERGE-I~EL, 1910, S. 452 und 
A. 46; WEBEtZ, 1933, S. 670, 672). 

Besonderes Interesse kommt der Eigenart ihrer M n n d t e i l e  zu, die 
WZBE~ (1933, S. 66) als ,,leekend bis saugend" bezeiehnet. ])as be- 
laerrschende Organ ist die Untedippa. Mit ihrem lleisehigen Endteil 
wird die trliissigkeit aufgeleakt und durah einen r6hrenfSrmigen I-IoMramn 
eigenartiger I{erkunft in die Mundh6hle geleitet. Dieser tIohlraum wird 
dureh engen Ansahlug zweier L~ngsrinnen gebildet, welahe die Innenwand 
der Oberlippe und der verl~ngerte I-Iypopharynx liefern. Ober- nnd 
Unterkiefer sind riiekgebildet. Eine beil?ende T~tigkeit ist daher aus- 
gesahlossen. Gut entwiekelt sind dagegen noah die Taster der 3laxillen 
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und Unterlippe, die ja bei der Wahl der Nahrungsflfissigkeit eine ent- 
seheidende Rolle spielen. Bezfiglich der Einzelheiten wie der I-Iomologie 
der Mundorgane siehe W]~B~ (a. a. O. S. 66--68, 1938, S. 181, 1954, 
S. 297, 299). 

Uber 131iitenbesuch yon Triehopteren sind mh" bloB die folgenden 
Angaben bekannt, ti.  Mt~ZL~R beriehtet (1882, S. 89), dag or eine 
Phryganide an den Blfiten yon Tanacetum vulgare ,,mit dem Munde be- 
sch~ftigt" sah. Das Tier war ,,stark best~ubt, selbst an den Ffihlern". 

12 

13 

Abb. 12--14. Notidobia ciliaris L. 
12 Seitenansieht der Vorderh~lfte des weibliehen Tiere_s mit den Pollinien 
yon Listera ovata auf dem Kopfe. 13--14 Kopf yon oben und yon der Seite 
Pollinien punktiert. In allen 3 Abbildungen sind die Ffihler nur teilweise 

eingezeiehnet. Alles vergr. (Abb. 12 SeH~EM~En, 13--14 PETnAK del.) 

Auffallenderweise fehlt diese interessante Beobachtung in K•UTES 
Zusammenfassung fiber die Blfitenbesuehe dieser Pflanze (II/2, S. 640). 
K~UTg (II/1, S. 63) gibt an, dal3 er eine Phryganide an den Blfiten yon 
Nuphar  luteum sah, ohne Ngheres fiber die Art ihrer Ti~tigkeit an der 
Blfite auszusagen. Naeh tIEYMO~S (1950, S. 206) hatte der finnisehe 
Gelehrte SILTALA Gelegenheit, Phryganea striata und Limnophi lus  
rhombicus an den Blfiten von Spiraea lati/olia beim Leeken yon I-Ionig 
und Blfitenstaub zu beobaehten. 

18. S e r i c o s t o m a t i d a e  - -  S e i d e n m a u l b o l d e  
(Abb. 12--14) 

Am 17. und 19. Juni 1956 gelang es mir, im Sulzbachgraben bei Tfirnitz 
(N.-0.), ein Weibchen yon Notidobia ciliaris I an der Lippe der Listera 

1 Nach giitiger Bes~imrmmg durch Kollegen Dozent Dr. FR. SCH~E~E~. 
(~sterr. Botan. Zeitschrift, Bd. 104, H. 1/2 10 
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ovata beim Nektarleeken wegzufangen. Wie Abb. 12--14 zeigen, hatbe 
das Tier die Pollinien sieh so auf die Vorderseite des Kopfes geklebt, 
wie dies bei normalem Nektarleeken erfolgen und bei weiterem Besuch 
artgleieher Pflanzen Fremdbest/~ubung bewirken muB. Die Pollenmenge 
zeigt aueh, dab das Tier mehr als eine Bltite besueht hatte. 

IX. L e p i d o p t e r a  ~ Schmetterlinge 
19. M i c r o p t e r y g i d a e -  U r s e h m e t t e r l i n g e ,  U r m o t t e n  

Die Micropterygiden oder Urschmetterlinge geh5ren, wie schon ihr 
Name besagt, nieht nur zu den gltesten Schmetter]ingen iiberhaupt 
(REBEL, 1910, A. 45), sondern stellen in der Gattung Micropteryx die 
niedrigste Stufe der europgischen Sehmetterlinge dar (PmNG~VBnR, 1954, 
S. 216). SvANvI~ bezeichnet diese Gattung geradezu als die primitivste 
Sehmetterlingsgattung fiberhaupt (1949, S. 183). Ihre primitiven Merk- 
male gugern sich vor allem im B a u d e r  F l i i ge l  und M u n d t e i l e .  

In ihrem F lfig e lb a u zeigen die Mikropterygiden Beziehungen zu den 
Hassischen Panorp~ten (ttAXDLmSCU, 1906--1908, S. 1253 und 1254). 
Vorder- und Hinterfliigel sind in Gestalt, Gr5ge und Nervatur fast gleieh. 
Die Vorderfliigel t ragen einen am Grunde des Hinterrandes entspringenden 
tappenf5rmigen Anhang, der sieh aufler bei den gltesten GroBsehmetter- 
Iingen nur noeh bei gewissen liassisehen Panorpaten finder. Die Fliigel- 
aderung weist neben ihrer deutliehen Symmetrie auch so,s t  einen sehr 
ursloriingliehen Typus auf (vgl. Abb. bei SPuL~,  1910 II, S. 483 ; ~VANW~, 
1949, S. 182, Abb. 136L; B~o~M~R, 1953, Abb. 649, S. 386). 

Gr6gtes stammesgeschiehtliches Interesse bietet dem Blumeniorseher 
jedoeh der Bau ihrer M u n d t e i l e  (WEB~R, 1933, S. 68; )VA~WS, S. 83 bis 
84). Obwohl sonst sehon unzweideutige Sehmetterlinge, besitzen sie 
n~mlieh noeh nieht den fiir diese eharM~teristisehen Saugriissel, sondern 
einen fiir das Verzehren yon Pollen geeigneten Mundapp~rat. Ihre 
Oberlippe ist noeh deutlieh entwickelt, ebenso ihre bewegliehen Oberkiefer. 
Diese besitzen bei Micropteryx sog~r einen verh/irteten und gez/~hnelten, 
his seharf gez/~hnten Kaurand (Pm~m~uBE~, S. 136--137, 135, Abb. 2). 
Weiters besitzen sie als sekund/ire Bildung im r/iekw/irtigen Teile des 
Hypopharynx einen besonderen ,,Mahlapparat" zum Zerquetsehen des 
Pollens und iiberdies noeh Einriehtungen, die der Heranbringung des Bliiten- 
staubes an die ?r und seiner Weiterbei6rderung in den Sehlund 
dienen. (N~heres bei Pm~G~UBER, S. 141, Abb. 7, daselbst S. 144.) 

Naeh dem yon Pm~'GRU~E~ (S. 139, Abb. 4) dargestellten Bau der 
Maxillen ist deren zarte, behaarte Aul~enlade ohneweiters geeignet, ober- 
fl~ehlichen Nektar zu lecken. Ubrigens hat sehon H. Mi)LLJ~ M. calthella 
in groBer Zahl in den Bliiten yon Ranunculus repens saugend beobachtet 
(1878, S. 320). 
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Als besonders bemerkenswert verdient endlieh erw~hnt zu werden, 

dab die Puppe der mit  Micropteryx nahe verwandten Eriocrania nieht 
nur ungewShnlich grote,  gez~hnte und bewegliche Mandibela besitzt, 
sondern sich dieser noch beim Ausschlfipfen des Schmetterlings aus dem 
Kokon bedient! (~vA~vIS, S. 83 und 84, Abb. 65 C.) 

Bezfiglich der Raupe yon Micropteryx betont REBEL (1910, S. A. 48), 
dab diese so abweiehend gebaute Larve in auffallend weitgehender Weise 
an die Panorpaten erinnert. 

Aus den Versuehen PIaNOt~UBERS geht hervor, dal3 die Fernanloekung 
des Falters nieht dureh optisehe Wirkung seitens der Bliiten erfolgt. 
Die Tiere sind namlich deutlieh positiv fototaktiseh und gelangen 
h i i p f e n d  und k l e t t e r n d  in die hellere Blfitenregion der Futterpflanzen 
ihres Standortes. Innerhalb der Bliite ist ffir ihre Bewegungen vielleieht 
der Pollenduft riehtunggebend (Pn~oRVBE~, S. 173if.). Ihre Fliige 
beschri~nken sieh auf die Entfernung yon 1--3 m (PIRz~G~UBE~, S. 150). 
Dagegen ist ihr Geschmacksorgan gut entwiekelt. Sie nahmen im Ver- 
suche zwar Staubzucker, nieht abet Stgrkemehl an. 

Die Abstammung yon amphibiotischen Vorfahren klingt bet Micro- 
pteryx noeh in ihrer Lebensbeziehung zum Wasser naeh. Wie PIlCNGaUBE~ 
zeigte, besehrgnkt sieh das Vorkommen des Sehmetterlings im Wasser- 
gspreng im siidlichen Wienerwald auf sumpfige Wiesen, in denen ,,der 
FuB im Boden einsinkt" (a. a. O. S. 130). Uberdies mug der Standort  
noeh entspreehende Luftfeuchtigkeit besitzen. Dies war aueh an den 
beiden Standorten der Fall, an denen ieh den Sehmetterling beobaehten 
konnte. Aueh ffir die l~aupe yon Micropteryx calthella L. wird an- 
gegeben, dM3 sie am Boden im n a s s e n  Moos  lebt (I-IA~DLIaSCH, 1906 bis 
1908, S. 1254). Schliel~lieh set noeh erwi~hnt, dag auch die Verbreitung 
der Familie fiir ihr hohes Alter sprieht. Die Mieropterygiden zeigen 
mit ihren 70 Arten weltweite Verbreitung. Sie erstreckt sieh tiber 
Europa, Siidasien, Nordafrika, Neuseeland und Nordaustralien bis 
Nordamerika. 

Ieh hat te  an drei Standorten Gelegenheit, zwei Arten der Gat tung 
Micropteryx an Bliiten zu beobaehten. Am 13. Juni 1954 und am 22. Juni  
1955 sah ieh je einen Falter yon M. aruncella So. im Sulzbachgraben bet 
Tfirnitz (N.-0.) bzw. Diekenau an den Bliiten yon Listera ovata Nektar  
lecken. Bet Tfirnitz war es derselbe feuehte, in unmittelbarer Baehn~ihe 
befindliehe Standoff, an dem ieh zum erstenmM den Bliitenbesueh der 
Chloroperla an dieser Orehidee feststellen konnte (siehe oben, S. 124). 
Am 17. MM 1952 land ieh M. calthella in Nieder-Stuttern am Fuge des 
Grimming (Steiermark) mehrfaeh an den Bliiten yon Caltha palustris. 
Dureh ihre dicht wollige Kopfbehaarung sind beide Arten geeignet, 
klebrigen kriimeligen Pollen, wie jenen yon Listera ovata, aufzunehmen 
und zu iibertragen. 

10" 
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Aus dem Schrifttum ist mir Blfitenbesuch an Listera ovate durch eine 
Micropteryx-Art nicht bekannt.  TUTT gibJ~ (zitiert bei P~R~G~u~n~, S. 132) 
mindestens 14 Arten ans 13 Gattungen yon Blfitenpfianzen an, deren 
]~liiten Micropteryx besucht, H. Mi~LLEa auger Ranunculus, Plantago 
media, ItE~L~G (zitiert bei Pn~G~UBER, S. 132) Ranunculus und Caltha, 
ECKSTEIN (1933, S. 200) neben diesen beiden noch Veronica, BRO~ER 
(1953, S. 395) bloB Ranunculus und PmNO~VB~ auBer Ranuneulus 
lenuginosus noeh Galium palustre, Carex pendula nnd Parietaria o//icinalis. 

Ffir kfinItige Beob~chtung dieses Urschmett.erlings w/~re Listera ovate 
ein gfinstigeres Objekt als Caltha. Denn sie ist keineswegs auf so feuehte 
Standort~ wie Caltha besehrgnkt und geht auch 6rt]ieh auf trockene 
H~nge fiber, wie zum Beispiel auf dem Uhukogel bei Tiirnitz, wo ich sie 
selbst in gr61~erer Zahl am t~ande eh]es F6hrenbestandes traf. 

Aueh ist zu erwarten, dab Micropteryx an der Listerablfite nieht nur 
Nektar  lecken, sondern auch Pollen fressen wird, wozu sieh gerade diese 
Orehidee wegen ihres krfimeligen leicht teilbaren Pollens wegen empfiehlt. 

20. A d e l i d a e  - -  L ~ n g h o r n m o t t e n  

Die Langhornmotten sind naeh ihren langen Ffihlern benannt,  die 
bei den M~nnehen die Flfigell~nge mehr als um des Doppelte fiberragen. 
Sie sind mit rund 170 Arten mit Ausnahme des amerikanischen Tropen- 
gebietes fiber die ganze Erde verbreitet. K~UTI~ fiihrt in seiner Besucher- 
liste (II/2, S. 668 und 669) 10 Arten der beiden heimisehen Gattungen 
Adela und Nemotois an. Die yon ihnen besuchten Pflanzenarten besitzen 
durchwegs Blfiten nfit often liegendem oder nut  wenig tiefgeborgenem 
Nektar. 

Ich beob,chtete  : 
Adela croesella So. in Perchtoldsdorf bei Wien auf den Blfiten von Comus 

sanguinea, 21. Mai 1950. 
Adela degeerella L. auf Castanea vesca und Knautia dipsacijolia bei Lava- 

mfind. 
Adela violella So. auf Rubus spec. in Neuwaldegg bei Wien, 7. Juli 1951. 
Nemotois/asciellus F. an Achillea mille/olium auf dem Steinhof (Wien XVI),  
12. Aug. 1955. Nemotois metallicus Poda im Sommer 1945--1947 an 
Knaulia dipsacijolia in Arriach und bei Lavamfind (K~irnten) und an 
Heracleum sphondylium am 21. August 1955 auf dem Kobenzl (Wien XI I I ) .  

21. T i n e i d a e  - -  E c h t e  M o t t e n  

Von den sogenannten ,echten" Motten fend ich Lypusa maurella F., 
deren l~aupe in selbstgesponnenen Si~cken auf Flechten lebt, am 13. Juni 
1954 an den Bliiten yon Listera ovata in Tfirnitz. ECKSTEIN sagt yon 
ihr (1933, S. 184), dal~ sie erst kurz nach Sonnenuntergang fliegt. Ich 
beobachtete sie bei Tageszeit. 
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22. H y p o n o m e u t i d a e  - -  G e s p i n s t m o t t e n  

Eine Hyponomeuta-Art vom Typus des H. evonymellus L. mit auf- 
fallend zitronengelbem Saugrfissel beobachtete ich im Sommer 1945 in 
Oberhausen (Niederbayern) an den Bliiten yon Heracleum spondylium 
beim Nektarsaugen. 

Als weiteren Vertreter dieser Familie beobachtete ich in den beiden 
Sommern 1955 und 1956 Eidophasia messingiella F. R. mehrfaeh beim 
Nektarsaugen in den Bliiten yon Comus sanguinea. Diese Art war der 
einzige Kleinschmetterling, den ich im Gebiet yon MSdling (Klause und 
Liechtenstein) als Besucher dieser Blfiten sah. ECKSTEIN bezeichnet ihn 
(1933, S. 182) als selten. 

23. S c y t h r i d i d a e  

Am 13. Juni 1954 beobachtete ich Scythris laminella It. S. in Tiirnitz 
an den Blfiten yon Listera ovata. Fehlt in K~VTHS Liste. 

24. T o r t r i c i d a e  - -  W i c k l e r  

Liptotycha plumbana Sco~. beobachtete ich in Tfirnitz am 15. Juni 1954 
an den Blfiten yon Listera ovata. Fehlt in K~UTHS Liste. 

25. G l y p h i p t e r y g i d a e  - -  R u n d s t i r n m o t t e n  

Am 22. Juni beobaehtete ich im Sulzbachgraben bei Tiirnitz Glyphi. 
pteryx/orsterella F. und G1./ischerella Z. an den Blfiten yon Listera ovata. 
Fehlt in K~UTHS Liste. 

26. T h y r i d i d a e  - -  F e n s t e r f l e c k e  

Diese vornehm]ich tropische alte Schmetterlingsfamilie ist in Europa 
blo• dutch den bekannten Fensterfleck (Thyris ]enestrella So.) vertreten. 
Sowohl in den Merkmalen des entwicke]ten Tieres wie seiner Raupe 
erweist er sich Ms mit den Zfinslern, Pyraliden nahe verwandt (siehe 
BERGE-I~EBnL, S. 138). Seine l~aupe nimmt dutch ihren Wanzengeruch 
eine gi~nzlich isolierte Stellung ein. Der gut entwickelte Riissel bef~higt 
den Schmetterling zu ausgiebigem Nektarsaugen. Er ist auch unter 
den Schmetterlingsammlern seit je Ms Blumenbesueher" bekannt. 
AuffMlenderweise befindet er sich in den Besueherlisten K~CT~s weder 
unter den heimischen noch unter den fremdl~ndischen Besuchern erw~hnt. 
Auch MAc LEon ffihrt ihn in seiner Liste nicht an. 

In den letzten Jahren beobachtete ich ihn allj~hrlich regelmi~l~ig auf 
dem Kahlenberg bei Wien vor allem an den Bliiten yon Sambucus ebulus 
und Rubus spee., bei Perchtoldsdorf auf Ligustrum vulgate. 
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X .  D i p t e r a  - -  Zweiflfigler, Fliegen 
(Abb. 15--18) 

Die Fliegen sind ein alter Typus des Insektens~ammes, der erstm&lig 
schon im unteren Jura  (Lias) aaftr i t t  (I-[ANDLII~SCI-I, 1906--1908, S. 1172). 
Innerhalb des Typus gilt im l~ahmen der vorliegenden Arbeit wieder unser 
tIauptinteresse seinen ~ltesten noeh lebenden, unter dem Namen der 
Nematozeren znsammengefagten Familien, die zuerst aus dem ~a lm 
(oberer Jura) fossil vertreten sind. Die morphologischen Hauptmerkmale 
dieser Familienreihe betreffen ihre Fiihler nnd Fliigel. Die Fiihler sind, 
wie sehon der Name Nematocera besagt, meist laden- oder rosenkrunz- 
fSrmig und gleiehartig vielgliedrig, ihre Flfigel noch groG, lung und besitzen 
aueh ein relativ reiehes Flfigelge/~der. Ihre Mand~eile gestatten ihnen, 
nieht blot  oberflgehlieh ausgesehiedenen Nektar zu saugen, sondern 
erm6gliehen aueh den Weibehen der blutsaugenden Arten unter ihnen, 
etwas tiefer geborgenen Nektar oder Pflanzens~fte dutch Ansteehen 
zuckerhMtiger Gewebe zu erreiehen. ]~ei den blutsaugenden Arten besitzen 
die Weibehen einen sekundiir speziaHsierten Steeh- und Saugapparat. 
Bezfiglieh der Einzelheiten desselben sei auf HEY~oNs S. 305 und W~BE~ 
(1933, S. 92 ff., 1954, S. 310-- 311) verwiesen. Die 1gI~nnehen blutsaugender 
Arten sind meist harmlose Tiere, die, soweit sie fiberhanpt Nahrung 
aufnehmen, sieh blot  yon Pflanzensgften und Nektar nghren, doeh nie 
Blut trinken (I-I~ND~5, 1928, 8. 58, 60). 

Ihre gesehiehtliche Lebensbeziehung zmn Wasser offenbart sieh bei den 
Steehmiieken (Culieiden) und Netzmfieken (Blepharoeeriden) noeh darin, 
dug ihre Larven ausgesprochene Wasserbewohner sind. Abet aueh unter den 
Erdsehnaken (Tipuliden) sind diie Larven muncher Formen (Limnophila) auf 
feuehte Standorte angewiesen. Dasselbe gilt aueh fiir die entwiekelten Tiere 
der sp~ter genannten, yon mh" als Blumenbesucher beobaehteten Arten. 

Als Blumenbesueher spieten die ,,3/[fieken" in den gemi~gigten Gebieten 
naeh dem gegenwfi.rtigen Stand unserer Kenntnisse keine nennenswerte 
Rolle. ~Vie aus den Besueherlisten hervorgeht, gelten ihre Besuehe in der 
Regel blot  Bltiten mit leieht zuggngliehem, offenem bis nut  wenig gebor- 
genera Nektar (Listen bei KXUTH, II/2, S. 574, Nr. 522--523 und S. 601, 
Nr. 1167--1174, III/2, S. 377, Nr. 459--460 und S. 395, Nr. 844--848 
and MAo LEOD, fortlaufende Pflanzennummer 572, Aegopodium, besueht 
yon Pachyrhina, S. 445, Nr. 591, Anthriscus ebenso S. 467, Nr. 593 
Chaerophyllum, besueht yon T@ula, S. 469). Bei der bedeutenden Bein- 
l~nge der meisten Arten reieht die Berfihrung der Blfitenorgane dutch 
ihre Fugglieder weir fiber den Bereieh ihrer N[undteile anf benaehbarte 
Bliiten vielblfitiger Dolden bzw. Sehirmrispen hinaus, die ihnen ein 
Sehreiten auf diesen gestattem Dabei bet~tigen sie sieh gelegentlieh mehr 
aIs Zuf~tlsbest~uber. 
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Doch selbst der alte Formenkreis der Nematozeren hat  es zu einer 
einmaligen I-Ioehstufe in Spezialisierung der Mundteile gebracht, die er 
aueh im Dienste der Bliitenausbeutung auf Nektar  verwertet.  Diese 
finder sich vor allem bei 
der Gattung Apistomyia ~us 
der aueh sonst 5kologiseh 
eigenartigen Familie der 
Netzmiieken oder Blepharo- 
ceriden. Ihren Namen tra- 
gen diese Mfieken nuch 
einem zarten Faltennetz, 
das, einen Rest  der Puppen- 
zeit darstellend, ein feines 
Adernetz vort~iuscht. Be- 
rechtigte Beriihmtheit hat  
die Familie aber vor a]lem 
durch Bau und Lebensweise 
ihrer Larven erlangt. Diese 
bewohnen reil~ende Gebirgs- 
b~ehe, in denen sie sich mit  
an ihrer Bauchseite sitzen- 
den SaugknSpfen an Stei- 
nen iestsaugen, deren Algen- 
belag ihre Lebensnahrung 
bildet. (Abgebildet bei ] 1  
I-IEYMONS S. 324 und in 

/1 zahlreichen Originalbildern 
bei LINDNER, 1930.) In  der 
Einseitigkeit und Organi- 
sationshShe ihrer Anpas- 
sungen erinnern diese Lar- 
yen geradezu an die Kafer- 
oder Schildschnecken der 
Gattung Patella, die sich 
in der Brandungszone 
des Meeres ~Lhnliehen Le- 
bensbedingungen angepal~t 
haben. 

Abb. 15--16. Apistomyia elegans BIC, 
15 Kopf des Mannchens yon vorne, 16 Kopf 
des V~%ibchens in Seitenansicht, neben der 
Zweiteilung der Facet tenaugen in beiden 
Geschlechtern die stark fadenf6rmig verl~Ln- 
gerten Labetlen des l~iissels zeigend. Am Kopf 
des Weibchens sind fiberdies die kraftigen 
Mandibeln zu sehen. Vergr62ert. (Nach 

BISCHOFF aUS LINDNER) 

Aber auch die entwickelten Insekten dieser interessanten Fliegen- 
familie haben es in einzelnen ihrer Vertreter zu I-Ioehstufen in Bau und 
Lebenserscheinungen gebraeht, vor allem der A u g e n  und M u n d t e i l e  
der Gattungen Apistomyia, Blepharis und L@oneura. Die A u g e n  zeigen 
ngmlieh eine derart  weitgehende waagereehte Zweiteilung, daft man f~st 
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yon zwei Doppelaugen, also yon ,,vier~ugigen" Tieren sprechen k6nnte 
(Abb. ]5--16).  Der obere Augenteil besteht aus auffallend grol~en Pacetten, 
die nach oben blieken, wobei die oberen Facettenteile sogar miteinander 
zu einem pilzhut~hnliehen Gebflde verschmolzen sein kSnnen, wie beim 
Weibehenvon Blepharocera/asciata (LIND~ER, 1930, S. 14, Fig. 9), Abb. 17}. 
Der untere, viel gr6~ere Augenteil dagegen besteht aus viel zahlreicheren 
und kleineren Facetten. Dabei sind die oberen Teil angen viel weniger pig- 
mentiert Ms die kleinen unteren. Diese Arbeitsteilung in~erhalb des Seh- 

apparates befghigt die 
Tiere, bei versehiedener 
Liehtst~rke noeh deut- 
lieh zu sehen. Bei den 
M~nnehen ist der Unter- 
schied der beiden Augen- 
teile im allgemeinen viel 
geringer, ~ber  die 5ko- 
logisehe Bedeutung die- 
ser auffMlenden Speziali- 
sierung des Sehorganes 
kS~men erst zukiinf~ige 
Versuehe Aufsch.lu$ ge- 
ben (LIND~CE~, 1930, 

Abb. 17. Blepharocera ]asciata W~sTw. ~ S. 3). 
Kopf yon vorne, die Zweiteilung der Facett- 

Aber auch die M u n d- augen, Augenbrtieke und m~ehtigen fein ge- 
s/~gten M~ndibeln zeigend. VergrSf~ert. (l~ach werkzeugewe i sene ine  

Bise~o~ aus L I ~ I ) ~ )  Spezialisierung auf, die 
sieh Ms Gesehleehts- 

un~ersehied auswirkt. Bei den Weibehen mancher Arten sind ngmlieh 
die Oberkiefer zu langen s~belfSrmigen, an der Innenseite feinscharf 
kammfSrmig ges/s Gebilden entwiekelb, w~hrend bei den M~nnehen 
die Mandibeln iiberhaupt vollkommen fehlen (s. Abb. 17). Der mit 
Mandibeln versehene l%fissel dien~ dem Weibchen zum Aussaugen 
yon Beutetieren. Dagegen haben es b e i d e  G e s e h l e e h ~ e r  yon 
Apistomyia zu einer bedeutenden Verl~ngerung nicht nur des l%iissels, 
sondern, was das Auffallendste seiner Einrichtung darstellt, aueh 
der Labellen gebraeht, die beide Geschleehter bef~higen, selbst tiefer 
geborgenen Nektar yon Komposibenblfiten auszubeuten. Diese Labellen 
iibertreffen den l%fissel sog~r ungefahr um seine tt~lfte an L~nge 
(Abb. 15 und 16). 

Schon die bloB ffir die Mundtefle festgestell~en Tatsaehen liel~en 
Nektarbesueh sieher erwarten. Diese Erwartung wurde aueh dureh 
die Beobachtungen yon Somcvs~ und HETSCHKO fur Aplstomyia 
elegans BIG. and Liponeura cinerascens Lo]~w durch Beobaehtung des 
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Blumenbesuehes beider Arten in ihrem natfirlichen Lebensraum erffillt. 
SCHNUSE sah beide Gesehlechter yon A. elegans bei Vizzavona auf Korsika 
den ganzen Tag fiber vor allem die Blfiten von Helichrysum microphyllum 
und neben diesem auch yon Solidago virgaurea und Sa~nbucus Ebulus auf 
Nektar ausbeuten. ,,Fast jedes Exemplar ring ich von I~ompositenblfiten 
weg" sagt SCHsvsE wSrtlich (1901, S. 149). Die Beobaehtungen Scm~us~s 
wurden yon HSTSCHKO vollauf bestgtigt. Auch er beobaehtete die Apisto- 
myia in demselben Gebiet yon frfih bis abends fast aussehlieBlich auf den 
Blfiten von Helichrysum mic~'ophyllu~n und je ein Exemplar auch auf 
Solidage und Sambucus. Dabei flogen die Mficken nieht nur bei vollem 
Sonnenschein, sondern aueh, und zwar besonders zahlreieh, in den Abend- 
stunden. Beide Geschlechter waren gleiehzeitig auf den Blfiten zu finden, 
die Weibchen sogar in Mehrzahl (1912, S. 306). HEWSCHKO traf welters 
im August 1912 in Chiesa (Ober-Italien) beide Geschlechter von Liponeura 
cinerascens h~ufig in sp~ten Naehmittagsstunden fliegend, darunter 
aueh einige 1Y[gnnehen beim Nektarsaugen an der Goldrute (1912 b, 
S. 320). 

Sehon diese wenigen Befunde lassen ffir weitere blfitenSkologische 
und zoologische Forschungen in Lgndern mit reil]enden Gebirgsbachen 
noeh so manehe aufschlu~reiche Entdeckung fiber diese einmalige Mfieken- 
familie erwarten. Denn ihre Vertreter sind, wie man heute weiB, tiber 
ein viel weiteres Gebiet verbreitet als man ursprfinglich ahnte. Naehdem 
im Jahre 1873 kein Geringerer als der geniale F. 1V[~LL]~R auf die merk- 
wfirdigen Lebensverhgltnisse einer siidbrasilianisehen Art dieser Familie 
hingewiesen hatte, mehrten sich zusehends unsere Kenntnisse fiber 
Artenzahl und Verbreitung in demselben MaBe, als man in versehiedenen 
L~ndern Gebirgsbgche daraufhin untersuehte. Naeh der neuesten zu- 
sammenfassenden Darstellung bei LIIqDNER (1930, S. 10--11) ist die 
Familie heute schon nebst Europa aus Sfidost-Asien, Neuseeland, Indien, 
Ceylon, Nord- und S/idamerika (Patagonien, Peru) bekannt. Aueh ffir 
die Tiergeographie versprieht die Erforschung der Familie noch manehes 
wichtige Ergebnis. Liefert doeh die aus dem Siidosten Brasfliens bekannte 
Gattung Curu~gira dureh ihr gleiehzeitiges Vorkommen in der Xapprovinz 
S/idafrikas eine wertvolle St/itze der W ~ G ~ s e h e n  Theorie der Kon- 
tinentalversehiebung (LI~D~E~, 1930, S. 11). 

Doeh abgesehen yon solehen I-Ioehpunkten der Anpassung kommt den 
Nematozeren insofern allgemeines stammesgesehiehtliches Interesse zu, 
als sie einen bis in die Gegenwart erhalten gebliebenen, alten Fliegentypus 
darstellen, der uns in seinen rezenten Familien wohl noeh so manche 
primitivere Stufe einer Lebensbeziehung zur Blumenausbeutung liefern 
wird. UmfaBt doeh diese Formenreihe schon in Mitteleuropa nicht weniger 
als zwanzig Familien mit zahlreichen Gattnngen und Arten sehr versehie- 
dener Organisationsh6he (END]SRLV~IN, S. 5--75). 
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27. T i p u l i d a e  - -  E r d s e h n a c k e n  

Vom alten Typus der Tipuliden, die zu den tiefstehenden Gruppen 
clef Nematozeren geh6ren, wurden sehon aus dem Jura  (Malm) Vertreter 
beschrieben (HA~nLI~SC~ 1906--1908, S. 1163, 1192, 1342, 630, 1172). 

I m  Gegensatz zu den Stechmficken (Culicidae) sind sie durch n i e h t  
steehende Mundwerkzeuge ausgezeichnet, an denen das stark peitsehen- 
f6rmig verl~ngerte Endglied des Tasters auff~llt. In  blfitenSkologischer 
Hinsieht. scheint mir die folgende Bemerkung ihres l~[onographen M A ~ -  
H~IM beaehtenswert (1951, S. 6): ,,Von den Mundwerkzeugen And nur 
die bei der Aufn~hme yon lVlfissigkeit (Wasser, Tautrol~fen ) sich breit 
spreizenden Labellen der Unterlippe entwickelt." Diese bet~ttigen sie 
sieherlich entsprechend bei ihren Blumenbesuehen. Sehon K~uT~ ffihrt 
(II/2, S. 601) fiir 6 Arten aus 3 Gattungen Bhlmenbesuche an, wobei es 
sich dnrehwegs um Blfiten mit ganz oberfliichlich liegendem, stets abet 
[eieht zug~ngliehem Nektar  handelt, vor allem (Umbellfferen, Spiraea - -  
Euphorbia., Rubus- und Parnassia-Arten). 

Bei weiteren Beobachtungen fiber Blfitenbesueh dieser Familie w~re 
besonders such darauf zu achten, wieweit such die Weibehen an diesem 
beteiligt And. 

Pales pratensis L. M~tnnchen. Auf Anthriscus silvester, Tfirnitz (~N.-0.), 
9. Juni 1955. 

Tip~da (Oreomyza) nervosa M]~IG. Auf Listem ovata daselbs~ 22. Juni  1955 
und Dickenau bei Tfirnitz. I n  b e i d e n  G e s e h l e c h t e r n  s a u g e n d  
b e o b a c h t e t .  

Tipula (Vestiplex) hortorum L. Mi~nnehen. Auf Crataegus monogyna. 
Auf dem Seheiblingstein (N.-0.); 28. Mai 1955. 

28. C u l i c i d a e  - -  S t e c h m f i c k e n  
(hbb. 18) 

Im Laufe yon Studien fiber den Anteil heimischer K/~fer an Blumen- 
besuch und Fremdbest~ubung war ich fiberrascht, die M~nnchen einer 
heimisehen Steckmficke als regelm~l~ige Blfitenbesucher an Crataegus 
oxyacantha, Evonymus europaea, Berberis und Viburnum opulus zu beob- 
aehten. Die Art wurde yon Dr. MAYER als Atides vexans MEIG. bestimmt.  
Beobachtungsort war die Umgebung yon Niederstuttern im Ennstale 
(Steiermark). Die Beobachtungen erfolgten s~mtlich zwischen 10. und 
29. MM 1952. A. vexans ist naeh PEUS (1950, S. 807) fiber die Holarktis, 
orientalische Region und AustrMien verbreitet. Sie geh6rt in Mitteleuropa 
zu den h~ufigsten Arten in Wiese und AuwMd und ist Vertreter derselben 
Gattung, der such die geffirchtete Gelbfieber-Mfieke (A. aegypti) 
angeh6rt. 
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Wie die wiederholte genaue Beobachtung ihrer Mundteile w~hrend des 
Saugens erg~b, sind die wirksamsten Organe derselben beim Nektarsaugen 
oder besser gesagt, Aufwischen des Nektars die T a s t e r h a ~ r e .  Diese 
bilden dureh Anngherung der sie tragenden T~ster (P~lpen) einen Pinsel. 
Den Stiel dieses Pinsels bildet der durch die Unterlippe gebfldete Hauptteil  
des t~fissels. Bei den M~nnchen sind die Taster bedeutend l~nger als bei 
den Weibehen, wie ein Vergleieh 
meiner Abb. 18 mit PEUS Abb. 20b, 
S. 60 ergibt, in der die Mundteile eines 
Agdes.Weibehens dargestellt sind. In  
diesem Falle erreichen die Palpen bloft 
ungefghr 1,5 der Lgnge des Rfissels. 
Dieselbe starke Beha~rung land ich 
~ueh in einer Abbildung der Mund- 
teile des M~nnchens einer kost~rika- 
nisehen A~des-Art (A. quadrivittata), 
die PICADO in den Wasserbeh~ltern 
yon Bromeliazeen in La Pi tahaya in 
1400'm H6he land (PIeADO, 1913, 
S. 353, Tafel X, 1 a). 

Gleieh starke Verli~ngerung der 
Palpen zeigt aueh eine Abbildung des 
Kopfes eines Anopheles-M~nnehens bei 
PEvs (1950, S. 61), dagegen die Ab- 
bildung des Weibehens (Abb. 20a) 
daselbst gleiehe Liinge der Palpen mit  
dem Rfissel. Nur sind bei Anopheles Abb. 18. A~des vexans MEre. 
beim M~nnehen die beiden letzten Kopf von oben. Die Abbildung 
Tasterglieder den drei fibrigen gegen- zeigt die pinselartige Behaarung 
fiber stark verdiekt, das Endglied der langen Taster, mit der die 

weibliehe Miieke den Nektar auf- 
aueh 1/~nger Ms beim Weibehen und wiseht. In den Palpenhaaren und 
im 4. Glied sehwaeh behaart.  V~e~m den Quirlhaaren der Ffihler Pollen- 
man dem Mgnnehen yon A. vexans k6rner. Vergr. (PE~•  de].) 
beim Aufwisehen des Nektars in der 
Crataegus-Blfite unter der Binokolarluppe zusieht, wird man unwill- 
kfirlieh an jenes Werkzeug erinnert, das aus einem Stiel besteht, an dessen 
Ende eine Quaste yon Sehnfiren befestigt ist und das man zum Reinigen 
yon Fensterseheiben und FugbSden beniitzt. Wie beim A~despinsel 
kommt  aueh der Schnurquaste die Bedeutung eines Kapillarapparates zu. 
Der Saugpinsel yon A~des zeigt aber auch noeh die weitere Besonderheit, 
dab er fiberdies unter einem stumpfen Winkel gekniekt ist, was die elastische 
Festigkeit des Stieles beim Andrfieken der Taster an die Nektarfl~che 
erhSht (Abb. 18). Wie diese Abbildung weiter zeigt, sind nicht nut  die 
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PMpenhaare, sondern auch die wirtelig gestellten H~are der 15gliedrigen 
Fiihler der m~nnliehen Mfieken an tier Pollenauknghme beteiligt. 

Bei der grol]en Artenzahl und weiten Verbreitung der Gattung A~de8 
wgre eine vergleichende Beobaehtung der Blument~tigkeit unter Berfick- 
siehtigung der Spielweite ihrer Mundteile erwiinscht (~Jbersieht der Gat- 
tung bei E:~DEI~LEIN, S. 33--36). 

29. L i m o n i i d a e - ( L i m n o b i i d a e ) -  S t e l z m i i c k e n ,  T e i c h m t i c k e n  

Die Stelzmiicken stehen den Erdsehnaken verwandtschaftlich sehr 
n~he, besitzen ~ber nieht d~s verl~ngerte Tasterglied derselben. Sie 
besitzen noeh bis 16gtiedrige Fiihler und weisen besonders im Ball ihres 
Kopkes noch sehr primitive MerkmMe auk (I{E~DEL, 1928, S. 10, l l ,  Fig. 1). 
:4ds ihre bevorzugte N~hrung geben LAC~:Seg~WlTZ und P~AST in ihrer 
Familienbearbeitung in LINDNERS Fliegenwerk (1951, S. 3) Nektar mid 
Abseheidungen der Blattfl~chen an. Unter den letzteren ist vielleieht 
Honigtau gemeint. Die entwickelten Tiere lieben versumpfte oder doch 
feuchte schattenreiehe Orte. Viele yon ihnen bevorzugen die Wassern~he, 
wobei sie oft seharenweise fiber dem Wasser schw~rmen. 

Limonia tripu~etata FA~a. Weibehen dieser Art wurden yon mir 
mehrfach auf Listera ovata in Tfirnitz beobgehtet (Mitte Juni  1956). 

30. Lir iopeidae (=  Ptychopteridae)  - -  F a l t e n m i i c k e n  

Auch im L~rvenleben der Faltenmficken spielt das Wasser noeh eine 
gro~e Rolle. Sie leben in feuchten, faulenden Pflanzenstoffen in der 
Bodenstreu nasser Wiesen und W~lder (Ki~H~ELT, 1950, S. 181). Die 
Larve yon Ptychoptera lebt sogar direkt im Bodenschl~mm des Wassers, 
streckt aber ihr langes Atemrohr, das oft bis Dreiviertel ihrer KSrperl~nge 
erreicht und je naeh Bedarf kernrohrartig verl~ngert oder eingezogen 
werden kann, aus dem Wasser heraus. Sie kann fiberdies nicht blol~ 
atmosph~risehe Luft  atmen, sondern ist auch imstande, unter Wasser 
mit zwei steifen Tr~cheenkiemen zu ~tmen, die an der Bauchseite am 
Grunde des Atemrohres liegen (HEYMo~s, 1915, S. 311). 

Liriope (Ptychoptera) contaminata L. Auk Caltha palustris, Puchberg 
~m Sehneeberg, 5. Mai 1956. 

31. B i b i o n i d a e -  I - Iaarmi icken ,  S t r a h l e n m i i e k e n  

Aus dieser F~milie ist die nach dem Markustage (25. April) benalmte 
Markusfliege (Bibio marci) unter den heimisehen Vertretern die bekann- 
~este. Die schwarzhaarigen Tiere fMlen in den ersten sonnigen Frfihlings- 
tagen dureh ihren sehwerf~lligen Flug mit herabh~ngenden tIinterbeinen 
auf. Mit ihren noeh 9--12gliedrigen Fiihlern und kurzem Ir stellen 
sie einen Mten l~liegentypus dar, der sieh, wie ihr Bearbeiter Du]))~ (1930, 
bei LI~] )N~ II/1 S. 1) sagt, , t ro tz  ihrer Tri~gheit und Wehrlosigkeit dureh 
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Aonen unver~ndert erhalten" hat. Bezfiglich ihrer einfachen Fliigelnervatur 
verweise ich auf E~DWaLEI~ (S. 9--I0, Fig. 6--10) und IIE~D]~L 0928, S. 63, 
Fig. 52). 

Ihrem Mundapparat entsprechend bevorzugen sie Bliiten mit ober- 
fl~ichlich oder blo• seicht geborgenem Nektar, wie vor allem Umbelliferen, 
Acer, Spiraea, Salix, Viburnum usw. (siehe K~uT~s Liste II/2, S. 572, 
Nr. 448--458). Bei der Langsamkeit ihrer Bewegungen kommt ihnen Ms 
Fremdbest~tuber nur geringe Bedeutung zu. Dies bringt auch DVDA zum 
Ausdruck, indem er yon ihnen sagt: ,,Die Imagines mSgen durch ihr 
I-Ierumkriechen auf den I)olden und anderen Bliiten in bescheidenem 
Umfange zu deren Befruchtung beitragen" (a. a. O. S. 1). 

Ich beobachtete mehrfach: 

Bibio hortulanus (Weibehen) an den Bliiten yon Comus sanguinea. 
Nektar leckend auf dem Nul~berg (Wien XIX) und dem Liechtenstein 
bei MSdling, 1950--1956, allj~ihrlieh Ende 1Kai. 

Dilophus/ebrilis Lo~w. : Auf Evonymus vulgaris Nektar leekend. Nieder- 
stuttern (Steiermark), 27. Mai 1952 und ebenso auf Neottia nidus avis 
Ende Mai 1956 im Rotgraben bei Weidling (nahe Wien). Ein Exemplar 
dieser Fliege trug sogar ein am I-Iinterrand des reehten Fliigels klebendes 
Pollininm dieser Orehidee, Me ieh sie beim Abflug vonder  Bliite wegfing. 

XI. H y m e n o p t e r a  - -  Hautfliigler 
32. T e n t h r e d i n i d a e  - -  B l a t t w e s p e n *  

Aus der l~iesenordnung der I-Lufflfigler, die in den Bienen und Ameisen 
ihre I4ochstufen liefert, fallen blol~ die dureh noch primitive Merkmale ausge- 
zeichneten Blattwespen in den Rahmen der vorliegenden Arbeit. Denn nach 
ihrer Merkmalskombination stehen diese unter ' ihren lebenden Vertretern 
den Ahnen aus der Jurazeit  noeh am n~ehsten (siehe WEB~,  1933, S. 660). 

Zu ihren innerhalb der tIautfliigler urspriinglichen Merkmalen geh5rt 
vor allem die Verbindung yon Bruststiick und I-Iinterleib. Im Gegensatz 
zu den hSheren Typen ihrer Ordnung sehliel~t bei ihnen die Basis des 
I-Iinterleibes noch in voller Breite an das Bruststfiek an (daher , ,Symphyta" 
genannt), ist also nicht gestielt wie bei Bienen, Wespen und Sehlupf- 
wespen (diese daher als ,,Apocrita" zusammengefal3t). 

Die Fiihler besitzen noch eine grol~e Gliederzahl. Sie sehwankt zwischen 
3 und 36, bei zum Groltteil noeh gleiehartiger Gestalt der Glieder. Die 
dureh ein vollstiindiges Adernetz ausgezeiehneten Fliigel besitzen bei den 
iiltesten Typen auch noch in den Hinterfliigeln eine reichere, jener der 
Vorderflfigel vergleiehbare Aderung (vergleiehe SC~MI~DEK~ECHT, 1907, 

* I~Ierrn Oberbibliothekar Dr. O. GUGLIA, der die Giite hatte, die yon mir 
beobachteten Tenthrediniden zu bestimrnen, bin ich iiberdies f~ir Beschaffung 
einschl~giger Spezialliteratur verbunden. 



158 O. PoRscu: 

S. 773, Fig. 120, 1930, S. 31, Fig. 13). Die Mundteile entsprechen dem 
Geradfliiglertypus, schliel~en sich also dem der Keusehreoken und Ver- 
wandten an. Obwohl vo r~egend  kauend, gestatten sis, oberflgchlichen 
oder nur seicht geborgenen Nekt~r zu lecken (s. WEB]~ 1954, S. 276). Ihre 
Larven erinnern durch die grol~e Zahl der BauchfiiBe nooh stark an die 
Raupen der 8ohmetterlinge. Obwohl es unter den Blattwespen aueh noch 
Rguber gibt, ernghren sich die entwiekelten Tiere fiberwiegend yon Nektar  
und stellen eine grebe Zahl r ege lm~ig  Bltiten besuchender Arten (siehe 
Liste bei K~trcg, II/2,  S. 654--657 und MAC LEOD, S. 486---488). Unter  
den yon ihnen besnchten Bliiten sind die Umbelliferen weitaus iiberwiegend. 
Ihre starke Vorliebe fiir die Doldengewgchse bzw. Honig hat man sogar 
im Dienste der Schgdlingsbekgmpfung zu verwerten gesucht (siehe 
IKEYMo~vs, S. 524). 

Ieh beobaehtete 1950--1956: 
Tenthredella atra L. var. Scopolii: Auf Viburnum opulus, Niederstuttern 

im Ennsta.1, 4. Juni  1952. 
- - t e m u l a  Sco~.: Auf Crataegus monogyna Liechtenstein bei MSdling, 

19. ~ a i  1951, Niederstuttern, 22. 5[M 1951. Auf Viburnum opulus, 
Perehtoldsdorf bei Wien, 2. Juni  1951. Auf Viburnum lantana, Som- 
merhMdenweg (Wien XVII I ) ,  4. MM 1952. Auf Comus alba, Tr~utenfels 
im EnnstM, Sehlof3garten, 2. Juni 1952. 

Tenthredo arcuata F6t~s~. : Auf Carum carvi, Niederstuttern, 13. MM 1952. 
Auf Filipendula ulmaria und Angelica silvestris, beidemM in Nieder- 
stuttern, Aug. 1951. Auf Pimpinella magna. Auf dem Seheiblingstein, 
14. Aug. 1953, in beiden Geschlechtern. Fehlt bei KNUTJ~. 

f. melanoxyston E:~-sn. : Auf Cirsium arvense, Jauerling, 12., Aug. 
1954. Mgnnchen. 

f. nitidior K~cw.: Auf Astrantia major, Niederstuttern, 20. Sept. 
1953. Auf Angelica silvestris Windisehgarsten August 1955. 

temula SeeP. : Auf Physocarpus opuli/olius, Ttirnitz, 12. Juni 
1954. Auf Comus sanguinea, Kahlenberg bei Wien, 24. Juni 1954. 

vespa 1%~TZ. : Auf Heracleum sphondylium, Scheiblingstein, 
14. Aug. 1953. 

Rhogogaster viridis L. : Auf Angelica silvestris, Iqiederstuttern, Aug. 1951. 
- -  f. melanota EssL. : Au~ Listera ovata, Tfirnitz, 17. Juni  1955. 
Tenthredopsis inornata CAM. f. Saundersi CAM. : Anf Listera ovata, Tfirnitz, 

17. Juni .1955 und 13. Juni 1956. Fehlt bei K~UTlaL 
f. tirolensis K~w.:  Auf Listera ovata, 19. Juni 1955. 

- -  stigma f. genualis K~w.  : Auf Cornus sanguinea, ]:[oehberg b. Perchtolds- 
dorf, 21. MM 1950. Fehlt bei K2CUTtt. 

- -  - -  seutellaris F. : Auf Listera ovata Tiirnitz 14. Juni 1956. 
Macrophya rustica L.: Auf Rubus thyrsoideus, Kahlenberg b. Wien, 

19. Juni 1952. 
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Macrophya duodecim-punctata L. : Auf Crataegus monogyna und Viburnum 
opulus, Niederstuttern, 18. bzw. 29. Mai 1952. Fehlt bei K~rYTm 

- -  puncture-album L. : Auf Euphorbia virgata, Niederstuttern, 22. MM 1952. 
Fehlt  bei K~tTTH. 

Loderus vestigialis KL. : Auf Listera ovata, Tiirnitz, 16. Juni  1954. 
AthaIia glabricollis C. G. T~oMs. : Auf Achillea mille]olium, Niederstuttern, 

Aug. 1951. 
- -  colibri CaR. : Auf Daueus Carota L. : Oberweiden 17. August 1956. 

- -  cordata LEP. : Auf ])aucus Carota L. : Oberweiden 17. August 1956. 
- -  lineolata LEP. : Auf Angelica silvestris, Windischgarsten August 1955. 
Emphytus tenet FALL : Auf Caltha palustris, Puchberg a. Schn. 5. MM 1956. 
Tomostethus ephippium Pz. : Auf Crataegus oxyacantha, KrottenbachstraBe 

(Wien XIX),  3. MM 1953. - -  Auf Crataegus monogyna, Perchtoldsdorf, 
29. Mai 1954, in beiden Geschlechtern. Fehlt bei KNVTm 

Euura atra Jv~. :  Auf Angelica silvestris, Niederstuttern, Aug. 1951. 
Amauronematus spurcus K~w. : Aui Comus sanguinea, Lilienfeld, 24. Juni 

1954. Fehlt bei K~UT~. 
Dolerus picipes KL. : Auf Caltha palustris. Puchberg a. Schn. 5. Mai 1956. 
- -  sanguinicollis KL. : Auf Listera ovata, Tiirnitz 12. Juni 1956. 
Arge enodis L. : M~nnchen auf Daucus carota L., Kahlenberg, 6. Ju]i 1950. 
- -  meIanochroa GMEL. : Auf Cornus sanguinea, Perchtoldsdorf, 4. Juni  

1951. Fehlt bei K~UT~. 
- -  pagana Pz. : Weibchen auf Angelica silvestris, Niederstuttern, Aug. 

1951, M~tnnchen auf Sambucus ebulus, Kahlenberg, 6. Juli 1950. 
Fehlt bei KNVT~. 

- -  berberidis SCHRK.: AuI Crataegus monogyna, 22. V. 1952. Fehlt bei K~UT~. 
Wenn kein Geschlecht angegeben, bezieht sich die Beobachtung au~ 

Weibchen. 

Zusammenfassung der Hauptergebnisse 
1. Ausgangspunkt der Arbeit w~r die Auffassung der , ,Blume" Ms 

ZwangsschSpfung ihrer Ausbeuter, entstanden zun~chst im Kampfe  
mit dem Urinsekt, das dureh die Zuckerausscheidung aus der veget~tiven 
Region der Pflanze in ihre generative, Bliiten-Region, abgelenkt wird. 

2. Als fruchtb~rer Gedanke eines Erstanlasses fiir Entstehung von 
Bliitennektarien wird die viel zuwenig beachtete Auffassung BURCKs 
verwertet, dab die Zuckerausscheidung im Bliitenbereich im Dienste 
der AntherenSffnung steht. 

3. Diese Auffassung wird durch eigene Beobaehtungen an ArMiazeen- 
bliiten (Gastonia, fats ia)  best~tigt (Abb. 1--3). Durch sie wird auch die 
Nektarausscheidung der Yueeabliite Ms Vorbedingung der Staubbeutel- 
5ffnung 5kologisch verst~ndlich. Diese wieder sichert die geregelte Pollen- 
verwertung durch die als Fremdbest~uberin wirkende weiblicheYuccamott e. 
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t .  Die im Blfitengrunde physiologisch bedingte Zuckeranreicherung 
wurde durch Anbohren seitens der Besucher gesteigert und ffihr~e dureh 
Steigerung zur Bildung yon Bliitennektarien. M6glicherweise standen 
auch schon bei Pt,eridospermen Znckergewebe im Dienste der Cupula- 
bzw. Sporangienentleerung. 

5. Solche schon yon Urinsekten ausgefibte T~tigkeit ist auch heute 
noch bei Mten Insektentypen zu erwart,en und wird durch daraufgerichtete 
Eigenbeobachtungen bestgtigt. Diese betreffen Vertreter aus 11 0rdnun- 
gen und 32 Familien. 

Von ihnen seien vor Mlem folgende hervorgehoben: 
6. gegelmgBiger Nektarbezug aus den Blfiten yon Listera ovata durch 

die urMte Pertidengattung Chloroperla (bisher Ms Blfitenausbeuter 
i iberhaupt noch nicht beobaehtet). Wie Abb. 4- -7  zeigt, erfolgt manchmM 
sogar eine derartige Massenanhgufung am Kopfe des Tieres, dab selbst 
bei fliichtigem Besueh an mehreren artgleichen Pflanzen zwangsli~ufig 
Fremdbestgubung erfolgen muB. 

7. Ffir eine Sehabenart der Gattung Ectobia wird Nektarbezug aus 
den Blfiten yon Aruncus mitgeteilt. 

8. Besuch der Bliite yon Listera ovata dureh die Larve der tIeuschrecke 
Pholidoptera aptera, ftir die aueh das Ankleben yon Pollinien an den Kopf  
festgestellt werden konnte (Abb. 8--9). 

9. Nektarbezug der Larve yon Tettigonia cantans an den Bliiten einer 
kultivierten Heracleum-Art. 

10. Pollenfressen derselben Larve an den Bliiten yon Ranunculus 
bulbosus. 

l l.  Nektarbezug der ameisen~hnlichen Larve der Wanze Nabis myr- 
mecoides Costa aus den Nektarzug~ngen der Revolverblfiten yon Con- 
volvulus arvensis (Abb. 10--11). Ffir eine Reihe weiterer heimischer Wanzen- 
arten werden ]~lfitenbesuch bzw. Nektarbezug festgeste]lt. 

12. Wertung der Best~tubung der Welwitschiablfite im Lichte stammes- 
geschichtlicher Auffassung und Mitteilung eines bisher unbekannten 
Blfit,enbesuchers dieser Bliite aus privater  Quelle. 

13. Nektarbezug durch Netzfliigler (Chrysopa und Osmylus) an den 
Bltiten yon Pastinaca bzw. Anthriscus. 

14. Nektarbezug aus den Bliiten von Listera ovatadurch die Trichoptere 
Notidobia ciliaris, die ebenfMls mit  den Pollinien dieser Orchidee am Kopfe 
die Bliite verlieg (Abb. 12--14). Bisher als Bliitenbesucher unbekannt.  

15. Nektarbesuch des Ms Pollenfresser bekannten Urschmetterlinges 
Micropteryx an den Blfiten von Listera ovata. 

16. Ffir eine Reihe weiterer0 Arten von Kleinschlnetterlingen und 
Blattwespen (Tent.hrediniden) wird Nektarbezug angegeben. 

17. l~egelm/~giger Nektarbezug aus den Bliiten yon Crataegus und 
Evonymus durch die M~nnchen von Agdes vexans (Culicidae). Sie 
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b e d i e n e n  s ich  h i e r b e i  e ines  au s  d e n  T a s t e r h a a r e n  g e b i l d e t e n  K a p i l l a r -  

p inse l s ,  m i t  d e m  sie d e n  N e k t a r  d i r e k t  a b w i s e h e n  ( A b b .  18). 

18. t t g u f i g s t e  , , B l u t e n f a r b v  w a r  W e i g ,  n a c h  i h m  Gelb ,  G r i i n  blo{~ 

be i  Listera ovata. 

L i t e r a t u r v e r z e i e h n i s  

ABEL, O., 1927: L ebens b i l de r  aus  der  T ie rwel t  de r  Vorzei t .  J ena .  
A~rDI~, EDM. u n d  ERxST, 1899: Species des h y m 4 n o p t g r e s  d ' E u r o p e  e t  

d 'Alggrie .  V I I I ,  S. 21 
BAINES T., 1864: E x p l o r a t i o n s  in  S o u t h w e s t  Africa.  L o n d o n .  

BEIER: M., i938 :  Heteroptera in Ki~KE~TRAL-KRvMBACHS t t a n d b u c h  de r  
Zoologie. 

- -  1955: L a u b h e u s c h r e c k e n  in , ,Die neue  B e E ~ - B i i c h e r e i " .  
BERGE : Siehe REBEL. 

BEUTLE!a und YVAHL, 1936: Uber das Honigen der Linde in Deutschland. 
Zeitschr. f. vgh Phy~iologie. XXIII, S. 301--333. 

BISeHOFF, H., 1920: Monographie der Mutilliden. Archly ffir Naturgeschichte, 
S. 320. 

B6LSegE, WL (ohne J a h r e s z a h l ) :  E n t w i c k l u n g s g e s c h i c h t e  der  N a t u r .  I I ,  
S. 418 419. 

- -  1924: Der  s ingende  B a u m .  Dresden .  
BROHIVIER, P. : Siehe ENDERLEIN u n d  HEDICKE. 
- -  1953: F a u n a  yon  D e u t s c h l a n d .  Heide lberg .  
BuRcK, W., 1907 : De l ' in f luence  des nec ta i r e s  e t  des au t r e s  t i ssus  c o n t e n a n t  d u  

sucre sur  la d6hiscense  des an th~res .  R e v u e  Gen. de Bot .  X I X ,  S. 104 111. 
Bi~sG~ ' ,  M., 1911- -1913:  Cupuli/erae. I n  KII~CItNER-LoEw-Sc~R6TEI~S 

L e b e n s g e s c h i c h t e  der  B l f i t enp f l anzen  Mi t te leuropas .  I I ,  1, S. 162. 
BUXBAU~, Fn. ,  1927: Zur  F r a g e  des Eiweil3gehaltes  des Nek ta r s .  P l a n t a ,  

Ab t .  E d. Ze i t schr .  f. wissenschaf t l .  Biologie, Bd.  4, S: 818 821. 
CHURCH, A . H . ,  1914: On t h e  f lower  m e c h a n i s m  of Welwitschiu mirabilis. 

P h i l o s o p h i c a l  T r a n s a c t .  R o y a l  Soc. L ondon .  Bd.  205, S. 115---151. 
DELPINO, F., 1873- -1874 :  Ul te r io r i  osservaz ioni  sull~ d icogamia  nel  regno 

vegeta le ,  p. I I ,  S. 65- -66 ,  Ful~n. 1. 
DIELS, L., 1930: Roridulaceae in  ENGLER-PRANTLS Natf i r l .  P f l a n z e n f a m .  

2. Aufl.  Bd.  18'a, S. 346 347. 
DUDA in LII~DI~ERS F l i e g e n w e r k  I I / 1 ;  Bibionidae, S. 1. 
ECKSTEIN, K.,  1933: Die  K l e i n s c h m e t t e r l i n g e  Deu t sch l ands .  S t u t t g a r t .  
E~DERLEI~ *, G., 1936: Zweiflfigler, Diptera in B~O~MERS Tierwel t  Mit te l -  

europas .  VI ,  2, S. 1- -259.  
FIGDOIa, W., 1891 : U b e r  die e x t r a n u p t i a l e n  N e k t a r i e n  von  Pteridium aquilinum. 

Osterf .  Bot .  Z., Bd.  41, S. 293- -295 .  
FRISCO, K.  v., 1914: D e r  F a r b e n s i n n  u n d  F o r m e n s i n n  de r  Biene .  
- -  1919: ]~*ber den  G e r u c h s i n n  der  B iene  usw. J e n a .  
- -  1923: ITber die , ,Sprache  der  B i e n e n " .  J e n a .  
- -  1953: Aus  d e m  L e b e n  der  B ienen .  5. Aufl.  B e r l i n - G 6 t t i n g e n - H e i d e l b e r g .  
- -  1955a:  S p r e c h e n d e  T~nze  im B ienenvo lk .  Mi inchen.  
- -  1955b:  Die S inne  de r  B i e n e n  im D i e n s t  ih re r  sozia len Gemeinscha f t .  

N o v a  A c t a  Leopo ld ina  N. F. Bd.  17, S. 472- -482 .  
--- 1956: The  " l a n g u a g e "  a n d  o r i e n t a t i o n  of t h e  bees.  Proe.  of A m e r i c a n  

Ph i losoph .  Soc. vol. 100, S. 515- -519 .  
HAGERUP, O., 1932: On po l l ina t ion  in  t he  e x t r e m e l y  ho t  a i r  a t  T i m b u k t u .  

D a n s k  Rot .  Ark.  8, Nr .  1. 

0sterr .  Botan. Zeitsc'.lrift, Bd. 104, H. 1/2 II 



162 (' .  P o ~ s c a  : 

HAGEnUJe, O. : 1950: Thrips poll inat ion in Calluna. Kg[. Da~ske Videnskab.  
Selskab. Biolog. Medels. X V I I I ,  Nr.  4. 

- -  1951: Pol l inat ion in t~he Faroes  - -  in spite of rain and povert.y in insect.  
Daselbs t  X V I I I ,  Nr. 15. 

HAGEn~J~, E. und O., 1953: Thrips pol l inat ion in Erica tetrc~lzx. New, Phy to -  
logist~ Vol. 52, S. 17. 

HA~DLI~SCt~, A., 1902: Ber ieht  fiber Eugerion Boeckincyi D o ~ a x .  Verhandi.  
d. Zoolog.-Bot.  Geseltsehaft Wien,  Bd. 52, S. 718--720. 

- -  1906-- i908  : Die fossilen Insek ten  und die Phylogel~ie der rezenten Formen.  
Leipzig.  

- -  1910: Die Bedeu tung  der fossilen Insekten  fiir die Geologie. Mitt ,  d. (~eolog. 
Gesellseh. Wien.  H I ,  S. 503---522. 

- -  1926--1930 bzw. 1933--1938:  Perlariae, Thysanoptera, Blattariae in 
Handb .  d. Zoologie IV, Insee ta  I, S. 779, 781, 790, 820, 669; I I ,  S. 2414. 
Neuroptera daselbst  IV, Insee ta  I I  (1933 1938), S. 1414ff. 

HANDSCHrX, E.,  1929: Ur insek ten  oder Ap te rygo ten  in DAH~s Tierwel t  
Deutsehlands.  16. Teil. Jena .  

HECK, L., 1912: S~iugetiere I in B~E~5~s Tierleben. 4. Aufl. S. 38--41,  73. 
HEmC~E, H.,  1953 : V~Tanzen, Heteroptera in BROHS~EaS Tierwel t  Mit te leuropas.  

IV, I I I ,  S. 15--113. 
1953 : Heteroptera in BROHSIE~S F a u n a  yon Deutschland,  7. Aufl., S. 188 bis 
199. 

HEXDEL, F~.  1928: Zweiflfigler oder  Diptera .  Allgem. Tell in :[)_aHn's Tier- 
welt  Deutseh lands  Jena .  

]-IEaING, M., 1926: Biologie  der Schmet te r l inge .  Berl in.  
HETSC~IKO, O., 1911 : Zur  Kenntn i s  der Biologie und Verbre i tung der Liponeura- 

Arten.  Wiener  Entomolog .  Zeitung.  X X X ,  S. 273: 
- -  1912a: Biologisches fiber Apistomyia elegans Bin.  Daselbst  X X X [ ,  S. 305. 
- -  1912b : Die Metamorphose  yon Liponeura cinerascens Lw. Daselbst  S. 319. 
HEY~OS-S, R., 1915: Insek~en in B a E ~ S  Tierleben, 4. Auft. 
HOOKER, J .  D., 1863: On Welwitschict, a new genus of Gnetaeeae.  Transact. .  

Linn.  Soe. London  Vol. 24, S. 1--48.  
H o ~ v ~  und H. P~nS~LEu 1929: General  Catalogue of the  Hemip te ra .  

Mass. USA.  
H~SSEu R. F., 1929: Pyrrhocoridae in H o ~ v / ~  und P ~ a S ~ E ~ .  
ILr~IES, I.,  1955: Steinfl iegen oder Plecoptera in D A ~ s  Tierwel t  Deutsehlands,  

43. Teil. Jena .  
JANO~EN, E., 1925: Cistaceae in EN~LER-P~AN~LS Natfirl .  Pfla.nzenfam., 

2, Aufl., Bd.  2i .  
KENNEL, I. V., 1921: Kle insehmet ter l inge .  Stuttgart. .  
K~RC~rNER, O., t911 : B lumen  und Insekten.  Leipzig und Berlin. 
KNOLL, F., 1956: Die Biologie der Blfite. Berlin. 
KNuw~, P., 1898--1905: H a n d b u e h  der Blfitenbiologie. Leipzig. 
Koch ,  A., und Ir, sE SeHWARZ, 1952 (1954): Der  Wirks toffgehal t  yon Blfiten- 

pollen und WMdhonigen.  Verhandl.  d. Deutseh.  Gesellseh. f. angewandte  
Entomologie .  

- - 1 9 5 4 = - 1 9 5 5 :  Vgl. A~nalyse der wieht igs ten  Waehs tumsvi~amine  des 
B1/itenpollens nebst  einer Bemerkung  fiber die Verte i lung der Vi tamine  
in Buehensfimlingen.  Wissensehaft l .  Zeitsehr.  Mart in-Luther-Univers i t f i t .  
Ha l le /Wi t tenberg .  IV, I-I. 1, S. 7---19. 

KRKUSEL, R., 1950: Versunkene Floren.  Frankfur t /M.  
KRUSIBACI~I: Siehe BEIER, HAN:DLIIISCH. 



Alte Insektentypen als Blumenausbeuter  163 

Ki3~NELT, W., 1950: Bodenbiologie. Wien. 
K ~ K E N T H A L  : Siehe BEIEI~. 
IgUGLEm It.. 1955: Einfiihrung in die BliitenOkologie. Stuttgart.  
L A C K S C t { E W I T Z  : Siehe P A G A S T .  

LEMPP, F., 1956: Eine Erkundung der Brandberge in S0dwestafrika. Kosmos, 
Bd. 52, S. 424--436. 

LINDIgER, E., 1930 : Die Fliegen der Palaearktisehen Region. Lid .  50. Blepharo- 
ceridae. Stuttgart .  

~IAC LEOD, J., 1894: Over de bevruchting der bloemen etc. Gent. 
M:4GDEFI~AU, I~., 1942: Palaeobiologie der Pflanzen. Jena (S. 134). 
MANNI-IEIS[S, B., 1951: Tipulidae in LINDNEI~S Fliegenwerk. 
MAR~:G~AF, Fro, 1926: Welwitschiaceae in ENGLEIa-PIaANTLS Nat0rl.  Pflanzen- 

fam. 2. Aufl. XI I I ,  S. 419--429. 
MARLOTH, R., 1913, 1925: Flora of South Africa. Bd. I, 1913; Tar. 37. Bd. II ,  

1925; Taf. 10. 
MARTIni, E., 1929: Culicidae in LIMPNESS Fliegenwerk. 
!Vfi~LLER, H., 1873: Befruehtung der Blumen durch Insekten. Leipzig. 
- -  1878, 1879: Weitere Beobachtungen fiber die Befruchtung der Blumen 

durch Insekten. Verb. d. Naturhist.  Verein. d. Preussisehen Rheinlande 
u. Westfalen. 

PAGAST, F. : L~CKSC~EWI~Z und PAGAST, Limoniidae in LINDNEI%S Fliegenwerk. 
PA~S~L]~Y; Siehe HO~VATE und I-Ivss~Y. 
PERSON, H. H. W., 1906: Some observations on: Welwitschia mirabilis HooK. 

f. Philosoph. Transact. Royal Linn. Soc. London. Bot. Vol. 198, Ser. B, 
S. 265--304. 

- -  1906--1907: The living Welwitschia. Nature. Bd. 75, S. 536. London. 
- -  1909 : Fur ther  observations on Welwitschia. Philosoph. Transact.  Roy. 

Soe. London 1909, Vol. 200, S. 331--402. 
1929: Gnetales. Cambridge Univ. Press. 

PEUS, F., 1952: Steehmiicken in ,,Die neue B~E~sI-Biieherei". 
PICADO, M. C., 1913: Les Bromeliac6es @iphytes consid6r6es comme milieu 

biologique Thgse Lille. 
PI~G~UBER, O., 1944: Bliiten6kologisehe Untersuchungen fiber einige Falter  

der Gattung ~icropteryx. Verh. d. Zoolog. Bot. Gesellseh. Wien. Bd. 90 his 
91, S. 129 220. 

P~A~TA, A. v., 1886: 1Jber die Zusammensetzung einiger Nektararten. 
Zeitschr. f. physiol. Chemie, S. 227--247. 

PORSOH, O., 1910: Ephedra campylopoda C. A. MEu eine entomophile 
Gymnosperme. Ber. d. Deutsch. Bot. Gesellsch. Bd. 28, S. 404--412. 
1916: Der Nektartropfen von Ephedra campylopoda C. A. MEY. Ber. d. 
Deutseh. Bot. Gesellsch. Bd. 34, S. 202--212. 

- -  1922: Methodik der Bliitenbiologie. In ABDERI~ALDESrS Handbueh d. 
Biolog. Arbeitsmethoden, 1. Teil, H. 4. 

- -  1950: Geschiehtliche Lebenswertung der Kastanienbliite. 0sterr. Bot. Z. 
Bd. 97, S. 269 321. 

- -  1954: Geschleehtgebundener Bliitenduft. 0sterr.  Bet. Z. Bd. 101, S. 359 
bis 372. 

- -  1956: Windpollen und Blumeninsekten. Daselbst Bd. 103, S. 1--18. 
RAMMER, W., 1942: Nektar  als Nahrung einheimischer Wanzen. Zoolog. 

Anzeiger 140. 
REBEL, H., 1910: Bearbeitung der 9. Aufl. von BE~aES Sehmetterlingsbueh. 

Stuttgart .  

11" 



164 O. P o ~ s e ~ :  Al te  In sek t en typen  als B lumenausbeu te r  

SADEBECJ~, ~., 1902: Pteridophyta in ENGLEI~-PRAN'rLS _Ncat(~rL Pfla~zen~am. 
I, 4, S. 66. 

SCmNZ, H., 1896: Die Pf lanzenwel t  Deutseh-Sf ldwest-Afr ikas .  Bull.  de 
l 'Herb .  Boissier. Bd.  4, App. 3, S. 8. 

~CttMIEDEKNECttT, O.: Die H y m e n o p t e r e n  Mit~eleuropas. I. Aufh 1907, 
2. Anfh 1930. Jena .  

Sog~,-usE, W ,  1901: Bemerkungen  fiber Apistomyia elegans Bin. (Dipt.) 
Zeitsehr. f. sys temat .  H y m e n o p t .  u. Dipterol .  I, S. 14~9. 

,~CgOENICItE~, ~vV., 1921" F r ~ k t i k u m  der Insek tenkunde .  Jena .  
SCH~E~ER., Fro, t941:  E ine  Bauehsammelb iene  (Megachile cT;rcumcincta K.) 

ats Zerst6rer der Bl~ten  yon Salvia gh,~tinosa. Biolog. Anzeiger,  Bd. 133, 
S. 230--232. 
1955: LTber anormalen  Bl[itenbesuch und das Le rnve rm6gen  blfiten- 
besuchender  Insekten .  ()sterr. Bot .  Z. Bd. 102, S. 551--571. 

S c ~ u t ~ A c ~ E ~ ,  F.,  1917: Die B e d e u t u n g  der H e m i p t e r e n  Ms Blf i tenbest~uber .  
Si tzungsber .  d. Ges. naturforseh.  F r e u n d e  Berlin S~ 444--446.  

~CHWAI~Z, ILSE : Siehe Kocm 
SEDLaG, U., 1950: Ur insek ten  in , ,Dis neue BaE~N-Bfleherei  ~ 
SPULER, A., 1910: Die sogen; Kle insehmet te r l inge  Europas.  S tu t tgar t .  I I ,  S. 483. 
ST)i~E~, R., 1902: Chemiseher Naehweis  yon Nekt.arien bei Pol lenblumen 

und Anemophi ten.  B. B. Z. 12, S. 34--43.  
STaL, N.,  1865: H e m i p t e r a  Afrieana.  I I I ,  S. 6. 
STERSrE, C., 1907: Werden  und Vergehen. 8., yon B 0 5 s c I ~  herausgegebene 

8. Aufiage. I I ,  S. 547, Fig.  307 E- - /~ .  
STI~ASBU~CE]a E.,  1879: Die Ang iospe rmen  u. die Gymnospe rmen .  Jena .  
SrJEss, E., 1908: Das Ant l i tz  der Erde.  I. 
Sva~vI~,  N., 1949: Kurs  o b ~ e i  entomologii .  Moskau-Lenir~grad. 
TrJ~r, I. W., 1890: A natural  his tory of the  British Lepidoptera .  London.  
ULBRICH, E., 1934: Chenopo(I.iaceae in EXGLER-PRANTL3 Natiir l .  Pf lanzenfam.  

I I .  Aufl., Bd. 16e. 
UL~, E.. 1896: Uber  den Blfitenversehlul3 bei Bromel iazeen usw. Bar. d. 

Deutseh.  Bot .  Gesellseh. Bd. XIV,  S. 407--422.  
ULStEr, G., 1949: Trichoptera in BlaotIsiEgS F a u n a  yon Deutschland.  S. 374 

bis 381. 
W:~oxE~, E., 1952: Bl indwanzen  oder Miriden in DAHLS Tierwel t  Deutseh-  

lands. 41. Tail. Jena .  
~:AHL : Siehe BEUTLEI~. 
~V~ASIUTA, M., 1949: l~rber Vi t amin  C in der  Pflanze. Osterr. Bot .  Z. 
~rEBER, FR., 1949a: Vi tamin  C in der Pflanze Fritill,~'i~. imperi~tlis. Proto-  

plasma, Bd. 36, S. 613--615. 
- 1949b: Vi tamin  C-Gehalt  des &t~rom~tum-Spadix. Daselbst  Bd. 39, 

S. 113-- 117. 
\VEBE~ H., 1930: Biologie der Hemip te ren .  Berlin. 

1933: Lehrbueh  der Entomologieo Jena .  
1938: GrundriB der Insek tenkunde  Jena.  3. Aufl. 1954. 

"WEaTg, E., 1956 : Ball  und Leben der Blumen.  S tu t tgar t .  
\VETTSTEIN, I~. V., 1888: l Jber  die Kompos i t en  der 6sterr . -ungarisehen Flora  

mit. zuekerabseheidenden Hfll lsehuppen.  Sitznngsb. d. Akad.  d. Wissenseh. 
Wien, Bd. 47, Abt .  I, S. 570ff. 

- -  1935: H a n d b u e h  d. system. Botanik ,  4. Aufl., S. 760, Abb. 503, S. 761. 
Z~-MPT, Fro, 1956: Insek ten  als Krankhei t ser reger  und Krankhei ts i iber t r / iger .  

Kosmosb/~ndehen. 


