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I. Einleitung. 
Als ich  vo r  e in igen  J ~ h r e n  b e g a n n ,  die  s y m b i o n t i s c h e n  Z y k l e n  der  

fu lgo ro iden  Z i k a d e n  m i t  p f l a n z l i c h e n  M i k r o o r g a n i s m e n  vo r  ~l lem in  
d e n  e m b r y o n a l e n  u n d  l a rva l en  L e b e n s a b s c h n i t t e n  der  t i e r i s c h e n  P a r t n e r  
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n~ther aufzukli~ren, war die Besehaffung und Aufzucht lebender Eier 
wenigstens einiger mitteleurop/iiseher Formen (Fulgora europaea, Cixius 
nervosus u. a.) eine unerl~Bliche Voraussetzung. Es zeigte sicb jedoeh, 
dal3 zwar fiber die Fortpflanzungsbiologie der amerikanischen Zikaden, 
vor allem yon seiten der angewandten Entomologie eine umfangreiehe 
Literatur, ffir einige Gruppen und Gebiete aueh sehon in zusammen- 
fassender Form vorliegt, dab wir aber bei den europgisehen Formen nut 
ganz wenige Beobaehtungen in dieser Richtung besitzen. Ieh muBte 
reich deshalb selbst zun~Lehst eingehender mit  den Eiablagegewohnheiten 
unserer einheimisehen Zikaden beseh£ftigen. Dabei konnte ich fest- 
stellen, dab es besonders unter den Fulgoroiden eine ganze Reihe yon 
Formen gibt, die ihre Eier nieht, wie es yon den bisher untersuehten 
Zikaden fast ohne Ausnahme besehrieben wird, in lebendes oder totes 
Pflanzenmaterial versenken, sondern entweder in die Erdkrume oder in 
selbst produziertes Sekret, oder aber Irei mit oder ohne Sehutzsehieht 
aus Fremdmaterial  ablegen. Da ieh aueh den sonst allgemein s£bel- 
f6rmigen, orthopteroiden Legebohrer bei den betreffenden Formen in 
augergew6hnlieher Weise abgewandelt oder reduziert, jedenfalls abet 
seiner abweiehenden Funktion angepagt fand, hielt ich es ffir riehtiger, 
die gemaehten Feststellungen nieht in einem einleitenden Kapitel fiber 
Material und Methoden zu meiner Symbiosearbeit ein versteektes Dasein 
fiihren zu lassen, sondern sie unter Heranziehung m6gliehst aueh der 
amerikanisehen Literatur zu einer selbst~ndigen Studie fiber die ver- 
sehiedenen Eiablageformen der Zikaden und die ihnen entsprechenden 
Wandlungen der Legeapparatur auszubauen. Hinsiehtlieh des s/~bel- 
fSrmigen Grundtypus kann ieh mich dabei weitgehend auf die aus- 
gezeiehnete Darstellung von S)rO:OG~ASS stfitzen, der die teilweise reeht 
verworrenen Ansiehten fiber die Geschleehtsorgane und -anhi~nge, wie 
fiber das Abdomen der Insekten fiberhaupt, so auch ffir die Homopteren 
gekl/~rt hat. ~be r  die anderen Typen der Eiablage lagen bisher nur 
sehr vereinzelte, unvollst/~ndige und in der Literatur weir verstreute 
und vielfaeh nieht leicht auffindbare Angaben vor, die ieh in vieler 
Hinsieht abrunden und erg/tnzen, mindestens aber unter einem zu- 
sammenfassenden Gesiehtspunkt darstellen kann. Es gelang mir, wenig- 
stens yon allen 10 in Mitteleuropa vertretenen Familien, mit Ausnahme 
der Singzikaden, einen oder mehrere Vertreter selbst zu untersuehen. 
Leider war es mir - -  da die Arbeit fast aussehliel31ieh neben der haupt- 
amtliehen entstehen muSte - -  nicht mSglieh, aueh auf die Muskulatur, 
die gerade bei Zikaden reeht wenig aufgekl/~rten VerMltnisse der Ge- 
sehleehtsausffihrwege und ihrer drfisigen Anh/inge, sowie auf die feinere 
histologisehe Ausgestaltung der Gonapophysen, z .B.  aueh hinsichtlieh 
ihrer Versorgung mit Sinnesorganen usw., n/iher einzugehen und so 
eine vergleiehende Funktionsanatomie (im Sinne H. WE:B~Rs) der weib- 
lichen Geschlechtsorgane der Zikaden aufzubauen. Die vorliegende 
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Studie,  die sieh fast  ausschliei31ieh auf die grSbere Morphologie der  
L e g e a p p a r a t u r  und  die direkte  Beobaehtung  ihrer  F u n k t i o n  bei der  
Eiablage  grfindet,  kann  daher  nur  Ms das  Gerfist fiir ein solches viel leicht  
sparer  durehff ihrbares  U n t e r n e h m e n  a.nge~ehen werden. Zugleich soll 
sie aber  einen ers ten Bei t rag  zur For tpf l~nzungsbiologie  der  mi t te l -  
europ~isehen Zikaden  darstel len,  dem ieh hoffe, ba ld  weitere (fiber 
EmbryonMleben,  L~rvenformen und  -biologie, P~ras i ten  usw.) folgen 
lassen zu kSnnen.  

Grundlegende Anregungen zur Beseh~ft igung mi t  der  Zikadenbiologie  
erhiel t  ich yon  Her rn  OTTO MIC~IALK, Leipzig, der  mieh n icht  nur  in 
die Fang-  und  Zuch tme thoden  in selbstloser Weise einffihrte,  sondern 
meine Arbe i t  auch for tgesetzt  du tch  seine wer tvol len Ratschli~ge, eigene 
Beobaeh tungen  und  F u n d e  f reundl ichs t  un ters t i i t z te  und fSrderte.  I h m  
gil t  mein  ganz besonderer  Dank .  Ebenso b in  ich meinem hochverehr ten  
Lehrer  H e r r n  Prof.  Dr.  P.  B v c K ~ I ~  herzlieh d a n k b a r  ffir das f reund-  
liehe In teresse  a n d  die FSrderung,  die er aueh dieser meiner  , ,Neben- 
beseh~f t igung"  immerfor t  en tgegengebraeht  hat .  

II. Material und Technik. 
Da sich fiber die Fangweisen,  insbesondere aber  fiber die Zucht  yon  

Zikuden in der  europ~ischen L i t e r a tu r  fast  keine n~heren Angaben  
l inden,  glaube ich, den speziellen K a p i t e l n  meine zum Tell un te r  vielen 
ze i t raubenden  Umwegen und  Mfihen erworbenen Er fahrungen  voran-  
stel len zu mfissen. 

a) Fang. 
Das lebende ZikadenmateriM sammelte ich auf zahlreichen Exkursionen in der 

Umgebnng Leipzigs (einschliei~lich Ostthiiringens and der Heidegebiete der Pro- 
vinz Sachsen), bei mehreren Fr~ihjahrsaufenthalten an der Biologischen Station 
in Bellinchen a. d. O. und zu einem geriugen Tell auch bei Guhrau h~ Nordschlesien. 

Wie alle biologisehen Untersuchungen erfordern speziell die fiber die Fort- 
pflanzungsbiologie yon Insekten stets eine gr613ere Anz~hl yon Individuen einer 
Art, so dab m~n mit einzelnen ZufMlsf~tngen, die dem Systematiker und Tier- 
geographen h~ufig schon wertvolle Anhaltspunkte zu geben verm6gen, meist wenig 
~nfangen k~nn. Iniolgedessen miissen sich die Fungmethoden auf die Erzielnng 
einer gr61~eren Beute richten and jeweils den vorh~ndenen Bedingungen, vor Mlem 
dem Biotop der betreffenden Art, der Jahreszeit und der Witterung angepM~t 
werden. Da man bisher in der fuunistisehen Literatur meist nut" einzelne Futter- 
pfl~nzen angegeben hat, lassen sich zwar die wenigen monosuccivoren Formen 
relativ leicht und regelm~Big an dem betreffenden Gew~chs linden, z. B. Gargara 
genistae an Sarothamnus und Genista, w~hrend dagegen die groBe Mehrzahl der 
meist o]igo- oder polyphagen Zikaden durehaus nicht an jeder der angegebenen 
Wirtspflanzen zu erbeuten ist; z. B. Myndus musivus nicht an jeder Weide, eben- 
sowenig Aph~.ophora salicina, daffir aber h~ufig auch an anderen Pflanzen. Trotz- 
dem bin ich der Meinung, dab eine viel gr6Bere Anzahl yon Zikaden sten6k ist, 
fth- ihre Verbreitung jedoch nicht die Futterpflanze, sondern irgendein anderer 
Faktor des Milieus begrenzend wirkt, z. B. die Verbreitung der Brutpflanze. Die 
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besten Ausbeuten erh/~lt man oft dann, wenn ein Standort des betreffenden Bio- 
tops relativ klein und eng yon anderen Biotopen umschlossen ist, so dab sich die 
Population bei einer etwaigen Vermehrung nicht oder nur in geringem Mal3e nach 
den Seiten bin ausbreiten karm und so eine relativ dichtere Besiedlung dieses 
Fundplatzes als in groBen, unbegronzt gleichf6rmigen Biotopen entsteht. So land 
ich auI einem groBen, yon Bachl/~ufen und Gr/~ben durchzogenon Wiesengel/~nde 
in der Dtibener Heide bei Eilenburg Cixius nervosus stets in deutlieh st/~rkerer 
Konzentration an einzeln stehenden Erlen als an geschlosseneren Erlengebfisehen 
crier zusammenh/~ngenden Erlenreihen. Offenbar, weft eben das Abwandern der 
nur ungern und mittelm~13ig fliegendon Cixiu8 an einzeln stehenden Baumen nur 
in geringerem MaBe stattfindet. Ebenso liegt der ergiobigste der mir bekannten 
Fundpl/~tze yon •ulgora europaea in der Umgebung Leipzigs merkwiirdigerweise 
mitten in der sttdlichen Elsteraue auf einem ktinstlieh aufgeschtitteten Flutbett-  
datum, dessen leicht sandige B6schungen jene xerotherme Flora tragen, an der 
allein Fulgora vorkommt. Aucli hier kann eine Ausbreitung nur 1/~ngs des Dammes 
erfolgen, da die umgebenden Wiesen, die sehr feucht und im Frtihjahr oft tiber- 
sehwemmt sind, als Lebensraum fiir Fulgora nieht in Frage kommen. ~hnliche Bei- 
spiele lieI~en sich in Menge anftihren. 

Eine sehr grebe Zahl heimischer Zikaden bewohnt bodennahe ~ras. und Kraut- 
schichten und wird am leichtesten durch planm/~13iges Abstreifen dorselben mit  
einem sog. Strei#ack erbeutet. Dieser besteht zweckm/~Big aus einem ringf6rmigen, 
kraftigen Metallbiigel, am besten yon etwa 1 em hohem Bandeisen, in das in Ab- 
st~nden yon etwa 5 em L6cher gebohrt sind, durch die yon der hinteren, bzw. 
inneren Seite mit Hanfzwirn, Bindfaden oder feinem Draht ein zweiter, ebenso 
groBer, aber dtirmer Drahtbiigel (Messing) befestigt wird, auf den der eigentliche 
Streifsack in der iiblichen Weise anfgezogen ist. Diese yon Herrn O. MICHALK 
und mir in den letzten Jahren ontwickelto Konstruktion hat  den groI~en Vorteil, 
dal3 der Btigel beim Aufsehlagen auf Xr/tuter, Boden usw. stets mit  der Metall- 
kante auftrifft und sich der Stoff nieht durchwetzen kann, was sonst bei der Be- 
streifnng dorniger und holziger Kr~uter oder kurzrasiger, steiniger Biotope sehr 
sehnell eintritt. Der Stoffbeutel darf nach meinen Erfahrungen nicht zu kurz 
sein, da die Zikaden sonst leicht herausspringen, aber auch nicht zu lang, weft 
er sonst beim Zusohlagen oft zusammensehlappt und hintcn aufschleift und tiber- 
dies das Herausfangen ersehwert ist. Folgende MaBe haben sich als praktiseh 
erwiesen: 

Oberer Umfang (des Btigels): 90--100 cm 
Unterer Umfang (des Bodens): 55 em 
L~nge: 40 cm 

Die etwas konische Form erleichtert den IJberblick beim Herausfangen der ge- 
streiften Tiere. Als Material verwendet man am besten groben, kr/~ftigen Nessel. 
Um ein glattes Herabh/~ngen des Sackes nach dem Fang zu gew/~hrleisten, ist es 
gut, den Bodenteil aus st/~rkerem oder doppoltem Stoff herzustellen, weft sonst 
schon bei leiehterem Wind der Sack zusammengedrtiekt und das Hineinsehen er- 
schwert wird. Ebenso ist es praktisch, die vordere, bzw. untere Seitenwand, die 
beim Streifen dem Boden zugewandt ist, und die sieh dnreh das fortgesetzte Auf- 
schleifen auf dem Boden leicht abnutzt und durchwetzt, zu verst~rken. Am Biigel 
mug eine kr/~ftige ttfilse oder ein Schraubengewinde angebracht sein, das eine 
sichere Befestigung des Stockes gew/ihrleistet. Der Streifsackstock ist so zu be- 
messen, dab man, ohne sieh sehr vorbeugen zu mfissen, mit dor unteren Netzbtigel- 
kante den Boden bertihren kann. - -  Die Firma O. M Z C ~ K ,  Leipzig W32, SchloB- 
weg 2a, liefert solche stabile und praktische Streifs~cke in bestor Qualit/~t, auf 
Wunsch auch mit zusammenfaltbarem Bfigel. 
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Das Abstrei]en des Biotop8 mul~ je nach den Erfordornissen unter Umstinden 
sehr variiert werden. Im allgemeinen streift man mit kr~iftigen, zfigigen Kitseher- 
sehl~gen, wobei zweekm~Big die Netzkante den Boden bzw. das Gekr~iut mSg- 
liehst auf lange Strecken berfihrt und nur an den Wendepunkten sehwungvoll 
naeh oben gehoben und sehnell gedreht wird. Bei kurzrasigem odor locker be- 
wachsenom und steinigem Grund ist hart nnd fast kratzend am Boden zu ziehen, 
wobei Mlerdings m6glichst wenig Erde oder Steine in don Kitscher  geraten dfirfen. 
Bei h6herer Vegetation geniigt bei warmem Wetter moist ein flaeberes Abstreifen 
der oberon Pflanzenteile, da die Zikadon dann moist oben sitzen; w~hrend sie sich 
bM ktihlem nnd feuehtem Wetter, aneh morgons und abends, moist nach unten 
zwisehen die Bfilten und Stengel zurfiekziehen und sich dann mit dem Streifsack 
- -  wenn iiberhaupt - -  nur noch dnreh tiefes und durehziehendes Streifen orbenten 
lassen. Vielfach sind dann mehr kurze und sehSpfende BSgen yon Vortofl. - -  Sehr 
h~ufig werden die Zikaden durch die ersten K~tschersehlige noch nieht erbeutet, 
weil sie tiefer gesessen haben. EinmM aufgeseheucht, lassen sie sieh aber nicht 
wie Kifer  und Wanzen regungslos zn Boden fallen, sondern beginnen empor- 
zuklettorn und lebhaft nmherznspringen, so dab sie bei wiederhottem Abstreifen 
des gleichen Fleekes dann ohne weiteres in den Streifsaek geraten. Man ist immer 
wieder iiberrascht, wie oft man in Abstitndon yon wonigen Minuten das gleiche, 
oft nur wenigo Quadratmeter groBe Geliindestfick mit immer neuem Erfolg ab- 
streifen kann, obwohl  bei den ersten Sehl~gen die Ansbeute goring oder gleich 
Null war. 

Ein anderor groller Tell der Zikaden lebt au/ Biiumen und Bi~sehen und ist un- 
gleieh schwieriger in Mengen zu bekommen als Bodentiere. Der yon Kifersammlern 
viol verwendete Klopfschirm ist naeh meinen Erfahrungen ffir den Fang der anl~er- 
ordentlich sprungbereiten und fltiehtigen Zikaden nur besehra.nkt brauehbar, da 
aus dem flaehen, offenen Schirm immer viele Tiere entkommen, wihrend man 
wonige einsammelt. Oft ist deshMb das Abklopfen der Zweige fiber dem Streif- 
sack rutioneller, und in vielen Fallen verwende ich den Streifsack direkt sehlagend 
und schwungvoll streifend wie am Boden. Dabei geraten moist zwar nur wenige 
Tiere in den Streifsack, wihrend die moisten yon den bestreiften Zweigen ab- 
springen, aueh wohl ein Stiick fliegen und schliel]lich am Boden landen. Dort be- 
ginnen sie aber bald an Kr~iutern emporzuklettern und umherzuspringen und kSrmen 
dann leieht und in groBer Zahl in der iibliehen Weise durch Abstreifen der niberen 
und weiteren Umgebung des so ,,beh~ndelten" Baumes odor Strauehes gefangen 
werden. Auf diese Weise habe ieh besonders Cixius nervosus oft in Menge erbeutet. 
Ffir die gewandter fliegenden Typhloeybinen gibt RIBAUT eine entsprechend 
variierte ahnliche Methode an, indom er empfiehlt, die dureh Beklopfen der Zweige 
aufgeseheuehten und zum Umherfliegen gebrachten Tiere aus der Luft mit dem 
leiehten Gazenetz zu fangen. 

Die dritte, aber mfihsamste Methode des Zikadenfanges besteht in dem un- 
mittelbaren Absuchen des betreffendon Biotops und ist nur im Friihjahr nnd Herbst 
mit einigem Vorteil anwendbar, werm infolge der niederen Tomperatur die Zikaden 
in Bodennghe zwlsehen Genist und fiberwinternden Stengeln oder an Wnrzeln 
ein zuriickgezogenes Leben fiihren, aber aueh nicht so lebhaft und sprunglustig 
sind, so da~ sie leicht direkt aufgesammelt werden k6nnen. Uberwinternde Larven 
und Imagines kann man so an schnee- und frostfreien Tagen selbst im Winter er- 
benten. Tettigometra atra land ich im Friihjahr unter flachen Steinen, h~iufig in 
Gesellschaft yon Lasius flavus. - -  Selbstverstindlieh ist die direkte Beobaeht~ng 
bei allen Fangmethoden ein nnentbehrliehes Hilfsmittel. 

Aus dora Netz, dem Streifsack, Klopfschirm odor direkt yore Substrat sammelt 
man die Zikaden am bequemsten mittels eines Exhaustors ein. Beabsichtigt man 
mehrere Arten mitznnehmen, so lohnt sich der Gebrauch yon mehreren Exhaustoren, 
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da man durch getrenntes Einsarnrneln des sp/~teren, oft schwierigen Sortierens ent- 
hoben wird. Auf li~ngeren Sarnmelgangen fiihre ich ~stets eine Anzahl yon Ersatz- 
rShren ffir den Exhaustor rnit, die an beiden Enden yon durehbohrten und mi t  
feiner Gaze bespannten Korken verschlossen sind. Ist  der Exhaustor rnit einer 
je nach der GrS~e verschiedenen, abet nicht zu gro~en Zahl yon Tieren gefiillt, so 
wechsle ich die GlasrShre desselben rnit einer der Ersatzr6hren aus, versehe sie 
mit ein paar Stengeln der Futterpflanze und bringe sie ira Sehatten oder in einer 
Sarnmeltasche unter. Auf diese Weise ist der Exhaustor so lange aufnahrnebereit, 
his s~mtliche ErsatzrShren mit lebendiger Beute gefOllt sin& 

b) Zucht. 

Wie bei der Haltung aller normalerweise frei lebender Tiere, so rnul] auch bei 
der Zikadenzucht ein rnSglichst gOnstiger Kornprorni~ zwischen den beiden Be- 
dingungen der rnSglichsf naturgetreuen Nachahrnung des Biotops und der be- 
quemen Beobachtungsrn~glichkeit der I-Igftlinge gefunden werden. Da die Zika- 
den, wie alle Homopferen, die wesentliehsten Ni~,hrstoffe (EiweiBe) mit dern Saft 
ihrer Wirtspflanzen nur in sehr verdfinnter Form aufnehrnen, rnuB notwendiger- 
weise ihre Tgtigkeit in fast ummterbrochenem Saugen bestehen. Infolgedesser,~ 
fiihrt ein Mangel oder das Welken der Wirtspflanzen bald, bei zarten Forrnen 
sehon nach wenigen Stunden, zur Sehwgchung und zurn Hungertode. Sehon irn 
TransportgefgB sind deshalb Zweige der Futterpflanze unerl~Blich. Ja, bei so 
empfindlichen Forrnen wie den Cixiinen, rn(issen sie, um turgeszent genug zu bleiben, 
auch noch in Wasser eingefriseht werden. Neben turgeszentern Futter  ist aueh eine 
ausreiehende Bdfiftung unbedingt erforderlieh. 

Am einfaehsten und fiir die Beobaehtung am bequernsten ist die Zucht in Glas- 
ge/ii[3en, z. B. weiten Einrnacheglgsern, die rnit Gaze (iberspannt oder gut be- 
liifteten Korken verschlossen werden. Dabei sind kleinere Forrnen (7,5 ern hoch, 
D: 5 em oder gar 4,5 ern both, D: 3 ern), die sieh zur Beobaehtung d~r Insassen 
noeh unter sehwaehe Binekularoptiken legen lassen und auch auf Exkursionen 
und Reisen leieht rnitgeffihrt werden kSnnen, oft vorteilhaft zu verwenden, da ja 
die rneisten einheirnisehen Zikaden nicht gro~ sind. Freilieh lassen sich nur an- 
sprnehslosere Futterpflanzen, insbesondere ganze bewurzelte Pfl~nzehen, wie 
kleine Grgser (z. B. Poa annua) und Bellis perennis, darin rnehrere Tage frisch 
halten, wobei ein irn Boden eingelegtes Fliel3papier regelrngBig befeuehtet werden 
rnu]; grSBere Pflanzen dagegen oder Teile dersdben rnfissen h~ufig, oft tgglich 
rnehrmals, gewechselt werden. Allerdings ist die Bel(iftung derartiger Zuehtgl~ser 
meist nieht ausreichend, vor allern wird dic Luftfe~ehtigkeit besonders bei starker 
Bdeuehtung - -  Besonnung ist iiberhaupt zu verrneiden - -  so groB, dal] sich an 
den Glaswgnden Kondenswasser niedersehlggt, das zwar Larven und nngefliigelteD_ 
bzw. nieht fliegenden, ruhigeren Formen (Ulopa, Asiraca, den rneisten Libur~ia- 
Arten u. a.) nieht gef~hrlieh wird, bei lebhaft springenden und fliegenden FormerL 
z.B.  besonders den zarten Typhlocybinen aber das Festkleben mit den Flfigeln 
am Glas und damit den baldigen Hungertod verursaeht. 

Ungleich bessere Lebensbedingungen, besonders fiir gr61]ere Zuehten, werden 
durch das Einp]lanzen der Futtergew~chse in Blumentgpfe und (Jberspannen der- 
selben mit Gazebeute/n, die rnit Cellonfenstern versehen werden kSnnen, geschaffen. 
Auch feinrnasehige Drahtgaze ist geeignet, rostet nur zu leicht. Dagegen ver- 
bessern die in den angewandten Instituten viel verwandten Glaszylinder rn6g- 
licherweise die Wuchsl3edingungen ffir die Wirtspflanzen, schMten aber die Kon- 
denswassergefahr nicht aus und sind deshalb ungSnstig. Urn die lastigen Falten 
in den Gazebeuteln zu vermeiden, in die sieh die Zikaden sehr leicht verirren, stecke 
ieh 3--4  diinne ttolzst/ibe (Wnrstspeiler) am Rande der T6pfe in die Erde, so daf~ 
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der Beutel ausgespann~ bleibt. Bei der richtigen Wahl der Futter- bzw. Brut- 
pflanze lassen sich so fast alle Zikaden gut, selbst fiber mehrere Generationen hin 
ziichten. Baumbewohnende Gattungen wie Cixius, Myndus, Aphrophora usw. 
habe ich in der gleichen Weise an jungen Erlen (his 1/e m hoch) und Weiden ge- 
zogen. Am besten werden solche Zuehten im Freien, im Garten oder am ge(iffneten 
Fenster aufgestellt, jedoch nicht in der prallen Sonne, am gfinstigsten im Halb- 
schatten groiter ]~ume, wo die TSp~e unter Umstanden mehr oder weniger in den 
Boden versenkt werden kSnnen, so dab man besonderer Wasserversorgung ent- 
hoben und dus Umsto~en durch Wind usw. verhindert ist. 

Wesentlich unpraktischer ist das Einsetzen yon Zikaden in gebeutelte Zweige 
an grS~eren Bitumen oder Str~uehern, da sie weniger leicht zu kontrollieren, auch 
die Falten im Beutel kaum zu vermeiden und die Zuchten nieht beliebig versetzbar 
sind und ferner die eingebundenen Zweige oft kr~nkeln. Vielfaeh ist der Biotop 
infolge des Fehlens des Erdbodens aueh unvollkommen, wenn man nicht sieher ist, 
dab sich der ganze Lebenszyklus an einem Zweigende abspielen kann. So habe ich 
Cixius nervosus lange vergeblieh an Zweigen gehalten, well ieh nieht ahnte, da] die 
Eiablage in den Erdboden erfolgt. Bei krautigen Pflanzen verbietet sich das Beuteln 
im freien Gel~nde sehon wegen der Gefahren, die durch das Eindringen oder iiber- 
sehene Vorhandensein anderer Tiere gegeben sind (Ameisen, Milben, Raubin- 
sekten usw.). 

Welehe der gesehilderten Zuchtmethoden die jeweils geeignete ist, muB immer 
neu erprobt werden. Meist halte ieh eine kleinere Anzahl yon Tieren in Zucht- 
gl~sern zur hi~ufigen und leiehteren Beobachtnng im Zimmer, die Mehrzahl da- 
neben in Blumentopfzuchten im Garten oder Gew~chshaus unter mSgliehst ge- 
treuer Nachahmnng des im Gel~nde beobaehteten Milieus. Wenn man, wie in den 
meisten FMlen, die nattirliche Brutpflunze nieh~ kennt, empfiehlt es sich, mSg- 
lichst die wichtigsten Vertreter der Fundbiotopflora in den Zuchten zu bieten, 
bei Wiesentieren z. B. neben Gr~isern aueh Bellis perennis, Galium, Potentilla usw. 
Einige besondere Zuchtme~hoden werden sparer bei der Behandlung der einzelnen 
Arten Erwiihnung linden, w~hrend fiber die Aufzucht yon Eiern und Larven in 
einem sp~teren Beitrag zu sprechen sein wird. 

Die Zeichnungen der Gonapophysen wurden, wo nieht anders vermerkt, naeh 
in der fibliehen Weise mit Kalila~ge mazerierten und in Canadabalsam eingebetteten 
Pri~para~en mit Hilfe des An~sehen Zeiehenapparates in ArbeitstischhOhe ent- 
worfen, die der Eier und GeIege naeh dem Leben oder Alkohohnaterial. 

III. Bau nnd Funktion der Legeapparate 
bei Vertretern der in Mitteleuropa vorkommenden F a m i l i e n .  

A. Cicadoidea. 
Die verbreitetste und  zweifellos ursprfinglichste Ei~bl~geform der 

Zikaden ist die der Versenkung in Pfl~nzengewebe mit  Hilfe eines s/~bel- 
f6rmigen, stechend u n d  sggend arbei tenden Legebohrers. Vor allem 
durch ~merik~nisehe Autoren liegen ziemlich eingehende Bearbei tungen 
dieses Typus  vor. I%nAI)IO (1922)stel l t  eine ausfiihrliche Besehreibung 
des Legeupp~r~tes yon  Oncometopia lateralis seiner Unte rsuchung  fiber 
den  taxonomischen Wert  der morphologischen Gestal tung der Lege- 
bohrer der Cie~dellid~e (----- J~ssidae der europ. Autoren) voran.  L. HAck- 
SAWs mehr monogr~phische Studie fiber Cicadella hieroglypha SAY 
br ingt  neben der ausfiihrliehen Darstel lung der l~rv~len Anl~ge und  
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Entwieklung der Gonapophysen vor allem aueh eine ihrer Funktion bei 
der Eiablage in Weiden- und Pappelbl~tter. Die wertvollste und kri- 
tischste Darstellung verdanken wir S~ODG~ASS, der bei seinen ver- 
gleichenden Untersuchungen iiber das Insektenabdomen Megacicada 
septemdecim und die grOgte zentralamerikanische Cicadellide, Ambly- 
disca gigas FOWLE~, bearbeitete. ~ber  den feineren chitinmorphologi- 
schen ]~au der Legescheiden berichtet BAL])U• Yon Draeculacephala 
(Cicadellidae). 

1. Jassidae. 
a) Ban des Legeapparates (Cicadella viridis L.): 
Unter weitgehender Verwertung der Erkenntnisse dieser Autoren 

soll bier die Morphologie des ,,Stichs~getypus" der Jassidae, ebenfalls 
an einer Cieadellide, beschrieben worden, und zwar an der einzigen 
mitteleurop/~ischen Vertreterin, CieadeUa viridis L., well diese Gruppe 
zweifellos einen noch relativ einfachen und ursprfinglichen und daher 
fiir die einffihrenden Betrachtungen besonders geeigneten Leges~bel 
aufweist. 

Das Abdomen yon Cicadella ist, wie das der meisten Zikaden, an- 
ni~hernd zylindrisch geformt, dabei jedoch die Rfickenseite starker ge- 
wOlbt, die Bauchseite mehr abgeflacht. Die zu schmalen Ringen redu- 
zierten und yon auBen normalerweise unsichtbaren Segmente I und I I  
vermitteln die bewegliche Verbindung zum Thorax. Die Segmente I I I  
bis VI (einschliel31ich) stellen das zentrale ttauptstfick des Abdomens 
dar und zeigen die typische Grundform. Die Stigmen liegen in recht- 
eekig abgegliederten Laterotergiten. 

Abb. 1 zeigt die Spitze des Abdomens yon der rechten Seite, daneben 
sind die Segmente VII, VIII  und IX noch einmal in gleicher Ansicht 
gesondert herausgezeichnet, um die Zugeh6rigkeit der Gonapophysen zu 
den einzelnen Segmenten zu verdeutliehen (Abb. 1 b, c, d). 

Das VII. Segment ist als erstes der Endsegmente, z. B. 'gegenfiber 
dem VI., insofern vergndert, als sein Sternum vergrOl]ert und nach 
hinten verl/ingert die b~salen Teile der Legeapparatur yon unten fiber- 
deckt. Die Form dieses darum als Subgenitalplatte bezeichneten Skle- 
rites, insbesondere die Ausbildung ihres Hinterrandes stellt in vielen 
Gruppen ein brauchbares t~xonomisches Merkmal dar. Median ist, wie 
auch bei Cieadella, meist ein keilfSrmiger Einschnitt im Hinterrande 
ausgespart, der ein genfigend weites Ausschwenken des Leges£bels nach 
vorn gestattet (Abb. l b). 

Das Tergum des VIII.  Segments reicht seitlich nicht so welt herab 
wie die Terga der vorangehenden Segmente. Sein Laterotergit ist hinten 
nnd ventral sehr~g abgestutzt und tr~gt das letzte Abdominalstigma. 
Die ventral ~nschlieI3enden Skelettelemente des VIII.  Segments sind 
normalerweise unter der Subgenitalpl~tte verborgen. ]:)as Sternum ist 
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uugerordentlich stark reduziert und wurde erst yon SHO])G~ASS in t~orm 
einer kleinen ]ippenfSrmigen Chitinspunge n~chgewiesen, die sich bei 
Amblydisca in der yore Hinterrande der Subgenita,lplatte erunialwarts 

Abb. 11. Legcappara t  yon Cicadella viridis L.~ reehte Seite yon anBen, a Abdomenspi tze  
yon reehts.  Ovipositor e twas abgesprelzt ,  b Das VI I .  Segment  (rechte tt~ilfte), mi t  dem 
zur Subgenitalpl~tte  ve rg r6ger ten  Sternit  isoliert, c Das V I I I .  Segment  (rechte H~lfte  
yon ~ugen), mi t  der vorderen  Gonapophyse  isoliert, d Das IX .  Segment  (reehte H~ilfte 
yon auBen), mi t  den beiden hinteren Gonapophysen isoliert. - -  An der Apophyse des 
IX .  Segments  noch ein 3Rest des inneren Astes (Ri, Chitinstab) der vorderen  Gonapophysm 

umgesehl~genen Intersegment~lhuut fund, die den Boden des Vesti- 
bulums bildet. 

In der fiir ulle Homopteren typisehen Weise ist das Tergit des IX. Seg- 
ments zum sog. Pygofer vergrSgert und zu einer breiten, weir nach ventrul 

1 V e r z e i e h n i s  de r  in  de n  A b b i l d u n g e n  v e r w a n d t e n  A b k t i r z u n g e n  s. S. 527.  
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herabgTeifenden, fast ringfSrmigen Spange entwickelt, zwischen die der 
Sternalbezirk nur als schmale, weichh/~utige Zone eingefaltet ist. Nach 
hinten verjiingt sich das Segment sehr stark und tr£gt das aus  dem X. 
und XI. Segment gebildete Afterrohr. 

Wie S~o~)¢~Ass insbesondere dutch Vergleieh mit den Verh/~ltnissen 
bei den Thysanuren nachgewiesen hat, stellen die basalen Teile der weib- 
lichen Gesehlechtsanh£nge l~este abdominaler GliedmaBen des VIII.  und 
IX. Segments dar, Coxopodite, die zu Tr/~gern, Valviferen (Vf), der 
Gonapophysen umgewandelt sind. Sie werden durch Muskeln bewegt, 
die jeweils am Tergum des 

l~r 12g 
betreffenden Segments ent- 
springen (Abb. 2). Dagegen 
sind die 3 Paar G onapophy- 
sen, die den Ovipositor zu- 
sammensetzen, nun nieht 
umgewandelte Telopodite die- 
ser GliedmaBenreste, sondern 
mit Ausnahme des hinteren 
seitliehen Paares, Neubildun- 
gen in  Form medialer Aus- 
wfiehse der Coxopodite. Die oe/~'u/~ l ~  .+4 
hinteren seitlichen Gonapo- Abb. 2. Grundsehema des O~dposit0rs 
physen (G1 IX) lassen sieh auf der p te rygo ten  Insek ten  naeh SNODGR•SS 1933. 

Styli zurfickffihren, die bei 
den Thysanuren an gleieher Stelle auftreten. Alle Gonapophysen werden 
im Laufe der Postembryonalentwicklung ats Hohlgebilde (Abb. 4) an- 
gelegt, sp~tter stark zusammengepref~t, sagittal gestellt und zum Lege- 
bohrer vereinigt, behalten aber stets ihren doppelsehiehtigen Bau. 

Die Valviferen und die basalen Teile der Gonapophysen yon Cica- 
della sind in einem Vestibulum verborgen, das durch die Subgenitalplatte 
einerseits und die fiber diese naeh vorn gezogenen Sternalbezirke der 
beiden Genitalsegmente, insbesondere des VIII.  andererseits ge- 
bildet wird. 

Nach Abtragung der Subgenitalplatte bzw. des ganzen VII. Seg- 
ments werden die ersten Valvi[eren (VI VIII) siehtbar (Abb. 1 e), kr£ftig 
ehitinisierte, nach augen gewSlbte etwa rhombische Skelettstficke, deren 
Dorsalr~nder dutch Membranen mit den sehmalen Ventralkanten der 
Laterotergite verbunden sind, w~hrend ihre Hinterkanten sich jeder- 
seits dem IX. Sternit anlegen. Sie tragen an ihren vorderen ventralen 
Ecken die vorderen Gonapophysen (G VIII,  auch als erste oder ventrale, 
bzw. /iugere Valvulae bzw. Gonapophysen bezeichnet) und werden von 
einem Paar Muskeln bewegt, die an den nach vorn und dorsal gerichteten 
freien Kanten angreifen und ihren Ursprung im ~chten Tergum haben. 
Echte Ge]enke sind jedoch weder zwischen den ersten Valviferen und 
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den VIII. Laterotergiten bzw. dem IX. Tergum noeh zwisehen den 
Valviferen und den ersten Gonapophysen entwickelt. 

Tr~gt man auch das VIII .  Segment saint den anh£ngenden ersten 
Valviferen und vorderen Gonapophysen ab, so f~llt vor allem ein m/~ch- 
tiger Fortsatz des IX. Tergits (a) auf, der sich yore ventra, lsten Viertel 

gr"~ , 

Abb. 3. L egeappa ra t  yon  Cicadella viridis L. Linke Seite, y o n  innen geseben. Subgenital-  
p la t te  fortgelassen, a Die Geni ta lsegmente  V I I I  und  I X  im Verband.  b Dasselbe nach 
En t f e rnung  des zwei ten Valvifer  (Vf I X )  mi t  den anh~ngenden  Gonapophysen  (Gin I X  
und G1 IX) .  c Der zweite (!inke) Valvifer  m i t  den anh/ ingenden Gonapophysen (Gm I X  

und  G1 IX)  yon innen.  

seiner Vorderkante erhebt und yon starken Chitinspangen gestiitzt frei 
nach vorn und etwas ventrulw/~rts unter dem ersten Valvifer erstreckt 
(Abb. l a und d). Bei der Betrachtung einer H/~lfte des IX. Segments 
yon innen (Abb. 3a und b) wird deutlich, dab sich die Chitinverstei- 
fungen dieser Apophyse (a) schr/~g nach hinten und oben l~ngs der 
Vorderkante des IX. Sternits in eine m£chtige Chitinleiste fortsetzen. 
Diese phragmaartige Chitinwulst erstreckt sich auch 1/~ngs der Ansatz- 
basis der Apophyse nach ventral und bildet hier, noch gestfitzt yon 
deren Ventralkante eine stgrke, vorspringende Gelenkpfanne. In diese 
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Gelenkpfanne pagt ein gelenkkopfartiger Zapfen des II.  Valvifer (Vf IX), 
der in ann£hernd medianer Ebene um dieses Gelenk bewegt werden 
kann. Der zweite Valvi/er ist ein stark chitinisiertes flaehes Skelettstiick 
yon ebenfalls etwa rhombischem UmriB (Abb. l a  und d; 3a und c). 
Seine dorsalen dutch Chitinleisten versteiften Kanten vereinigen sich 
in dem dorsalen Gelenkkopf (Gk), w/~hrend die vordere Ventralkante 
lest mit dem Basalteil der zweiten inneren, bzw. mittleren Gonapophyse 
bzw. Valvula (Gm IX) verwachsen ist. Die hintere Ecke ist gelenkig 
mit der Basis der hinteren lateralen Gonapophyse bzw. sog. dritten 
Valvula (GIIX) verbunden. Zwei m/~chtige antagonistisehe Muskeln 
greifen an den beiden dorsalen, verst/~rkten Kanten des VMvifers an, 
der eine vet, der andere hinter dem Gelenkkopf. 
Beide haben ihren Ursprung in f/~cherfSrmiger \ ~ ~ / /  
Verbreiterung an jener mi~ehtigen Chitinleiste 
1/~ngs der Vorderkante des IX. Tergums, indem ~ 8gr 
der vordere yon vorn her, der hintere, gr6flere 
yon der hinteren F1/iche derselben und der Innen- 
wandung des IX. Tergmns entspringt. 

Der eigentliche Legestachel (Ovipositor) wird 
yon dem vorderen (G VIII) und dem hinteren Abb. 4. Larvale taschen- 

fSrmige Anlagen der drei 
medianen (GmIX)  Gonapophysenpaar gebildet Paar Gonapophysen Yon 
und liegt im Ruhezustand zwischen dem drit~en, Cicadella hieroglypha SAY 

nach L. ~A~AN 
laterMen Paar (G1 IX) verborgen, das zu schtitzen- (IV. Larvenstadium, Ab- 
den breiteu Seheiden entwickelt ist. Die beiden domens'pitze yon unten, 

schematisch). 
medianen Gonapophysen ( G V I I I  und Gm IX) 
besitzen blattf6rmig komprimierte Querschnitte und sind zu langen 
messer- bzw. breit dolchf6rmigen S/~beln mit verschm/~lerter Basis und 
verjfingten Spitzen ausgezogen (Abb. 1 und 3). 

Die vorderen Gonapophysen (G VIII) legen sich dem mittleren hin- 
teren Paar (Gin IX) mit ihren Innenseiten flach yon augen an, so dab 
dieses im Ruhezustand yon auBen nieht siehtbar ist, da auch die ven- 
tralen Innenr/~nder der vorderen Gonapophysen sich berfihren und in 
ihrer basalen Hglfte sogar durch verfalzte Membranen miteinander ver- 
bunden sind. Die Basis der vorderen Gonapophyse ist in zwei ~ste aus- 
gezogen, die die Reste der Basis des urspriinglichen Hohlrohres dar- 
stellen. Der breitere /iuBere Ast (Ra) ist gelenkartig straff (Syndese) 
mit der ventralen vorderen Eeke des ersten Valvifer (Vf VIII) verbun- 
den (Abb. l c  und 3b), der innere (I~i) dagegen zu einem gebogenen, 
festen Chitinstab (rodlike structure, Rv, ADIo) ausgezogen, der lest mit 
der Vorderkante der vorn blattartig verbreiterten Apophyse (a) des 
IX. Tergums verwachsen ist. S)rODGRASS rechnet diesen blattartigen 
Vorderteil der Apophyse sogar noch zu dem inneren Apophysenast, doch 
ist eine Trennung oder Abgrenzung beider Elemente bei Cicadella nieht 
zu erkennen. Der Chitinstab des Innenastes setzt sich auf der Innen- 
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fliche der Gonapophyse distal fast bis zur Spitze fort und enthalt eine 
nach innen ausgesparte, im Querschnitt pilzfOrmige Fiihrungsrinne, 
die zugleich als elastische Versteifung dient (Abb. l c, 3b und 5). Eine 
einfache, jedoch kiirzere Chitinleiste verst/~rkt auch die Ventralkante 
der Gonapophyse in ihrem basalen Teil, der fliigelartig nach innen um- 
gebogen ist. Die dem Abdomen zugekehrte Dorsalkante der ersten 
Gonapophyse ist messerartig scharf und auf ihrer Augenseite in breitem 
Saum raspelartig geriffelt (Abb. l c), die Ventralkante dagegen nach 

Abb. 5. Querschnit t  dnrch den Legebohrer  
einer Jasside (Oncometopia lateralis) nach 

~E,%DIO 1922, e twas ver~ndert .  

innen umgebogen, membranartig, 
gefaltet und mit der gleichen Kante 
der Gegenseite verfalz~. 

Die mediane Gonapophyse ( Gm IX) 
weist nut einen basalen Arm auf, 
der, wie erw/~hnt, Zest mit der 
schmalen Vorderkante des zweiten 
Valvifer (Vf IX) verwachsen ist (Ab- 
bildung ld  und 3a, c). Er wird yon 
einem starken, elastischen, haken- 
fOrmig nach dorsal aufgcbogenen 
Chitinstab gestiitzt, der dem des 
inneren Astcs der vorderen Gonapo- 
physe (G VIII) weitgehend /£hnelt. 
Er setzt sich a.ls Versteifung distal 
auf der/£uBeren Fliche der Gonapo- 
physe bis fast zu deren Spitze fort 
und bildet eine kriftige nach augen 
vorspringende Ffihrungssehiene aus, 

die das positive Abbild der Ftihrungsrinne der Innenfl~che der vorderen 
Gonapophyse darstellt und im ungestOrten Normalfall in diese eingepagt 
ist (Abb. 5). Dutch diese Verfalzung mittels SehwMbensehwanzfiihrung 
wird ein unbedingt sieheres und abhg, ngiges Glciten der beiden Gonapo- 
physenpaare (Gin IX und G VIII) aufeinander in I~ichtung ihrer ge- 
meinsamen, etwas gebogenen L~ngsaehse garantiert, ihre Trennung 
sowie seitliche Exkursionen dagegen verhindert. Dcm Hinterrand der 
medianen hinteren Gonapophyse sind kurze cranial gerichtete Zghne 
in s/~gef6rmiger Anordnung aufgesetzt, die ihrerseits eine feine Zghne- 
lung aufweisen, so dug ihre Wirkungsweise wohl der moderner Tomaten- 
messer verglichen werden kann. Die AuBenfliehen der hinteren Gonapo- 
physen werden yon zahlreiehen schr~tg yon vorn ventral naeh hinten 
dorsal anni~hernd parallel verlaufenden Grgben und Gi~ngen dureh- 
zogen, die kurz vor den dorsalen S~Lgezi~hnen ausmiinden. Sic dienen 
offenbar der Verteilung und Leitung eines Schmiersekretes, wie READIO 
wohl richtig vermutet. Nut basal sind die beiden inneren hinteren 
Gonapophysen auf der Dorsalseite (lurch gefaltete zarte lVIembranen 
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verbunden, die die Verbindung zum Vestibulum und der 0ffnung des 
Gonoporus am Grunde des Vestibulums herstellen. 

Das hintere, laterale Gonapophysenpaar (GIIX) bildet zwei flaeh 
nach auBen gew61bte ebenfalls langgestreckte, in der Apikalh/~lfte 16ffel- 
f6rmig verbreiterte Klappen mit leicht konkaven Innenfl~chen und breit 
abgerundeten Spitzen, zwischen denen der eigentliche Ovipositor in 
der Ruhe wie in einem Futteral geborgen wird. Entsprechend dieser 
passiven Funktion sind die lateralen Gonapophysen weder mit beson- 
deren Chitinversti~rkungen ausgerfistet noch aktiv beweglich. Ihr dor- 
saler Rand ist mitten durch Membranen mit den Sternalbezirken des 
IX. Segments verbunden, infolgedessen kSrmen sie ventral nur passiv 
etwas auseinandergespreizt werden, damit der Ovipositor aus- und ein- 
geklappt werden kann. Ihre vordere Ecke ist zwar gelenkig mit der 
hinteren Eeke des zweiten Valvifers (VfIX) verbunden, jedoeh nur 
damit dieses roll beweglich bleibt. Sie selbst sind nicht um diese Punkte 
sehwenkbar. 

Ganz ~hnlich wie der Legestachel yon Cicadella sind die wohl aller bis- 
her bekannten Arten und Gattungen der Jassiden (Cicadellidae der 
amerikanischen Autoren) gebaut. Insbesondere READIO hat eine groBe 
Zahl (91 Arten aus 46 Gattungen yon 6 Unterfamilien) untersucht und 
immer die g]eiche Grundkonstruktion gefunden. Abweiehungen und 
Besonderheiten, die sich auch taxonomisch verwerten lassen, konnte 
er nur bei dem mittleren hinteren Gonapophysenpaar (GIn IX), den 
sog. zweiten Valvulae, feststellen. Sie beziehen sich auf die Gr6Be, 
Zahl und Form ihrer Z£hne an der Dorsalkante, den Charakter der 
Spitze und die Zah] und Anordnung der Kani~lchen auf der AuBenfliiehe, 
sowie auf das Vorhandensein oder Fehlen einer unpaaren Chitinbriicke 
(B) zwischen den beiden Gonapophysenhi~lften. Die Bythoscopinen, 
Gyponinen und Cicade]linen (s. Cgcadella, Abb. 1 und 3) besitzen keine 
derartige Chitinbrficke. Ihre zweiten Valvulae (Gm IX) sind bis auf 
die basalen Membranen paarig. Bei den tibrigen Unterfamilien, den 
Jassinen und Typhlocybinen, wird dagegen die rechte und die ]inke 
Gonapophyse (Gin IX) yon einer kr~ftigen, die Dorsalr~nder verbinden- 
den Chitinspange zusammengehalten, die zweite Valvula somit zu einem 
unpaaren, einheitliehen Organ, dessen paariger Ursprung allerdings noch 
auffi~llig genug zu erkennen bleibt (s. Thamnotettix croceus, Abb. 6 
und 7). Im einzelnen sind die Gattungen durch die angedeuteten Merk- 
male gut charakterisierbar. Zwischen den Arten einer Gattung wurde 
zwar die Gr6Be, Zahl und Chitinisation der Z~hne verschieden, ihre 
allgemeine Form und Anordnung aber fibereinstimmend befunden. 
Innerhalb der Arten selbst verhalten sich bei sonst unter Umst/~nden 
groBen F£rbungs- und Herkunftsuntersehieden der Individuen Zahl, 
Form, Gr6Be, Anordnung der Dorsalzi~hne usw. vSllig konstant. Abb. 6 
und 7 zeigt als Gegenbeispiel zu Cicadella die Verhifltnisse bei Thamno- 

Z. f. ~ Io rpho l .  u.  Oko] .  d. T i e r e .  Bd .  38. 36  
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tettix croceus H. S. mit unpa~rer Chitinbrficke und ~nders~rtiger Dorsul- 
bezahnung der hinteren inneren Gonapophysen bei sonst gleichem Auf- 
b~u des Legeupp~r~tes. 

b) Funktion des Legeapparates (Eiablage) : 
a) Thamnotettix croceus H . S . :  Weniger ~usfiihrlich ~ls fiber die 

morphologisch-~n~tomischen Verh£1tnisse sind die bisher vorliegenden 

v~ 

5'/nz~ 
Abb. 6, Abclome~spttze von Thamnotettix croceus IX. S. ~. Ovipositor zu einem Drittel 

~usgeschwcnkt. 

Angaben fiber die Funktion des Jassidenleges/ibels. Es gelang mir mit 
Hilfe des yore Stativ abgenommenen Binokulars ( - -  das ich fernglas- 
artig selbst in den Hi~nden hielt --),  die Eiablage mit sehw~cheren 
bis mittleren VergrSBerungen an in kleineren Zuchtgl~sern gehultenen 
Weibchen yon Cicadella viridis L., Thamnotettix croceus H. S., Euscelis 
brevipennis Kbm und Strongylocephalus agrestis FALL eingehender zu 
verfolgen. Als typisches Beispiel fiir die Funktionsweise des Jassiden- 
legesi~bels sei die yon Thamnotettix croceus H. S. etwas eingehender be- 
handelt, well hierbei die Eier in Grasbl/~tter abgelegt werden und so 
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nieht nur das Einbohren des Ovipositors yon aul~en, sondern auch 
seine Arbeit im Bla~tgewebe und das Einschieben des Eies in die aus- 
gebohrte Eikammer von unten durchscheinend zu beobachten war. 

i 
Abb. 7. Ovlposi~or yon T h a m n o t e t t i x  croceus  H. S. a Die iiul]eren GonapoPh:y~sen (G V I I I )  
isoliert, yon  vent ra l ,  rechts  die l inke t t~l i te  des Pygofers  ( IX.  Tergums)  mi t  der  den inneren 
Ast  tier l inken Gonapophyse  t r a ge nde n  Apophyse  (a). b Die dutch  die Chitinbrttcke (B) 

u n p a a r  gewordenen  med ianen  Gonapophysen  (Gin IX) ,  yon  innen. 

Das ablegebereite Weibehen, das meist schon an dem bedeutend 
angeschwollenen Abdomen zu erkennen ist, sitzt bei der Ablage auf- 
recht an einem Grasblatt, seltener mit  nach unten gew~ndtem Kopfe. 

36* 
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Die Vorbereitungen zur Eiablage beginnen mit dem Aufheben des 
Abdomens ans der zur Unter]age parallelen Steltung (Abb. 8a) in 
schr£gem Winkel nach hinten und oben, wobei der ganze KOrper zu- 
n~chst gestreekt bleibt und sich gewissermal3en nut um die Kopfspitze 

Abb.  8. Schema t i s che  Skizzen t ier  w ieh t ig s t en  P h a s e n  be im  E i n b o h r e n  des Ovipos i to rs  
tier J a s s i d e n  (Thamnotettix) in  das  P f lanzengewebe .  Xul]ere G o n a p o p h y s e n  ( G V I I I )  
weifl, innere  (Gin IX)  sohwarz ,  l a t e ra le  Sehe iden  (G1 I X )  sehraf f ier t .  E r l g u t e r n n g e n  im 

Tex t .  

dreht und abspreizt. In dieser Lage setzen dann bald krampfartig zit- 
ternde Bewegungen der Legeseheide (GIlX) ein, deren Hinterenden 
ein wenig abgehoben werden. Zugleieh beginnt die Abdomenspitze sieh 
naeh ventral zu kriimmen, wodurch das rein passive Abheben der Lege- 
scheide bedingt sein diirfte. Nun wird aueh der Legestaehel ( G V I I I  
und G IX) unter ruckartigen, fast konvulsivisehen Bewegungen tier ge- 
samten Genitalregion ausgekl~ppt (Abb. 8b). Man sieht deutlich, wie 
dabei zun£ehst der Widerstand der beiden Legescheidenh/~lften (G1 IX) 
zu fiberwinden ist und erst danach das Ausschwenken schnell and 
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reibungslos vonstatten geht, bis der gekr/immte Legesi~bel etw~ einen 
Winkel yon 80 ° zur Abdomenspitze bildet, die ihrerseits nun immer 
kr/iftiger nach unten zum Blatt hin gebeugt wird und sehlieBlieh fast 
reehtwinklig vom fibrigen Abdomen ~bgekniekt die Unterlage fast be- 
rfihrt (Abb. 8b und e). Das Ausklappen des Leges~bels wird dureh die 
Kontraktion des yore VIII.  Tergum entspringenden Muskelpaares der 
ersten VMviferen (Vf VIII) bewirkt (Abb. 2), indem sie die vorderen 
ventrMen Eeken der Valviferen und damit die ~uBeren basMen J(ste 
der vorderen Gonapophysen naeh dorsal und hinten zieht und somit 
die distMen Spitzen derselben vom KSrper abgehoben werden. W~hrend 
die inneren Gonapophysen (Gin IX) infolge ihrer VerfMzung mit den 
/~uBeren (GVII I )  mittels SehwMbensehw~nzfiihrung dieser Bewegung 
zw~ngsl/iufig und ohne Eigenbewegung folgen, setzt ihr die feste Ver- 
bindung der inneren ~ste der vorderen Gonapophysen mit dem ven- 
tralen Stfitzfortsatz des IX. Tergums einen "federnden Widerstand ent- 
gegen, der ~uf der Elastizit£t des gekrfimmten Chitinstabes beruht, der 
die inneren Gonapophysen durehzieht (Abb. 6 und 7). Dieser Wider- 
stand ist es auch, der das Einklappen des Ovipositors zwischen die Lege- 
seheiden (G1 IX) naeh der Eiablage oder nach vergebliehen Einbohr- 
versuehen bewirkt, wenn die Kontraktion des Ausschwenkmuskels 
nachli~Bt. Ein Muskel zum aktiven Einsehwenken des Legestachels, 
d. h. zur Zuriickdrehung der ersten VMviferen in die Ausgangslage fehlt~ 
(vgl. Abb. 2). Im Gegensatz zu dem unter deutlich kontraktilen Be- 
wegungen des Legebohrergrundes erfolgenden Aussehwenken des Ovi- 
positors verlauft das Einschwenken auch stets sehr rasch und ~hnelt 
dem Einsehnappen eines Tasehenmessers. Vielleieht hilft dabei auch 
die Geradestreckung des Abdomens mit. 

Ist der Leges/~bel unter bogenf6rmiger Kriimmung des Abdomens 
ausgefahren, so beginnt das Weibchen mit seiner Spitze die Blattfli~che 
zu betasten. Es ist nieht mit Sieherheit festzustellen, ob dabei die Spitze 
nur ffihlend aufgesetzt oder schon probeweise etwa eingestoehen wird. 
Meist sieht es so aus, als miisse erst ein gfinstiger Einstiehpunkt, ge- 
wissermaBen ein Widerl~ger ffir die Stachelspitze gefunden werden. 
Diese t~stende Suchbewegung erfolgt nieht etwa mit dem gegeniiber 
dem Abdomen bewegten Legebohrer, sondern stets mit dem ganzen 
in seiner Basis bewegten Abdomen, wi~hrend die Spitze und der Ovi- 
positor mehr oder weIfiger starr in der besehriebenen Haltung verharren. 
Das Suchen der Einstiehstelle wird oft minutenlang fortgesetzt, h£ufig 
auch unterbroehen, wobei der Legesi~bel meist eingeklappt und das 
Abdomen wieder gestreekt wird. )/[anehma] verl~St auch das Tier den 
ersten Platz und probiert an einer neuen Stelle welter. Wird endlich 
ein geeigneter Einstiehpunkt gefunden, so f~llt ~uf, dab nun im ganzen 
gesehen der Ovipositor etwas fiber die Senkrechte (zur Unterlage !) hinaus 
kopfw~rts gedreht ist, was durch seine Kriimmung bedingt und wohl 
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notwendig ist, d~mit die Spitze selbst genau senkrecht auf das Blurt 
zu stehcn kommt (Abb. 8c). 

Der erste Einstich in das oberste Pfl~nzengewebe erfolgt wahrschein- 
lich noch dutch die Spitzen beider Gonapophysenpaare (G VII I  und 
Gin IX) gemeinsum und gleichzeitig untcr dem Druek des Abdomens. 
Dann aber konnte ich stets - -  ~uch bci mehreren versenkt ablegenden 
Fulgoroiden - -  einwandfrei beobachten, wie im V~rlauf des weiteren Ein- 
bohrens die vorderen ~ugeren Gonapophysen (G VIII) unbewegt blieben, 
wghrend das hintere mediane Paar (Gin IX) zwisehen ihnen gleitend 
in schnellem Wechsel vorgestoBen und zurfickgezogen wurde. Erst in 
dem MaBe, wie die inneren Gonapophysen stechend und sggend in das 
Pflanzengewebe vordringen, werden die guBeren (G VIII) ohne eigene 
Bewegnng, allein durch den Druck des gesamten Abdomens passiv 
nachgeschoben und in die Wunde gestoBen (Abb. 8d--g),  so dab die 
inneren gestfitzt yon ihnen immer welter und tiefer eindringen k6nnen. 
Die beiden inneren Gongpophysen (Gm IX) werden dabei gleichzeitig 
bewegt, was ja bei den meisten Jassidae schon durch die unpaare Chitin- 
briicke bedingt, aber auch bei den Cieadellidae, z. B. bei Cicadella viridis, 
die eine solehe noeh nicht aufweisen, der Fall ist. Da die auBeren Gonapo- 
physen beim Einbohren nicht aktiv mitarbeiten, wozu ihnen eine ent- 
sprechende Muskulatur fehlt, sondern lediglich dureh den Druek des 
gesamten Abdomens allmghlich in den yon den inneren Legebohrern 
gesagten Schlitz passiv nachgedrfickt werden, ist aueh bei ihnen eine 
alternierende Funktion ausgesehlossen und aueh in der Tat  nicht fest- 
zustellen. Dagegen beschreibt MAI~I~ATT das wechselweise VorstoBen 
der £ul~eren Gonapophysen vor dem NachstoB der inneren bei Megaci- 
cada septemdecim, die mit ihrem kr~ftigen Legebohrer in die Rinde von 
Zweigen (insbesondere Eiche und Hickory) oder verholzenden Kr~Lutern 
zweikammerige flaschenfSrmige HShlungen stSBt und darin die Eier 
in zweireihigen Gelegen absetzt. Ich hatte bisher keine Gelegenheit, 
Cieadiden bei der Eiablage zu beobachten. Jedoeh l~Bt der ebenfalls 
yon S~O:DGI~ASS besehriebeme, vom normalen Stichs~getypus in vieler 
Beziehung abweichende Bau des Ovipositors (und des Vestibulums), 
some seine reichere Ausrfistung mit Muskeln, eine solche andersartige 
Funktion nicht g~nz unw~hrscheinlich erscheinen, besonders wenn man 
die I-Igrte des zu be~rbeitenden Materials beriieksichtigt. 

Bei den Jassiden und auch bei allen ~Lhnlich gebauten und funktio- 
nierenden Leges~beln der Fulgoroiden bilden jedenfalls die £ul~eren 
Gonapophysen nur die starre ~fihrungsschiene ffir die inneren, die Mlein 
den Stichkanal auss&gen. Ihr  Antrieb erfolgt fiber die zweiten Valvi- 
feren (Vf IX), die durch die iederseits an ihrem Vorder- nnd Hinter- 
ende ~ngreifenden antagonistiseh wirkenden beiden Muskeln (Abb. 2) 
hebelartig um das yon deln Zapfen ihrer dorsalen K~nte und dem Fort- 
satz des IX. Tergums gebildete Gelenk bewegt werden (vgl. Abb. I, 3, 
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6, 7). Die Bewegung der basalen Teile der inneren Gonapophysen und 
der zweiten Valviferen, die beim Vorstoft zwischen den ersten Valvi- 
feren sichtbar werden, ist im Leben deutlich zu beobachten und in Abb. 8 d 
und f grob schematisch wiedergegeben. Selbstverstandlich effolgt 
w~hrend des fortgesetzten Vorstof3ens und Znrfickziehens der inneren 
Gonapophysen das allm~thliche Nachdrficken der ~ufteren in kleineren 
Intervallen und in kiirzeren zeitlichen sowie r~tumiichen Abst~tnden, 
als es sich in der Skizze darstellen lie•, gleichsam gleitend und in un- 
unterbroehener Folge fortschreitend. Wie weit die inneren Gonapophysen 
jeweils etwa vorgesto6en werden, zeigt die Abb. 6 yon Thamnotettix 
croceus; dabei diirfte allerdings die Spreizung der beiden inneren Gonapo- 
physen ein durch die Einbettung bedingtes Artefakt darstellen. Die 
Neigung der zweiten Valviferen gegeniiber den ersten nnd den ven- 
tralen Apophysen des IX. Tergums ist dabe~ deutlich zu erkennen. In 
der Ruhelage iiberragen die Spitzen der inneren Gonapophysen die 
der ~tnBeren nicht, sondern decken sich mit ihnen. Die zweiten Valvi- 
feren sind dann vSllig unter den ersten und den schaufelfSrmigen vor- 
deren Apophysen des IX. Tergums (a) geborgen, denen sie yon innen 
flaeh mehr oder weniger anliegen, besonders in den vorderen Teilen, da 
sich die Verfalzung der Chitinst~be beider Gonapophysen bis zu ihren 
basalen Verwaehsungsstellen mit den zweiten Valviferen, bzw. den 
Apophysen des IX. Tergnms fortsetzt und so auch die gleitende Vet- 
bindung der ersten auf den letzteren sichert (Abb. 1 d und 3a). Abb. 1 a 
zeigt bei Cicadella die inneren Gonapophysen im Beginn des Vorsto~es. 
Die Vorderenden der zweiten Valviferen sind noch zum Teil yon den 
ersten nnd den Apophysen (a) verdeckt. 

Im gleichen Tempo mit dem lebhaften I-Iin- und Hergleiten der 
inneren Gonapophysen und der sie treibenden zweiten Valviferen ist 
im Leben ein leichtes Anf- und Abwippen, bzw. Vor- und Zur(ickziehen 
der Spitzen der Legestachelscheiden (G1 IX) zu beobachten. Es beruht auf  
der gelenkigen Verbindung derselben mit den Hinterenden der zweiten 
Valviferen und erfolgt rein passiv durch die Bewegung der letzteren, 
indem nitmlich der Vorsto6 der inneren Gonapophysen durch das Zu- 
riickziehen (nach oben!) der hinteren Ecken der zweiten Valviferen be- 
wirkt, und dadurch zwangsl~ufig zugleich ein nach dorsal gerichteter 
Druck auf die vorderen Enden der lateralen Gonapophysen (G1 IX) aus- 
getibt wird, mithin ihre distalen Enden yore KSrper abgespreizt werden, 
und indem umgekehrt die Retraktion der inneren Gonapophysen durch 
die Zurtickziehung der vorderen Ecken der zweiten Valviferen zugleich 
einen ventral wirkenden Zug auf die Scheidenbasis hervorruft, so da~ 
ihre Spitzen sich der Abdomenspitze wieder enger anlegen. Die lateralen 
Gonapophysen drehen sich also schaukelartig ein wenig um ihre Mitte, 
die, wie wir oben sahen, mit den vent}alen Teilen des IX. Segments 
leicht verwa.chsen ist. Ihre Bewegungen sind Abbild und Mal~ der 
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Bewegungen der zweiten Valviferen und damit der inneren Gonapo- 
physen, was im Leben deutlieh zu erkennen ist. 

In kurzer Zeit (etwa 1/2--1 Min.) dringt unter der rastlosen Arbeit 
der inneren Gonapophysen und dem fortgesetzten Naehdriieken der 
gugeren dutch das Abdomen der Legebohrer immer tiefer und sehlieg- 
lieh bis znr Basis in das Pflanzengewebe ein, wobei das anfangs ge- 
kriimmte Abdomen sieh Mlm~ihlieh streekt und zuletzt sogar naeh unten 
durehgebogen und mit der Basis der Legeapparatur eng der Unterlage 
angepregt wird, so daft sich seine Spitze steil aufriehtet und vom Blatt 
weg naeh auBen wendet (Abb. 8e--h).  Dabei wird der Legesgbel im 
Verlaufe seines Eindringens seitlieh immer mehr und mehr abgebogen, 
bzw. das Abdomen naeh links oder reehts geneigt. Dies VsrhMten ist 
dureh die geringe Mgehtigkeit des Grasblattes bedingt und bei Thamno- 
tettix croceus besonders auff~llig. Wtirde namlieh hier der Legesabel 
genau in der SagittMebene der Grasblattoberflaehe eingestoBen, wie bei 
anderen Formen, die ihre Eier in diekere Gewebesehiehten ver~enken 
z. B. Liburnia, aueh Cicadella u, a., so mtigte er ja auf der Unterseite 
bald wieder hera uskommen und seinen Zweek verfehlen. So wird da- 
gegen das Gewebe nur parallel zur Oberfl/~ehe aufgesehlitzt. 

Jedoeh liegt der Legebohrer im Endstadium seiner Arbeit und somit 
der Gewebesehlitz aueh nieht horizontal, d. h. quer zur L~ngsaehse des 
Blattes und des Weibehens, wie zunaehst zu erwarten wars, sondern 
annghernd parallel mit ihr und zwar mehr noeh, als ss in Abb. 8h zum 
Ausdruek kommt. Diese auf den ersten Bliek und in Anbetraeht der 
senkreehten SteUung des OVipositors bei Beginn des Bohraktes ver- 
wunderliche Tatsaehe erkl/~rt sieh zwanglos aus der Konstruktion und 
Wirkungsweise der inneren Gonapophysen. Sehon ihre naeh ventral 
konvex gebogene Form bedingt natiirtieh beim Einstieh ein Ausweichen 
der Spitzs naeh hinten unten, also znr Langsaehse bin. Wahrend a b e t  
die Spitze nur beim VorstoB wirksam wird, wobei sie zweifellos den 
st~rksten Widerstand zu ~iberwinden hat ( - -  Protraktoren der zweiten 
Valviferen infolgedessen n~ehtiger als die l~etraktoren - - )  sehlitzt die 
eraniM gsriehtete Bezahnung ihrer messerseharfen DorsMkanten ins- 
besondere beim Zuriiekziehen den EinstiehkanM immer mehr auf der 
der Blattoberfl~chs, bzw. dem Tier zugewandten, inneren bzw. hintsren 
Seite auf, so dab er auf dieser schlieBlieh zur Eikammer erweitert und 
seine I~iehtung zugleieh der L~ngsaehse gen/~hert wird. Zweifellos spielt 
auch hierbei die Elastizit/~t der spirMig naeh hinten aufgebogenen stab- 
f6rmigen Chitinversteifungen eine grote Rolle; denn es ist ja ohne wei- 
fetes anzunehmen, dab die ihnen entgegenwirkende Kontraktion der 
Muskeln der ersten VMviferen im Augenblick des Einstiehs naehl£Bt, 
da sis lediglieh das Aussehwenken des Legesabels in die Arbeitsstellung 
zu besorgen haben. Infolgedessen mug sieh der Druek der Chitinstabe 
in der Weise auswirken, dab er den Legebobrer an das Abdomen heran- 
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zuklappen, ihn also bei seiner S£gearbeit im Gewebe st~ndig naeh hinten, 
mithin in die L~ngsachse yon Blatt und Abdomen zu bringen sucht. 
So erkl£rt sich die ann£hernd parallel zur Lgngsachse geriehtete Lage 
der Eier im Blatt (Abb. 10). 

~ber die Lage der Legesgbel im Gewebe, ihre Stellung zueinander, 
die Tiefe des Eindringens usw. wird das Tier zweifellos dureh eine reiehe 
Ausriistung der gesamten Legeapparatnr mit Sinnesorganen (Borsten, 
Kuppeln, Membranen usw.) orientiert, die noeh nicht n~her studiert 
ist und die auch ich leider nieht eingehender untersuchen konnte. Be- 
sonders auffAllig ist ein kleines, rundes, etwas vorgewSlbtes Feld yon 
Sinnesborsten (Sf), das ieh unmittelbar oberhalb des dorsalen Gelenk- 
zapfens des zweiten Valvifers auf seiner ~ul~eren, der breiten Apophyse 
des IX. Tergums zugewandten Seite immer wieder bei allen mit s~bel- 
fSrmigen Legebohrern ausgeriisteten Formen entdecken konnte (Abb. 1 d, 
3a undc).  Zweifellos beriihren die Sinnesbo~sten bei bestimmten Stel- 
lungen des zweiten Valvifers die Ventralkante der Apophyse des IX. Ter- 
gums. Vielleicht wird auf diesem Wege das Zusammenspiel des inneren 
und &u~eren Gonapophysenpaares beim Bohrakt reguliert. 

Mit der Versenkung des Legebohrers und der damit verbundenen 
gleichzeitigen Einschneidung der Eikammer in das Pflanzengewebe 
ist jedoch zun&chst erst die Voraussetzung fiir die eigentliche Eiablage 
geschaffen. Nur BAnDCF hat sich bei der Betrachtung der feineren 
Chitinauskleidung der Legesgbel yon Draeculace~hala eine allerdings 
rein theoretisehe Vorstellung yon der Eiabl~ge im engeren Sinne gebiIdet. 
Er wies darauf hin, dab die Gonapophysen eine doppelte Funktion zu 
erfiillen haben, einmal n~mlich die Anlage der Eikammer im Pflanzen- 
gewebe, zum anderen das Aussehieben des Eies und seine Einpassung 
in diese vorgebohrte HShlung. Zur ersteren besitzen ihre Aul3enseiten 
und vor allem die Dorsalkanten tier inneren Gon~pophysen eine Be- 
waffnung mit Zghnen, Raspeln und anderen harten geschgrften Chitin- 
skulpturen. Dagegen sind die Innenseiten der Gonapophysen yon wei- 
eherem, elastisehen Chitin ausgeldeidet, das frei yon Chitinz~hnen usw. 
ist, so da~ das diinne und empfindliche Chorion des Eies beim Durch- 
gleiten nieht verletzt werden kann. Aueh wirken die von mehr oder 
weniger degenerierendem Gewebe erftillten Innenr~ume und eventuell 
besonders ausgesparte Hohlr/~ume im Chitin als naehgiebige Puffer. 
:BALDIYF kommt auf Grund der Beurteilung aller dieser an sieh riehtig 
beobachteten Strukturen zu dem SchluB, das Ei miisse den eingestol~enen 
Legebohrer l&ngs seiner konkaven Dorsalkante, welche im wesentlichen 
von den inneren Gonapophysen dargestellt wird, verlassen, indem es 
etwas schr~g in den ges~gten Hohlraum nach hinten ausgeschert werde. 
Diese Vorstellung mul~ jedoeh schon auf Grund der bisher gesehflderten 
Wirkungsweise des Ovipositors beim Auss/igen der Eikammer falseh 
erseheinen; denn, wie wir sahen, entsteht diese durch die Arbeit der 
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dorsalen S/~gekanten der inneren Gonapophysen auf der riiekwgrtigen, 
dem Tier zugewandten Seite des Einstichkanals und liegt demnaeh bei 
Beendigung des Bohraktes vor dem, d. h. ventral vom Leges/tbel, indem 
dieser immer noeh der  naeh dorsal gewandten Rinne angepregt liegt. 
Augerdem wiirde ja die unpaare Chitinbriieke der inneren Gonapo- 
physen bei den meisten Jassiden das Ausstogen des Eis 1/ings der DorsM- 
kante sehr behindern. Bei den tibrigen Zikadenfamilien sind dariiber 
hinaus, soviel sei hier vorweggenommen, die Dorsalkanten der inneren 
Gonapophysen sogar fast in ihrer ganzen L/inge lest verwachsen, so 
dal] das Ei hier unmSglieh nach augen entlassen warden kann. Naeh 
all dem ist also durehaus zu erwarten, daI~ das Ei aueh bei den primitiven 
Jassiden (Cieadellidae usw.) mehr auf der ventralen konvexen Seite 
und an der Spitze des Leges/ibels in die Eikammer gesehoben wird. 

Diese Vermutung besti~tigte sieh bei der Beobaehtung der Eiablage 
von Thamnotettix croceus, bei der ieh das Eingleiten des Eies yon der 
Unterseite des durehseheinenden Grasblattes sehr gut beobaehten konnte. 
In Abb. 9 ist der Vorgang etwas schematiseh naeh meinen Beobaeh- 
tungsskizzen dargestellt, wobei das hinter dem Blatt vom Besehauer 
abgewandt sitzende Weibehen nieht mit angedeutet ist. Der tier ein- 
gebohrte Ovipositor sehimmert deutlieh dureh das Blattgewebe dureh (a). 
Bald erseheint basal an seiner konvexen vorderen Kante der hintere 
Eipol (b), und nun gleitet das Ei Mlm~hlieh aber pausenlos l~ngs dieser 
Ventralkante, d. h. zwisehen den Ventralr/~ndern der vorderen Gonapo- 
physen entlang in die Eikammer hinein (e). Der Ovipositor bleibt dabei 
ziemlieh ruhig, w~hrend das ganze Abdomen, besonders in den Genital- 
segmenten, yon deutlieh pumpenden pressenden Kontraktionen er- 
sehiittert wird. Liegt das Ei sehlieglieh in seiner ganzen L~nge vor dem 
Legestaehel (d), so wird dieser dann ziemlieh raseh zuriiekgezogen (e 
und f) und dann wieder eingeklappt, wobei nat/irlieh das Abdomen die 
gleiehe kriimmende Bewegung ausfiihrt wie beim Einstieh, nut in rfiek- 
laufender Folge. Zweifellos spielen bei der Ausleitung des Eies die in 
ihren basalen H/ilften naeh innen eingesehlagenen verbreiterten, in der 
I%uhelage gefMteten und miteinander verfMzten ventralen R/£nder der 
vorderen Gonapophysen (G VIII) eine fiihrende golle (Abb. 5). Bei der 
Lebendbeobaehtung sind sie infolge ihrer zarten, membranartig dtinnen 
nnd unpigmentierten Beschaffenheit nicht zu erkennen, mindestens 
nieht dutch das Pflanzengewebe hindureh. Wahrend" sie bei der Deu- 
tung BALDVFS g/~nzlich fiberfliissig erseheinen miissen, werden sie in 
Wirkliehkeit dureh das basal zwisehen den inneren nnd/iugeren Gonapo- 
physen sieh herausdr/~ngende Ei gedehnt, naeh anBen (ventrM) entf~ltet 
und vorgewNbt and haben offenbar die Aufgabe, das Ei zu umspannen 
und zu sehtitzen und in die vorgebohrte Eikammer hineinzuleiten. 
Ich mSehte n/imlieh annehmen, dab die Weite der Eikammer, besonders 
naeh den Seiten hin nieht vom Ovipositor gesehaffen wird, weil ibm zu 
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~eitlichen Exkursionen die Bewegliehkeit und die Muskulatur fehlt. 
Auch die seitliche Spreizung der vorderen Gonapophysen zur Aus- 
weitung des ges~tgten Schlitzes erscheint mir unglaubhMt. Einen yon 
S~¢ODGnASS bei Amblydisca gigas zwischen der vorderen Apophyse des 

Jill 

lll l 
(I e f 

Abb.  9. Schematisehe Bilder yon der eigentl ichen Eiablage bei T h a m n o t e t t i x  eroceus 1=t. S .  
Erl~uterungen  im Text .  

IX. Tergums und dem inneren Ast der vorderen Gonapophyse ange- 
gebenen kurzen, dicken Muskel, der eventuell daftir in Frage k~me, 
konnte ich bei keiner yon mir untersucIiten Form auffinden. [S~oI)- 
G ~ s s  vermutet  in ihm den Ant~gonisten (Retraktor) zum Ausschwenk- 
muskel (Protraktor) der vorderen Gonapophyse, was meines Erachtens 
auch unwahrscheinlich ist.] Da der Ovipositor durch die s/igende Wir- 
kung der inneren Gonapophysen die Eikammer also vorwiegend in der 
Medianebene nur schlitzfSrmig ausschneidet, seitlich aber durch das 
NachstoBen der vorderen Gonapophysen nur unwesentlich erweitert, 
glaube ieh deshalb eher, dab das Ei sich in dieser Richtung seinen Weg 
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selbst bahnen mug, indem es einfach yon den Kontraktionen der Vagin~ 
(Uterus) vorangetrieben wird. Wenn such das dutch den Legebohrer 
zerschnittene Pflanzengewebe ibm nnr einen relativ geringen Wider- 

stand entgegensetzen dfirfte, so mSgen doch die 
fiber ihm ausgespannten ventralen Randmem- 
branen der vorderen Gonapophysen dabei einer- 
seits ein etwaiges Platzen verhindern und an- 
dererseits durch ihre begrenzte Dehtmngsf/thig- 
keit den yon der Basis her wirkenden Druek 
auf die Eispitze (morphologiseh: den hinteren 
Pol des Eies) zu leiten, die ja weiter vordringen 
soil. Wie eng sich das pflanzliehe Gewebe um 
das versenkte Ei legt, wird beim Herausprg- 
parieren desselben deutlieh. Bei der geringsten 
Verletzung des Eies drfickt der auf ihm lastende 
Turgot der umgebenden Pflanzenzellen den ge- 
samten Inhalt, fast explosionsartig heraus. Nine 
Verletzung des Eies dureh den Legestaehel ist 
unmSglich, da sich die Chitinziihne usw. nur 
auf den Aul3enseiten und Dorsalr£ndern der 
Gonapophysen befinden, wghrend die Innen- 
seiten nnd VentrMrgnder stumpf und welch 
sind, mit  Ansnahme der ebenfalls bewaffneten 
aller£uGersten Spitzenteile, mit  denen abet das 
Ei nieht in Berfihrung kommen kann, da sie 
naeh hinten gebogen sind, die Eispitze (hinterer 
Pol!) abet in der Endlage stets etwas naeh 
vorn yon der Legestachelspitze abgespreitzt ist, 
weil das Ei ja hier nicht mehr yon den ven- 
tralen Leitfalten der vorderen Gonapophysen 
mehr oder weiliger zwisehen die Gonapophysen 
gezwungen wird, sondern nach aul3en bin aus 
ihnen hervortri£t. So ist zusammenfassend fest- 

abb. 10. Gelege yon zustellen, dab die Dorsalkante des Legesgbels 
Thamnotettix croceus K .  S. 
in einer Grasblattspreite. dureh die s~gend schneidende Funktion der 

inneren Gonapophysen einen medianen Schlitz 
in das Pflanzengewebe herstellt, in den das Ei mit  dem Hinterende 
voran durch die ventrale, von den h~utigen l~a.ndfalten der vorderen 
Gonapophysen zu einem Rohr erg~nzte t~inne eingepreGt wird. 

Nach der Ablage des ersten Eies rtiekt das Thamnotettix-Weibchen 
sin kleines Stfick am Blatt  empor und beginnt mit der Ablage des 
n/~ehsten, dem weitere nach oben zu folgen (Abb. 10), so da[~ reihenfSrmige 
Gelege etwas sehr/ig zur L£ngsaehse in das B]attgewebe versenkter 
Eier entstehen. NormMerweise umfassen die Gelege 4 bis 7 Eier, seltener 
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bis zu 10 (nach Zuchten an gro~en Btilten yon Poa und Dactylis!). In  
kleineren Zuehtgef£~en, wo sieh die Tiere gegenseitig oft stSren, sind 
unvollst/~ndige Gelege von 1 bis 3 Eiern h~ufiger. Auf derartige St6- 
rungen mul~ auch die yon der Einzelreihe ab- 
weichende Form des Geleges zuriiekzufiihren 
sein, in dem noeh einzelne Eier neben der 
Hauptreihe liegen. Fast stets erfolgt der Ein- 
stich neben der Hauptrippe des Grasblattes, 
so dab die Eier unter bzw. fiber dieser liegen, 
nur bei sehr breiten Grasblgttern finden sich 
auch Gelege unter seitlichen Rippen. Offenbar 
bieten die Blattrippen besonders giinstige An- 
satzstellen fiir den Legebohrer. - -  Ieh beob- 
achtete in meinen Zuchten Eiablagen der als 
Imago iiberwinternden Thamnotettix crdceus- 
Weibchen Ende April und Anfang Mai, ein- 
zelne Weibchen lebten bis Ende Juni. Die ersten 
Larven schlfipften Anfang Juni (9.6.). 

fl) Weitere Jassiden: Entsprechend dem ein- 
heitlichen Grundplan im Bau ihrer Legeapparate 
verl~uft die Eiablage wohl bei allen Jassiden 
nach im Prinzip /thnlichem Modus wie bei 
Thamnotettix croceus. Uber kleinere Abwei- 
chungen und Besonderheiten der yon mir weiter- 
hin untersuehten europ/~isehen Arten, sowie die 
interessanteren F~tlle der vorwiegend amerikani- 
schen Literatur, sei hier anhangsweise berichtet. 

Die Eiablage yon Cicadella viridis L. erfolgt 
vorwiegend in die basalen Stenge]teile yon 
Juncus (bes. fili]ormis) und Scirpus, vielfaeh 
sogar dutch die basale Blattscheide hi~durch. Abb. lio 
Die Mechanik der Eiablage £hne]t in groben Eigelege yon Cieadella 

vlridis L.,  in e inem Binsen- 
Ziigen - -  wie die aller noeh zu schildernden stengel. (Vordere Wand des- 
J a s s i d e n -  der oben beschriebenen yon Tham- selben ausgeschnitten und 

das lose wei•e Markgewebe 
notettix croceus. Die Abdomenspitze wird dabei entfernt.) 
anfangs als Stiitze und Widerlager auf den 
Stengel aufgesetzt, der Legestachel ebenfalls seitlieh etwas abge- 
knickt, so dab die Eier der Innenwand des rShrenf5rmigen Juncus- 
stengels mehr oder weniger eng anliegen und nur selten median 
in den Markraum hineinh~ngen. Wie bei Thamnotettix werden auch 
bei Cicadella viridis die Eier in Gelegeform abgesetzt, jedoeh wird 
nicht wie bei diesem jedes Ei einzeln in einem engeren oder weiteren 
Abstand vom vorangehenden eingesenkt, sondern der Leges~,bel immer 
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wieder unmittelbar fiber dem zuletzt abgesetzten Ei eingebohrt, 
wobei er auch nicht jedesmal wieder eingeklappt, seine Spitze viel- 
mehr gar nicht vSllig aus dem Gewebe gezogen wird. So entsteht 
schliel]lich ein einziger, schmaler, bis 1/2 cm langer Schlitz, in dem die 
Eier zu einem etwas f/~cherfSrmigen Paket iibereinander geschichtet 
sind (Abb. I1). Ihre Vorderenden sind schr/ig in dem aufgeschlitzten 

festen, griinen Rindengewebe des Stengels meis~ unter einem der starken 
Gef/igstr/inge eingeklemmt, w/£hrend der fibrige Teil zwischen dem weilJ- 
lichen, loseren Ffillgewebe des zentralen Markraumes und der Wandung 
steckt (Abb. 11). Die Zahl der Eier pro Gelege betrug in meinen 
Zuchten: 2ma.1 2, 5real 3, 3mal 4, 8real 5, 6real 6, 2ram 7, lmal 10. 

Ffinfer- und Sechsergelege waren also am h/tufigsten; es ist jedoch 
fraglich, ob im Freien die Verh/~ltnisse ebenso sind. Dariiber werden 
noch unver6ffentliehte Untersuchungen yon A. RAt- AufsehluB geben, 
die sieh eingehend mit der Fortpflanzungsbiologie yon Cicadella viridis 
besch~Lftigen. Ieh beobaehtete die Ablage vereinzelter Eier aueh in 
Tri/olium-Stengel in einem Zuehtglas, das aulJerdem jedoeh keine 
Juncus- oder Scirpus-Stengel enthielt, so dal3 es sich vielleieht um Not- 
ablagen handeln k6nnte. Im Handbueh der Pflanzenkrankheiten (Sol~- 
AUER, Bd.'V) zitiert Sc~ILD~ die Angabe MALKOWS, wonach in B u t  
garien im Herbst die Triebe yon Obstb/~umen (Apfel, Birne, Zwetsehe) 
und Weiden und Pappeln mit Gelegen yon 7--10 Eiern belegt werden. - -  
Die Hauptm_asse der Eier iiberwintert normgterweise. Da jedoeh die 
Eiablage sehon im Sp/itsommer beginnt, kommt ein groger Tell auch 
schon im Herbst zur Entwicklung und liefert eine zweite Generation, 
die jedoeh wohl meist im Larvenstadium der K~lte zum Opfer f/£11t, 
mindestens aber wohl nicht zur Fortpflanzung kommt. 

Naeh der eingehenden Beschreibung L. HAOK~A~-s versenkt die 
amerikanisehe Cicadella hierogly~gha SAY. ihre Eier einzeln oder in f/£eher- 
f6rmigen Gelegen bis zu 25 Stiiek unmittelbar unter die obere Epi- 
dermis yon jungen Weiden- (Salix longi/olia und amygdaloides) und 
Pappelbt&ttern (Populus moni~i]era) gleich naeh ihrer Entfa, ltung, so 
dal~ diese rich bei weiterem Wachstum mehr oder weniger tiitenf6rmig 
aufrollerr (Abb. 12). Der Ablagemodus ~Lhnelt weitgehend dem yon 
Thamnotettix croceus beschriebenen. Der Legebohrer wird naeh Ablage 
jedes einzelnen Eies zun/~chst v611ig herausgezogen und eingeklappt. 
Das Einschneiden der Eikammer dauert 2--5 Min., die eigentliche Ei- 
versenkung nur 30 Sek. 

Im nassen Auwald an dichten Macrocarices-Best~nden gefangene 
Strongylocephalus agrestis FAnL.-Weibchen legten im September in 
meinen GlasgefgBzuehten ihre spindelf6rmig sehlanken Eier an Ca'rex 
rilgaria CgI~T. ab, und zwar einzeln oder in loekerer Hgufung in die 
weicheren, basalen, ehlorophyllfreien, oft sehon etwas mazerierten 
Scheidenteile der rinnenfOrmig dem dreikantigen Stengel anliegcnden 
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Bli~tter (Abb. 13). Die Versenkung effolgt zwischen die derben parallelen 
Blattnerven in der typischen Weise (s. Thamnotettix Abb. 10). Die 
Eier sind yon auBen kaum, im durchlallenden Licht nur schwer zu er- 
kenneL. Die Art so]] in Amerika an Zuckerrohr und Reis ablegen. 

Aus der Gattung Euscelis konnte 
ich bisher drei Ar i e l  bei der Ei- 
ablage beobachten. Sie vollzog sich 
ohne besondere Abweichungen yore 

a b 

Abb. 12. Eigelege yon  Cicadella hieroglypha 
SAY in j ungen  ~J~reidenbl~ttern, die sich 
t i i t en fSrmig  einrollen. N a c h  L. HACK~IA-', ~. 

Abb. 13. Eigelege yon  Strongylocephalu~ 
agresti8 FALL. im  basalen Tell einer Carex  

r iparia-Blat tscheide  (Ausschnit t ) .  

Typus und erfolgte bei E. brevipennis K]3~ in meinen Zuchten Ende 
April in die basalen oft farblosen, schon mehr oder weniger vertrocknen- 
den oder verrottenden Teile yon Grasblattscheiden (an Poa annua und 
trivialis gezfichtet). Die Eier werden einzeln, meist verstreut, sel~ener 
geh~uft zu Gruppen von 2- -4  Sttick, aber Lie in regelrechten Gelegen 
in das dtinne Pflanzengewebe versenkt. Auch die Eier yon E. grisescens 
ZETT. land ich (Anfang Juni) in basalen, feuchten und halb zersetzten 
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Pflanzenteilen (Blattscheiden yon Dactylis glomerata, hMb abgestorbenen 
und braun verf~rbten Bl£ttern und Blattstielen yon Bellis perennis usw.), 
in deren Gewebe sie regellos und meist einzeln verstreut, selten in loekeren 
Gruppen, eingestoehen waren. Beide Arten scheinen bei der Wahl des 
Eiablagemediums nicht streng an besondere Wirte gebunden zu sein, 
sondern nur Mlgemein weicheres, mehr oder weniger absterbendes, 
eventuell feuchteres Material zu bevorzugen. Dagegen legte Euscelis 
lineolatus BI~ULL]~ die Eier stets nur in Spreiten und selten Scheiden- 
teile grfiner lebender Grasbl£tter (Poa-Arten) jedoch auch meist einzeln 
und verstreut, nur gelegentlich auch geh£uR ab (Mitre MM). - -  Ob im 
Freien die Ablage nicht doch an besondere Wirte und in Gelegeform 
stattfindet, mul~ often gelassen werden. 

Das gleiche gilt yon Graphocraeris vent~'alis FALL. L£ngere Zeit ge- 
haltene ]egereife 2 ~ (Anfang August) verschm£hten Bellis perennis, 
Gr/~ser (Poa-Arten), Tri]olium, Plantago, in die sie ihre Legestaehel 
offenbar nicht einzubohrea vermochten. In  einzelnen F~llen konnte 
ich ihre vergebliche Mfihe direkt beobachten. Schliel~lich entdeckte ich 
einzelne Eier zwischen schon trockenen Grasbla, ttscheiden versteekt. 

Die Eier yon Deltocephalus striatus L. fund ich im Juli ebenfalls in 
Grasblattspreiten (Poa-Arten), vorwiegend in den Spitzenteilen, wo sie 
meist einzeln, selten zu 2--5 locker geh£uft oder gereiht, in ~hnlicher 
Weise wie bei Thamnotettix und Euseelis mehr oder weniger sehr~g zur 
L~ngsaehse des Blattes versenkt waren. Jedoch stecken sie nicht nur 
unter der Mittelrippe, sondern auch unter seitlichen Gef£Bbiindeln; 
vielfach sind sie auch schr~g yon der Blattkante her eingestochen. Der 
Ablagemodus ist yon dem bei Thamnotettix nieht verschieden. 

Die Eiablage von Cicadula sexnotata F~tLL. beschrieb JUh-G~ER. Sie 
erfolgt unter die Epidermis der Blattscheide oder basaler Spreitenteile 
yon Gramineen (bes. aueh Haler, Gerste, Roggen usw.) einzeln oder in 
paketartigen Gelegen von 2--13 nebeneinander senkrccht (!) zur Blatt- 
richtung. -~hnlich wird die Eiablage yon Draeeulacephala mollipes 
(N-Amerika urld Hawaii) angegeben. 

Sonst liegen fiber die Fortpflanzungsbiologie der europ~ischen Jas- 
siden keine nennenswerten Angaben vor, w~hrend es in der amerikani- 
sehen Literatur vie]e Hinweise bei verwandten Arten gibt (s. SORAt-ER 
RE~., Bd. V), die jedoch keine besonders interessanten Abweichungen 
zeigen. 

2. Aethalionidae. 
Von der Familie der Aethalionidae ist bei uns nur die Gattung Ulopa 

vertreten. Die h~ufigste Art, Ulolga reticulata ~., legt nach meinen 
Beobachtungen im Frfihjahr (April und Mai) ihre Eier in die jungen, 
gedrungen-pfriemenf6rmigen, stumpf-dreikantigen Blatter yon Calluna 
vulgaris ab, die ihre alleinige Wirts- und N£hrpflanze darstellt. Da die 
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GrSite der Blgttchen die der Eier nur wenig fibertrifft, kann immer nut  
ein Ei in jedes Blat t  versenkt werden. Dabei weicht der Ablauf der Ei- 
ablage nur insofern etwas vom Jassidentyp ab, als das Weibchen auf 
dem zu bestiftenden kleinen Blatt  mit  den Beinen kaum Platz findet und 
mit gestreckten Gelenken fSrmlich balancieren mul~, wenn es unter 
relativ geringer Kriimmung des Abdomens den verhS~ltnism£Big kurzen 
Legestachel ausschwenkt und nahe der Blattspitze einsticht. Nach der 
Durchstol~ung der z/~hen Blattwand vollzieht sich die v6llige Versenkung 
sehr rasch, da offenbar das locker schwammige Ffillp~renchym des s u k -  
kulenten Blattes weder dem Legebohrer noch dem Ei wesentlichen 
Widerstand bietet. Die bestifteten Calluna-B]£ttchen lassen sich bei 
einiger l~bung durch die pr~llgewSlbte Oberseite yon den unbelegten 
unterscheiden, bei denen diese etwas rinnig eingesunken ist. Das Ein- 
stich]oeh ist nur selten noch bei starke~ Binokularoptik zu finden. 

Die inneren Gonapophysen (Gm IX) sind wie bei den meisten Jas- 
siden (lurch eine dorsale Chitinbrticke verbunden und von feinen ge- 
bogenen Kan~ilchen durchzogen, die ~Lul~eren (G VII I )  mit  gebogenen 
gez/ihnten Chitinleisten besetzt, die wie l~aspeln wirken. 

Nach L. A. DE AZEVE])O MAXQIrES legt die sfidamerikanische Art 
Aethalion reticulatum ihre Eier zu mehreren in eine gleiehmgBige Sekret- 
masse (Ootheca) eingehiillt auf der Oberflaehe yon Zweigen ab. Ver- 
mutlich ist der Leges~tbel entsprechend reduziert oder abgewandelt. 

3. C~cadidae. 

Uber die Eiablage bei Cicadiden verfiige ich leider nicht fiber eigene 
Beobachtungen und mul3 auf die ausftihrlichen und auch in der euro- 
p/~ischen Literatur h~iufig genug zitierten Schilderungen von S~o])- 
Gl~ASS sowie yon MAl~LATT verweisen, denen zufolge sich der Lcges/~bel 
der Cieadiden sowohl hinsicht]ich seines Baues und seiner Muskulatur 
sowie auch bezfiglich seiner Funktion ziemlich abweichcnd verh/ilt, was 
ebensogut auf die besondere H/grte des auszubohrenden Materials (Zweige 
yon Laubb£umen) wie auf die auch sonst in vieler Beziehung sehr ab- 
seitige Stellung der Singzikaden zuriickgefiihrt werden kann. I m  Gegen- 
satz zu den Verh~ltnissen bei allen fibrigen Leges~ibel ffihrenden Zikaden 
werden bier die Eier nicht durch immer wiederholte Einstiche einzeln 
abgelegt, sondern der durch den crsten Einstich gebohrte Kanal  wird 
zun/tchst durch s~igendes und feilendes Vor- und ZurfickstoBen des 
Leges~bels in ganzer L~nge zu einer gestreckt retortenfSrmigen HShlung 
erweitert, in die dann nacheinander in kurzer Folge zwei parallele t~eihen 
yon je 6--7  Eiern fibereinander abgesetzt werden. Durch Wiederholung 
des ganzen Arbeitsvorganges wird nebcn der ersten eine weitere Nest- 
kammer abgelegt, so dal~ beide in umgekehrt V-fSrmiger Anordnung 
einen gemeinsamen Ausgang besitzen und zusammen 24--28 Eier ent- 
halten. Sie umschliel~en infolge der geringeren Elastizit/tt ihrer W~inde 

Z. f. Morphol.  u. •kol. d. Ticre.  Bd. 38. 37 
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(verholzt), die Eier nicht eng, sondern bilden jeweils einen relativ weiten 
Hohlraum um das ganze Teilgelege. Infolge dieser nicht schneidend 
s/tgenden (wie bei den Jassiden), sondern mehr feilend meiBelnden Funk- 
tion sind die Gonapophysen nieht flach s/~geblattfSrmig, sondern im 
Gesamtquerschnitt bohrerartig rund, bedeutend massiver chitinisiert 
und yon gedrungenerem Bau. Die inneren Gonapophysen (GmIX)  
sind bis auf die speerf6rmigen Spitzen dorsal fest zu einem einheitlichen 
ahlenfSrmigen Stilett verwachsen und tragen sonst keinerlei Bewaffflung 
im Gegensatz zu denen der Jassiden. Dafiir sind umgekehrt die 5,uBeren 
Gonapophysen in ihren apikalen Teilen auBen scharf ges£gt und gez/~hnt. 
l~bereinstimmend mit den Angaben MA~nATTS schlieBt S~ODG~tSS 
daraus, sowie aus der gegeniiber den Jassiden viel reicheren Versorg=ang 
der ersten Valviferen mit Muskeln (4 Paar), dab bei den Cicadiden auch 
die vorderen Gonapophysen in hohem Mal~e aktiv an der Aussehach- 
tung der Eikammer beteiligt sein mtissen, wenn er auch ein klares Bild 
dieser Funktion nicht zu geben vermag. Nach MAI~LATT werden die 
beiden vorderen Gonapophysen sogar wechselweise vorgestoBen, was 
auch S~OI)GXAss vermutet. Es scheint, dab hier die Funktionen der 
wie bei den Jassiden durch Schienenfiihrung verfalzten Gonapophysen 
vertauscht sind, indem die inneren Gonapophysen die Stfitze der arbei- 
tenden/tuBeren abgeben. Jedenfalls finder hier eine sonst nieht fibliche 
Erweiterung der Eikammer start, bei der zweifellos die ~ul3eren Gonapo- 
physen die Hauptrolle spieten dfirften, die im einzelnen noch der K1/trung 
dureh direkte Beobachtung bedarf. 

W/thrend der Legebohrer der Cicadidae so zwar im Grundplan dem 
allgemeinen Typus entsprieht, so stellt er doch im einzelnen eine sehr 
abgewandelte Modifikation dar. 

g. Membracidae. 
Weit weniger abgewandelt als bei den Cicadiden ist der Grundtypus 

der Legeapparatur bei den Membraciden, wo die Eiablage wieder bei 
den zahlreichen amerikanischen Vertretern schon in sehr vielen F~llen 
bekarmt ist. Eine genauere Beschreibung gibt MA~LATT vonder  tibrigens 
auch nach Westeuropa (Frankreich) eingeschleppten Ceresa bubalus, 
die ihre Eier in zwei- bis dreij/~hrige Zweige yon Apfelb/iumen versenkt. 
Der Versenkungsmodus des Legebohrers, der bis zum Kambium ein- 
dringt, ~hnelt weitgehend dem Jassidentyp (Thamnotettix), insbesondere 
dem yon Cicadella, indem mehrere Eier nacheinander in der Weise ab- 
gesetzt werden, dab der herausgezogene Legebohrer immer wieder 
dieht fiber dem vorher abgelegten Ei einsticht und so ein einziger, etwas 
gebogener Schlitz entsteht, in dem 6--12 Eier schlieBlich dieht fS~cher- 
artig iibereinander stecken. Stets wird ein zweiter, etwas kfirzerer 
Schlitz mit einem zweiten Gelege neben und parallel dem ersten da- 
durch angefertigt, dab das ~? ohne den Platz zu weehseln, den Lege- 
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stachel beim Einbohren nun nach der anderen Seite etwas abbiegt. 
Meist sind mehrere soleher Sehlitzpaare an einem Zweig zu finden, der 
dadurch erheblieh geschw/~eht werden karm. In  ghnlieher Weise ver- 
senken die meisten Membraciden ihre Eier in die Rinde yon Baum- 
st~mmen und Zweigen (Telamona, Caryonota, Cyrtobolu~, Glossonotus). 
Stictocephald inermis, Enchenopa binotata, Vanduzea arcuata, Ceresa 
borealis Faerin und Ceresa taurina FITc~ legen ihre Eier dagegen in 
Knospen yon Laubb/~umen ab, die letztere auch in die t tau t  yon Apfeln. 
Entylia-2n'ten und Publilia concava versenken sie in B1/~ttec, Telamona 
ampelopsidis in B]attachseln, 
Thelia bimaculata dicht fiber 
dera Boden in Stammteile oder 
Wurzeln usw. v~ 

Von den beiden einzigen 
rait nur je einer Art in Mittel- 
europa vertretenen Gattungen 
Centrotus und Gargara erhielt 
ieh Eiab]agen bisher nur yon 
Gargara genistae F. Ende Au- 
gust und ira September, die 
an Stengeln ihrer HauptfrM3- 
pfl~nze Sarothamnus scoparius 
gehalten wurde. Das aul3er- 
ordentlich z/ihe und harte Rin- 
dengewebe dieser Pflanze wird Abb. 14. Abdomensp i t ze  yon  Gargara genistae F. 

yon  rechts .  Legesgbe l  e twas  abgespreiz~. 
in der bei Jassiden typischen 
Weise mit einem ungewOhnlich kr/~ftig ehitinisierten Leges/~bel (Abb. 14) 
aufgeschlitzt und oft bis zum HolzkOrper verwundet. 

Die inneren Gonapophysen sind l£ngs ihres dorsalen Randes bis auf 
das apikale Ffinftet zu einera einheitlichen scharfkantigen, nut  basal 
gerundeten Stilett verschraolzen. Der unpaare, durch eine kantige 
Chitinleiste verst/~rkte Dorsalrand erhebt sich auf der Grenze zwisehen 
den beiden Spitzendritteln sowie am Ende zu je einem refl3zahnartigen 
HOcker und tr~gt zwischen beiden ldeine, kr~ftige Z~hne, die auch den 
Dorsalr£ndern der paarig gebliebenen, etwas abgeschr/~gten, dolch- 
IOrmigen Spitzenteilen aufsitzen. Die vorderen Gonapophysen, wie die 
inneren breitfl/~chig entwicke]t, stellen massive schwertfOrraige nur 
wenig nach hinten gebogene Si~bel dar, deren Aul3enfl/ichen ara Dorsal- 
rande eine feine Riffelung aufweisen. Die Spitzen aller Gonapophysen 
sind gedrungen dolchfOrmig. Die Chitinst~be und Fiihrungsschienen 
fallen durch besonders kr/iftige Form auf. - -  Die Eier werden einzeln 
oder zu zweien vorwiegend in basale Stengelteile eingesenkt. Sie sind 
an Hand der dunkelbraun verfiirbten, vertrockneten R~nder der l~ng- 
lichen Einstichschlitze relativ leicht aufzufinden, beulen auch die Rinde 

37* 
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oft etwas aus, wenn sic flach unter ihr steeken. In diesem Fall befindet 
sieh der Einstiehschlitz moist auf tier nach vorn benaehbarten Seite 
dos vierkantigen etwas fliigeligen Sarothamnus.Stengels. 

Naeh den Abbildungen und Angaben anderer Autoren dtirfton die 
moisten Membraeiden in der Regel einen ghnlich massiven, starken und 
gedrungen dolchfOrmigen Ovipositor besitzen, der geeignet ist, in das 
fiir die Eiablage bevorzugte harte und zgho Pflanzengewebe einzu- 
dringen, in Grundbau und Wirkungsweise abet dora Jassidentyp sehr 
nahe steht. Die einzige bisher bekannte Ausnahme des Ablagetyps bo- 
sehreibt ~LAMBOI~N yon der westafrikanisehon Art Leptocentrus albiJrons, 
die ihre Eior zu Gelegon verkittet  und offen auBen an Zweige anklebt, 
und die infolgedessen vermutlieh einen abgewandelten Legeapparat be- 
sitzen dtirfte. 

5. Cercopiclae. 
a) Aiohrophora: 
Ein sehr bezeichnendes Beispiel ffir den untersehiedliehen Stand des 

Intoresses und der Kenntnisse fiber die Fortpflanzungsbiologie der 
Zikaden in der Mten und neuon Welt bietet die Aufkl&rung dor Eiablage 
der weitverbreiteten und h£ufigen europ~isehen Weidensehaumzikado 
A~hrophora salicina GOI~TZl~. Sic wurde auf unbeka.nnte Weise naeh 
Amerika versehleppt und 1921 bei Boston yon MoR~ISO~ entdeckt. 
Sehon 1929 beschreiben ~-~¢[ETCALF und BA~B~l~ ihre Biologie und stellen 
die Ei~blage in Spitzenzweige. yon Weiden lest. Ohne ihre Angaben 
zu kennen - -  was wiederum die praktisch last vSllige Unzug~ngliehkeit 
der amerikanischen Erkenntnisse fiir europ/tische Bearbeiter beispiel- 
haft  beleuehtet - -  entdeckt Se~nVtITSC~K 1937 die Eiablage ffir Europa, 
nachdem man das Tier seit Jahrzehnten kannte und sammelto, sieh 
jedoch um seine Biologie nicht kiimmerte. - -  I m  Gegensatz zu den 
Amorikanorn, die die Versonkung der Eier, zu je oin oder zwei Stack in 
einer Eikammer,  in der iibliehen Weise durch Einstieh in das ,,Holz" 
der Weidenzweige beschreiben und abbilden, gibt SCgIM~TSC~: aus- 
driieklich an, dag er die Eier niemals in der Rinde graner lebender 
St/~mme odor Ruten gefundon habe, sondorn stets in morschen, mohr 
odor weniger abgestorbenen i~utenspitzen odor - -  wo Weidenschnitt 
s tat t fand - -  in den abgestorbenen Stummeln odor Rutenstfieken. Keiner 
tier drei Boobachter hat wohl die Eiablago direkt beobachtet, und des- 
halb muB diese Unstimmigkeit vor]gufig unaufgekl£rt bleibon. SCH~IT- 
SeH]~K meint, die Eier warden ,,durch feine l~indenrisse unter die I~inde 
abgestorbener l~utenstficke, und in die morsehen Holzteile golegt". 
:Seine Abbildung l~Bt ]edoch vermuten, dab diese ,,Rindenrisse" durch 
die aktive T~tigkoit des Legebohrers gesehaffen wurden und nicht vor- 
her sehon vorhanden w~ren. Da andererseits die Amerikaner angeben, 
dug die Zweige oberhalb tier Einstiehstellen oft absterben, besteht die 
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M6glichkeit, daft SCHI~I~SCH~K die abge]egten Eier nur deshalb stets 
an morschen und mehr oder weniger abgestorbenen Stellen land, weft 
der Einstich der Eier eben diese Erkrankung erst hervorruft. 

b) Philaenus: 

In  ~hnlicher Unkenntnis einer bereits (1922) vorliegenden Besehrei- 
bung der Eiablage yon Philaenus dureh BA~B~ und ELLm an den 

b 
Abb. 15. Eiab lagen  yon Philaenus spumarius L. a Zwischen Scheide und  t t a l m  eines 
Grastr iebes;  b Gelege mi t  2 Eiern,  ~ait der Schaummasse  yore Stengel abgel6st,  yon innen 
bzw. un ten  be t rach te t  (Embryo  invaginiert ,  mi t  o rangero tem Symbiontenbal len  (Sb) am 

oberen Eipol !). 

amerikanischen Arten Ph. Ieucophtalmus L. und Ph. lineatus L. ( - -  die 
auch in Europa und Asien vorkommt - - )  und der verwandten Philaronis 
bilineata SAY entdeckte Herr  Dr. W. ROSENKRA~Z 1936 die Gelege der  
weitverbreiteten europ~isehen Wiesensehaumzikade, Philaenus 8puma. 
rius L. ffir Europa und fiberlie~ mir in dankenswerter Weise seine Auf- 
zeichnungen zur Vervollst~ndigung und weiteren Bearbei~ung, die 
auger an Ph. spumarius auch bei Neophilaenus exclamationis THv_~B. 
durchgeffihrt wurde. 
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Das l~berrasehendste an der Eiablage yon Philaenus und den nahe 
verwandten Gattungen (Philaronis und Neophilaenus) ist, dab die 
Eier nieht in Pflanzengewebe versenkt, sondern, in eine weiBe sehaumige, 
im fertigen Zustande starre und troekene Masse eingebettet, in bereits 
vorhandene, natiirliehe Spalten oder ~hnliehe Versteeke abgesetzt 

/F" 

Abb. 16. Ventralansicht des Abdomens yon Philaenus  spumar ius  L.  

werden. Dafiir sind die Spalten, die sieh b'ei den meisten Grgsern zwi- 
schen Scheide und Stengel ausbilden, offenbar besonders geeignet. Sic 
wurden in unseren Zuehten, in denen stets aueh andere Kr£uter  (Bellis 
ioerennis u. a.) zur Verftigung standen, regelm~l~ig besonders bevorzugt. 
Einzeln, racist aber in Gelegen yon 2--5  und mehr Stiiek, stecken die 
Eier in paralleler Sehiehtung nahe der oberen Eeke der Seheide unter 
dem Beginn des Spreitenansatzes meist sehr/~g oder vSllig quer zur 
Stengellitngsaehse, so dab ihre vorderen Enden, yon Sekret mehr oder 
weniger vollst£ndig bedeekt, noeh von augen siehtbar sind. Die Gras- 
bfilte, sehen dann aus, als ob sie von kleinen weigen Sehimmelpitz- 
kolonien besetzt w~ren. Entfernt  man die Blattseheide etwas, wie es 
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in Abb. 15a rechts dargestellt ist, so wird das Paket vollst/~ndig sicht- 
bar. Die sehaumige starre Masse bedeckt die etwas kompressen Eier 
an den Seiten meist nur unvollstiindig, da sie bier der Innenwand der 
:Blattscheide auf der einen, dem Stengel auf der anderen Seite eng an- 
liegen. Dagegen ist die Sekretmasse an den freien R~tndern des Geleges 
und zwischen den einzelnen Eiern desselben meist m/iehtiger und yon 
unregelm/il]iger Begrenzung. - -  Wie schon BA~B~ und ELLIs betonen, 
kSnnen die Eier aber auch vielfach in anderer Situation angetroffen 

hbb. 17. Abdomenspi~ze yon Philaenus spumarius L. ? yon der linken Seite. Ovipositor 
etwas abgespreizt. 

werden. So steeken sie hgufig auch zwisehen den basal verbreiterten 
Stengelteilen yon. Bellis perennis-Bl~ttern, in i~hnliehen Blattwinkeln 
anderer Kr/~uter, aber  auch, und dann meist einzeln, zwisehen den 
Maschen der Gazebespa.nnung und dam Kork des Zuchtglases und in 
Korkritzen selbst; stets aber sind sie mehr oder weniger vollst/£ndig 
yon der weiBliehen Masse umhiillt. Gelegentlich traf ich Gelege aueh 
seheinbar frei auf Blattfli~ehen oder Stengeln klebend, doch ist anzu- 
nehmen, dab diese wenigstens zur Zeit der Eiablage mit einer zweiten 
anliegenden Blatt- oder Stengelfl/iehe zusammen einen spaltfOrmigen 
Raum bildeten. Die Eiablage erfolgt ab Mitte August bis wait in den 
Oktober hinein. 

Sehon die oberfl/~chliehe Betraehtung des Legeapparates von Philaenus 
muBte ohne Kenntnis der Eiabla.geform vermuten lassen, dab der relatL- 
kurze und plumpe Ovipositor mit seinen fast vOllig unbewehrten Gonapo- 
physen kaum in der Lage sein k6nne, in ein festes pflanzliehes Gewebe 
einzudringen (Abb. 16 und 17). Das Grundsehema des Aufbaus der 
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gesamten Genitalsphgre ist zwar gegeniiber dem Jassidentypus kaum 
vergndert, doeh bestehen im einzelnen betrgehtliehe Untersehiede. 

Dus Sternum des VII .  Segments ist nieht zu einer Subgenitalplatte 
verlgngert und kaum anders gestaltet als die der vorangehenden Baueh- 
segmente, infolgedessen sind die basalen Teile des Legesgbels yon ven- 
tral grSl~tenteils siehtbar (Abb. 16). So ragen - -  besonders bei seit- 
lieher Betr~ehtung (Abb. 17) - -  die breiten hinteren I~gnder der ersten 

" ..Li5 

~ b b .  18. O v i p o s i t o r  y o n  t>hilaenus spumarlus L.,  a u s g e b r e i t e t ,  y o n  v e n t r a l  g e s e h e n .  ] ) a s  
I X .  T e r g m u  do r sa l  a u f g e s c h n i t t e n  u n d  ebenfa l l s  a u s g e b r e i t e t .  

Valviferen deutlich unter ihnen hervor, so dag es um so verst~ndlicher 
ist, dab sic von vielen Autoren (z. B. KE~sgAw und Mum) als Sternite 
des VII I .  Segments betrachtet  werden, da aueh ihre dorsalen R/~nder 
breit mit den dreieekigen VII I .  Paratergiten verbnnden sind, und sic 
so das VII I .  Segment ventral ringf6rmig zu vervollsti~ndigen seheinen. 
Die stumpf pyramidenf6rmigen, naeh oben geriehteten Spitzen der 
ersten Valviferen (Abb. 18) dagegen steeken noeh unter dem VII .  Ster- 
num. Ihre Scheitel setzen sich in spitzkegelige Apophysen fort, an 
denen die m~ehtigen, am VII I .  Tergum entspringenden Aussehwenk- 
muskeln des Ovipositors angreifen. 

Fast v6Uig frei siehtbar liegen die zweiten Valviferen zwischen den 
stark gew61bten Ventralkanten des in iiblieher Weise vergr6Berten 
IX.  Tergums (Pygofer) und den breiten Basalteilen der vorderen Gon~po- 
physen (GVII I ) .  Wie iibrigens bei allen Cereopiden sind sic gegen- 
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fiber dem Grundtypus zu gestreckt rechteckigen Platten vergr61~ert, 
so dM~ ihre DorsMr~nder fast die Hinterecken der Ventralr£nder des 
Pygofer erreichen, und die nach hinten anschlieBenden breit trogf6rmigen 
]aterMen Gonapophysen (G1 IX) infolgedessen die Spitze des Abdomens 
etwa um die H£1fte ihrer L~nge fiberragen. Die Verl/ingerung der zweiten 
VMviferen ist somit gewisserma~en auf Kosten der Legestaehelscheiden 
gegangen. Dementspreehend beteiligen sie sieh auch an der schfitzen- 
den Funktion derselben, indem sie die basMen Teile des Legestachels 
in der Ruhelage zwischen sich aufnehmen, wozu ihre ebenfMls etwas 
scheidenklappenartige Form durchaus geeignet erscheint. 

Die vorderen Gonapophysen G VIII  haben im Gegensatz zu denen 
der fibrigen Cieadoiden eine rel~tiv kurze, gedrungene, kaum gebogene, 
etwa kahn~6rmige Gestalt und abgestumpfte, fast 16ffelfSrmige Spitzen, 
deren konvexe Aul]enseite nur mit flaehen gebogenen Leisten besetzt 
ist. Ihre Chitinversteifung ist nur sehr schwaeh entwickelt, auch im 
Bereich der Ffihrungsrinne auf der Innenseite! (Abb. 17 und 18.) 

Wie die ~u~eren, so entbehren aueh die inneren Gonapophysen 
(GIn IX) v611ig der str~ff gebogenen, eleg~nt-s£belf6rmigen Gestalt, 
wie sie uns bei denen der iibrigen Cicadoiden gegenfibertritt. Sie bilden 
vielmehr eine ebenfMls schwaeh versteifte, im BasMteil dorsal voll- 
st~ndig verwachsene, gerundete Rinne, die spitzenw/~rts in zwei flaeh 
gew61bte, schlank spatelf6rmige Griffel mit abgerundeten Spitzen aus- 
l~tuft. Die Chitinisierung ist ebenfMls relativ schwa.ch und die in die 
l~inne der vorderen Gonapophysen p~ssende Ffihrungsleiste flaeh und 
nur in der basMen H/ilfte kr~ftiger entwiekelt. 

Die inneren und £ul]eren. Gonapophysen zusammen bilden so mit 
ihren rinnenf6rmigen Elementen eine nahezu Mlseitig geschlossene, nach 
der Spitze etwas verjfingte, fast gerade R6hre. Es ist ganz offensieht- 
lieh, dM~ dieses gegenfiber den scharf bewehrten Klingen yon Thamno- 
tettix, Cicadella oder dem m~ssiven Bohrkeil yon Gargara weieh und 
embryonM a nmutende Gebilde, dem jegliehe Ausrfistung mit Z£hnen, 
sehneidenden Kanten und seharfen Spitzen fehlt, kein Pflanzengewebe 
mehr zu ritzen, gesehweige denn eine Eik~mmer auszus~gen vermag. 
Das wird ~uch deutlich bei der Betrachtung des breit ovMen Quer- 
sehnittes (Abb. 19), der besonders die geringe M£chtigkeit der Chitin- 
kutikula zeigt, die selbst bei den trogf6rmigen Legestachelscheiden 
(GI IX) noch ungleieh starker und massiver ist, Ms bei den Bestandteilen 
des eigentlichen Ovipositors, also ger~de umgekehrt wie im NormM- 
fall. Ja, neben einer di~nnen Plattierung der Oberfl~ehen und Kanten 
finder die Ausscheidung yon h~rterem Chitin offensichtlich erst sehr 
sp£t statt, nachdem d~s Lumen der Gonapophysenepithelien sehr ver- 
engt ist (Abb. 19). Dadurch entsteben zentrMe Chitinversteifungen, die 
lediglich eine gewisse Starrheit und innere Stabilit~t der Gonapophysen 
garantieren, nieht abet Ms ~,[tere Bewaffnung dienen k6nnen. 
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Die gelenkige bzw. feste Verbindung der basalen Teile der Gonapo. 
physen mit ihren Valviferen bzw. den vorderen Apophysen des IX. Ter- 
gums zeigt wenig Verschiedenheit vom Grundplan und geht aus der 
Abb. 18 zur Genfige hervor. Auch die Muskulatur weist, naeh Sehnitt- 
serien zu urteilen, keine Abweichungen auf, so daft wohl angenommen 
werden mug, daft die Bewegliehkeit der Gonapophysen gegenfiber 
normal ausgebildeten Leges/~beln kaum verringert ist. Den mit Sinnes- 

, -  borsten ausgeriisteten Fleck 
am zweiten Valvifer konnte 
ieh allerdings bier nieht 
Iinden. 

Leider ist es mir trotz 
mehrfaeher Bemiihungen bis- 

.-#~ her nieht gelungen, diesen 
so wenig leistungsf/ihig er- 
seheinenden legerOhrenarti- 
gen Ovipositor yon Philaenus 
bei seiner T/£tigkeit zu beob- 
aehten. Ich konnte lediglieh 
feststellen, wie ein 9 mit 
voll ausgesehwenktem Lege- 
apparat fiber eine Viertel- 
stunde tang an einem Blatt- 
stengel yon Bellis perennis 
naeh einer geeigneten Ablage- 
mSgliehkeit suehte. Dabei 
war der fortgesetzte Platz- 
weehsel des Tieres, das an 

~ dem Stengel auf und ab and 
Abb.  19. OviDositor vo~ Philaenus s~u~arius L., 

Quersehrdt t  (e twa in der Mitre). S : Se lec t .  u m  ihn herum lief und immer 
vergeblieh m i t  dem Oviposi- 

tor die Unterlage abtastete, besonders auff~llig. Es ist ja ganz klar, dab 
die Philaenus-Weibehen, die einen fertigen Schlitz, eine bereits vorhandene 
Spalte suehen mfissen, viel mehr umherzulaufen und zu probieren gezwun- 
gen.sind, als alle anderen Zikaden, die fast an jeder beliebigen Stelle der 
einmal geeigneten Unterlage ihre Eikammer selbst einsehneiden kSnnen 
und einen giinstigen Ansatzpunkt ftir den Legest~ehel sehon im kleinsten 
Umkreis linden. Es war ferner ganz deutlieh zu sehen, daft das Philaenus- 
Weibehen gar nieht den Versueh maehte, den Ovipositor einzubohren, 
sondern ihn lediglieh als Tastorgan benutzte, etwa wie e ine  Sonde oder 
wie einen BriefOffner. Deshalb muft er aueh dauernd ausgesehwenkt 
bleiben, w/~hrend jede andere Zikude ihn sofort einklappt, wenn sic 
aueh nur wenige Sehritte weiterl/~uft, um es woanders mit dem Eiu- 
bohren zu probieren. Wahrseheinlieh erkl~irt sich der besonders auf- 
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f/~llig und m/iehtig entwiekelte Ansatzzapfen fiir den Aussehwenkmuskel 
am ersten Valvifer yon Philaenus mit dieser ungleieh st/~rkeren und 
l~tnger anhaltenden Benutzung. Es ist sehr wahrscheinlich, dag der 
Ovipositor nieht einmal f/~hig ist, in eng zusammengepreBte Spaltw~nde 
zu fahren und sic zu spreizen, sich etwa zwischen die frische, grfine, dem 
Halm glatt und lest anliegende Blattscheide eines Grases zu zw/~ngen 
und diesen sozusagen potentiellen Spalt zu einem realen zu erweitern. 
Seine Spitze ist dazu zu plump und nicht messerartig schmal genug! 
Jedenfalls deutet der Umstand darauf bin, dab auch die frischen Ge- 
lege fast ausnahmslos zwischen den basalen, /flteren, geschrumpften, 
meist sehon trockenh/~utig braunen und etwas klaffenden Blattscheiden 
und niehg an den jungen turgeszengen zu linden sind. Lediglieh zur 
Vertiefung und Dehnung eines bereits etwas sperrenden Spaltes kann 
der Ovipositor yon Philaenus brauchbar sein. 

Vermutlieh wird er auch bei der Ausleit'ung, Verarbeitung und Ver- 
teilung des Sekretes eine Rolle spielen, fiber dessen Erzeugung und Zu- 
sammensetzung wit bisher leider nichts wissen. Wahrseheinlich stammt 
das Sekret aus der unpaaren medianen Drfise, die naeh C. J. GEoI~oE 
an der Basis tier vereinigten inneren Gonapophysen (Gin IX) ausmfindet. 
Wie es zu seiner sehaumigen Besehaffenheit -~erwandelt wird, welche 
l~olle dabei der rShrenfOrmige Ovipositor und eventuell auch das auf- 
f/~llig groSe Afterstielehen spielt, wird erst eine glficklichere Beobach- 
tung aufkl/~ren kOnnen. Es erh/irtet jedenfalls zu einem dichten weil3- 
lichen Schaum aus feinen verschieden gro•en B1/~schen und ergibt so 
eine trockene, zi~h elastische Masse, die sowohl eine ideale Befestigungs- 
und Einbettungssubstanz als auch eine sterile Schutzhiille ffir die Eier 
darstellt und so die Funktionen nachzuahmen scheint, die das lockere 
Markgewebe der Wirtspflanzen bei normaler Versenkung den Eiern 
gegenfiber zu erffillen hat. Dabei wird neben dem Zusammenhalten 
und dem Verschluft der Spalte die Fernhaltung yon Pilzen und Bak- 
terien bei Philaenus yon besonderer Wiehtigkeit sein, weil ja die fiber- 
winternden Gelege an den basalen Teilen der Pflanzen in dem an sieh 
sehon feuehten Lebensraum (feuchte Wiesen, Senken usw., aueh lichtere 
feuchte W/~lder!) diesen ~einden besonders ausgesetzt sind (stehendes 
Grundwasser, Ubersehwemmung). In der Tat  iiberstanden die Eier 
in meinen Zuchten eine absichthch nicht verhinderte sehwere Ver- 
pilzung und zum Teil schleimige Verrottung der mehr oder weniger 
vertrockneten und danach fiberm/~13ig befeuchteten Pflanzenteile in den 
Zuchtgl/~sern ohne Verluste, und Anfang Mai sehlfipften die ersten 
Larven fast vollz/ihlig. - - U n t e r  diesen Gesichtspunkten erseheint 
diese so merkwiirdig abgewandelte ~]iablageform bei Philaenus als fiber- 
raschende Anpassungserseheinung. 

Bei Neophilaenus exclamationis konnte ich keine Besonderheiten 
gegeniiber Philaenus feststellen (beide Gattungen waren ja auch lange 
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vereint). Nut dienten hier, dem troekeneren Wohnbiotop der Art ent- 
sprechend, die Scheiden h/~rterer Gr/~ser (Festuca ovina ssp.) als Ver- 
steeke fiir die Gelege. Die oben erw£hnten amerikanisehen Arten legten 
in den Zuehten der Bearbeiter an Setaria glauca ab. 

Die Eier der Philaenus- und Neophilaenus-Arten besitzen, wie die 
aller hier erw~thnten Cereopiden, bei etwas kompresser Gesamtgestalt 
einen abgerundeten hinteren und einen zugespitzten vorderen Pol. hn  
Zusammenhang mit der seitlieh zusammengech'iickten Form erhebt 
sieh das vordere Drittel der Ventralseite zu einem niedrigen Grat. lV[eist 
ist der orangerote oder gelbliehe Symbiontenballen durch das Chorion 
hindureh erkennbar, im Herbst nach der wenige Stunden naeh der Ab- 
lage erfolgenden Invagination in der N~he des oberen Poles (Abb. 15b). 

c) Andere Formen: 
Normale Versenkung der Eier in pflanzliehes Gewebe beschreibt 

K. DOE~IXG in ihrer monographischen Bearbeitung der amerikanischen 
Aphrophorine Lepyronia quadranguIaris (S~-¥). In sehon mehr oder 
weniger abgestorbene, braunverfgrbte Blagtstiele und BlOtter yon Soli- 
dago werden tiefe L/~ngsschlitze ges/~gt und in diese die Eier einzeln 
vollst/~ndig versenkt, so dab auf der anderen Blattseite ein kleiner Buckel 
entsteht (nur wenige Beobaehtungen!). Der Eischlitz ist mit einer weiB- 
lichen Substanz verstopft, welehe nieht wie Do~IXG vermutet ,,ein 
Teil des Pflanzengewebes darstellt", sondern zweifellos mit der sehaumig 
erh£rteten Sekretmasse yon Philaenus identisch ist. Ubrigens maehen 
aueh M]~TCAL1r und BAR]~E~ bei Aphro?hora salicina eine ~hnliehe, ebenso 
zu deutende Angabe. 

Dieses Sehaumsekret scheint also bei allen Aphrophorinen auf- 
zutreten. 

Wie in der Unterfamilie der Aphrophorinae so seheint in paralleler 
Weise aueh bei den Cereopinen eine £hnliehe Tendenz zu bestehen, den 
Ovipositor nieht mehr als Stichs£ge zu benutzen, sondern die Eier mehr 
oder weniger frei in Spalten und Winkel abzusetzen. 

Die heimisehe Cercot)is sanguinect GEo~F~. versenkte in meinen 
Zuehten (Anfang Juni) ihre Eier einzeln, oft geh£uft bis zu vier, in die 
Blattbasen yon Plantago major, die aUerdings nicht die natiirliehe Brut- 
pflanze darstellen diirfte. Die sehlanken Eier waren flach und schr/tg 
in das Gewebe eingestoehen. Direkte Beobaehtung der Legebohrer- 
funktion steht leider aueh hier noeh aus. Die Gonapophysen sind be- 
deutend kr/~ftiger ehitinisiert als bei Philaenus; die inneren (GIn IX) 
dorsal bis auf das distale Drittel zu einer kr/iftigen Rinne versehmolzen, 
ihre abgesehr~gten, paarig freien Spitzen stumpflich gez~hnt, die/~ul3eren 
(G VIII) d~gegen v611ig unbewehrte krgftige Dolehe. 

Dagegen legt der gef/thrliche Zuekerrohrsch~dling Tomaspis sac- 
cher.ina DIS~A~T naeh PICKLES auf Trinidad die Gelege in den Boden 
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in der Umgebung der Zuckerrohrpflanzen und die anhangenden alten 
Blattscheiden und Abfi~lle und T. varia F. nach einer Angabe in So~- 
AVS,~s Handbueh dieht fiber oder unter der Erde an die Stengel yon 
Zuckerrohr oder Gr£sern, 
jedenfalls also wohl nicht 
aktiv versenkt ab. 

B. Fulgoroidea. 
Bedeutenderer Wandel 

der Funktion und damit 
der Gestaltung des Lege- 
apparates als bei den Cica- 
doiden vollzieht sieh in 
verschiedener Riehtung in 
der Familiengruppe der 
Fulgoroidea. 

lg 

6. Delphacidae. 

Zun~chst ist der Stich- 
s£getypus in der grol~en 
Familie dei" Delphaeiden 
als Grundform erhalten, 
wenn aucb in Einzelheiten 
yon der bei den Jassiden 
vorliegenden Norm abwei- 
ehend. Als mir besonders 
gut bekannter Vertreter 
sei bier die Megameline 
Stenocranus (mit den Ar- 
ten St. minutus F. und 
major K:B~) eingehender 
behandelt. 

a) Stenocranus: 

Abb.  20. A b d o m e n  y o n  Stenocran~ts mi,nulus F. 9, 
schr~tg y o n  u n t e n .  

Typisch ftir alle Delphaeiden ist, d~B der Legesitbel niemats das 
Abdomenende ganz erreicht odor, wie es bei den Jassiden haufig vor- 
kommt (z. B. Doratura!), noch iiberragt. Viebnehr ist seine Basis meist 
weit nach vorn gesehoben und dadureh nieht nur das VII., sondern 
aueh das VI., bei Liburnia (Abb. 30) sogar noeh das V. Segment auf 
der Bauehseite weitgehend umgestaltet, so dab der Legebohrer oft fast 
~n der Basis des Abdomens zu entspringen scheint. 

Bei Stenocranus (Abb. 20) zeigt das V. Sternum noch normal ge- 
w61bte bandf6rmige Gestalt, w£hrend beim VI. der t t interrand schon 
in seiner ganzen Breite dreieekig nach vorn eingeschnitten ist. Das 
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dorsal noch ganz normal entwickelte VII .  Segment ist ventral in der 
Mitte so weit nach vorn geschoben, dag es in natiirlicher Lagerung hier 
vSllig unter dem VI. Sternit untertaucht und nur seitlich sichtbar bleibt 
(Abb. 20). Das VI I I .  Tergum ist bedeutend verkleinert und l/rags seiner 
ventralen Kante stark nach hinten oben abgesehr/~gt. I m  Gegensatz 
zu den ann/ihernd reehteckigen Paratergiten der vorangehenden Seg- 
mente weisen die des VII I .  Segmentes spitz dreieckige Form auf (Abb. 21). 

Abb. 21. Abdomenspi tzc  yon Stenocranus minutus  F. 9 yon  rechts.  Die rechte  der lateralei~ 
h in teren  Gonapophysen  (G1 IX ,  Scheidenklappe) ist entfernt ,  die Basis der Gonapophysen  

etwas vorgezogen. 

Ihre schmalen Spitzen sehieben sich nach vorn keilf6rmig zwisehen das 
VII.  Sternum und die ersten Valviferen (Vf VIII ) ,  die ihrerseits i~hnlich 
langgestreekte, zugespitzte Forts~tze nach hinten zwischen die Fort-  
s/~tze der Paratergite und den Vorderrand des IX.  Sternums entsen- 
den. Dutch diese keilfOrmige Verschr/~nkung der VI I I .  Paratergite mit  
den ersten Valviferen wirkt das VI I I .  Segment aueh ventral als voll- 
st/~ndiger Segmentring, tier ]edoch nur mit seinem hintersten t~and 
unter dem Hinterrand des VII .  bzw. VI. Sternums hervorschaut (Abb. 20). 
Die gesamte Basis des Ovipositors mitsamt den medianen Bezirken des 
VII .  und VII I .  Sternits ist normalerweise unter das VI. Sternum ein- 
gefaltet, wobei das VII .  Sternum cranialw~Lrts umgeschlagen, die Sternal- 
region des VI I I .  Segments aber wieder normal orientiert ist. In  der 
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letzteren sind zwei kr~ftig chitinisierte Platten v o n d e r  Gestalt gleich- 
seitiger Dreieeke ent~iekelt, die meist deutlieh unter dem VI. Sternum 
durchseheinen (Abb. 20). Sie kSnnen wohl als VIII.  Sternite ange- 
sproehen werden. Ihre Bedeutung ist unklar. Unter ihnen liegen die 
medianen Hauptteile der ersten Valviferen, deren mehr oder weniger 

Abb .  22. G o n a p o p h y s e n  u n d  Valvi feren  y o n  Stenocranus.  Mehr oder  weniger  isoliert.  
Von aul3en (vent ra l )  gesehen.  R e c h t e  la te ra le  G o n a p o p h y s e  (G1 I X  r) e n t f e r n t  u n d  l inker  
e r s t e r  Valv i fe r  (Vf V I I I  l) m i t  der  l inken  v o r d e r e n  G o n a p o p h y s e  (G V I I I  1) u n d  der  l inken 
I t a l f t e  des Pygo~er  (T IX)  a b g e h o b e n  (a) u n d  in  b e twas  g e d r e h t  isoliert  darges te l l t .  

kuppelartig ausgebeulte Vorderenden (Abb. 22) den starken, vom 
VIII. Tergum entspringenden Muskeln als Ansatzfl/~ehen dienen. 

])as IX. Tergum ist bei Stenoeranus relativ unscheinbar, da die hier 
enorm vergrSBerten lateralen hinteren Gonapophysen (G1 IX) den Ab- 
sehlug der hinteren ventralen Fl/~che der Abdomenspitze weitgehend 
tibernommen haben. Daher stellt das IX. Tergum nur eine sehmale, 
fast ringfOrmige Chitinspange dar, die yon aul3en normalerweise nur 
zu einem kleinen Teil yon dorsal her Siehtbar ist. Ihre sehmalen, aber 
kr/~ftigen vorderen Apophysen sehieben sieh weir unter die vorderen 
Valviferen und bilden an ihrer Basis spitzkegelige Gelenkk6pfe aus. 
Um diese sind die relativ kleinen, aber sehr stark ehitinisierten zweiten 
Valviferen in der beim Grundtyp beschriebenen Weise beweglich (Abb. 22). 
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Die vorderen Gonapophysen stellen wie die der Jassiden gebogene, 
scharf zugespitzte, stichelfSrmige S~bel dar, die sich nnr insofern yon 
jenen unterseheiden, als ihre F1/~che weniger sagittal gestellt und mit 
Ausnahme des Spitzendrittels in noeh ausgesproehenerem Mage rinnen- 
fSrmig gefaltet ist, wobei die naeh innen umgebogenen Flaehen sieh 
nach innen in stark gefaltete und miteinander verfalzte Membranen 
fortsetzen. Die Aul3enseite der Spitzendrittel ist yon zahlreiehen seharf- 
kantigen, schr£g yon hinten ventral naeh vorn dorsal verlaufenden 

Chitingraten in feilenfSrmiger Anordnung bedeckt, 
die Spit ze selbst aul~erordentlich schmal und seharf 
(Abb. 22). Sie bedeeken, besonders in den basalen 
Teilen lfiekenlos die yon den inneren Gonapo- 
physen (Gm IX) gebildete sehlank bootfSrmige 
Rinne. 

Die inneren Gonapophysen sind, indem sie 
die schon bei den Jassiden bestehende Tendenz 
der dorsalen nnpaaren Verbindung zu Ende fiihren, 
zu einem v611ig einheitlichen, iiberaus massiv 
chitinisierten, gebogenen, rinnigen Stiehel ver- 
wachsen (Abb. 21, 22a, 23), der die dorsale Seite 
des eigentliehen Legestaehels darstellt. Der Quer- 
schnitt desselben ist daher nieht wie bei den 
Jassiden schmal eifSrmig und sagittal geriehtet, 
sondern rund, fast quer oval und frontal ge- 

Abb. 23. Stenocranus. stellt (Abb. 24). Die si~geblattfSrmigen, scharf- 
Legebohrer, dieinnerenzu gezi~hnten Dorsalr£nder der paarigen inneren 
einer unpaaren Rinne ver- Gonapophysen der Jassiden sind bier zu einem 
wachsenen Gonapophysen  
Gm IX )  yon tier Seite, seharfkantigen Dorsalkiel zusammengeschlossen, 

mit  anh '~ngendem linken, 
zweiten Valvifer. der im Spitzenviertel zu einer gez~hnten Schneide 

komprimiert ist und somit die gleiche Funktion 
erfiillen kann wie die paarigen Jassidenleges£bel. Die kr~ftigen Seiten- 
kanten der Staehelrinne (den Ventralkanten der paarigen Gonapo- 
physen entspreehend) tragen die in eine entsprechende Rinne der vor- 
deren Gonapophysen eingepa[tte, im Quersehnitt pilzfsrmige Fiihrungs- 
schieae, die bei den Cicadoiden noeh auf der Aui~enfl~ehe lag, und setzen 
sieh basal in die hakenartig gebogenen Chitinst~be fort, die mit den 
Vordereeken der zweiten Valviferen ~est verschmolzen sind, w~hrend 
sie sich apikal in einer schar~en Spitze mit dem Dorsalkiel treffen (Abb. 22, 
23, 24). 

In ungewShnlieher Weise sind die lateralen Gonapophysen (G1 IX) 
nach den Seiten und hinten zu oblongen Platten vergrS~ert, die, mit 
ihren inneren geraden Kanten einander bertihrend, das ventrale Spitzen- 
drittel des Abdomens schildartig bedecken (Abb. 20). Vorn stehen sie 
in der iiblichen gelenkigen Verbindung mit den Hinterenden der zweiten 
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Valviferen, wahrend sie in der Mitte ihrer Innenkanten membranSs 
mit den Sternalbezirken des IX. Segments verwaehsen sind. Im Leben 
iiberzieht sie, besonders zur Zeit der Eiablage, pelzartig eine dieke 
mehlige Sehieht feinster, weiger Waehsfl6ekehen (Abb. 25), die ver- 
tauten l~l~t, daft ihre Funktion nieht allein auf den /ibliehen Sehutz 
des zwisehen ihnen ruhenden Legestaehels besehr/~nkt sein kann. Der 
Querschnitt (Abb. 24) zeigt ihre Epidermis im Bereich der gesamten 
Augenfl/~ehe zu einem hohen Zylinderepithel umgewandelt, das als 

Abb.  2~. Ovipos i to r  v 0 n  Stenocranus minutus  F. Q u e r s c h n i t t  in  der  d i s ta len  t t~l f te .  M a n  
beaeh te  die s t a r k  ve rg rSBer ten  l a t e r a l en  G o n a p o p h y s e n  (G1 I X )  m i t  dern "Wachsdrfisen- 

epi the l  u n t e r  der  v e n t r a l e n  K u t i k u l a .  

riesige Wachsdrtise funktioniert und durch eine Unzahl feiaster Poren- 
kan/~lchen in der diinnen Chitinkutikula die mikroskopisch feinen Waehs- 
f£den aussehwitzt. Lockeres subglandul~res, yon Blutlakunen durch- 
zogenes Gewebe und Fettk/)rperlappen fiillen das restliche Lumen der 
Legestache]scheiden aus. In den hohen sagittalen Innenfl/~ehen ist je 
eine muldenf6rmige Rinne fiir den Legestachel ausgespart, w/~hrend 
ventralw/~rts davon kr/iftige yon beiden Seiten ineinandergreifende 
Chitinleisten gegebenenfalls einen festen Versehluft des Medianspaltes 
bewirken kSnnen (Abb. 24). Am Legebohrer selbst f/~llt besonders die 
m~tehtige Chitinisierung der medianen Gonapophyse (besonders etwa 
im Vergleieh mit der bei Philaenus!) auf. Die stark gefalteten, mem- 
bran6sen Innenr£nder der vorderen Gonapophysen, die bei der Aus- 
stol3ung des Eies ausgespannt als Fiihrungsrohr dienen, sind dagegen 
nut yon einer dtinnen etwas aufgerauhten Chitinlamelle iiberzogen und 
mit loekerem Ftillehitin ausgepolstert, so dab die Eier beim Dureh- 
pressen nieht verletzt werden k6nnen. Da sie die dorsale Wand des 

Z. f. 3Iorph01. u.  0ko l .  d. Tiere. Bd .  38. 38  
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Eiffihrungskanals bildet, weist auch die ventrale konkave Innenfl£ehe 
der medianen Gonapophyse fiber ihrer Chitinversteifung eine ganz ~hn- 
liehe Puffersehieht auf. 

Die Stenocranus-Weibehen versenken ihre Eier in die Blattseheiden 
bestimmter Gramineen. Der Modus der Eiablage, die ieh viele Mate 
genau verfolgte, weieht nur in Einzelheiten yon dem bei Thamnotett ix  
croceus besehriebenen Grundtypus ab und ist fiir alle Delphaeiden 

charakteristiseh. So saugt das ~ w~hrend 
des gesamten Legeaktes ruhig weiter. Min- 
destens bleibt der Riissel stets eingesenkt 
und wird auch naeh einem etwaigen Platz- 
wechsel auf der Suehe naeh einer geeigneten 

7 Einbohrstelle ffir den Legestaehel stets 
sofort wieder in das Pflanzengewebe ein- 
gestol3en, bevor der neue Eiablageversueh 
beginnt. Er dient vielMeht zugleieh aueh 
als Stfitze oder Widerlager bei den Be- 
wegungen des Abdomens. Den l~fissel der 
Cieadoiden sah ich dagegen in soleher Weise 
hie verwandt,  was wohl seine ungleich 
geringere Li~nge verhindert. - -  Das Aus- 
sehwenken des Leges~bels wird yon krampf= 
artig auf- und absehlagenden und pressenden 
Bewegungen des leieht abgehobenen Ab- 
domens eingeleitet und scheint mehr Mfihe 

Abb. 25. Abdomen eines Stenoc- ZU bereiten als bei den Cieadoiden, was 
r a n u s - W e i b e h e n s  zur Zeit der a u e h  daraus ersiehtlieh ist, dab die Lege- 
Eiablage. Die verbreiterten Schei- 
denklappen (lateralen Gonapo- staehelseheiden (GI IX)  zun~ehst passiv 
physen GI IX) sin4 v611ig yon. eln Stfiek mit abgespreizt werden und erst einer pelzigen ~Vachsmasse 

bedeckt, in ihre Ruhelage zurfiekschnappen, wenn 
der Ovipositor frei wird und zwisehen ihnen 

herausklappt. Naeh dem vSlligen Ausklappen des Legebohrers ist das 
Abdomen so stark gekrfimmt, dab seine Spitze mit dem ebenfalls 
abgebogenen Afterstielehen den Halm beriihrt und, wie es seheint, 
auch aktiv aufgesetzt wird. Der weitere Verlauf des Einbohr- und 
eigentlichen Legeaktes zeigt gegenfibe~ Thamnotett ix  keine Besonderheit ; 
nut  wird der Legestachel bei Stenocranus und allen anderen Delphaeiden 
nieht oder nur wenig seitlieh abgebogen, was infolge seiner noch 
st£rkeren Krfimmung nicht notwendig erscheint, weil er so zwangs- 
laufig im Endstadium der Versenkung doeh fast genau in parallele Lage 
zur Stengell/ingsachse ger£t. I m  Gegensatz zu den Eiern der meisten 
Cicadoiden, die stets vSllig in das Gewebe versenkt werden, schaut der 
obere Eipol der Stenocranus-Eier, wie bei allen Delphaeiden, ein wenig 
aus dem Einstiehloeh heraus (Abb. 27). 
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Nachdem das Ei eingesenkt und tier Legestachel wieder zwischen 
die Scheiden (G1 IX) eingeklappt ist, beginnt das Stenocranus-Weibchen 
mit dem Hinterende des Abdomens, d. h. im wesentlichen mit den sehild- 
f6rmigen F1/~chen der lateralen Gon- 
apophysen die Stelle des Einstichs 
mit  wisehenden und streiehenden Be- 

f wegungen unaufhaltsam zu betupfen, 
indent es unter Drehen des Abdomens 
um die L'~ngsachse bald die rechte, 
bald die linke Gonapophyse auf- 
drfiekt und unter leichtem Seitw£rts- 
sehwenken des Abdomens fiber die 
Einstiehstelle streift. Unterbroehen 
bzw. abgel6st werden diese mehr seit- 
lieh pendelnden Bewegungen yon 
einem biirstenden Abrollen der ven- 
tralen Abdomenspitze von vorn naeh 
hinten bzw. oben nach unten. Dureh 
alle diese sehr raseh und ,,eifrig" ~G' 
ausgeffihrten Bewegungen, die e t w a  
1/4--1/2 Min. andauern, wird bewirkt, 
dag yon dem mehligen Waehsfiber- 
zug der lateralen Gonapophysen feinste 
Teilehen auf der pfianzlichen Epi- 
dermis, besonders zwisehen den er- 
habenen giefen, haften bleiben, so 
dab schlieBlich die Eieinstichstelle und 
ihre Umgebung v611ig mit weil?em 
Wachsstaub bepudert und in feinster 
Sehieht fiberzogen ist und den An- 
sehein einer kleinen Sehimmelpilz- EG 
kultur erweckt (Abb. 26). Nun erst 
rfickt das ~ ein Stfick naeh vorn oder 
zur Seite und beginnt erneut den 
Legebohrer auszusehwenken und ein [ 

weiter.es Ei in die Blattseheide zu 
versenken. Aueh die neue Stiehwunde Abb. 26. Teil eines J~n~ulgrashalmes 
wird am Ende des Legeaktes solort (Dactylisglomerata) mit zweivon Waehs- 
wieder mit  Wachsstaub eingerieben, staub fiberpuderten Eigelegen (El:l) yon 

S~enocrar~us i n  d e n  B t a t ~ s c h e i d e n .  
Dann wird ein 3., ein 4. Ei in gIeicher 
Weise in unmittelbarer Nachbarsehaft der vorangehenden eingestoehen 
und so schliel31ich 5--9  Eier naeheinander abgelegt. Niemals unter- 
bleibt jedoch zwisehen den Einstiehen das sorgsame Bepudern der 
letzten Einstiehstelle mit  dem Waehs der Seheidenplatten. Ja,  dieser 

38* 
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Vorgang ist im Ablauf der Reflexkette der Eiabtage so fest an das 
Einklappen des Legebohrers zwischen die Stachelscheide gekoppelt, 
dag er zwangsliufig, aber vhllig sinnlos, auch dann ausgefiihrt wird, 
wenn der Legestachel nach einem vergeblichen Einstichversueh an 
angeeigneter Stelle wieder eingeschwenkt wird. Allerdings erfolgt er 
darm oft nur kurz und mehr a n d e u t u n g s w e i s e . -  SchlieBlieh ist auf 
solehe Weise das ganze Gelege, d .h .  die Grasepidermis dariiber, voll- 
st~tndig mit einer mehr oder weniger dieken und liiekenlosen Wachs- 
pudersehieht bedeekt und bei einer Grhge yon i/i6--i/t cm ~ und ovMer 
Form als solehes dann ohne weiteres mit  blogem Auge zu erkennen 
(Abb. 26), wihrend es sonst nur sehwer, am besten noch naeh Ablhsen 
der Blattseheide vom Halm im durchfallenden LiGht, das einzelne Ei 
bzw. die winzige Einstiehwunde iiberhaupt nur mit  st/trkerer Binokular- 
optik zu erkennen ist (Abb. 27, 28). 

Nachdem ieh so in meinen Zuehten die weigen Wachsspiegel als 
sicheres Kennzeichen fiir Stenocranus-Eigelege entdeekt hatte, gelang 
es mir ohne sonderliche Miihe, in einem reich besetzten Stenocranus 
ma]or.Biotop (grasreiehe, breite Schneise in einem Ieuehten Auwald) die 
Gelege im Mai aueh ira Freien in groBer Anzahl aufzufinden (die Steno- 
cranus:Arten tiberwintern als Imagines!). Dabei best/~tigte sich zu- 
ngchst die dureh recht mtihsames Ausprobieren in Zuchten gewonnene 
Erfahrung, dag Ste•ocranus seine Eier aussehlieglieh in die (vorwiegend 
basalen) Blattscheiden yon Dactylis glomeratct versenkt. W~hrend fast 
jede Dactylis-Bfilte, oft jeder Sprog, am Fundort  mehrere Gelege, viel- 
faeh 2--3  an einer Blattscheide, auiwies, waren die benachbarten Horste 
yon Holcus lanatus, Poa-Arten, Aira caespitosa, Bromus inermis, An- 
thoxanthum odoratum v611ig leer. Diese strenge Auswahl ist wohl dureh 
die anatomisehen und morphologischen Eigentiimlichkeiten dieser Gr~ser 
bedingt, indem ihre behaarten oder zu stark gerieften oder zu harten 
oder zu schmalen usw. Blattseheiden als ungeeignet fiir die Eiablage 
gemieden werden und somit nur die breiten, relativ glatten und weiehen 
yon Dactylis eben iibrig bleiben. In  Zuehten legten die Stenoeranus- 
Weibchen vereinzelte Gelege auch in Poa annua.Blattseheiden ab, wenn 
sie nichts anderes hatten. Doch sterben diese Pfl~nzchen normalerweise 
schon vor dem Sehliipfen der Larven ab, so dab sic im Freien wohl ttir 
die Eiablage nicht benutzt werden diirften. Es ist deshalb sehr wahr- 
seheinlich, dag diese enge Bindung an die Brutpflanze (Dactylis) einen 
der wichtigsten unter den Faktoren darstellt, die das Vorkommen yon 
Stenocranus innerhalb seines Verbreitungsgebietes begrenzen. 

Im Anfang der Eiablagezeit, solange die kompressen Sprosse des 
Knaulgrases infolge ihres aus der Winterrosette bogenf6rmig aufsteigen- 
den Wuchses mit  der einen Seite immer mehr dem Boden zugewandt 
waren als mit der anderen, d .h .  also eine physiologisehe Ober- und 
Unterseite aufwiesen, fanden sich die Gelege ausnahmslos auf der dem 
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Boden zugekehrten Seite, was wohl einfach darauf beruht, dal3 die ab- 
legenden ~ 9 - -  wie es S:~ODG~ASS &uch von Cicada septemdecim be- 
sehreibt - -  und wie fiberhaupt a]le Zikaden stets die vor Blicken yon 
oben (Feinde, z. B. V6gel) gedeckte Seite eines Aufenthaltsortes bevor- 
zugen. Fiir das beim Eierlegen besonders gef~hrdete ~ ist ein solches 
Verhalten besonders verstgndlich. Spgter verwisehte sich mit dem 
ann/~hernd senkrechten Aufschossen der Dactylis-Sprosse dieser Unter- 
schied nattirlich. 

Dieser bei europ/~ischen Zikaden wohl erstmalige Fund yon im Freien 
abgelegten Eiern gab auch noch zu einigen erggnzenden Beobachtungen 
Veranlassung. So enthielten eine Anzahl Mitte Mai eingetragener Ge- 
lege lmal 3, 2real 5, 6real 7, 4m~l 8, 10mal 9, 4real 10, lmal 12, 2real 13, 
6real 14, lmal 15, 2mal 16, 2real 17, je lmal 21, 23, 29, 34 und 44 Eier. 
Die Gelegezahlen mit fiber 18 Eiern dfirften .yon mehreren ~ ~ stammen, 
die so dicht beieinander abgelegt hatten, da/3 ihre Gelege nicht abzu- 
grenzen waren. Die H/iufungen bei 7 und 14 entsprechen der Zahl der 
Ovariolen eines bzw. beider Ovarien. Im Ovar besitzen die Eier stets 
stark gebogene Gestalt, w/~hrend sic im Pflanzcngewebe abgelegt racist 
mehr oder wenigeI gestreckt sind, frei pr£pariert sich aber wieder starker 
krtimmen. Durch den parallelen Verlauf der zahlreichen Gef~13bfindel 
der Blattscheide und den Umstand, dab die zwisehen ihnen liegenden 
Gewebestreifen, in die die Eier ausschliel31ich versenkt werden, racist 
nicht viel breiter sind als ein Stenocranus-Ei, ergibt sich zwangsl~ufig 
eine regelm~Bige Anordnung der Eier im Gelege zu parallelen Reihen 
(Abb. 27a). im iibrigen ist die Begrenzung der Gelege unregelmS~Big, 
im ganzen meist etwa eif6rmig. In wenigen Ausnahmef~llen land ich 
sie auch in basalen Teilen der gefalteten Blattspreiten. 

Welche biologisehe Bedeutung der Wachsfiberzug auf den Gelegen 
hat, ist mit Sicherheit vorl/~ufig nicht zu entscheiden. Zweifellos ver- 
mag er Feuchtigkeit und damit Bakterien und Prize fernzuhalten, wenn 
er auch nach einiger Zeit bei /~lteren Gelegen racist stark abgerieben 
und oft nur noch in Spuren festzustellen ist. Heftige Regengfisse und 
vor allem das Aneinanderschlagen und -reiben der Grashalme und -blg, t ter 
bei starkem Wind m6gen die Ursache daffir sein. ZunS~chst glaubte ich, 
dab er aueh einen wirksamen Schutz gegen Eiparasiten darstelle, wurde 
aber dureh die aus den im Freien gesammelten Gelegen schlfipfenden 
Mymarinen (noch unbestimmt) bald eines besseren belehrt. Schon beim 
Absehaben des Wachspuders von den Wildgelegen und der Weiterzucht 
(die in den yore Halm abgelSsten, in Petrisehalen auf Wasser schwim- 
mend gehaltenen Blattscheiden leieht gelang), zeigte sich ein relativ 
grol]er Teil (etwa 10%) aller Eier blutrot verf~rbt. 

In ihnen entwickelte sieh je eine Mymarinenlarve. Oft waren ganze 
Gelege mehr oder weniger vollst~ndig parasitiert. Auf die Biologic 
dieser winzigen Eiparasiten, die in Amerika yon vieIen Zikaden (oft 
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mehrere bei einer Zikadenart) beschrieben sind und in einigen F~llen 
als wirksame biologisehe Kampfmittel gegen Sehadzikaden verwandt 

werden (z. B. bei Perkinsiella 
saccharicida K I R K ,  Stenocranus 
saccharivorus WESTW.), die iedoch 
yon europ/~ischen Formen aus 

a b 
Abb .  27. Eigelege y o n  ~tenocranus in  einer  Kn/~ulgrasbla t t seheide  ( h a t h  En t£e rnung  des 
W a c h s p u d e r s ) .  a E i n  Doppelgelege.  Die ~ier  u n t e r s t e n  Eier  s ind  m y m a r i s i e r t  (ira Leben  

b l u t r o t  erseheinend) ,  b Einzelne  Eier  des Geleges s t a r k e r  vergrSl3ert .  

begreifliehen Griinden (Unkenntnis der Zikadeneier usw.) bisher noch in 
keinem FM1 bekannt waren, k~nn bier nieht eingegangen werden. Meine 
dariiber gesammelgen Beobaehtungen miissen vielmehr einem sp~teren 
]~eitrag iiber Zikadenparasiten vorbehalten bleiben. Nur soviel sei voraus- 
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genommen, dab die Mymarinen-2$, denen ich Dactylis-Stengel mit 
Stenocranus-Ge]egen darbot, in wenigen Minuten, oft sehon nach Sekun- 
den, die Stellen der Epidermis fanden, unter denen Stenocranus-Eier 
lagen, ganz gleieh, ob sie mit Wachs beschmiert waren oder nicht. (Sie 
begannen dann aueh sofort mit grol]er Zielsieherheit 
die Stenocranus-Eier dutch die Dactylis-Blattseheiden- 
epidermis hindurch zu bestiften.) Gegen diese winzigen 
Wespen bietet also die Wachsschicht keinen Schutz. 

Ende Mai und Anfang Juni wurden die Gelege im 
Freien seltener. Zu dieser Zeit traten in ~meinen Zuch- 
ten schon die ersten Larven auf, die nach etwa 4wSehiger 
Eizeit schliipfen. 

b) Weitere Delphaciden: 
Nach dem Bau des Eiablagemediums kSnnen die 

Delphaeiden grob in zwei, durch IJberg/~nge verbundene 
Gruppen geschieden werden, indem die Vertreter der 
einen (vorwiegend Megamelinen) ihre Eier in fl~chige 
Pflanzenorgane (BlOtter, Blattscheiden usw.), die der 
anderen (meist Delphacinen) in hohle oder markerffillte 
Stengel oder ~hnliehe dreidimensionale Organe ver- 
senken. 

Von der mit Stenocranus nahe verwandten Gattung 
Kelgsia erhielt ich in Zuchten yon K. praecox HeT. in 
der 1. Maihglfte ( - -  9 9 iiberwintern - - )  in ganz ghn- 5 
lieher Weise Eiablagen in die Blattseheiden yon Gras- 
blgttern (Poa, Dactylis) wie yon Stenocranus. Infolge 
des Fehlens von Waehsdriisen in den lateralen hinteren 
Gonapophysen, die auch entsprechend unverbreitert 
normale Gestalt aufweisen, entf/tllt jedoeh hier die 
Waehsbepuderung der in kleinen Gruppen einze!n (zu 
2 - - 7  Stiiek) zwisehen die parallelen Gef/~gbiindel der 

Abb.28. Grasbla t t -  Blattseheiden versenkten Eier. Die Larven schliipften sch~iae (Dactylis 
nach 4 Wochen, nachdem die 2 9 schon vorher alle glomerata) mit 

Stenocranus-Ei  im 
gestorben waren. Sagittalschnitt.  

In der an die Eiablagen yon Euscelis lineolatus (Ira unteren Pol 
des Eies der  Sym-  

und Deltocephalus striatus erinnernden Form werden biontenballen Sb.) 
die Eier yon Liburnia elegantula Bo~. in die Blatt- 
spreiten zarter Gr~ser (in Zuchten in Poa annua und trivialis, dagegen 
nicht in die offenbar zu harten yon Dactylis glomerata) eingestochen. 
Wie in vielen ehitinmorphologisehen Merkmalen unterscheidet sich 
L. elegantula auch darin yon den iibrigen Arten der Gattung, die in 
Stengel ablegen, und steht vielleicht den Megamelinen n£her, als bisher 
angenommen wird (fast gerade Pronotum-Seitenkiele!). 
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Die gebogenen Eier stecken meist zu zweien (ganz selten zu drift, 
IIoch seltener zu viert oder ellis ~llein) tiberein~iider in den Rglidern 
der Blattspreite (vorwiegend in gpikalen Regionen), in die sie dieht tibet" 
oder uliter der Kalite eingebohrt sind (Abb. 29). Nnr ausnahmsweise, 
nnd dann meist in b~salen Teilen gefalteter Spreiten oder im Scheiden- 

teil der Bl£tter, fanden sich die Zweier- 
gelege yon der kantigen Mittelrippe aus 
in das Gewebe eingesenkt. Oft trug ein 
Blatt  mehrere, bis zu 16 Gelege (Zucht- 
bedingungen!). Die yon Mitre Mai bis 
Anfang Juni ~bgelegten Eier sehliipfteli 
im Durchsehnitt naeh 15~20 Tageli. Mitte 
Juli waren die Larven dieser Zuchten zu 
Imagines herangewaehseli, yon denen ieh 
arm 24. 7. IIeue Eiab]ageli erhielt. Es 

, dtirften auch im Freien - - w i e  wohl bei 
allen einheimisehen Liburnia- Arten - -  
zwei Generationen auftreteli, voli denen 
die eine in Form ~Llterer Larven iiber- 
wintert. 

Einige nur kurze Zeit gehaltelie Weib- 
eheli yon Eurysa lurida IOIEB. legten wenige 
Eier in die Blattscheideli voli Grasbl/~t- 
tern ab, offenbar vermochte ich aber nieht 
die riehtigen Brutgr£ser zu bieten. 

Abb. 29. E i ab l agen  yon  Liburnia 
elegantu~a Bog. in Poa-Blattspreite, 

Zu der groBen biologisehen Gruppe 
der Detphaeiden, die ihre Eier in Stengel 
oder andere Hohlgebilde versenken, gehSrt 
(mit Ausnahme der erw~hnten L. elegan- 
tula) vor ahem die artenreiehe Gattung 
Liburnia, ferner die Gattungen Asiraca, 
Stiroma, Dicranotropis ulid Conomelus. 

Die Abb. 30 zeigt die Bauehdeeke yon 
Liburnia sordidula STA~ mit der ffir alle 
Delphaciden typischen Vergr(Si3erung und 

Verlagerung der Basis des Legeapparates nach vorn und der damit ver- 
bundenen verkehrt  V-fOrmigen, thorakal geriehteten Durehbiegung der 
mittleren Abdominalsternite (V. bis VI., s. auch Stenoeranus). Da die 
lateralen hinteren Gonapophysen (G1 IX) im Gegensatz zu Stenocranus 
normale, gestreckt seheidenklappenfSrmige Gestalt behalten haben, ist die 
Gellitalregion frei von unten siehtbar. D~s VII .  Sternum ist median h'£utig 
und vSllig unter das VI. eingesehlageli, i~el~tiv breit sind die stern~ten 
Bezirke des VI I I .  Segments besonders an den Seiten unterhalb der 
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Paratergite entwickelt. Sie tauchen naeh der Mitre unter das VII. Ster- 
num und mit diesem unter das VI. unter, erseheinen aber median unter 
letzterem wieder als kleine, etwas nach hinten gezogene Platte, die als 
VIII .  Sternum anzusprechen sein diirfte. Dureh die Verlagerung und 
Zusammenschiebung der 
medianen Sternalbezirke 
der Segmente V bis VI I I  
nach vorn ist im hinteren 
Teil der Bauehdecke eine 
groBe Liieke entstanden, 
die nun von den - -  in der 
bei Homopteren iibliehen 
Weise - -  ventral fast bis 
zur Nittellinie herabge- 
zogenen Seitenteilen des 
IX. Tergums ausgefiillt 
werden muB. Diese sind 
deshalb - -  umgekehrt wie 
im NormMfall - -  ventral 
aul3erordentlich vergrSl]ert 
und nach vorn gezogen, 
so dab sie mit ihren 
vorderen pfeilerartig vet- 
sehm~lerten Apophysen (a) 
bis in die H6he der V. 
Paratergite reiehen. Auf 
ihren Vorderr/~ndern ruhen 
mit sehmalen, versteiften 
hinteren Fort s/ttzen die un- 
gew6hnlieh grogen ersten 
Valviferen (VIVIII) ,  die 
neben ihrer Funktion als 
Tr~ger der vorderen Gon- 
apophysen hier aueh als 
Decksklerite dienen. Unter Abb .  30. B a u e h d e e k e  y o n  Liburnia sordidula ST~L. 

ihnen erseheinen die zwei- 
ten Valviferen (VfIX) nur als ldeine, aber sehr massive Hebel. Der 
Legestachel selbst (G V I I I  und Gm IX) zeigt gegentiber dem yon Steno- 
cranus beschriebenen nur sekund/ire Merkmale und weieht aueh hinsieht- 
lieh seiner Artikulation mit den Valviferen, sowie bez/iglich seiner 
Funktion nieht yon der Grundnorm der StiehsS~ge ab. 

In  einer Zucht mit Poa annua, Galium mollugo und Bellis ~oerennis 
als Futterpflanzen (Anfang Juni) bevorzugten die Liburnia sordidula- ~_ 
zur Eiablage die Bliitenstiele yon Bellis und die vierkantigen Galium- 
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Stengel, in die sie die Eier zu paketfSrmigen Gelegen vertikal fiber- 
einander gesehiehtet absetzten. Xhnlich wie Cicadella zogen sie dabei 
den Legesgbel nach der Versenkung des 1. Eies nut  knapp bis zur Spitze 
wieder heraus, um ihn sofort wieder erneut his zur Basis einzustogen 
und das ngehste Ei fiber dem vorangehenden abzusetzen. Dieser Vor- 

gang wiederholt sieh einige Male, so dal~ schlieg- 
lich 2--9 Eier, durchsehnittlich 4 oder 5 mit ihren 
Vorderpolen in einen senkrechten, relativ breiten 
Schlitz in der Stengelwand eingeklemmt sind, 
wghrend sie innen mehr oder weniger frei in die 
yon loekerem Gewebe nut  lose erffillte M~rkh6hle 
hineinh/ingen, wobei ihre Hinterenden infolge der 
starken Krfimmung des Eies (konkave Ventralseite) 
nach unten weisen (Abb. 31). Stets liegt das 
unterste, d.h.  das zuerst eingesenkte Ei weniger 
schrgg zur Lgngsaehse des Stengels als die naeh 
oben folgenden, and das oberste, zuletzt versenkte, 
ist meist mehr oder weniger senkreeht zu dieser 
orientiert. Diese fgeherfSrmige Anordnung der Eier 
im Gelege dfirfte auf die Arbeitsweise des ge- 
krfimmten Legesgbels zuriickzu{fihren sein, die, wie 
schon bei  Thamnotettix croceus erlgutert, zwangs- 
lgufig eine kreissektoff6rmige Eikammer erzeugt. 
In den Zuehtglgsern waren die Gelege gelegentlich 
invers eingesenkt, so dag das $ bei der Ablage 
mit nach unten geriehtetem Kopf am Stengel 
gesessen haben mug. Ob dus in der Freiheit vor- 
kommt, ist zweifelhaft. In einem Bellis-Blfiten- 
stengel zghlte ich ein Gelege mit 2, 3 mit 3, 6 
mit 4, 10 mit 5, 1 mit 6 und 1 mit 7 Eiern. Aus 
AMung Juni abgelegten Eiern sehlfipften in den 
ersten Julitagen die Junglarven. 

Abb. 31. Stiick eines An den Eiern fiillt eine krgftige Verstgrkung 
a t f fgcspa l t enen  Stengets  
yon Galium mollugo mit des Chorions in der vorderen etwas komprimierten 
Eigelegen won Libu~nia 

sordidula ST~L. Polkappe auf, die vermutlich den Sinn hat, das wie 
bei allen Delphaeiden mit dem Vorderende etwas aus 

der Eikammer herausragende Ei gegeniiber dam an dieser Stelle besonders 
starken Druek des Pflanzengewebes der Stengelwand zu versteifen und 
vor dem Platzen zu sehfitzen, i~hnliche helmf6rmig verstgrkte Vorder- 
pole weisen die in Stengel versenkten Eier fast aller Delphaeiden auf 
(Abb. 32). 

Bei den iibrigen bisher untersuchten Liburnia-Arten liegen in jeder 
Beziehung ghnliehe Verh~Itnisse vor. Liburnia collina Bog. legte (Mitre 
April his Ende Mai) vorwiegend in Grassprosse und junge Stengel ab, 
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wobei oft mehrere Blattscheiden mehr oder weniger senkrecht durch- 
stochen wurden. Bliitenstengel yon Bellis loerennis wurden weniger 
h~ufig belegt. Unter  34 Gelegen enthielten 6 ein Ei, 18 je zwei, 9 je 
drei und nur eins vier Eier. S~mtliche Einstichstellen fielen (lurch eine 
blutrote Verf~rbung auf, die im 80%igen Konservierungsalkohol nicht 
verschwand. Bei anderen Zikadenarten konnte ieh eine ghnliche Er- 
scheinung nut  noch bei Stiroma albomarginata wieder beobachten. Ich 
wage nieht zu entseheiden, ob es sich um eine Reaktion des Pflanzen- 
gewebes oder um eine Driisensubstanz der Zikade handelt. - -  Liburnia 
]airmairei PEI%R. legte in Bliitenstengel yon Bellis .... 5~/( 
perennis (Ende September bis Anfang Oktober) 
Gelege yon j e 2 oder 3 Eiern. - -  TULLGREI~ be- 
schrieb die Eiablage yon der in Sehweden an 
Getreide seh£diiehen Liburnia pellucida L., ganz 
/~hnlich der bier yon L. sordidula gegebenen, in die 
Halme yon Hafer, Gerste usw. 

Aueh die fibrigen von mir geziichteten Delpha- 
ciden weisen hinsichtlich des Baus des Ovipositors 
und seiner Funktion keine Besonderheiten auf. 

Asiraca clavicornis L. ; beide Gesehlechter iiber- 
wintern. Eiablage in meinen Zuehten im Mai in 
die Bliitenstengel von Bellis perennis. Die unter 
dem vorderen Pol fast rechtwinklig abgebogenen 
Eier werden mit einem elegant geschwungenen 
Leges~tbel (Abb. 33) einzeln, aber oft in enger 
Nachbarschaft und in groBer Zahl in einen Stengel 
versenkt. Jedoch ist Bellis zweifellos nicht die 
natfirliehe Brutpflanze. Meist welken die Blfitenstengel vor dem Schltipfen 
der Eier. Die ersten Larven schliipften nach etwa 4wSehiger Eizeit 
regelm~6ig Anfang Juli. Erste Imagines der gleiehen Zueht in den 
ersten Septembertagem 

Stiroma albomarglnata Cg~T., Eiablage Anfang Juni ~hnlich Liburnia 
¢ollina in basale Zonen yon jiingeren Grasstengeln (Sprosse) dureh 
mehrere Blattscheiden hindureh, oft etwas schr~g zur Medianebene. 
Einstichsehlitze etwas rot gerandet. Gelege ~hnlieh Liburnia sordidula: 
5 Gelege mit 3, 9 mit  4, l0 mit  5 Eiern. Eizeit: 3 - 4  Woehen. 

Stiroma a//inis FIE]3., Eiablage in Bliitenstiele yon Bellis perennis, 
Mai bis Juni, ~hnlieh voriger Art. 

D~cranotropis hamata Bo~., Eiablage wie bei Liburnia sordidula in 
Blfitenstiele yon Bellis perennis (nieht in Gr~ser) Mitte Mai. 6 Gelege 
mit 2, 8 mit 3, 13 mit 4 Eiern. Einmal wurden 52 Eier in einen Bliiten- 
stengel innerhalb 6 Stunden yon 3 tr~tchtigen $ ~ abgelegt, deren Ab- 
domina danach deutlieh abgesehwollen waren. Der Ovipositor wird 
zwischen der Ablage der einzelnen Eier eines Geleges nur zur H~lfte aus 

A b b .  32. E i  y o n  Liburnia  
/a irmaire i  PE•R. m i t  
v e r s t ~ r k t e r  v o r d e r e r P o l -  
k a p p e  u n d  S y m b i o n t e n -  

b M l e n  (Sb). 
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dem Schlitz gezogen. Dorsalrand der medianen Gonapophysen nicht 
nur  an der Spitze, sondern fast in den beiden distalen Dritteln scharf 
gez/~hnt (Abb. 34). 

W. WAGNEg besehreibt die Gelege yon Conomelus limbatus F A ~ .  
in J.uncus glaucus und J. eMusus, hat jedoeh die Eiablage selbst nicht 

Abb. 33. GonaDophysen yon Asiraca clavi- 
cornis F., links die med ianen  u n p a a r e n  

G m  I X ) ,  rechts  die rechte  vordere  (G V I I I ) .  

Abb. 34. Gonapophysen  v o n  Dicra?~OtVo~ais 
hamata ]3oH., links die linke guBere (G V I I I  1), 

rechts  die unpaa re  mediane  (Gin IX) .  

beobachtet. Seine Abbildungen lassen den Verdacht entstehen, es k6nne 
sich um die Gelege yon Cicadella viridis handeln (RAg mdl.), da die 
Eier der ldeinen Delphacide nicht so grog sein k6nnen, wie es in der 
Zeichnung aus dem Verh/~ltnis ihrer Li~nge zum Markraum des Binsen- 
stengels hervorgeht. Auch die abgebildete Junglarve ist woh] keine 
Fulgoroidenlarve. 

7. Cixiidae. 
Das Abdomen und die Legeapparatur yon Cixius, der zentralen 

Gattung der Cixiiden, ist in der Literatur schon mehrfach Ms Beispiel 
fiir l-[omopteren, bzw. Zikaden abgebildet und zum Teil guch erl/~utert 
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women (~V-LC, B o ~ E ~ ,  RIBAVT u.a.),  obwohl es gerade reeht ab- 
weiehende Ziige aufweist. Bei keinem Vertreter anderer Zikadenunter- 
familien ragt der Legebohrer ghnlieh weir frei fiber das Hinterende des 
Abdomens hinaus, bei keinem ist dieses von hinten her so breitgedrfiekt 
und verkttrzt, dab der sonst so charakteristiseh vergr6gerte Pygofer 
(IX. Tergum) zu einer sehmalen, fast ringfSrmigen Chitinspange redu- 
ziert ist, die die Terga der vorangehenden Segmente nieht mehr an 
GrSBe iibertrifft. Die Abdomenspitze erseheint gleiehsam quer abge- 
schlagen und der Stumpf dutch eine fast kreisf6rmige Platte versehlossen, 
die wie ein Deekel dem Ring des IX. Tergums aufliegt. 

_gr 

Abb. 35. Abdomen yon Cix i~s  nervosus L .  9, yon links, hMb schematisch. 

Es liegt nahe, anzunehmen, dab diese eigenartige Gestalt des Ab- 
domens yon Cixius sekundgr aus einem einfacheren Grundtypus dureh 
Umkonstruktion hervorgegangen ist, deren Anlal3 wir allerdings nieht 
zu erkennen vermSgen. Meines Eraehtens gibt die Form der hinteren 
Abdominalsternite jedoch einen Hinweis, in welcher Igichtung die Aus- 
gangsform zu suehen ist. Wie die Abb. 35 und 36 zeigen, weisen ngm- 
tich die Sterna V und VI eine ganz ghnlich verkehrt V-fSrmige, median 
nach vorn gezogene Gestalt auf wie bei den Delphaciden, wo sie dutch 
die thorakal gerichtete Verlagerung der Legestachelbasis bedingt ist 
(s. Abb. 30). Bei Cixius jedoch liegt der Ursprung des Ovipositors viel 
weiter hinten, seheinbar normal und urspriinglich, kurz vor der ab- 
gestumpften Abdomenspitze, so dab die eingebogene Form der Sterna V 
und VI 'nur  verstgndlieh wird, wenn man annimmt, dab der Legestaehel 
bei den Vorfahren yon Cixius, ghnlieh wie bei den Delphaeiden noeh 
heute, viel weiter vorn eingelenkt gewesen und erst sekundgr (in bezug 
auf die Verhgltnisse bei den Cieadoiden tertigr) wieder rfiekwgrts ver- 
lagert worden ist. Der dadurcb in der Mitte der abdominalen Bauch- 
flgehe freiwerdende Raum konnte jedoch - -  naeh dem Donnosschen 
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Gesetz - -  nieht einfaeh dureh Wiedergeradestreekung der durehge- 
bogenen mittleren AbdominMsternite und l~iiekbiegung in ihre ur- 
spriingliehe Lage ausgefiillt werden. Vielmehr t rat  nun eine Neubildung 
an Stelle des Vakuums, indem das ursprtinglich ebenfalls (s. Delphaeiden). 

A b b .  36. A b d o m e n s t ) i t z c  y o n  C i x i u s  nervosu8 L.  $ v o ~  v e n t r a l  ( R i i c k e n d e c k e  e n t f e r n t ! ) .  

und mit dem Vorderr~nde noch heute mitten weir naeh vorn vorge- 
zogene VII.  Sternum naeh hinten solange vergrSgert wurde, bis kS 
sehlieglieh zu einer grogen dreieekigen Platte guswuehs, deren Hinter- 
rand nur noeh eine flaehe breite Einbuehtung aufweist (Abb. 36). XVelehen 
Grund diese Riickverlagerung der Ovipositorbasis haCte, ist freilieh 
nieht zu erkennen. 

Vom Sternum des VI I I .  Segmentes ist nur eine unseheinbare doppelt- 
dreieckige, schwaehehitinisierte Platte erhalten, die unter den Hinter- 
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rand des VII. Sternums geschlagen ist. Wie b¢i den Delphaeiden sehieben 
sich die groBen trapezfSrmigen ersten Valviferen (Vf VIII) zwisehen 
Hinterr~nd des VII. Sternums und Vorderrand des Pygofers und nehmen 
an der Deckung der hinteren Ventralfl£ehe des Abdomens teil (Abb. 36). 
Zwischen ihnen und dem Ovipositor sind die kr~ftigen, gestreekten 

~: ,~ 

b 
3, 

Abb. 37. Gonapophysen  yon  C i x i u s  ~ e r v o s u s  L. ~, isolierf., a L inke  Hhlf te  des L e g e a p p a r a t e s  
yon  innen.  Die m e d i a n e n  inneren  Gonapophysen  ( G m  I X )  und  Teile des I X .  T e r g u m s  sind 
en t fe rn t ,  b Die u n p a a r e n  i rmeren (Gin I X )  und  die rechte  vordere  Oonapophyse  (G V I I I  r)  
e twas  gespreizt ,  yon  rechts  aul]en, c Die u n p a a r e n  inneren  Gonapoph:~sen (Gin I X }  

m i t  den zwei ten  Valv i fe ren  (Vf I X )  yon  dorsal gesehen.  

Hebel der zweiten Valviferen siehtbar, die um die von den vorderen 
ventralen Ecken des IX. Tergums gebildeten Condyli beweglich sind. 
Die vorderen Apophysen des IX. Tergums sehieben sieh als breitfl~chige 
Zapfen unter die ersten Valviferen und tragen in der iibliehen Weise 
die Innen£ste der vorderen Gonapophysen (Abb. 37a). 

Die vorderen Gonapophysen zeigen gegeniiber denen der Delpha- 
ciden nur eine schwerere Chitinisierung und Versteifung. Ihre Spitzen- 
teile sind nach einer eckigen Verbreiterung in kr~ftige scharfe Spitzen 
verschm~lert und ihre AuBenseiten mit gebogenen, parallel geordneten, 
scharfen Chitingraten r~spelartig bewehrt. Die h~tutigen B~salteile 
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bilden, nach innen eingeschlagen and leieht miteinander verfMzt, die 
ventrale Eirinne des Ovipositors. 

Aueh bei Cixius sind die inneren G0napophysen (Gin IX) zu einem 
einheitliehen, unpaaren, tiefrinnigen Stiehel versehmolzen, nur im 
Spitzendrittel ist die Paarigkeit noeh ~ngedeutet (Abb. 37c), indem 
bier eine etwas eingefaltete Naht noch yon dorsal sichtbar ist. Die aus 
den dorsalen S~gekanten der paarigen medianen Cieadoidengonapo- 
physen hervorgeg~ngene, im Spitzenteil meist ebenfalls noeh sehmale 

i l  

Abb.  38. C i x i u s  nervosus  L. ?. Q u e r s c h n i t t  d u r c h  den  Ovipos i tor  im Spi tzendr i t te l .  

und scharf gez~hnte dorsale Schneidekante der unpaaren medianen 
Gonapophyse der Delphaeiden ist bei Cix~us" jedoeh mehr oder weniger 
gerundet, ja stellenweise sogar etwas rinnig eingesunken (basal und an 
der Spitze) und nur zwisehen den beiden apikalen Dritteln zu einem 
flachen stumpfen HScker erhoben, so dug es yon vornherein zweifelhaft 
erseheint, dub mit diesem mehr grabstiehelfSrmigen Gebilde Pflanzen- 
gewebe verletzt, vor allem eine Eikammer in ihm ausges£gt werden 
kann (Abb. 35 and 37b, c). Die zu Chitinst£ben versteiften Fiihrungs- 
sehienen verlaufen in der bei den Fulgoroiden typischen Fomn nahe den 
ventralen Seitenkanten bzw. direkt auf diesen. Die lateralen Gonapo- 
physen (GIIX) weisen die tibliehe gestreekt trogf6rmige Gestalt anf 
and bergen den Ovipositor in der Ruhelage (Abb. 35). 

Der Quersehnitt (Abb. 38) zeigt die fast massive Chitinisierung s~mt- 
]ieher Ovipositorteile in den dorsalen und Au6enregionen, insbesondere 
die enorme Versteifung der medianen Gonapophyse, in der die urspriing- 
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lieh p~arige Anlage noch an den beiden Hohlr~Lumen zu erkennen ist. 
Diese sind fast vSllig von zu Wachsdriisen umgewandeltem Epithel er- 
fiillt und entsenden auf die dorsale Flgehe feine, yon SILLS entdeekte 
Porenkanglchen, durch die das produzierte Wachs in Form feinster 
F~Lden ~usgeprei3t werden kann (Porenkan~Llchen s. aueh Abb. 37e PK.). 
Die ventrale Eifiihrungsrinne ist wieder allseits durch sehwammiges 
Chitin unter der diinnen Obersehicht aller an~enzenden Flgehen ge- 
puffert. Eine umfangreiehe Waehsdrfise befindet sich nach der ein- 
gehenden Untersuchung ~vLcs aueh unter der dosendeckelfSrmigen 
Endplatte des IX.  Tergums. Sie produziert einen m~Lchtigen breiten 
Waehsbart, der bei allen Cixius-Weibehen sofort auff~llt. Aueh die 
dorsalen Kanten der Legestachelseheiden (GIIX) ,  sowie die sternale 
Fl~ehe des X. Segments produzieren naeh ~lrLG zu Beginn der Abschei- 
dung des grol~en Wachsbartes zu Biiseheln zusammentretende Wachs- 
f/tden. 

Erst im 2. Jahre meiner Zuehtversuehe mit Cixius nervosus L. (neben- 
bei auch mit C. pilosus OL. und bifasciatus SC~K.) gelang es mir, die 
Eigelege in der Erdkrume zu entdeeken. Bis dahin glaubte ieh - -  nieht 
zuletzt infolge ungeniigender Analyse der Ovipositormorphologie - -  
immer noch, dal~ die Eiablage in der tibliehen Weise dureh Versenkung 
in Pflanzengewebe stattfinden miisse und verwandte nicht wenig Ge- 
duld auf die Durehsuehung yon Bl~tttern, Stielen, Zweigen und Ast- 
rinde ganzer, in gro6eu BlumentSpfen gehaltener, his 3/t m hoher, junger 
Erlen und Esehen 1 naeh Eiern. Gelegentlieh fiel allerdings die Ziel- 
strebigkeit auf, mit  der einzelne Weibchen den Boden aufsuchten und 
dort oft lange verweilten. Auch im Freien beobaehtete ich Anfang 
August (Ende der Lebenszeit der Imagines) an meinen Hauptsammel-  
stellen unter Erlen einzelne $ $ am Boden. Nie gelang es mir jedoeh, 
sie bei der Eiablage selbst zu iiberrasehen. Aueh die Angabe ~t~Lcs, 
der die Larven in der Erda an Wurzeln land, und die eigene Erbeutung 
~lterer (V.) Larven yon Cixius pilosus unter Steinen im zeitigen Friihjahr 
am Boden, wies auf die M6glichkeit einer Eiablage in den Boden hin, 
obw0hl andererseits ja die Junglarven - -  wie bei den Cicadiden - -  auch 
erst sekundar in den Boden hineingestiegen sein konnten. Endlich land 
ich Anfang September in den Zuchten ganz junge Larven des I. Sta- 
diums am Boden und bei der n£heren Naehsuehe, sah ich sehliel~lich 
mit dem Binokular, wie andere direkt aus dem Boden, d .h .  aus Eiern 
sehliipften, die im Boden steekten. 

Die Eier werden also stat t  in Pflanzengewebe in die Erde versenkt, 
und zw~r in Gelegen yon etwa 20--50 Stfiek nebeneinander, so da.~ sie 
im Durehsehnitt nut einige Eibreiten voneinander entfernt liegen. Jedes 

1 Die jungen Baume wurden mir in freundlichster Weise ~on der Baumsehule 
Seetzen, 'ttolzhausen b. Leipzig, zur Verfiigung gestellt, woftir ich auch an dieser 
Stelle meinen besten Dank sage. 

Z. f. Morphol.  u. 0kol .  d. Tiere. Bd. 38. 39 
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Ei steckt senkrecht zur Erdoberfl£che in einem kleinen Erdkanal, der 
vom Ovipositor gesehaffen ist. Der obere Pol ist meist von oben her 
siehtbar, da er h6ehstens um 1/4 Eilinge unter der Erdoberfl~che liegt 
(Abb. 39). Viel leiehter als an den Eiern selbst sind die Gelege jedoeh 
an einem zarten, sehimmelpilzartigen Flaum zu erkennen, der die Erde 
an der betreffenden Stelle fiberzieht. Er besteht in Wirkliehkeit aus 
vielen dfinnen, pinselartigen Waehsseh6pfehen. Jedes Ei ist n~mlich 
yon dfinnen Waehsfgden gleiehsam netzartig locker umsponnen; und 
alle Waehsf&den dieses Netzes vereinen sieh fiber dem oberen Pol lose 
zu einem etwas gedrehten weigen Sehopf, der wie eine kleine Fahne 

, .~ 
: 2 

Abb .  39. E i e r  y o n  C i x i u s  n e r v o s u s  L.  i n  t ier  obe r s t en  E r d k r u m e  s t eckend ,  m i t  k l e i n e n  
W a c h s s c h 6 p f e n .  

mehr oder weniger weir ~us dem Eikanal herausragt. ~ULCs Annahme, 
dab die Wachsprodukte der Genitalsegmente bei der Eiablage eine 
Rolle spielen und an den Eiern kleben bleiben mfiBten, ist also in ihrem 
Endeffekt durch lneine Befunde best/~tigt. Wie freilich die Umspinnung 
des Eies mit den Wachsf~den und die Herstellung des Wachssehopfes 
stattfindet, ist allerdings noeh v611ig unklar. Bisher ist es mir b ider  
noeh nieht gelungen, die Cixius-$ $ bei der Eiablage vor das Binokular 
zu bekommen. Die Beobaehtung ist gegentiber den an Stengeln ab- 
legenden Zikaden sehr erschwert, da stets Erdbr6ckchen, vor Mlem 
abet der Leib des Tieres selbst und die langen Flfigel die Sieht ver- 
hindern. Es ist sehwer vorstellbar, wie die dorsal des Legestaehels be- 
findlichen groBen Waehsb/irte bei der Eiablage mit dem Ei in Berfihrung 
kommen sollen. Auch die Eikammer ist rnit Waehsf~dehen lose aus- 
geklebt, was auf die T/~tigkeit der Wachsdrfisen in der medianen Gonapo- 
physe zuriiekzuftihren sein dtirfte, die auf ihrer Dorsalseite dutch Porch 
ausmfinden und so beim Bohra'kt in der Erde die Wandung der Ei- 
kammer mit Wachsfiden auskleiden. 

Zweifellos bietet das Wachsgespinnst den Eiern Schutz vor Feuchtig- 
keit, Pilz- und Bakterienbefall und eventuell anderen Feinden. 
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Die aus den Gelegen im September und Oktobe~ schltipfenden Larven 
(C. nervosus ) entwiekelten sieh nut langsam welter, tiberwinterten resist 
im II .  oder I I I .  Stadium und ergaben im Mai und Juni des folgenden 
Jahres Imagines, die in den Zuchten kopulierten und erneut Eier ab- 
legten. Das Tempo der Entwieklung hing stark yon der Temperatur  
ab, bei tier die Larven gehalten wurden. Sis ]assen sich ohne Schwierig- 
keiten an Bellis perennis-Pflanzen in Glasgefgl]en ziichten, an deren 
Wurzeln und basalen Stengelteilen sie saugen und sin mehr oder weniger 
lichtabgewandtes, halb unterirdisches Leben ffihren. 

Ends Mai in der I~'autschicht sines feuchten Eichen-Hainbuchen- 
waldes dutch Streifen erbeutete ~ $ yon Cixius pilosus OL. ]egten in 

Abb.  40. E ie r  yon  Tettigometra atra H~GEN]3. a u f  e inem Muschetkalkst f ick.  

Blumentopfzuchten (am offenen Siidzimmerfenster) in den ersten Juni- 
tagen zahlreiehe Gelege in der yon C. nervosus besehriebenen Form ab, 
aus denen sehon in den letzten T~gen des gleiehen Mortars die ersten 
Larven schlfipften. Bei Cixius nervosus, der ~llgemein um 1--2 Monate 
sp~ter auftritt ,  dfirfte die Eiablage erst im Juli und August stattfinden. 
Kopulierende Paare t raf  ich im Freien noch Mitts Juli an. 

Nach dem Ban ihrer Legeapparatur dfirften alle Gattungen und 
Arten der Cixiinae ihre Eier in £hnlieher Weiss in die Erdkrume ver- 
senken, worauf auch die unterirdische Lebensweise der Larven hin- 
weist, die yon Oliarus 10anzeri LSw, durch ~tlLc und yon zwei kubani- 
schen Formen, Mnemosyne cubana STAL und Bothriocera signoreti STXI, 
durch I, G. Mvmzs besehrieben ist. 

8. Tettigometridae. 
~be r  die Lebensweise der kleinen und in jeder Beziehung sehr ab- 

seits stehenden Familie der Tettigometridae, die bei uns nur mit  wenigen 
Arten der Gattung Tettigometra vertreten ist, liegen bisher fast keinerlei 
Angaben vor. Lediglich durch sine kurze Notiz yon O. MIC~ALK isb 
bekannt, dab Tettigometra ]usca ihre Eier frei ~uf Steine oder an andere 
Fl~chen absetzt. 

Ich ziichtete T. obliqua P~z. und die unter Steinen bei Lasiu:s-Artea 
]ebende ~'. atra HAG]~B. mehrfach, vermochte jedoch offenbar den 

39* 
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Biotop der sehr wirmeliebenden Tiere nieht richtig naehzuahmen und 
erhie]t yon den als Imagines iiberwinternden Tieren im zeitigen Frtih- 
jahr (T. atra: Mirz, April; T. obliqua: April, Mai) nur vereinze]te Ei- 
ablagen, die ganz in der yon MICItALK angegebenen Weise an beliebigen 
Stellen des ZuehtgefaBes (Korkdeckel, Glaswand, Stengeln, Steinen) ab- 
gesetzt bzw. etwas angeklebt waren (Abb. 40). Meist sind sie zur Unter- 

T lage mehr oder weniger steil 
gestellt. Sie besitzen am 
Vorderende einen kleinen 

zz charakteristischen Mikro- 
pylaraufsatz. 

Dieser so vereinfachten 
Form der Eiablage ent- 
sprieht ein augerordentlich 
reduzierterLegeapparat (Ab- 

T bfldung 41). Die Segmente 
I I I  bis VI stellen v611ig 
gleiehf6rmige Ringe dar. 
Auch das VII. Sternum ist 
an den Seiten noch normal 
gestaltet. Nut in der Mitte 
ist eine breite sechseckige 
Subgenitalplatte aus ihm 
herausgearbeitet und bis zu 
halber Segmentl/~nge nach 
hinten lippenf6rmig vor- 
gezogen (Abb. 41). Beim 
VIII.  Segment beginnt die 
konische Verengung der Ab- 
dolaaenspitze. Die Lateroter- 
gite (mit dem letzten Stig- 

A b b .  g l .  A b d o m e n  y o n  Tettigometra obliqua Plgz.  9, 
Ventralsei te .  menpaar) sind auf Kosten 

der Sternalregion naeh ven- 
tral umgebogen und setzen sich durch Membranen medianw/~rts in 
plump zweiteilige Lappen fort, die zwisehen sieh median einen schmalen 
Spalt einschlieBen. Die median etwas lingeren Lappen erstrecken sich 
nach hinten ein wenig tiber eine kleine, fast ovale, mitten etwas gekielte, 
schwaeh konkave Chitinplatte, die dem zu einem plump kegelfSrmigen 
Konus geschlossenen IX. Tergum vorn ventral anliegt (Abb. 42). 

Es unterliegt keinem Zweifel, dab die kiirzeren lateralen Lappen der 
plump zweizipfligen Gebilde als die stark eingeschmolzenen Reste der 
ersten Valviferen anzuspreehen sind, wghrend die basal mit ihnen ver- 
schmolzenen 1/~ngeren medianen Zungen die riiekgebildeten vorderen Gon- 
~pophysen (GVIII )  darstellen. Noeh st£rker eingesehmolzen sind die 



des Legeapparates der Zikaden (Homoptera Cicadina). 599 

Genitalanhange des IX. Segments. Die zweiten Valviferen k6nnen 
iiberhaupt nicht mehr festgestellt werden, w~hrend die mediane unpaare 
Gonapophyse (Gin IX) noch in Form der kleinen breitlippigen Chitin- 
platte an der Basis des Pygofers vorliegt. Ihre urspriinglich paarige 
An]age ist noeh durch den kaum merklichen medianen Kiel angedeutet. 
Die lateralen hinteren Gonapophysen (GIIX) dagegen Iehlen vSllig. 
Ihre Funktion als Scheide ftir den eigentliehen Leges~ibel ist ja durch 
die Reduktion desselben aueh am ehesten hinfgllig geworden. 

/ ', 
, \ 

Abb .  42. A b d o m e n s p i t z e  c incs  ~ yon  Tettigomelra obliqua P~'z. yon  v e n t r a l .  

Wie am besten ein sagittaler Aufrig lehrt (Abb. 43), umstellen die 
verbliebenen und zu kurzen Stiimpfen reduzierten Genitalanh/~nge von 
Tettigometra den - -  wie bei allen Homopteren - -  an der Basis des VIII.  
Segments sich 5ffnenden weiblichen Genitalporus lippenf6rmig yon 
allen Seiten. Ventral liegt die am grSgten entwickelte Subgenitalplatte, 
unter die die schmale Sternalregion des VIII.  Segments eingefaltet ist. 
Seitlich stehen die bre.itfl~ichigen Stiimpfe der vorderen Gonapophysen 
(GVIII) ,  w/~hrend der dorsale AbschluB v o n d e r  kleinen Chitinplatte 
des unpaaren Gonapophysenrestes (Gm IX) gebildet wird. Alle diese 
Elemente haben nur noch die Aufgabe, den Genitalporus zu verschlieBen 
und beim Absetzen der Eier eine gewisse Richtung zu garantieren. 
Ihre Muskulatur ist zwar noch in Form diinner Biindel auf Sehnitten 
naehweisbar, diirfte jedoch hSehstens eine gewisse Abspreizung der 
Gonapophysenreste gestatten und so dem Ei den Austritt erleichtern. 
So ziehen auf jeder Seite zwei sehmale Muskelstr~nge yon der dorsalen 
F1/~che des IX. Tergums nach der Basis der unpaaren Chitinlippe, wo 
etwa die eingesehmolzenen II. Valviferen zu suchen und als deren ehe- 
malige Pro- und Retraktoren sie wohl anzusprechen sind. Auch ein 
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kleines Muskelpaar im VII I .  Segment (Protraktoren der ersten Valvi- 
feren) ist noch erhalten. 

Die Eiablage selbst bietet wenig Interessantes. Das Abdomen wird 
nur wenig gehoben, und unter kontraktiven Bewegungen des Abdomens 
t r i t t  das groge Ei sehrgg naeh hinten und unten zwisehen den mehr oder 
weniger passiv gespreizten Gonapophysen hervor und wird mit dem 

hinteren Pol auf die Unterlage aufgedriickt, 
wo es vermSge seiner zungehst klebrigen 
Oberflgehe sofort haftet, 

Welehen Grund die so starke Reduktion 
der weiblichen Gonapophysen yon Tettigo- 
metra gehabt hat und warm sie st~mmes- 
geschiehtlieh erfolgte, ist kaum zu ver- 
muten. Beim ersten Anbliek gla.ubt man 
noeh unentwickelte, larvale Anlagen vor 
sieh zu haben, und es besteht die MSg- 
lichkeit, dab die Ursaehe der Reduktion 
in einer fixierten EntMcklungshemmung 
zu suehen ist. 

9. Fulgoridae. 

Fast ebenso groge Sehwierigkeiten wie 
Abb.  43. Sagitta,1 aufgeschn i t t ene  
Abdomenspitze yon Tettigometra die Aufkl/irung der Eiablage bei Cixius be- 
obliqua PNz. 9 yon ianen; l inke reitete die Suche naeh den Eiern von Ful- 

Se i t enwand  we i tgehend  
abgetragen, gora europaea L., unserer gr6gten einheimi- 

schen Fulgoroide. Zwa.r lieB schon eine 
fliichtige Betrachtung der weiblichen Legeappar~tur mit  Sicherheit er- 
kennen, dab die Eier zweifellos nicht in Pfl~nzengewebe ~bgesetzt werden, 
worauf mieh Herr 0. MxcgALx gleich zu Beginn meiner Arbeiten ~ufmerk- 
sam machte. Doch war l~nge Zeit alle noch so sorgsame Untersuchung des 
Erdbelages der Zuchtgef£Be, der WurzelbMlen der l~'utterpflanzen usw. 
erfolglos, bis es sehlieglich dem Eifer 0. MICIclALKS, der w/~hrend einer 
Abwesenheit des Verfassers die Zuehten freundlicherweise weiterfiihrte, 
gel~ng, unter gltieklichen Umst£nden die Eier doch zu entdeeken. Sie 
sind vollst£ndig und ltickenlos mit  feinsten Erdpartikeln beklebt, so 
dab yore Ei selbst g~r nichts mehr zn sehen ist und d~s Ganze einem 
beliebigen ErdbrSckchen gleicht. Sie w/~ren zweifellos ~uch noch weiter 
fiir solche gehMten worden und unaufgefunden geblieben, wenn nicht 
be[ einzelnen die Erdkruste ~ infolge gest6rter Ablage oder n~ehtr~g- 
lichen Abbr6cke]ns - -  unvoltst/~ndig gewesen und ihre Auffindung da- 
durch erst erm6glicht worden w/ire (Abb. 44d). Trotz des nunmehr 
geschulten Blickes blieb die Unterscheidung gew6hnlicher Erdkliimp- 
chen yon v611ig bekrusteten Fulgora-Eiern auch in der Zukunft eine fast 
unlSsb~re Aufg~be. Um sie zu erleichtern, trieb ieh die als Boden- 
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belag ffir 5ie Zuchtgef~l]e bestimmte Erde durch ein feinmaschiges 
Kaffeesieb, so da~ ich ein fast staubartiges Erdmehl erhielt, dessen 
Teilchen um ein vielfaches (etwa 1/20) kleiner waren, als die erdbe- 
krusteten Eier. Allerdings mu[tte, um erneutes Verkleben der Boden- 
p~rtikel zu verhfiten, jegliche Feuchtigkeit ferngehalteh warden. Bei 
t~glich mehrmaligem Weehsel des nur lose eingelegten Futters (Sprosse 
yon AchiUea mille/olium, Potentilla, Bellis perennis, Plantago, Galium) 
und wohl infolge der natfirlichen Anpassung yon _~ulgora an troekene, 
xerotherme Biotope, gelang es so in kurzer Zeit oft yon wenigen ~ 
Hunderte yon Eiern zu erhalten. Meist waren sie dann sehon leieht als 
relativ groBe Brocken in der Feinerde zu erkennen, noeh leichter aber 
durch erneutes Sieben you dieser zu trennen. 

Die Erdkruste l~Bt sich nach Einweichen in Wasser relativ leieht 
yon den hellgelblichen Eiern enffernen (kleine Pinsel!). Sie besitzen 
l~nglich eifSrmige Gestalt mit vSllig gerundeten Polen und dorsal star- 
kerer, ventral schw~tcherer W61bung der Seiten. Der ~Vorderpol tr~gt 
einen auff~lligen wei~liehen, zapfenfSrmigen Mikropylaraufsatz, der aus 
kleinen Chitins~ulchen besteht, die einen gr61]eren zentralen Kanal 
palisadenfSrmig in mehreren Reihen dicht umstellen. ~ c  gibt eine 
Abbildung yon der Anlage dieses Gebildes im Ovarialei. Die dureh- 
schnittliehe L~nge yon 10 Eiern nach der Eiablage betr~gt mit Mikro- 
pylaraufsatz 1,02 ram, ohne diesen 0,92 ram, die grS~te Breite 0,38 ram. 
Im folgenden Friihjahr naeh der Ausrollung des Embryos, der im in- 
vaginierten Zustande fiberwintert, schwellen die Eier betr~tchflich an 
und h~ben dann etwa folgende MaBe: L~nge mit Mikropylaraufsatz 
1,13 mm, ohne diesen 0,99 ram, grSl]te Breite 0,48 ram. Die ~tul]eren 
Chitins~ulchen des Mikropylaraufsatzes str~uben sich nun mehr oder 
weniger weir ab (Abb. 44b). Zu dieser Zeit werden aueh die roten Augen 
unter dem Vorderpole siehtbar. 

Erst bei der Durchsicht eines grSl3eren Eimaterials (und bei der 
Darbietung yon Erdreieh mSglichst gleieher Korngr6~e) f~llt auf, da~ 
die Erdpartikel nicht regellos in verschiedener Schichtdicke und wech- 
selnder Anh~ufung auf der Oberfl~che des Eies kleben, sondern eine 
vSllig gleichm~Big starke und dichte Schale um das Ei bilden und dabei 
dem Ei, gegenfiber seiner eigentlichen Gestalt, eine besondere, gewisser- 
maven zweite ~tu~ere Form verleihen. W~hrend der Quersehnitt des 
Eik6rpers ann/~hernd kreisrund ist, besitzt die Erdschicht darfiber einen 
seitlich leicht zusammengedriickten Querschnittumri~ (Adb. 44c3). In- 
folge dieser Kompression l ~ t  sich an der Erdhfille eine ventrale und 
eine dorsale gerundete Kante feststellen, w~hrend die iibrige Grund- 
gestalt des Eies sich auch in seinem Erdmantel ausdrfickt (st/irker ge- 
bogene Dorsalseite!). Auch der Mikropylaraufsatz wird meist v61lig 
yon der Erdschicht umh/illt, so dal~ nur seine Endfliiche vorn siehtbar 
bleibt, woraus die M~tchtigkeit der Erdhiille zu ermessen ist (Abb. 44c). 
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Diese so wohlgepri~gte Form des Erdbr6ckchenmantels kann treilich 
durch mehr oder weniger fest anhaftende gr6bere, erst sekund£r an- 
geklebte Erdteilchen oder besonders bei stark sehwankender Korngr6ge 
des zur Verfiigung stehenden Bodens oder auch durch sp~teres Aus- 
brechen yon Teilchen der Hiille usw. hgufig verwischt und schwer erkenn- 
bar sein, bleibt aber trotzdem wenigstens in der Grundanlage im all- 
gemeinen deutlich erhalten. Es erschien jedoch unvorstellbar, dab sie 
durch das bloBe Anhaften loser Erdpartikel an der bei der Ablage yon 

a b 
C 

Q 
Abb. 44. Eier  yon  Fulgora europaea L. a Ovar ia le i  vo r  der Ablage.  b Schliipfreifes Ei  
(Erdkrus te  entfernt) ,  c N o r m a l  abgelegte ,  e rdbekrus te te  Eier.  1. Von vorn ,  2. Sei ten-  

ansicht ,  3. Querschni t t  (schematisch).  d Eier  m i t  unvo l l s t and iger  Erdnmhf i l lung .  

feuchtem Sekret klebrigen Eioberfl~che so regelmgt~ig entstehen ksnnte. 
Mindestens miil~te das Ei dabei regelrecht gerollt werden, wodurch 
jedoch die eigentiimliche seitliche Abflachung noch nicht erkl£rt wgre. 
Alle diese, im Anblick der ersten mehr oder weniger unvollsti~ndig um- 
htillten Eier erwogenen Vorstellungen wurden iiberflfissig, als es mir  
sparer gelang, das 9 wiederholt direkt bei der Eiablage mit dem Bin- 
okular zu beobachten. Bevor jedoch das ganz fiberraschende Verhalten 
tier Fulgora-Weibchen bei der Anfertigung des Erdmantels um die Eier 
gesehildert werden kann, mul~ der nicht minder abweichende Bau des 
Legeapparates betrachtet werden, ohne dessen Kenntnis die Eiablage 
unverstgndlich bleiben mfii~te. 

Auf den ersten Blick scheint die LegeaHparatur von JFulgora iiber- 
haupt  keine Xhnlichkeit oder verwandtschaftliche Beziehung zu den 
bisher bekannten und bier besprochenen Ovipositortypen der iibrigen. 
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Zikaden aufzuweisen. Erst eine genauere Analyse der einzelnen hinteren 
Abdominalsegmente samt ihren Anh/~ngen zeigt, dab alle Elemente 
des Grundtypus des Zikadenlegebohrers unter dem verwirrenden Dureh- 
einander yon Zangen, Griffeln und Klappen der Fulgora-Legeapparatur 
ihre Homologa haben und in mehr oder weniger stark verwandelter 
Gestalt lfickenlos aueh hier auftreten. 

A b b .  45. Fulgora europaea L.  9. A b d o m e n s p i t z e  y o n  v e n t r a l .  

Die vorderen und mittleren Abdominalsegmente besitzen die nor- 
male ringfSrrnige Gestalt. Auch das VII. Segment zeigt, auBer der 
nun einsetzendvn Verkleinerung, nur ventral eine geringfiigige Form- 
ver/~nderung, indem das Sternum am Itinterrand seitlieh etwas nach 
hinten veil/ingert, mitten dagegen etwas naeh vorn eingebuchtet ist 
(Abb. 45, 48b). Infolge der konisehen Zuspitzung des gesamten Ab- 
domens weist auch noch das VIII.  Tergum bei sonst gleicher Form 
gegeniiber dem vorangehenden VII. nur eine weitere Verkleinerung auf. 
Seitlich sehlieBen sieh eng die ventral etwa halbkreisfSrmig gerundeten 
VIII. Laterotergite mit dem letzten Stigmenpaar an. Nach ventral 
folgt nun jederseits ein groBes, kr~ftiges, etwa dreieckiges Skelettstfiek, 
das ventral hakenfSrmig nach hinten umbiegt und in seiner Gesamt- 
gestalt aul3erordentlich an eine Wirbeltiermandibel erinnert (Abb. 46, 
47, 48a). Die vordere Ecke seines verbreiterten Dorsalabsehnitts bildet 
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einen krgftigen Gelenkkopf, der sieh dem IX. Tergum yon augen an- 
legt. Der gerade Ilinterrand ist dutch eine Chitinleiste versteift und 
biegt ventral in einem Winkel yon etwa 80 ° naeh hinten zu einem kurzen 
krgftigen Fortsatz urn. Dieses Skelettelement ist auf Grund seiner Lage 
und als Trgger der naeh hinten ansehliegenden gugeren, vorderen Gon- 
apophyse (G VIII) als erster Valvifer (Vf VIII) zu betraehten. Zwisehen 
den schrgg abgerundeten Ventralkanten der beiden ersten Valviferen 

A b b ,  i 6 .  Fulgora europ(tea L,  9. A b d o m e n s p i t z e  Yon r eeh t s .  

spannt sieh eine relativ schmale, mediane, schwgcher ehitinisierte Mem- 
branbriieke aus, die nut  hinten in der Mitte eine krgftige Spange auf- 
weist, und die als die mehr oder weniger reduzierte Sternalregion des 
VIII .  ~Segmentes anzuspreehen ist (Abb. 48b). 

Gegeniiber anderen Zikaden und wohl infolge der starken Vergr6ge- 
rung der Genitalregion ist das IX. Tergum (Pygofer) relativ klein und 
reieht seitlieh nur mit schmMen, aber aul~erordentlieh versteiften Apo- 
physen ( - -  die bei anderen Zikaden mehr nach vorn gewandt sind - - )  
naeh ventral herab, wghrend der dorsale Hauptteil breit briiekenfSrmig 
gewSlbt ist. Die ventrMen Hintereeken sind in kurze konisehe Stiimpfe 
ausgezogen (Abb. 46, 47). 

Das nach hinten ansehlielende X. Segment sitzt mit sehmalem 
Stiel dem Pygofer auf. Es ist gegeniiber dem anderer Zikaden auf- 
Igllig vergrSBert und hat gedrungen 15ffelfSrmige Gestalt, indem seine 
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fast kreisrunde ventrale F1/~ehe stark konkav eingew61bt ist (Abb. 45, 
46, 47, 49). Es iiberrag~ daehfSrmig die Region der Genitalanh/~nge. 

AUe Gonapophysen sind gegeniiber den schlank s/~bel- oder staehe]- 
f6rmigen Genitalanh/~ngen anderer Zikaden stark verkiirzt und zu mehr 
oder weniger 16ffelf6rmigen Schaufeln oder Greifern verbreitert. Sie 
bilden auch nicht wie bei jenen engverfalzt ein einheitlich und nur als 
Ganzes funktionierendes S/~ge- oder Bohrorgan, sondern umstellen auf 
ann/~hernd kreisfSrmigem Quersehnitt locker einen weiten schlundartigen 
Hohlraum, der basal in den Genitalporus mtindet, nach hinten und 
auBen abet durch Abspreizen der Gonapophysenenden noch mehr 
triehterf6rmig ge6ffnet werden kann, und der in der Folge als Gonapo- 
physenkammer bezeiehnet werden soll (Abb. 47, 49). 

Den ventrMen Abschlu6 dieses kurz r6hrenfOrmigen Hohlraumes 
bilden die iiufleren vorderen Gonapophysen (G VIII), die den ersten Valvi- 
feren mit ungew/Shnlieh breiter Basis aufs]tzen. Ihre Abgrenzung yon 
diesen ist infolge des Fehlens eehter Gelenke nicht leicht durehfiihrbar. 
Ich bin geneigt, die hintere senkreehte Kante der Valviferen als Tren- 
nungslinie anzunehmen und die nach hinten in ganzer H5he ansehlieBende 
zarte Membran ebenso zur Gonapophyse zu rechnen wie den haken- 
f6rmigen Ventralfortsatz der Valviferen, da wenigstens naeh einigen 
Pr/~paraten die Hinterkante der ]etzteren ventral in eine eondylusartige 
Verdiekung ausl/~uft (Abb. 45, 46, 47, 48a, b). Noch seh~rfer als beim 
lmrmalen Ovipositor sind die vorderen Gonapophysen zweigeteilt ent- 
wiekelt, indem einem mehr sagittal gestellten Hauptteil ventral ein an- 
n/~hernd reehtwinklig naeh innen umgesehlagener, also frontal orien- 
tierter Saumteil gegenfibersteht (Abb. 49), der beim Normaltyp den 
ventralen AbsehluB des EiausstoBungskanales bildete. Der sagittale 
Hauptteil besteht bei Fulgora aus einem aul3erordentlieh stark chitini- 
sierten, im GesamtumriB ann£hernd spitzdreieekigen, elchschaufel- 
fSrmigen Spitzenteil, der sich basal, sowohl dorsal als ventral, in je einem 
Chitinstab fortsetzt. Der ventrale schw/~ch~re Chitinstab zielt auf die 
ventrale Hinterecke des ersten Valvifer, mit tier er gelenk/~hnlieh ver- 
bunden seheint. Der bedeutend massivere Dorsalast ist dagegen fest 
mit der ventralen Apophyse des IX. Segments verbunden, jedoeh nimmt 
tier eigentliehe Chitinstab - -  eine naeh auBen rinnig gekr6pfte Leiste - -  
im Untersehied zum Grundtyp nieht an dieser Verbindung teil, sondern 
endet kurz vor der dorsalen Aufbiegung vOllig gestreekt ohne den lib- 
lichen hornartigen Fortsatz. Zwischen dem dorsalen und dem ventralen 
Ast des Hauptteils der Gonapophyse spannt sieh eine /~u6erst zarte, 
dorsal oft fehlende - -  sekund/~r bzw. kiinstlich gerissene ? Membran, 
die basal an der hinteren Kante des ersten Valvifers festgewaehsen ist 
(Abb. 45, 46, 47, 48a, b). Der abgeschr/igten, etwas sigmoidal geschwun- 
genen Dorsalkante des Apikalteils sitzen vier schr/tg naeh hinten und 
augen geriehtete starke Chitinz~hne auf, die yon vorn nach hinten 
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stetig an GrSBe zunehmen. Die Spitze des Hauptteils selbst ist in einen 
besonders grol~en hakenfSrmigen Zahn ausgezogen, der mit  denen der 
Dorsalkante anng, hernd in einer geihe steht. Von den Spitzen der 
Zi~hne ziehen sich - -  etwas konvergierend - -  auf den Aul~enseiten der 
apik~len Schaufe]n scharfe, stiitzpfeilerartige Chitingrate basalw/~rts, 
wo sie allm/~hlich in der Fl~che selbst verstreiehen. Eine/~hnliche Stiitz- 
kante 1/tuft parallel zum Ventralrand des Gonapophysenhauptteils vom 

Abb.  ~7. Fulgora euro~gaea L, ~. Abdomensp l t ze  s~gi t ta i  au fgeschn i t t en ,  l inke Hfi]fto vor  
innen.  [Sch ienenf i ih r lmg zwischen  inne ren  (Gin IX)  u n d  ~uBeren G o n a p o p h y s e n  (G V I I I  

a u s g e k l i n k t  ! ] 

Spitzenzahn nach basal. Nahe der Spitze erhebt sie sich zu einem 
6. Chitinzahn, der, in der GrBl~e zwischen dem Spitzenzahn und dem 
grSBten der Dorsalz~,hne stehend, der t~eihe der Kantenz~hne daumen- 
artig opponiert ist (s. bes. Abb. ¢8a). 

Der n~eh innen umgeschlagene S~umteil der vorderen Gonapo- 
physe ist bei Fulgora ungleich breiter und st/irker entwickelt als die 
entsprechenden zart.en Chitinfa.lten beim Stichs/tgetypus. Er l£Bt sich 
in zwei Abschnitte gliedern: einen spitzzipfligen Apikalteil und einen 
w~nnenfBrmig ventr~lw~rts a.usgebculten Basalteil. Der Apikalteil ragt 
gestiitzt yon einer bandfSrmigen, um Ende vogelkopf~hnlich gekriimmten 
Chitinlamelle frei nach hinten und ist weder mit den Ventralkanten 
des sagittal gestellten Hauptstiickes der Gonapophyse verwachsen, 
noch mit dem Apik~]zipfel der gegeniiberliegenden Gonapophyse ver- 
falzt, wie beim Grundtypus. In  der P~uhe bertihren sich ~llerdings die 
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Xanten aller genannten Elemente (Abb. 45). Am Grunde setzt sich der 
Apikalteil in ganzer Breite in den auBen behaarten Basalteil fort, der 
anBen gerundet in die Ventralkante des sagittalen Hauptsttiekes iiber- 
geht und eranialw~rts mit dem Seitenteil der VIII. Sternalregion ver- 
waehsen ist (Abb. 48b). Sein Zentrum stellt eine kugelkalottenfSrmige 
Mulde dar, die augen mit kr~ftigen Borsten besetzt ist. An der Grenze 
von Apikal- und Basalteil ragt yon der Basis des elchsehaufelartigen 
Spitzenteiles des Apophysenhaupgsttiekes her ein groBer, stark ehitini- 
sierter naeh hinten gebogener Sporn in die Flgehe des Saumteils hinein, 
der wohl die Aufgabe hat, den Saumteil zu stiitzen, in seiner frontalen 
Lage zu halten und ein zu weitgehendes Durehbiegen naeh ventral zu 
verhindern (Abb. 48a, b, 45, 46). 

W~hrend so die vorderen paai'igen Gonapophysen (GVIII) den 
ventralen (Saumteil) und ventro-lateralen (sagittale Hauptstiieke) Ver- 
sehluB der Gonapophysenkammer darstellen, werden die dorso-lateralen 
und dorsalen Wgnde yon den hinteren lateralen Gonapophysen (G1 IX) 
gebildet. Die sonst so unseheinbaren, meist sehmal kahnfSrmigen Lege- 
staehelseheiden sind hier jederseits distal zu zwei m~ehtigen, etwa gleieh 
groBen, breit 15ffelf6rmigen Klappen aufgespalten, die nur basal noeh 
membranSs vereinigt und mehr oder weniger breit mit den zweiten 
Valviferen bzw. dem Ventralrand des IX. Tergums verwaehsen sind 
(Abb. 48e, d). Obwohl nieht gelenkig untereinander oder mit den 2. Valvi- 
feren bzw. dem Pygofer verbunden, besitzen diese gewslbten Lappen 
eine gewisse flexible Bewegliehkeit. Die Lgngssehse der ventrMen, 
~ugeren Apophysenh~lfte (G1 IXv) verl~uft sehr/~g yon vorn oben naeh 
hinten unten; ihre konkave Flgehe ist ann£hernd sagittal gestellt. Die 
basale H~lfte iiberdeckt die Basis der dorsalen Klappe etwas, w~hrend 
ihre breitgerundete Spitze in der Ruhelage auf die Ventralseite der 
Abdomenspitze herumgreift und die mittleren Bezirke der vorderen 
Gonapophyse iiberlappt (Abb. 45, 46, 47). Der gewSlbte Dorsalrand 
tr~gt nahe der Spitze eine kegelige Erhebung, auf der drei lange griffel- 
artig steife Borsten stehen, die, zu einem starren Btindel vereint, often- 
bar ein Tastsinnesorgan darstellen. Die gesamte konvexe AuBenflgehe 
der Klappe ist mit kr/~ftigen Borsten locker besetzt, die sich apikM 
h~ufen (Abb. 45--48). 

Dagegen ist die dorsale H~lfte der Gonapophyse (G1 IXd) oberseits 
unbehaart. Ihre Form und Gr6Be ~hnelt vSllig der unteren, nur ist ihre 
L/~ngsachse fast horizontal geriehtet, ihre konkave F1/~ehe schr/~g daeh- 
fSrmig gestellt. Die Rgnder tragen einen zarten, reehtwinklig einge- 
sehlagenen, membranSsen Randsaum. Der breitgerundeten Spitze fehlt 
ein Sinneskegel. In der Oberfl/~ehe befindet sich basal eine breite Quer- 
rinne, in die die stumpfkegelige Querwulst am Hinterende des IX. Tergits 
genau hineinpagt (Abb. 46, 47). Sie dient zweifellos als puffer~rtiges 
Widerlager, das ein 1Jberdrehen der dorsalen Klappen naeh vorn dorsal 
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verhindern soll und fiber einen bestimmten Winkel keine Exkursion 
zuliil3t. Eine /thnliehe, aber ausgedehntere Eindellung der an sieh kon- 
vexen Oberfl~ehe befindet sieh l~ngs des ventralen Randes. Sie nimmt 
in der Ruhelage den basalen Tell der breiten Dorsalkante der ventralen 
Klappe auf (Abb. 48d). W/~hrend die untere Klappe gleiehm/~gig und 
nieht besonders stark ehitinisiert ist, wird die an sieh etwas zartere 
dorsale dutch ein breites, sigmoidal geschwungenes, etwas gedrehtes 
Chitinband versteift, das sich basal auf die innere mediane Fortsetzung 
der Klappe herumzieht. Basal legen sieh die Randmembranen der 
oberen Klappen des Gonapophysenpaares eng aneinander und bilden 
so einen festen VerschluB, w£hrend sie distal oft etwas divergieren. Die 
so entstehende Lfieke wird vom X. Segment gesehlossen, das sich 
wie ein umgekehrter L6ffel fiber die dorsalen Klappen der hinteren 
lateralen Gonapophysen breitet (Abb. 45, 47). 

So ist sehon durch die vorderen, /~ugeren Gonapophysen (G VIII) 
und dureh die geteflten lateralen hinteren (G1 IX) unter Beteiligung 
des verbreiterten, ausgeh6hlten X. Segments ein nahezu vollstgndiger 
allseitiger VerschluB des Gonapophysenraumes gebildet. In ihm liegen 
die inneren hinteren Gonal0ophysen (GmIX) und die zweiten Valvi- 
feren (Vf IX) verborgea. 

Der zweite Valvi/er, bei Fulgora ein massives, s/iulenartiges, ventral 
etwas fltigelartig verbreitertes Skelettstiiek, ist im Gegensatz zum Grund- 
typ quer zur K6rperl/~ngsaehse orientiert und mit merkwfirdig gebogenen 
Apolohysen ausgerfistet, die als Stfitzen ffir die breitfli~ehige Basis der 
laterMen hinteren Gonapophyse dienen (Abb. 48e, d). Infolge der Ver- 
drehung um 900 wird die urspriingliche Vorderkante des zweiten Valvifer 
hier zur Ventralkante, und zugleich damit die normale Aufbiegung des 
mit ihr lest verwachsenen Chitinstabes der medianen Gonapophyse 
(Gm IX) naeh dorsal fiberflfissig (Abb. 48c, 47). Die einstige Dorsal- 
kante ist nun nach vorn gewandt und tr&gt nahe ihrem dorsalen Ende 
den fibliehen kegeligen Gelenkzapfen, der, in eine kurze rinnenartige 
Vertiefung an der Basis der ventralen Apophyse des IX. Tergums ein- 
gepaBt, mit diesem ein Gelenk bildet, das dureh breite, blattartige Chitin- 
verstrebungen auf der Innenseite des IX. Tergums und seiner Apo- 
physe gestiitzt wird (Abb. 47). Einzelne starke Chitinborsten auI der 
Vorderkante stellen zweifellos Reste des normalerweise st£rker kon- 
zentrierten Sirmesborstenfeldes auf der einstigen Dorsalkante dar. Der 
hinteren Li~ngskante des II. Valvifer legt sieh, iedoeh nur lose beriihrend, 
die basale (vordere) breite Kante der unteren (ventralen) Klappe der 
latera]en hinteren Gonapophyse (G1 IXv) an (Abb. 47). Dagegen ist 
die breite Basis der dorsalen H~lfte derselben vollst~ndig mit einer fast 
kreisbogenfSrmigen Apophyse verwaehsen, die gegeniiber dem Gelenk- 
zapfen am Dorsalende des Valvifer (Vf IX) entspringt und, sich 
verjfingend, etwas fiber der ventralen Basis wieder mit demselben 
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Abb .  48. Fulgora europaea L. ~. Gen i t a l segmen te  bzw. G o n a p o p h y s e n  isoliert ,  a L i n k e r  
e r s t e r  Valvffer  (Vf V I I I  l) m i t  G o n a p o p h y s e  y o n  auI]en,  b S te rn i t e  des VI I .  u n d  VI I I .  Seg- 
m e n t s  m i t  den  e r s t en  Valv i fe ren  (Vf VI I I )  u n d  den  ~ui~eren G o n a p o p h y s e n  (G VI I I )  iso- 
l iert ,  au sgeb re i t e t  u n d  y o n  v e n t r a l  gesehen,  c R e e h t e r  zwei te r  Valv i fe r  (Vf I X  r) m i t  der  
r e e h t e n  Ha i f t e  der  i nne ren  (Gin I X )  u n d  der  l~ter~len G o n a p o p h y s e ,  y o n  auBen  gesehen.  
d Die i nne ren  m e d i a n e n  G o n a p o p h y s e n  (Gin I X )  m i t  d e m  l inkbn  zwe i t en  Valv i fe r  (Vf I X  ]) 
u n d  den  y o n  d iesem g e t r a g e n e n  be iden  L a p p e n  tier l a te r~ len  G o n a p o p h y s e  (G1 I X  1 d u n d  v) 

y o n  dorsa l  gesehen.  
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verschmilzt. Dieser eigenartige, senkrecht zur KSrperl~ngsachse orien- 
tierte l~ing ]~Bt sich nur als Folge der au{~erordentlichen Verbreiterung 
der lateralen hinteren Gonapophyse (GIIX) verstehen, die zur Aus- 
spannung ihrer enorm ausgedehnten Fl~che einer besonderen Verstei- 
fung bedurfte (Abb. 47, 48e, d). 

In nahezu reehtem Winkel zu den zweiten Valviferen erstreeken sich 
die medianen Gonapophysen (Gin IX) naeh hinten, so dab sie fast 
parallel zu den ~ul~eren Gonapophysen (G VIII),  und zw~r etwas ober- 
halb und medianwgrts yon diesen zu liegen kommen. Als einzige unter 
den Gonapophysen yon Fulgora sind sie im Verh~ltnis zu denen anderer 
Zikaden kaum verbreitert oder vergr6Bert. Das m~g damit zusammen- 
hgngen, dab sie nicht eigentlich an der Bildung der Gonapophysen- 
kammer teilnehmen, sondern innerhalb dieser liegen (Abb. 47, 49). Sie 
sind im Gegensatz zu den zu unpa~ren Rinnen verwaehsenen medianen 
Gonapophysen aller fibrigen Fulgoroiden nut  in einem sehr kleinen 
basalen Abschnitt dorsal miteinander verbunden. Doeh bilden ihre 
breitfliigelig nach innen umgeschlagenen Dorsalr~nder, besonders in der 
basalen H~lfte, noch nahezu eine vollst~i.ndige muldenfSrmige l~inne, so 
dab der schmale Medianspalt zwisehen ihnen vielteieht nur als Neu- 
bildung anzusehen ist (Abb. 48d). Die sagittal gestellten Hauptteile 
weisen besonders in der apikalen H£1fte etwa spatelfSrmige, nur flaeh 
gew61bte Gestalt auf. Sie sind vor allem in ihrer dorsalen H~lfte sehr 
kr~ftig chitinisiert, mit Ausnahme der l~nzettfSrmigen, zu guBerst ab- 
gerundeten Spitze, die ebenso wie der Ventr~lrand straff membranSs 
bleibt. Die zentrale bandfSrmige Chitinversteifung trggt l£ngs des 
Dorsalrandes eigenartige stumpfliche Z~hnehen in kammartiger An- 
ordnung und auf der Fl£ehe kleine Gruben und Posen, die wohl alle als 
Sinnesorgane zu deuten sind (Abb. 47, 48e). Etwas oberha]b und parallel 
der basalen H~lfte der Ventralkante verl~uft der gestreekte, kaum ge- 
bogene Chitinstab, der naeh auBen zu einer gekr6pften Rinne modelliert 
ist, die - -  im Quersehnitt hakenartig - -  in eine ebensolehe, entspreehend 
geformte Fiihrungsrinne auf den] Dorsalrande der vorderen Gonapo- 
physe eingreift und eine, wenn aueh lockere Verbindung zwisehen beiden 
herstellt, wie sie als Schwalbensehwanzftihrung in ungleieh strafferer 
Form bei den Legebohrern aller iibrigen Zikaden stets entwiekelt und 
aus der sie dureh Reduktion der einen H£1fte hervorgegangen zu denken 
ist (Abb. 47, 48e). SchlieBlieh muB noeh ein unpaarer, stark ehitini- 
sierter, kurzer Zapfen erw~hnt werden, der den basalen unpaaren Tell 
der inneren Gonapophysen (GIn IX) eranialw~rts for t se tz t ,  dessen 
Ursprung und Bedeutung mir jedoeh unklar ist. Vielleieht ist er der 
Rest eines eingesehmolzenen unpaarigen Bgsalteiles der Gonapophyse. 

Um einen genauen Einblick in die Funktion der einzelnen so ab- 
weiehend gebauten Teile des Fulgora-Legeapparates zu erhalten, w~re 
es notwendig, aueh den einzelnen Muskelziigen, ihren Ansatzstellen, den 
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gelenkigen Verbindungen usw. sorgf£1tiger naehzugehen. Dabei liege 
sieh infolge der verwiekelten Lagebeziehungen der einzelnen Elemente 
zueinander eine umfangreiehe Rekonstruktion wohl nieht vermeiden. 
Dazu hatte ieh jedoeh - -  wie eingangs erw~hnt - -  leider keine Gelegen- 
heir, und ieh mug eine solehe Bearbeitung - -  aueh der anderen Zikade~- 
]eges/~bel - -  auf sp£tere Zeit versehieben. 

Doeh liefl sieh iiber die GesamtJunktion der Legeapparatur yon Fulgora, 
d. h. fiber das Zusammenwirken aller Teile dutch die direkte Beobachtung 
des ablegenden Weibehens schon ein hinreiehend Mares Bild erhMten. 

Das $ sueht zur Eiablage den Erdboden auf und beginnt - -  zun£ehst 
ganz ~hnlieh wie andere Zikaden aueh - -  das Abdomen ventral seharf 
zu krfimmen und sehlieglieh die Hinterleibspitze last senkreeht auf die 
Erdoberflfi~he aufzusetzen. An Stelle des Ausklappens des Leges~bels 
erfolgt hierbei jedoeh nut  ein Abspreizen aller den Gonapophysenraum 
umstellenden Gonapophysen. Da diese im Gegensatz zu anderen Zi- 
kaden gemeinsam mit dem 16ffelf6rmigen X. Segment fast endst/~ndig 
um die physiologisehe Abdomenspitze gruppiert sind und der Gonapo- 
physenraum mithin fast genau in der Abdomenl£ngsaehse liegt und sieh 
nut wenig unter derselben 6ffnet, wirkt das Ganze beim senkreehten 
Aufsetzen und Spreizen der Gonapophysenspitzen wie ein Greifbagger, 
der seine T~tigkeit beginnt (vgl. Abb. 46, 47). Tats£ehlieh werden 
nun, indem sich die Gonapophysenspitzen wieder gegeneinander be- 
wegen, mit ihnen, insbesondere mit den elehgeweihartigen Sehaufeln 
der vorderen (VIII.) Gonapophysen Erdpartikel yon der Unterlage 
aufgegriffen. Ansehliegend wird die Hinterleibspitze ziemlieh ruek- 
ar t ig  vom Boden abgehoben und das Abdomen wieder horizontal aus- 
gestreekt. Ist der Bodenbelag hart oder verkrustet, so dag die Erd- 
brSekehen nieht einfaeh abgehoben werden k6nnen, so ist deutlieh zu 
erkennen, wie die gez~hnten Greifzangen der vorderen Gonapophysen 
(G VIII) sehabend und kratzend arbeiten, und wie das ruekartige Ab- 
heben der Hinterleibspitze das Abreigen der zwisehen den Gonapo- 
physenspitzen festgeklemmten Bodenteilehen yon der Unterlage be- 
wirkt. Ja, an Stellen, wo das Fliegpapier des Zuehtglasbodens zuf/~llig 
von Erde entbl6Bt war, wurden kleine Fasern und Fetzehen desselben 
ergriffen und ausgerissen. Damit erkl/irt sieh aueh eine Beobaehtung 
MICHALKS, der zwisehen den Gonapophysen eines Fulgora-Weibehens 
ein Fliegpapierpfr6pfehen steeken sah, das er mit der Pinzette ergreifen 
und dem Tier abnehmen konnte. Dieser Vorgang des Aufsetzems der 
Hinterleibspitze auf den Boden, das Aufgreifen yon Bodenteilehen und 
ruekartige Abreigen und Hoehheben erfolgt mehrmals (etwa 10--20mal) 
naeheinander in raseher Folge. Dabei versehwinden die vorwiegend 
mit den Greifsehaufeln der vorderen Gonapophysen (GVIII )  aufge- 
griffenen Erdbr6ekehen jedesmal naeh dem Abheben der Abdomen- 
spitze unter drehenden und knetenden Bewegungen aller Gonapophysen, 

Z. f. Morphol.  u. 0kol .  d. Tiere,  Bd. 38. 40 
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insbesondere der 16ffelartigen lateralen (G1 IX), im Gonapophysem'aum 
wie in einem Sehlund, so dM~ beim Wiederaufsetzen der Abdomenspitze 
die Greifzangen zu neuer T~tigkeit frei sind. Bei Mleiniger Betraehtung 
(etwa im Gesiehtsfeld des Binokulars) erseheint die so lebhaft t~tige 
Abdomenspitze wie der abbeil3ende, kauende und sehlingend fressende 
Kopf eines gefr/~13igen Tieres, etwa einer Raupe. Dieser Eindruek wird 
noeh dadurch verst/irkt, dab die elehgeweihartigen Zangen (der G VIII) 
wie Nandibel, die 16ffelartigen laterMen Gonapophysen fast wie Maxillen 

L 
r 

GT~ 

' ' Stl5 
Abb .  49. Fulgora europaea L. Q u e r s c h n i t t  dm'ch  den  L e g e a p p a r a t ,  z i eml i ch  weir. basa l .  

aussehen und bewegt werden und dab das ruckartige Ausstrecken des 
Abdomens oft nicht genau senkrecht naeh oben, sondern oft in seit- 
lich ausgreifenden Bogen und unter Schwenken der Abdomenspitze er- 
folgt, also ganz /£hnlieh, wie sieh ein hastig fressender Raupenkopf zu 
bewegen pflegt. Bei /£1teren ~9 (Abb. 48b, 45) sind die Z/~hne der 
schauifelfOrmigen 5mfJeren Gonapophysen (G VIII) durch den Gebraueh 
deutlich abgenutzt und gerundet, w/ihrend sic bei jungen Tieren (Abb. 46, 
47) noch scharfkantige, spitze Formen aufweisen. 

Wenn auf diese Weise offenbar geniigend Erde ,,gefressen", d. h. in 
den Gonapophysenraum aufgenommen ist, bleibt das Abdomen ge- 
streckt, doch die knetenden, drfickenden, ziemlich lebhaften Bewe- 
gungen s~mtlicher Gonapophysen halten unvermindert an. Nach einiger 
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Zeit (etwa 10--20 Sek.) wird schliel~lich durch m~ftige Kontraktionen 
der hinteren Abdominalsegmente und immer noch etwas driickende 
Bewegungen der Gonapophysen das vSllig yon Erde bekrustete Ei aus 
dem Gonapophysenraum allm~hlich herausgepreftt. Noch feucht gl~n- 
zend f~llt es schlie~lich zu ]3oden, Wo auf der oben beschriebenen wohl- 
geformten, ellipsoidisch zweikantigen Erdhiille nun noch zus~tzlich 
kleine ErdbrSckchen anldeben und so die Gestalt etwas ver~ndern 
kSnnen, so lange es noch nicht abgetrocknet ist. Oft 1/~uft das Weibchen 
nach der Aufnahme der Erde schon einige Schritte weiter oder erklimmt 
gar einen Halm, so daft das yon Erde eingehfillte Ei dann an einer ganz 
anderen Stelle und sogar aus der HShe herabf~Lllt. Eine solche Beob- 
achtung hatte ich frtiher schon einmal gemacht, mir aber in Unkenntnis 
der vorausgehenden Phasen der Eiablage nicht zu erkl£ren vermocht. 
Meist bleibt allerdings das 2 am Boden, um sofort in der Nghe weitere 
Eier in gleieher Weise abzusetzen. In  12 Min. sah ich so ein $ nach- 
einander 5 wohlbekrustete Eier ablegen. Ein anderes legte innerhalb 
voi1 3 Tagen 85 Eier, um kurz darauf zu sterben, ein drittes in 24 Stun- 
den 45, zwei weitere zusammen in derselben Zeit 79 Eier. 

So ist durch die direkte Beobachtung das R/~tsel der von einem eigen- 
tiimlich geformten, diehten Erdmantel umgebenen Fulgora-Eier gelSst 
und zugleich die Reihe der Brutftirsorgema6nahmen bei den Zikaden, 
und wohl der Insekten iiberhaupt, um einen absonderlichen Fall ver- 
mehrt. Das Ei wird bier nieht nach der Ablage - -  wie in zun/~chst ~thn- 
rich anmutenden Fallen - -  nachtr£glich und mehr oder weniger passiv 
mit  ErdbrSckchen bzw. einem anderen Fremdmaterial  beklebt, sondern 
verl~ftt den miitterlichen KOrper bereits mit einer fertigen starken 
Htille aus Erdpartikelchen, die vorher aktiv zu diesem Zweck yon den 
Gonapophysen aufgenommen wurden. Wenn aueh die Funktion der 
einzelnen Genitalanh~nge heute noch nicht restlos aufgekl£rt werden 
kann, was wegen ihrer Verschachtelung und gegenseitigen Oberdeckung 
vielleicht hie vSllig gelingen wird, so zeigen sie doch in, ihrem Bau eine 
sehon jetzt zu erkennende weitgehende Anpassung an ihre Aufgaben: 
n~mlich das Aufklauben yon Erdteilchen und die Verarbeitung der- 
selben mit Hilfe eines Sekretes zu einer schiitzenden Erdkruste um das 
El. Aus den vorderen Gonapophysen (G VIII) ,  die urspriinglich dazu 
dienten, schwertfSrmig in den yon den medianen Gonapophysen ge- 
schaffenen Stichkanal na'chzustoften, sind kr£ftige Schaufeln geworden, 
die zugleich mgchtige Greif- und ReiftzAhne tragen, und so nicht nur 
zu graben und zu schaben, sondern auch zu kratzen, zu packen und los- 
zureil~en vermSgen. Der yon den £ul3eren (G VI I I )  und lateralen hin- 
teren (G1 IX)  Gonapophysen umstellte au6erordentlich ger~Lumige und 
zufolge der elastisch flexiblen Beschaffenheit derselben offenbar noch 
erweiterungsf~hige Hohlraum (Gonapophysenkammer) ist zur Aufnahme 
des Erdmaterials bef~higt, wobei offenbar besonders in den dorsalen, 

40* 
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yon den oberen und unteren Klappen der luteralen Gonapophysen 
(GIIX) gebildeten groBen Nisehen (Abb. 49) zuniehst ein gr6gerer 
Vorrat angesammelt wird; denn vermutlieh beginnt die Beklebung des 
Eies erst naeh Abschlug der Erdaufnahme. Wie diese im einzelnen vor 
sich geht, wird nut sehwer zu erkennen sein. Wahrscheinlieh spielen 
dabei die im Gonapophysenra.um gelegenen spatelf6rmigen inneren 
Gonapophysen (Gin IX) eine bevorzugte 1%olle. Doeh sind, wie ihre 
lebhaften Bewegungen zeigen, aueh alle anderen Gonapophysen an der 
Umhfillung des Eies beteiligt und dazu entspreehend ihrer 15ffelartigen 
?'orm ja aueh bestens geeignet (untere und obere Klappen der lateralen 
Gonupophysen (G1 IX), basale Abschnitte des Sautnteiles der vorderen 
Gonapophysen (GVIII) usw.). Zweifellos wird das Erdmaterial mit 
einem Genitatsekret, zu einem m6rtelihnliehen Brei vermischt und yon 
den Gonapophysen auf die Eioberfl/~ehe aufgedrtickt. Wihrend beim. 
Einsehlingen der Erdbrocken oft drehende •ewegungen zu beobachte~l 
sind und deshalb eine unabh~tngige Beweglichkeit der linken und rechten 
Teile der pagrigen Gonapophysen (G VIII und GI IX) zu vermuten ist, 
wird das Ei selbst wghrend der Auftragung der Erdsehicht wohl nicht 
gedreht, da sonst die Entstehung der etwas kompressen, kantigen, an- 
n~hernd mandelf0rmigen Gestalt der Erdhiille nicht denkbar wire. 
Diese entspricht vielmehr ungefghr dem in dorsoventraler lgiehtung ge- 
streckt ovalen UmriB des ventralen, von den iuBeren und inneren Go- 
napophysen (G VIII und Gm IX) gebildeten Teiles der Gonapophysen- 
kammer (Abb. 4~9). DaB die beim Normaltyp allein in der Lingsriehtung 
vor- und riickwirts erfolgende Bewegliehkeit der Gonapophysen (G VIII 
and Gm IX) bei Fulgora weitgehend in eine mehr seitlieh an- und ab- 
spreizende verwandelt ist, lehrt die direkte Beobaehtung; wie sic zu- 
stande komrnt, vermag erst eine eingehende Untersuehung der Mus- 
kulatur und der Gelenke zu kl/iren. Die iiblichen Nuskelziige des Grund- 
typs sind auch bier wieder zu linden; doeh m6gen sie dutch weitere er- 
g~inzt oder in ihrer Wirkungsweise modifiziert sein. 

Die hatbierten lateralen hinteren Gonapophysen werden vermut- 
lieh nut t~ssiv yon den Bewegungen der zweiten Valviferen mitgeffihrt, 
doeh erhalten sic vielleieht aueh durch Blutdruekinderunger~ in ihren 
relativ weiten Binnenr~tumen noch eine gewisse Bewegliehkeit. Im Zu- 
sammenhang mit tier Notwendigkeit einer st.arken seitlichen Bewe- 
gungsfreiheit der Genitalanh~nge wird aueh die gelockerte Verbindung 
zwisehen den medianen (Gin IX) nnd ~ugeren (G VIII) Gonapophysen 
verst/~ndlieh. Indem gewissermal3en auf jeder Seite die /~uBere Hglfte 
der Sehwalbenschwanzfiihrung fortgefallen ist, sind nun neben den 
iiblichen Vor- und Riickwgrtsbewegur~gen der Gonapophysen lings ihrer 
Hauptachse aueh schwenkende Kippbewegungen um diese Achse m6g- 
lieh, die fiir dgs Aufpressen des Erdbreies auf das Ei yon Bedeutung 
sein miis.sen. 
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Vielleieht ist es sp/~ter m6glieh, diese fiberrasehend gewandte, fast 
an formende H£nde erinnernde T/~tigkeit der Gonapophysen naeh ge- 
nauem Studium ihrer Muskulatur, ihrer Ausrfistung mit zahlreiehen 
Falten, l~innen, Forts£tzen und Sinnesorganen im einzelnen aufzu- 
kl/~ren. 

Die ersten Imagines yon Fulgora europaea fand ieh in Mitteldeutseh- 
land meist nicht vor Mitte Juli, die Hauptmasse oft erst Anfang August, 
wo ich auch Kopulationen h~ufiger beobaehtete. Die Eiablage be- 
ginnt wahrscheinlich aueh im Freien nicht vor dem ]0. August und finder 
haupts/~chlich im September start;  doeh erhielt ich in meinen Zuehten 
noch bis zum 7. Oktober Eiablagen. Viel ]~nger sind aueh keine Imagines 
zu erbeuten. Die Eier fiberwintern mit invaginiertem Embryo. In  
meinen bei versehiedener Temperatur gehaltenen Zuehten schlfipften 
sie sehon ab Mitre Dezember, die meisten im Mai, einige Nachzfigler 
erst Anf~ng Juli. I m  Freien dfirften die meisten Larven Ende Mai und 
im Juni  die Eier verlassen; ich ring am 16.6. zwei, am 19.6. ffinf und 
am 23.6 .36 seehs Larven im 1. Stadium, am 26. 6. keine im ersten, 
abet neben zahlreiehen I I .  bis IV. aueh einige V. Larven. Die natfirliche 
Eizeit ist demnach mit etwa 8 Monaten zu veranschlagen. 

Durch die Entdeckung der Eiablagegewohnheiten yon Fulgora 
europaea lassen sich auch einige andere bisher unverst~ndliche Tat- 
saehen und Befunde aufkl~tren. So fand ieh gelegentlich meiner Sym- 
bioseuntersuehungen bei br~silianischen Arten yon Fulgora (Dictyo- 
l)hara) und verwandten G~ttungen (Nersia, Pteroplegma, Lappida) 
hgufig kleine Steinchen und Erdpartikel zwisehen den /~hnlich wie bei 
tZulgora gebauten weiblichen Gonapophysen (d. h. sie machten sich zu- 
erst durch Seharten im Mikrotommesser bemerkbar !). Auch die heimi- 
sehen Fulgora europaea-Weibchen haben, sobald sie nur einmal ab- 
gelegt haben, stets Bodenteilehen, oft ganze Erdldfimpehen zwisehen 
den Gonapophysen, meist sind sie fiberdies mehr oder weniger mit  
Staub und Schmutz bepudert, was bei den c~c~ nie der Fall ist und ich 
mir frfiher hie deuten konnte. 

Xhnliehe, vSllig yon Erdkrumen bedeekte Eier besehrieben sehon 
1914 SI~IXE und F~LTO~¢ yon der nordamerikanisehen Fulgorine 
Phylloscelis atra (the cranberry toadbug), die an den Preil~elbeer-Kul- 
turen grol3en Sehaden anrichtet. Wie der ganze Lebenszyklus gleicht 
aueh die Eiform dieser viel grSf~eren Form der yon Fulgora weitgehend. 
Die Verfasser besehreiben die Eiabl~ge etwa wie folgt: ,,Die ~ ~ rennen 
fiber den B0den, schleifen dabei das Ei am gestielten Ende, so daf~ kleine 
Sandpartikel an ihm haften bleiben und es oft ganz bedecken. Ge- 
wShnlich wird das Ei am Boden verloren, wenn nieht, wischt das 9 mit  
dem Ovipositor fiber einen Zweig oder Blatt, yon dem das Ei bald zu 
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Boden f/lilt". Da ieh die Legeapparatur yon Phylloscelis nicht kenne, 
vermag ich nieht mit  Sieherheit zu entseheiden, ob die besehciebene Ei- 
ablage die Regel ist und dann als Vorstufe der Verh/iltnisse bei Fulgora 
zu betrachten w/ire, oder ob die Angaben der Verfasser auf mehr oder 
weniger zuf~Llliger Beobachtung abweiehenden Verhaltens beruhen und 
die Eiablage normalerweise vielmehr so wie bei Fulgora erfolgt. Da man 
jedoch auch bei Fulgora (iibrigens auch bei Tettigometra) gelegentlich 
Weibehen antrifft, die mit halb heraush~ingendem Ei umherlaufen oder 
klettern, was wohl meist auf Beunruhigung von seiten des Beobaehters 

beruht!, neige ieh mehr 
der zweiten Auffassung 
zu. ~berhaupt  m6chte ich 
annehmen, dag bei allen 
Gattungen der Fulgorinae 
(Dictyopharinae) die weib- 
lichen Gonapophysen &hn- 
lich wie bei der Zentral- 
gattung gebaut And und 
die Eiablage in entspre- 
chender Form stattfindet. 

10. Issidae. 
Zwei am 14. Juli ge- 

fangene tr/ichtige ~ ~ von 
Issus coleoptratus GEOFF~. 
legten innerhalb yon genau 

Abb.  50. Abdomenspi tze  yon .Issus coleoptratus 1 Woche zusammen 118 
GEOFFR. ~, rechte  Seite. 

Eier ab, und zwar in ganz 
/ihnlieher Weise von ErdbrSckehen umkrustet  wie Fulgora europaea. 
Nur wenige waren mehr oder weniger unbedeckt. Die Eiablage selbst 
konnte ich leider nicht beobachten, doch ergab die Untersuchung der 
Gonapophysen ein ganz /ihnliehes Bild wie bei Fulgora (Abb. 50). 

Die paarigen lateralen, hinteren Gonapophysen (G1 IX) And un- 
geteilt und bedecken als m/ichtige hoehgew61bte, feste Platten die ge- 
samte laterale und dorsolaterale Region der physiologischen Abdomen- 
spitze. Die vom X. Segment gebildete Afterklappe vervollst/indigt 
/ihnlieh wie bei Fulgora als ovaler Deekel den Absehlu6 dorsal und 
nach hinten. Wie alle Skelettelemente bei Issus, so fallen auch die ersten 
Valviferen und die vorderen Gonapophysen ( G V I I I )  dutch aul~er- 
ordentlich gedrungenen und massiven Bau auf. Die ersten Valviferen 
zeichnen sieh durch besondere Chitinrippen und gewSlbeartigen Bau, 
sowie dureh einen ventraien behaarten Buckel aus. Die Greifz~hne 
im Apikalteil der vorderen Gonapophysen sind zum Tell stark redu- 
ziert (vor allem die mehr proximalen), wi~hren4 der Spitzenzahn und der 
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seinem Grut uufsitzende Hilfszahn lunge und schmale Form besitzen 
(Abb. 51). AuBerdem ist auf der Ventralkante noch ein kleiner hakiger 
Zahn entwickelt. Der mngesehlugene Suumteil ist weniger breit als bei 
Fulgora, aber apikal ebenfalls in einen spitzen Lappen ausgezogen (s. 
auch Abb. 53 bei Hysteropterum). 

Die yon der Erdkruste befreiten Eier zeigen eine auff/illige, aus mehr 
oder weniger regelm/iBigen Sechsecken zusummengesetzte Chorion- 

~r felderung und eine fleisehrSt- 
liehe F/irbung, w/~hrend sie in 
der Form den Fulgora-Eiern 
etwa gleichen (Abb. 52). Da sie 
schon Ende August rote Augen- 
fleeke zeigten und wie beiFulgora 
angesehwollen waren, und du 

A b b .  51. I s sus  coleoptratus GEOFFR., r e c h t e r  
e r s t e r  V a l v i f e r  (Vf  V I I I )  m i t  d e r  r e c h t e n  f i u g e r e n  
Gonapophyso (G VIII r). Bezeiehnungen wie 

in  A b b .  48. 

A b b .  52. E i  y o n  I s sus  coleoptratus, 
y o n  de r  E r d k r u s t e  be f re i t .  

( C h o r i o n f e l d e r u n g  !) 

ferner Ende April des folgenden Jahres Larven vermutlich des III. Sta- 
diums am Fundplatz der Eltern erbeutet wurden, ist mit Sicherheit 
anzunhmen, dab die Eier noeh im Sp/itsommer sehliipfen und die 
Junglarven (£hnlieh wie bei Cixius nervosus) iiberwintern. (Die eigenen 
Zuehten konnten leider nieht durehgefiihrt werden.) 

Abb. 53 zeigt, dab bei der nah verwandten Gattung Hysteropterum, 
yon der mir leider noeh keine Eiablagen vorliegen, die Legeapparatur 
ganz /~hnlieh wie bei Issus gebaut ist. Vermutlieh ghnelt sich uueh die 
Eiablage bei beiden Gattungen. Aueh hier liegen die medianen (Gm IX) 
und die vorderen (G VIII) Gonapophysen v611ig unter den m/tehtigen, 
gew61bten Deekeln der lateralen hinteren (G1 IX) und der fast kreis- 
runden Klappe des X. Segments verborgen. Im einzelnen weisen die 
Genitalanh/mge gegeniiber Issus kaum Unterschiede uuf. Neben den, 
£hnlieh wie bei Issus gestalteten vorderen Gonapophysen (G VIII) sind 
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in Abb. 53 such die hier (sekund~r ?) vOllig paarigen, medianen, hinteren 
(Gin IX) zu erkennen. Ihre Dorsalkante ist yon einer diehten Reihe 
eigentfimlich kantig gefurehter Z~hne besetzt, w~hrend der gerundete 
Ventra]rand nahe der Spitze einen keulenf6rmigen, ngeh vorn geriehteten 
Fortsatz tri~gt, dessen Vorderpol mit einer Batterie kurzer Chitinstifte 

Abb .  53. Hysteropterum grylloides F. A b d o m e n s p i t z e  y o n  ven t r a l ,  R i i ckendeeke  basa l  
e n t f e r n t  u n d  tier R e s t  e twas  ausgebre i t e t .  Die l inke l a te ra le  Gon~pophyse  (G1 I X  1) ab -  
ge t r agen ,  so d a b  die u n t e r  ih r  v e r b o r g e n e n  m e d i ~ n e n  u n d  ~ul~eren G o n a p o p h y s e n  l inks  

s i e h t b a r  sind.  

ausgerfistet ist, und der deshglb wohl richtig als Tastsinnesorgan an- 
gesprochen wird. Eine £hnliche Funktion hat wohl auch ein breites, 
aus mehreren Reihen kurzer Borsten bestehendes Band, das sich fiber 
die £ul~ere WSlbung der breitschgufelfSrmigen later~len Gonapophyseu 
zieht. 

Zusammenfassend l~l~t sieh feststellen, dal~ die Legeapp~r~te der 
Issinen denen der Fulgorinen im Grundbau sehr ~hnelu und auch ihre 
Funktion vermutlich ganz die gleiche ist. 

11. Anhang : Aufiereurop~iische Familien. 

Bei einer Durehsieht der Zikadenliteratur nach Sehilderungen yon 
Ei~blagen land sich nut noch ein, im Vorliegenden nicht beriicksichtigter 
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Typ, der wahrscheinlich bei europ/Hsehen Formen aueh nieht vorkommt,  
da er bisher meines Wissens nur yon wenigen tropisehen Formen be- 
schrieben ist. Es handelt sieh dabei um die mehr oder weniger voll- 
st~ndige Einbettung der Eier in ein selbst ausgesehiedenes Sekret, das 
um das Gelege eine sog. Oothek bildet. Am eingehendsten wird dieser 
- -  nur sehr entfernt mit  den Eiablagen yon Philaenus zu vergleiehende 
Typ dureh KERS~AW (und K~ : AL~ ¥)  Yon Pyrops candelaria, einer 
groBen tropischen Pyropsine (Laternariidae), geschildert und abgebildet. 
Die ~ $ legen die Eier an St/tmme oder Aste und Zweige yon Nephelium- 
und Mangi/era.Bgmmen. Zun~ichst wird ein wenig der Klebflfissigkeit 
auf die Unterlage gespritzt und dann das unter leiehtem Abheben der 
Abdomenspitze herausgeprel~te Ei zun£ehst m i t  dem Hinterpol darauf- 
gedrfiekt, ansehliel3end aber dureh Zurficksehieben der Abdomenspitze 
mit seiner ganzen Unterseite angeklebt. Die folgenden Eier werden 
zweigaufw~rts in einer geraden Reihe ebenso angeffigt. ~be r  jedes Ei 
wird eine gr6gere Menge des zun£ehst flfissigen, gelblieh-braunen Kit t-  
sekretes ausgegossen, so dab es sehlieBlieh bis auf einen ovalen Eideekel 
vollst~ndig davon fiberzogen ist. Nach Beendigung einer l~e~he yon 
etwa 20 Eiern klettert das ~ zurfick und beginnt - -  naeh Orientierung 
mit der Labiumspitze! - -  eine zweite ebensolehe Reihe dicht neben die 
erste zu legen. ])as wiederholt sieh mehrmals unter jeweiligem Seiten- 
wechsel, bis ein Gelege yon 50--100 durehsehnittlich 80 Eiern abgesetzt 
ist. Zuletzt wird die Oberfl~iche der Oothek grfindlieh mit weigem Wachs 
eingebfirstet, das in Form breiter Bfischel aus intersegmentalen, taschen- 
f6rmigen Waehsdrfisen der hinteren Abdominalsegmente herausgepreBt 
wird. Dabei werden ~hnlieh rollende und bfirstende Bewegungen mit  
dem Abdomenende ausgefiihrt, wie ich oben yon Stenocranus besehrieben 
habe. Zur Anfertigung einer solchen Oothek braucht ein ~ fiber 
3 Stunden. 

1Jber die Gonapophysen von Pyrops bringt KERS~AW leider nur 
folgende sehr knappe, aber ~tugerst bezeiehnende Angabe: ,,Auf jeder 
Seite der VaginM6ffnung liegt ein kleines, hartes, ehitiniges, vierfinge- 
riges, pMmwedelf6rmiges (Skelett-) Stfiek . . . .  ". ,,Sie dienen vielleicht 
der exakten Platzierung des Eies in die Oothek". Trotz der Kfirze 
dieser Besehreibung und der Ungenauigkeit der (in diesem Punkte yon 
KERS~AW offenbar nieht wichtig genommenen) Zeiehnung, ist doeh fest- 
zustellen, dab es sieh dabei nur um die Spitzenteile der vorderen/~uBeren 
Gonapophysen (G VII I )  handeln kann, .die, obwohl stark reduziert u n d  
verkiimmert, doeh noeh die Verwandtsehaft mit  den elchgeweihfSrmigen 
Elementen bei Fulgora erkennen lassen. Wie KI~RSHAW mit l%eht an- 
nimmt, k6nnen sie nur noch der Orientierung des austretenden Eies 
dienen, doeh ist zu vermuten, dab sic aus den Greifschaufeln der Ful- 
gorinen hervorgegangen sind. Ob und in weleher Form auch noeh die 
anderen Gonapophysen bei Pyrops vorhanden sind, geht zwar aus 
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K]~RS~AWS direkten Angaben nieht hervor, l/~l~t sich abet aus seiner Zeich- 
hung zum Tell entnehmen; denn zweifellos entsprieht der /£ul~ere Tell 
des yon ihm als Vagina bezeichneten Kanals der Gonapophysenkammer. 
Und die Wandung derselben seheint yon /~hnlichen, lappig verbreiterten 
Gonapophysen gebildet zu sein wie bei Fulgora (G1 IX). Aus allen diesen 
Befunden ergibt sich, dab der Bau der Legeapparatur yon Pyrops mit 
dem yon den Fulgorinen und Issinen beschriebenen gro~e ~hnlichkeit 
aufweist, und dal~ jedenfalls diese Unterfamilien untereinander n/iher 
verwandt sind als mit den fibrigen systematischen Gruppen der Ful- 
goroiden. Allerdings seheint der Legeapparat der Pyropsinen infolge 
Funktionsweehsels sekundi£r reduziert und vereinf~eht. 

Eine bis zu einem gewissen Grade /£hnliche Eiablageform beschreibt 
MYERs yon der groi]en grfinen, neuseelgndisehen Flatide, Siphanta acuta 
WALK. Die ~ ~ kleben rundliehe Gelege yon etwa 6 mm Durchmesser 
auf die Bl/itter des Zitronenbaumes. 90--110 Eier stecken in domfOrmiger 
Anordnung, die zentral gelegenen fast senkrecht, die peripheren mehr 
geneigt, dicht gepackt in einer dunklen, halb durchsichtigen Masse, so 
da]] yon den mittleren nut die oberen Pole, yon den randst£ndigen etwas 
mehr zu sehen ist. ~ber  die Form und Funktion der Gonapophysen ist 
leider gar nichts bekannt. 

IV. Vergleichende Betrachtungen. 
Wenn man das yon S~¢OD~RASS gegebene (Abb. 2) Grundschema des 

Ovipositors der pterygoten Insekten zugleich als den ursprfinglichen 
Bauplan dieses Organs betrachtet, so mfissen unter den Zikaden die 
Jassiden und unter diesen speziell die Cieadellidae als diejenigen Formen 
angesehen werden, deren Legebohrer diesen einfaehen und primitiven 
Typus noeh am wenigsten abgewandelt zeigen. Die drei Gonapophysen, 
deren Ursprung nach SNODGRASS schon bei den Thysanuren zu finden 
ist, die vordere, ventrale bzw. ~ul~ere Gonapophyse des VII!. ,  die mediane, 
innere, hintere oder dorsale und die laterale des IX. Segments sind noch 
vSllig paarig und gleichm/~i~ig als gestreckte, etwas komprimierte, hohle 
Anh/~nge des Abdomens entwickelt. Lediglich die oft aul~erordent- 
liche Abflachung und Verbreiterung der Elemente des eigentlichen 
Legebohrers (G VIII  und Gin IX) zu geraden oder gebogenen, sensen- 
oder schwertfSrmigen Klingen und die Bewehrung insbesondere der 
Spitzen und der schneidenscharfen Dorsalr~tnder der inneren Gonapo- 
physen mit reii~zahnartigen ChitinhSckern und feller/- und raspe]artig 
angeordneten Kanten ist als besondere Anpassung zu werten, die speziell 
auf das Aufsehlitzen vorwiegend fl/ichenf6rmiger Pflanzenteile, zu- 
mindesten zarterer Gewebe gerichtet ist. Tats~chlich sind ja die meisten 
Jassiden Bewohner gras- und krautreicher Biotope oder des Blattwerkes 
yon Laubb/~umen und versenken ihre Eier auch zumeist in Bl/itter oder 
~hnliehe flache Pflanzenorgane. Es gibt unter den menschlichen Werk- 
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zeugen keins, das man vSllig mit diesem mehrteiligen, stechend, schnei- 
dend, s~tgend und feilend zugleich arbeitenden Ovipositor vergleiehen 
kSnnte, am zutreffendsten diirfte noch der Vergleich mit einer Stich- 
sgge sein (Stiehsggetypus). 

Doch schon innerhalb der Jassiden zeigt sieh die Tendenz, einzelne 
Teile des Ovipositors fester miteinander zu verbinden, offenbar, am 
eine grSgere Stabilitgt zu erreichen, die ftir das Eindringen in zgheres 
Gewebe notwendig ist. Jedenfalls erseheint die Verbindung der dor- 
salen Rgnder der medianen Gonapophysen (Gm IX) durch eine kr~ftige 
Chitinbriicke als erster Schritt auf dem Wege ihrer vSlligen Vers'chmelzung 
zu einer unpaaren, oftmals dorsal gekielten Rinne, wie sie bei fast allen 
fibrigen Familien anzutreffen ist. Im fibrigen hat die Untersuchung 
yon 46 Jassidengattungen durch READIO bei keiner Form besonders 
abweichende Gestaltung des Ovipositors erbracht, so dag wohl mit 
ziemlicher Sicherheit angenommen werden kann, dat3 bei ihnen allen 
aueh die Eiablage in der yon Thamnotettix und Cicadella beschriebenen 
Form verlS~uft. 

In allen anderen Familien der Cieadoiden we/sen die Legeapparate 
zwar aueh den Grundptan des Stiehs/~getypus auf, doeh finden sich im 
einzelnen Abwandlungen in der versehiedensten Richtung. Zun~chst 
1/igt sieh in Verbindung mit einer allgemeinen Verstiirkung der ehitinigen 
Ausstattung die Tendenz der weiteren dorsalen Versehmelzung der 
medianen Gonapophysen zu einer unpaaren I~inne weiter verfolgen. 
Nut bei der Aethalionide Ulopa ist etwa in der Mitte der ~onapophysen 
noeh eine ganz ~hnliehe unscheinbare sehmale Brfieke entwiekelt wie 
bei den Jassinen (und Typhloeybinen). Bei Cercopis (Cereopiden) bilden 
die verbundenen Dorsalr/~nder dagegen sehon eine riehtige Rinne, die 
sieh yon der Basis bis zu etwa 3/5 der Gesamtl/tnge erstreekt. Nur die 
proximalen Enden (2/5) sind noch paarig und tragen in ihrem abge- 
sehr/tgten Spitzenteil stumpfliehe Z£hne. Bei der Membraeide Gargara 
genistae bleibt sehliel31ieh nut noeh das apikale Ftinftel yon der Ver- 
sehmelzung frei, bis sie bei den Cieadiden schlieglieh aueh die Spitzen 
selbst erfal3t. Entspreehend der zunehmenden Stabilit/it und Festig- 
keit der Legeapparatur nimmt in der gleiehen Reihenfolge die Z/~hig- 
keit bzw. H/~rte des Eiablagemediums zu [Calluna.Bl£ttchen bei Ulopa, 
basale Stengelteile bei Cercopis, Rinde und peripheres Holz yon Saro- 
thamnus-Zweigen bei Gargara (~hnlieh andere Membraciden) und Zweige 
yon Laubb/tumen bei Cicada (septemdecim)]. Auf der H~rte des zu be- 
arbeitenden Materials beruht vielleieht aueh die im speziellen Tell er- 
w/thnte abweiehende Funktion des Leges/~bels und seine damit zu- 
sammenh/ingende reiehere Ausstattung mit Muskeln bei den Singzikaden, 
die allerdings aueh in vielen anderen Punkten eine augerordentlich 
abweichende und mehr oder weniger isoliert stehende Gruppe unter 
den Zikaden darstellen, deren h/~ufige Heranziehung als Beispiel ftir 
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Morphologie und ()kologie der Zikaden im Mlgemeinen durchaus un- 
gerechtfertigt und oft irreffihrend erscheint. 

Im Gegensatz zu der Versti~rkung des Ovipositors zeigt sich, often- 
bar unabhangig voneinander in den einzelnen Familien entstehend, 
daneben die entgegengesetzte Tendenz, die Eier nieht mehr in Pflanzen- 
gewebe zu versenken. Allerdings ist das vorliegende Material. zu knapp, 
um die Aufstellung einer abgestuften Reihe zu gestatten. Anfiinge sind 
vielleieht sehon bei den Jassiden zu erkennen, wo einzelne Arten (z. B. 
Strongylocephalus agrestis, Euscelis griseseens) stark dazu neigen, ihre 
Eier in sehr welches, schon mehr oder weniger abgestorbenes Pflanzen- 
material abzulegen. Besonders ausgepr/igt zeigt sieh der~ Leistungs- 
abfall des Ovipositors bei den Cercopiden, wo sieh zun~tehst die Tomaspis- 
Arten, den Literaturangaben zufolge, offenbar /thnlich verhalten, wie 
die vorgenannten Jassiden. Aueh die Aphrophorinen verm6gen offen- 
bar nur abgestorbene, mehr oder weniger morsche Rindenteile zu be- 
legen. Philaenus seh]ieBtich (ebenso Neophilaenus und Philaron;s) be- 
sitzen zwar noeh einen im Grundplan normalen Ovipositor, der jedoch 
mangels geniigender Chitinisierung und bei vSlligem Fehler~ yon Zghnen 
oder Schneidekanten nur mehr als eine sehwenkbare Leger6hre ver- 
wandt werden kann, mit deren Itilfe die Eier in bereits vorhandene 
natfirliche Spalten eingeschoben werden. Ein bei allen Aphrophorinen 
vorkommendes Genitalsekret, das zu einer schaumig trocknen, elasti- 
sehen, weigliehen Masse erhfi.rtet, seheint in Zusammenhang mit dieser 
ver/~nderten Eiablage besonders reichlich zu fliegen und umhfillt and 
h/~lt die Eier in den Verstecken, so dab es gewissermaBen als Ersatz 
ffir d~s Pflanzengewebe (Mark) ~ngesehen werden kann. - -  VSllig freie 
Eiablage wird innerhalb der Cieadoidem'eihe yon je einer Membraeide 
und einer Aethalionide angegeben, fiber ihre vermutlieh reduzierten 
Legeapparate jedoeh nieht beriehtet. 

Gemeinsam ist den Eiablagen aller Cieadoiden, dab die Eier voll- 
st~indig in das Pflanzengewebe (oder den Sehaum) eingestogen werden, 
so dab sie yon augen nicht mehr siehtbar sind und die Einstiehkangle 
wenigstens im Falle der Ablage in elastisehe Pflanzengewebe nadelfein 
und kaum erkennbar bleiben. (Immerser Ablagetyp naeh MIc~nI~l<!) 

Unter den Fulgoroiden tr i t t  der Stiehs~Lgetypus nut noeh bei den 
Delphaeiden, wenn aueh in stark modifizierter Form auf. Die medianen 
Gonapophysen sind stets zu einer unpaaren, meist stark gebogenen 
Rinne verwachsen, die jedoch im Gegensatz zu der vielfaeh mehr oder 
weniger gerundeten Oberfl£ehe bei den Cieadoiden, hier einen seharfen, 
im Distalteil yon Z£hnen bewehrten Dorsalkiel tri~gt, der funktionell 
und morphogenetiseh den gezghnten Dorsalr~Lndern der paarigen me- 
dianen Gonapophysen der ursprfingliehen Jassiden entsprieht. Die 
Basis der Gonapophysen ist stark naeh vorn verlagert, so dal3 der Ovi- 
positor nie mehr, wie vielfaeh bei den Cicadoiden, die Abdomenspitze 
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fiberragt. Er ist augerdem meist relativ kiirzer als bei den Cicadoiden, 
woraus sich unter Umstgnden erkl~rt, dag die Eier der Delphaeiden 
nie vollst£ndig in das Pflanzengewebe versenkt sind, sondern mit dem 
oberen Pol stets etwas aus der EinstichSffnung heraussehauen (profund 
implantiert nach MIC~ALX). Der Ablagemodus ~hnelt weitgehend dem 
beim Stiehs£getypus der Jassiden beobachteten. Die Megamelinen und 
Liburnia elegantula legen in f]~chige (Blgtter, Grasblattscheiden), die 
fibrigen Formen in Stengel bzw. andere dreidimensionMe Pflanzen- 
organe ab. 

Der Ovipositor der Cixiiden zeigt noch weitgehende Ahnlichkeit mit 
dem Delphacidenlegeapparat. Jedoeh ist die Basis der Gonapophysen 
(sekundgr ?) naeh hinten versehoben, so dab der Ovipositor die - -  zudem 
eingedr~ickte - -  Abdomenspitze welt fiberragt. Da der gezS~hnte Dorsalkiel 
der unpaaren medianen Gonapophyse (Gin IX) bis auf zwei stumpfe, 
flaehe Eeken eingeebnet ist, entsprieht er schon rein morphologiseh 
nieht mehr dem Stichs~getypus, obwohl er zweifellos yon diesem ab- 
zuleiten ist. Seine Form und Ausriis~ung erseheint vielmehr dem E i n -  
steehen der Eier in die Erdkrume besonders angepaBt und seine Funktion 
deshalb etwa mit einem Grabstiehel vergleichbar. 

Ohne tiberleitende Formen steht den bisher besprochenen Typen bei 
den iibrigen untersuehten Familien der Fulgoroiden ein Legeapparat 
gegentiber, dessen Elemente sieh zwar ausnahmslos auf die Einheiten 
des Grundtypus des pterygoten Ovipositors zuriiekftihren lassen, der 
abet offensiehtlieh in Anpassung an seine g/~nzlieh vergnderte Funktion 
einen, nieht nut im Hinblick auf die Zikaden, neuartigen Typus dar- 
stellt. Die ursprtinglieh gestreekten, sehmalen Gonapophysen sind zu 
gedrungeneren Klappen, 15ffelartigen Sehaufeln und geweihfSrmig ge- 
stalteten Greifzangen verbreitert und ihr dureh enge Verfalzung be- 
dingter Zusammensehlul3 zu einem einheitlichen Bohr- und Stiehorgan 
weitgehend geloekert. Sie umstehen in ann£hernd kreisf6rmiger An- 
ordnung den zu einer Gonapophysenkammer erweiterten Eikanal, der, 
topographisch eine Verl/~ngerung der Vagina (des unpaaren vereinigten 
Ovidukts) darstellend, das abzulegende Ei aufnimmt, bevor es, mit 
einer Erdhiille versehen, endgiiltig naeh aul~en gestol3en wird. Die vor- 
wiegend longitudinal vor- und riiekwarts geriehtete, s/igend stoBende 
Bewegung der Gonapophysen ist in eine mehr radiale, greifende, auf- 
und zuklappende, baekend formende verwandelt. Mit ihrer Hilfe werden 
Teile des Bodensubstrates (Sand, ErdbrSekchen) aufgegriffen, eventuell 
sogar gewaltsam abgerissen, in die Gonapophysenkammer aufgenommen 
und, mit dem Sekret der Gesehleehtsanhangsdrfisen zu einem MSrtel 
vermengt, der Eioberfl/~ehe als diehter wohlgeformter Mantel aufge- 
drtiekt. Es ist sehwer vorstellbar, wie sieh dieser Greifbagger-Typ, mit 
seiner so komplizierten Arbeitsweise aus dem einfaehen Grundtypus 
entwiekelt haben kSnnte, weniger in morphologiseher als in physio- 
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logischer Beziehung. Vielleicht kann der Grabsticheltyp der Cixiiden 
als Glied in der Kette angesehen werden; denn es ist zu vermuten, dal~ 
die Entwicklung vom Stichs/tgetypus ausgehend nicht direkt zu einer 
so - -  man m6chte sagen - -  raffinierten Methode der Eiablage gefiihrt 
hat~ sondern doch wahrscheinlich fiber Formen gegangen ist, die ihre 
Eier schon nicht mehr in Pflanzengewebe versenkten, sondern irgendwie 
an oder in die Erde absetzten. Doch bleiben auch bei dieser ~berlegung 
noch R~tsel genug. Vielleicht gelingt es eilimal, Arten zu finden, die 
in ihrem Verhs~lten und dem Bau ihrer Gonapophysen einen Weg weisen. 
IIInerhalb der Fulgoroiden ist der Typus bei den Fulgoroiden (Dictyo- 
pharineli) und bei den Issiden (zumindest den Issinen) wohl allgemein 
verbreitet. Die Eier aller nach diesem Typ ablegendeli Formen besitzen 
im Gegelisatz zu allen fibrigen (versenkten) Zikadeneierli auff~llige 
Mikropylaraufs~tze (Fulgoridae, Issidae und Tettigometridae !). Unter 
den Laternariiden lieB sich wenigstens an Hand yon Literaturangaben 
zeigen, dab die, allerdings nicht mehr gebrauchten, l~este der Gonapo- 
physen bei den Pyropsinen zweifellos dem gleicheli Typus angeh6ren. 

Heute legen diese rein tropischeli Formen ihre Eier, in sehr verein- 
fachter Form dutch eine Kittmasse zu einer Oothek vereinigt, auf der 
Oberfl~iche yon Zweigen ab. Mit den wenigeli bisher bekanliteli Formen 
bei Membraciden und Aethalioniden und der Flatide Siphanta acuta 
bilden sie den Samliieltyp vereinfachter und reduzierter Eiablage ohne 
wesentliche Mitwirkling der Gonapophysen. 

Auch die kleine Falnilie der .Tettigometridae besitzt au[terordentlich 
stark reduzierte Legeapparate und in Verbindung damit eine primitiv 
anmutende Eiablage, indem die Eier ohlie jede Vorbereitung oder Hiill- 
substanzen auf das nackte Substrat abgesetzt werden (vertikal aggluti- 
niert IIach MICI~ALx). ~[Inmerhin zeigen die stummelfSrmigen Reste 
der Goliapophysen, dab die Reduktion zumindesten yon einem scholi 
h6her entwickelten Typ ausgegangen sein muB, da die mediane Gonapo- 
physe unpaar ist, wiewohl sich trotz ihrer vereinfachten Gestalt ihr 
paariger Ursprung erkennen lgBt. Auch das Vorhandensein yon Mikro- 
pylaraufs~tzen an den Eiern weist in ~hnliche Richtung. 

g. Phylogenetische Beziehungen. 
Die hier schon an relativ wenigen Gruppen aufgezeigte, bisher un- 

bekannte Vielgestaltigkeit der Legeapparatur bei den Zikaden verlockt 
schon jetzt zu einer stammesgeschichtlichen Auswertung der Befunde, 
obwohl bei einer genaueren Durchpriifung der auBereurop£ischen, be- 
sonders auf die warmen Klimazonen beschrgnkten Familien noch eine 
bedeutende Erweiterung der Reihe und Vertiefung des Verstgndnisses 
zu erwarteli ist. Eine solche phylogenetische Spekulatioli erscheint 
deswegen relativ aussichtsreich, well durch alle Wandlungen und Re- 
duktionen in Bau und Funktion des Ovipositors hindurch doch stets 
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das gemeinsame Grundgeriist erhalten ist. Freilieh soll hier kein neues 
System geliefert, sondern es kSnnen bestenfalls Hinweise gegeben werden, 
die bei einer in vielen Punkten notwendigen Revision des Zikadensystems 
yon berufener Seite zu beachten w/~ren. 

Hinsiehtlich des Ovipositorbaues weisen die Cicadoiden urspriing= 
lichere Ziige auf als die Fulgoroiden, die auch in ihren wenigen, primi- 
tiver anmutenden Familien (Delphaciden) stets einen abgewandelten, 
insbesondere durch vSllige Verschmelzung der medianen Gonapophysen 
zu einem unpaaren rinnenfSrmigen Stichel gekennzeichneten Stieh- 
s/~getypus aufweisen. Die Eiablage ist bei den Cicadoiden normalerweise 
immers, bei den Fulgoroiden dagegen nur profund implantiert. 

Innerhalb der Cieadoidenreihe miissen die Jassiden als die urspriing- 
liehste Familie angesehen werden, da viele ihrer Vertreter noeh vSllig 
paarige, andere nur durch eine schmale Chitinbrticke verbundene mediane 
Gonapophysen (Gm IX, zweite Va]vulae) aufweisen. Den letzteren 
w/~ren die Aethalioniden eng anzusehliel~en. Die anderen Familien 
zeigen in der Reihenfolge Cereopidae, Membracidae, Cieadidae zu- 
nehmende Verst/~rkung und Spezialisierung des Stichs/tgetypus (weit- 
gehende Versehmelzung der medianen Gonapophysen), wobei die beiden 
ersteren noeh am engsten an die Jassiden anschliel?en, wS~hrend die 
Cicadiden sehr abseits zu stehen seheinen und nur sehwer vom Grund- 
typus ableitbar sind. 

Unter den Fulgoroiden weisen nur die Delphaciden mit ihrem zwar 
spezialisierten, aber doch dem Stichs~igetypus zuzurechnenden Ovi- 
positor urspriingliche Ziige auf. Der Bau der Legeapparatur, besonders 
der basa]en Teile spricht dafiir, dal3 sieh die Cixiiden aus ihnen ent- 
wickelt haben. Dagegen scheinen die iibrigen Familien einer ganz anderen, 
offenbar sehr friihzeitig vom Grundtypus abgezweigten Riehtung an- 
zugeh6ren, yon der vorl/tufig keine direkten Verbindungen zu den vor- 
genannte~l Familien fiihren. Jedenf~lls sind sie untereinander zweifel- 
los n~her verwandt (Fulgoriden, Issiden, Laternariiden) als mit  diesen. 
Sie sind nieht nur durch vollkommen abweichenden Bau und ver- 
/~nderte Funktion des Ovipositors (Greifbagger-Typ), sondern aueh 
durch die bei Zikaden sonst unbekannten Mikropylaraufs£tze ihrer 
Eier ausgezeichnet, die allerdings erst dureh die ver~nderte Ablageweise 
bedingt sein mSgen. 

Die kleine, im a]lgemeinen als isoliert stehend betrachtete Familie 
der Tettigometriden zeigt trotz der starken Reduktion ihrer Gonapo- 
physen, besonders dureh das Vorhandensein yon Mikropylaraufs~tzen, 
engere Beziehung zu der ]etzten Gruppe, mit  der sie vor allem gegeniiber 
allen iibrigen Zikaden gemeinsam hat, dab die Eier nicht in irgendein 
Medium versenkt, sondern mehr oder weniger frei abgesetzt werden. 

I m  ganzen ergibt sich so ein/ihnliches Bild, wie es LAWSON Yon den 
verwandtschaftlichen Beziehungen der Zikadenfamilien skizziert hat.  
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:Ms zentrale Gruppe figurieren mit bis heute urspriingliehen Merkmalen 
die Jassiden (Cieadellidae LAwso~:s und anderer amerikaniseher Autoren), 
yon denen sieh sowohl die Cercopiden wie die Membraeiden relativ 
leieht ableiten lassen, w/ihrend die Cieadidae einerseits und die Ful- 
goroiden andererseits weiter abseits stehen und offenbar sehon frfih-. 
zeitig abgezweigte Entwieklungsrichtungen darstellen. Immerhin bilden 
hinsiehtlieh der Legeapparate die racist sehr vernaehl£ssigten Delpha- 
ciden (eventuell welter fiber die Cixiiden) eine Verbindung von den 
Jassiden (Cieadelliden) zu den zentralen Gruppen der Fulgoroiden, 
innerhalb deren sic die primitivsten Formen darstellen. Aueh HAvP~ 
hat  mehrfaeh auf gemeinsame Ziige im Bau yon Jassiden und Ful- 
goroiden hingewiesen. 

Die vorliegende Studie zeigt vor allem aber die yon der Ordnung 
der Hemipteren im allgemeinen bekannte augerordentliehe Anpassung s- 
f£higkeit ffir die Unterordnung der Zikaden im einzelnen und nur in 
bezug a, uf die Unterbringung der Eier in einer bisher k~um beaehteten 
Vielfalt. Ausgehend yon der an sich sehon hoehstehenden Brutffir- 
sorgeart der Versenkung der Eier in Pflanzengewebe haben sich die 
Zikaden dutch entsprechende Anpassung des ererbten Legeapparates 
nieht nur alle gegebenen pflanzliehen lebenden und toten Gewebe ver- 
sehiedenster Konsistenz als Medium fiir ihre Eier gewissermafien e r -  
obert, sondern manehe verm6gen dutch die Nachahmung des pflanz- 
lichen Gewebes mittels eines locker schaumig erstarrenden Sekrets 
aueh bereits vorhandene natiifliche SpMtr~tume als Ei~blager£ume zu 
verwenden. SchlieBlich kann das lebendige Ioflanzliehe Substrat ganz 
entbehrt und das Ei yon sehfitzendem Waehsgespinst umgeben selbst 
in die Erde versenkt werden. Dariiber hinaus verwenden die am h6ehst- 
spezialisiert erseheinenden Formen das erdige Substrat wie ein TSpfer- 
material und kneten ihren Eiern mittels der zu entsprechenden Werk- 
zeugen umgestMteten Gonapophysen einen Mantel aus Erdm'Srtel auf, 
so dab sie kleinen unseheinbaren Erdbr6ekehen gleiehen. Anderen frei- 
lich sind diese F~higkeiten mehr oder weniger weitgehend verloren ge- 
gangen. Sie setzen ihre Eier frei ab oder umhiillen sic wenigstens mit  
einem erhgrtenden Sekret, ganze Gelege zu einer Oothek vereinigend. 

Zusammenlassung. 
1. Die Legeapparate yon rund 30 mitteleurop~ischen Zikadenarten 

aus 20 Gattungen, darunter - -  mit  Ausnahme der Cicadiden - -  Ver- 
tretern aus allen ]0 in Mitteleuropa vorkommenden Familien, werden 
besehrieben und ihre Funktion bzw. die Eiablage geschildert und ab- 
gebildet. 

2. Als Grundtypus wird der schon bekannte Stichs~igetyln~s der 
Jassiden (Cicadella) besonders eingehend behandelt und seine Arbeits- 
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~veise, die Versenkung der Eier in pflanzliches Gewebe, an H a n d  neuer 
Beobaeh tungen  (Thamnotet t ix)  analysiert .  

3. Abwandlungen  des Stiehs£getypus l inden  sieh bei Vertretern der 
Cereopiden und  Membraeiden, indem bei letzteren eine Verstg~rkung der 
chi t inigen Ausrfistung zum Einbohren  in mehr oder weniger verholzte 
Gewebe, bei ersteren eine I%eduktion zu einer LegerShre eintr i t t ,  die nur  
noeh zum Einsehieben der Eier in bereits vorhandene Spalten benutz t  
werden k a n n  (Phi laenus) .  

4. Die Delphaeiden zeigen ebenfalls einen - -  allerdings speziali- 
s ierten - -  Stichsggetypus, der besonders bei Stenocranus genauer er- 
l£uter t  wird. 

5. Die Cixiiden versenken ihre Eier mit tels  eines zu einem grab- 
stichelfSrmigen Organ umgesta l te ten Ovipositors in  die Erdoberfl/iche. 

6. Bei den ]~ulgoriden (Fulgora) und  Iss inen ( Issus)  sind die Gonapo- 
physen  weitgehend umgewandel t  und  bi lden ein greifbaggerartiges Organ, 
m i t  dem Teile des Substrates (Erdpartike]) au lgenommen u n d  mi t  
Sekret vermengt  auf die Eioberfl~ehe aufgeklebt werden, so dag die 
lose abgelegten Eier yon einem Erdmante l  umhfill t  nur  schwer yon  
Erdkrf imeln  zu unterseheiden sind. 

7. Redukt ionen  des Ovipositors f inden sieh un te r  den einheimisehen 
:Formen nur  bei den Tett igometriden,  die ihre Eier frei absetzen. Doeh 
seheinen /~hnliche F/~]le aueh in  anderen Famil ien  mehrfaeh vorzu- 
k o m m e n  (Literaturangaben).  

8. Sekrete, insbesondere Waehs, werden vielfach bei der Eiablage 
zum Sehutz der Eier verwandt  (Stenocranus, Cixius,  Philaenus) .  

9. Der Vergleich der Legeapparate der einzelnen Famil ien  und  der 
Eiablageweisen (unter Berfieksiehtigung der erreiehbaren Li tera tur  fiber 
augereurop~ische Formen)  ffihrt zu einigen Vermutungen  fiber die En t .  
wieklung der Oviposi tortypen und  die verwandtsehaft l iehen Beziehungen 
der gr6geren Zikadenfamil ien untereinander .  
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Z. f. Morpho l .  u .  0 k o l .  d.  Tiere .  Bd.  38. 

Verzeichnis der in den Abbildungen verwandten Abkiirzungen. 
2~pophyse des  I X .  T e r g m n s .  

= u n p a a r e  G h i t i n b r f i c k e  zwi schen  den  Te i l en  der  m e d i a n e n  G o n a p o p h y s e  (G in  I X ) .  
= v e r s t h r k t e  C h o r i o n k a p p e .  
= E ige lege .  
= G o n a p o p h y s e n  (.= V a l v u l a e ) .  

G VIII = vordere (ventrale, ~tul3ere) Gonapophysen (= I. Valvulae). 
GmIX = mittlere (mediane, dorsale, hintere) Gonapophysen (= II. Valvulae). 
G1 IX = laterale (seitliche, ~ullere) Gonapophysen ( =I I I .  Valvulae). 

G1 IX d = dorsaler Lappen / der lateralen Gonapophyse. G1 IX v ventraler Lappen J 
= Gelenkkopf. 
= Hauptteil der vorderen Gonapophyse (G VIII). 
= Laterotergit (= Paratergit). 
= Porenkan~lchen. 
= ~ul~erer Ast der vorderen Gonapophyse (G VIII). 
= innerer Ast der vorderen Gonapophyse (G VIII). 

41 
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Sb = Symbiontenballen. 
Sf Sinnesborstenfeld. 
St - Sternum. 
Stl - Saumteil der vorderen Gonapophyse (G VIII) 

Stl a = apikaler Tell / des Saumteils der vorderen 
Stl b basaler Tell ] Gonapophyse (G VIII). 

T Tergum. 
Te -- Telson. 
Vf = Valvifer. 
VfVIII = erster, vorderer Valvifer. 
VflX = zweiter, hinterer Valvifer. 
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