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MITTEILUNGEN DER SCHWEIZERISCHEN ENTOMOLOGISCHEN GESELLSCHAFT
BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ ENTOMOLOGIQUE SUISSE

56, 125-162, 1983

Für die Schweiz neue Blattlaus-Arten (Homoptera, Aphidina) 3

Gerolf Lampel
Zoologisches Institut der Universität, Entomologische Abteilung, CH-1700 Freiburg

Aphid species (Horn., Aphidina) new for Switzerland, 5 - In this paper 20 species and subspecies of aphids
new for Switzerland are described (names see list of species at the bottom of the page). Of special
interest are Wahlgreniella ossiannilssoni, a boreo-mountainous species, the North American species
Uroleucon erigeronensis and Appendiseta robiniae and the East European species Aphis gerardianae as
well as the subspecies ventromaculala of Therioaphis trifola. The species Clethrobius giganteus only
found once in Switzerland 50 years ago could be rediscovered.

In dieser Arbeit werden 20 weitere für die Schweiz neue Blattlaus-Arten und
-Unterarten vorgestellt. Die meisten davon wurden zwischen 1974 und 1981 vor
allem in den Kantonen Freiburg und Wallis vom Autor selbst gesammelt. Zwei
Arten waren in Blattlaus-Material aus Graubünden enthalten, das von Herrn
M. Dethier, Genf, zur Verfügung gestellt wurde. Eine weitere Art stammt aus
einer Probe, die Herr Dr. J. Freuler, Nyon, zur Bestimmung übersandte. Eine von
Werder (1930-31) für die Schweiz nur unter Vorbehalt angegebene Art, Clethrobius

giganteus, konnte mit neuem Fundmaterial eindeutig belegt werden.
Die 21 Arten und Unterarten verteilen sich wie folgt auf die einzelnen

Blattlaus-Familien (System nach F. P. Müller, 1969): Lachnidae: 1, Chaitophoridae:

5, Callaphididae: 5, Aphididae: 8, Thelaxidae: 1, Pemphigidae: 1.

Artenliste

Lachnidae
Cinara kochiana (Cb., 1939)

Chaitophoridae
Atheroldes hlrtellus Hal., 1839

Chaitophorus mordwilkoiMamont., 1960, ex Szeleg., 1961

Chaitophorus salicti (Schrk., 1801)
Chaitophorus salljaponlcusssp. niger Mordw., 1929

Sipha elegans d. Gu., 1905

Callaphididae
Appendiseta robiniae (Gill., 1907)
Calaphis betulicola (Kalt., 1843)
Clethrobius giganteus (Chol., 1899)
Pterocallis albida Cb., 1940

Therioaphis trifola ssp. ventromaculata F. P. Müller, 1968
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Aphididae
Aphis gerardianae Mordw., 1929

Coloradoa artemisiae(d. Gu., 1913)
Macrosiphoniella usquertensis Hrl., 1935

Pleotrichophonis glandulosus (Kalt., 1846)
Uroleucon cirsii(L., 1758)
Uroleucon erigeronensis (Ths., 1878)
Uroleucon montanivorum (Mosbacher, 1959)
Wahlgreniella ossiannilssoni Hrl., 1949

Thelaxidae
Glyphina schrankiana Cb., 1950

Pemphigidae
Pemphigus phenax Cb. et Blunck, 1916

Besonders interessant sind die Funde folgender boreo-montaner, nearkti-
scher oder osteuropäischer Arten:

Mit der Entdeckung der boreo-montanen Wahlgreniella ossiannilssoni im
Pinetum des Pfynwaldes (VS) wurde die Art nun auch in den Schweizer Alpen
nachgewiesen, nachdem sie Remaudiere bereits aus den französischen Alpen
gemeldet hat. Sie kommt ausserdem noch in Oberitalien, in den Pyrenäen, in der
spanischen Sierra de Albarracin, in Schottland, Skandinavien, Nordpolen und
Nordrussland vor.

Etwa 200 Jahre nach der Einführung zweier ihrer Wirtspflanzen aus
Nordamerika ist (wahrscheinlich per Flugzeug) die nordamerikanische Blattlaus-Art
Uroleucon erigeronensis nach Europa eingeschleppt worden. Sie wurde erstmals
1952 in Frankreich gefunden und hat sich inzwischen bis nach Rumänien
ausgebreitet. Während über europäische Funde dieser Art bereits einige Literatur
existiert, scheint die ebenfalls nordamerikanische Appendiseta robiniae in Europa
noch weitgehend unbekannt zu sein. Sie wurde bisher nur aus Italien gemeldet
und von mir ausser im Wallis auch noch in Frankreich (auf Korsika) gefunden.
Die Wirtspflanze existiert bereits 300 Jahre in Europa.

Osteuropäische Arten fand ich ausschliesslich im Gebiet der sog. «Walliser
Steppenheide», nämlich auf dem äusserst trockenen Tourbillon-Hügel in Sitten
(Sion). Sowohl Wirtspflanzen als auch Blattläuse müssen nacheiszeitliche Einwanderer

sein, da das Wallis während der Eiszeiten völlig vereist war (Sauter, 1979).
Sauter weist auf östliche Elemente in der Lepidopterenfauna des Wallis hin,
Stäger (1957) und Meier (1981) nennen bereits einige östliche Elemente in der
Blattlausfauna, denen ich noch die ssp. ventromaculata der Art Therioaphis trifola
sowie Aphis gerardianae hinzufügen kann. Sion ist für beide Arten der bisher
westlichste Fundort. T. t. ventromaculata ist bisher nur aus Ostösterreich (Burgenland),

der CSSR und Polen, A.geradianae aus der CSSR, Ungarn, Rumänien und
der europäischen UdSSR bekannt.

Natürlich gibt es im Wallis auch mediterrane Faunenelemente. Von mir
entdeckt wurde am 10.7.1981 im Pfynwald Tuberculoides eggleri (Cb., 1950) (Zweitfund

für die CH; Erstfund siehe Lampel, 1974a, b), allerdings nicht an der eigentlichen

Wirtspflanze Quercus pubescens, obwohl diese nach Sauter (1979) für das

Wallis typisch ist, sondern an Q.petraea, woran die Art nach Hille Ris Lambers
(1972-73) auch vorkommen kann. Die in Lampel (1974b) diskutierten Funde
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Ilharcos (1973) von Q. robur aus Portugal haben sich inzwischen als Tuberculoides
borealis Krzywiec, 1971, erwiesen (Ilharco, 1979).

1. Cinara kochiana (Cb., 1939)

Synonyma:
Cinarla kochiana Cb., 1939

Laricaria kochiana (Cb., 1939)

Anmerkung: Die «ssp. kochi Inouye» (Japan) (Eastop, 1972; Holman & Szelegiewicz, 1972)

wird heute (wieder) als eigene Art angesehen (Eastop & Hille Ris Lambers, 1976).

Fund Schweiz: 28.6.1977: 1 geflügeltes vivipares Weibchen (G). Sta. Maria
(Val Müstair) GR, coll. M. Dethier.

Weitere Verbreitung: Eurosibirisch; die Art besitzt ein Teilareal in Europa und ein Hauptareal in
Sibirien (Szelegiewicz, 1979b). Im einzelnen werden in der Literatur folgende Länder angegeben:
England (Stroyan, 1957; Kloft, Kunkel & Ehrhardt, 1960; Eastop, 1972); Dänemark (Heie, 1970a);
Schweden (Ossiannilsson, 1969; Heie, 1970a); Niederlande (Hille Ris Lambers, 1955; Kloft et al.
1960); Deutschland (Börner & Franz, 1956; Kloft et ai, 1960; Heinze, 1962); Österreich (Börner,
1952; Börner & Franz, 1956; Kloft et al„ 1960; Schremmer, 1960; Heinze, 1962); Italien (Barba-
gallo & Patti, 1981; Coceano & van Harten, 1981); CSSR (Pasek, 1954; Kloft et al., 1960; Pintera,
1966; Holman & Pintera, 1977); Polen (Szelegiewicz, 1962, 1968a, 1978); Rumänien (Pintera, 1966;
Holman & Pintera, 1981); UdSSR (Südwesten der europ. SU: Schaposchnikow, 1964; Sibirien:
Iwanowskaja, 1977; Szelegiewicz, 1979b); Mongolei (Heie, 1970a; Holman & Szelegiewicz, 1972).
Die Angaben «Korea» und «Japan» verschiedener Autoren sind zu streichen. Sie beziehen sich auf
Cinara kochi Inouye, 1939.

Färbung und Sklerotinisierung: Über die Färbung des lebenden Tieres (G)
liegen vom Sammler keine Angaben vor. Das präparierte Tier zeigt folgende

Tab. 1: Masse von Cinara kochiana (Cb., 1939), Atheroides hirtellus Hal., 1839. Chaitophorus mordwllkol
Mamont. ex. Szeleg., 1961, und C. lapponum Ossiann., 1959.

C.koch. ,G,n=° 1 A.hir.,U, n=21 C. mor. U, n= 8 C.lap.,U, n= 3

Körperlänge 5,51 1,52-1,72-1,93 1,37-1,46-1,55 1,98-1,99-2,00 nun

Fühler
Gesamtlänge 2,71 0,45-0,52-0,60 0,66-0,71-0,77 0,96-0,99-1,01 mm

Länge Glied III 1073 157- 187- 230 140- 157- 170 244- 262- 281 um

Länge Glied IV 495 51- £8- 81 85- 109- 128 140- 157- 166 um

Länge Glied V 565 132- 155- 191 85- 97- 106 136- 142- 157 rrrr

Länge Glied VI,
Basis 187 - 81- 88- 96 94- 101- 106 pm

Länge Glied VI,
Proc.terminalis 79 - 140- 167- 196 181- 188- 196 um

Basalbreite III 125 17- 20- 21 17- 21- 23 27- 30 pm

Längstes Haar
auf Glied III 111 36- 4_4- 64 42- 53- 61 78- 88- 95 urr.

Abstand zw.den
Fühlerwurzeln 455 191- 215- 255 170- 181- 191 213- 238- 264 um

Rüssel

Endgliedlänge 366 + 132 128- 139- 149 98- 103- 106 106 um

Hinterbein
Tarsalglied I
Rücken 95 pm

Basis 66 um

Sohle 213 um

Seitenschräge 126 um

Tarsalglied II,Länge 476 128- 138- 149 114- 121- 127 138- 139- 140 um

Caudalänge 26- 31- 36 66- 22" 81 102- 104- 106 pm
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sklerotinisierte Körperteile: Dunkelbraun: Kopf, Thorax, Fühlerglieder (III, IV
und V an der Basis etwas heller), Beine ausser Femurbasen und einem kurzen
Tibiazwischenstück nahe der Basis, Rüsselende, Subanalplatte, Cauda und kleine
Intersegmentalsklerite. Braun: Perisiphonalplatten, je 2 grössere Sklerite auf den
Abdominaltergiten I und VIII, Marginalsklerite auf den Tergiten I-III, Subgenitalplatte.

Masse: Die Körperlänge der GG wird in der Literatur mit 4,5-5,7 mm
angegeben; das gefundene Exemplar misst 5,5 mm. C. kochiana zählt damit zu
den grösseren Lachnidae. Die übrigen Masse (siehe Tabelle 1) stimmen mit den
Angaben von Stroyan (1957) und Eastop (1972) gut überein.
Index Rüsselendgliedlänge Rüsselglied IV + V): Länge Hinterfussglied II
1,05.
Sekundäre Rhinarien: Fühlerglied III: 11/12; Fgl. IV: 2/4; Fgl. V: 1/2.

Chaetotaxie: Besonders wichtig für die Artdiagnose ist die Anzahl sekundärer
Haare auf Rüsselglied IV «The hairy ultimate rostral segment separates

kochiana from other European Cinara» schreibt Eastop (1972). Die hier beschriebene

G besitzt 28 solcher sekundärer Haare, die in 4 Längsreihen angeordnet
sind.
Subapicalborsten an Fühlerglied VI: 7/9; Index längstes Haar auf Fühlerglied III:
Basalbreite Fgl. III 0,88.

Wirtspflanzen und Biologie: Cinara kochiana lebt in Rindenrissen an
mehrjährigen Zweigen, Stämmen und Wurzeln (siehe Foto in Kloft, Fossel &
Schels, 1965) folgender Lärchen: Larix decidua Mill., L. kaempferi (Lamb.) Carr.
(=L. leptolepis Gord.), L. russica (Endl.) Sabine ex Trautv. (=L.sibirica Le-
deb.) und Pseudolarix kaempferi Gord. Die Läuse bilden grosse Kolonien, immer
mit Ameisen vergesellschaftet. Folgende Ameisenarten werden in der Literatur
erwähnt: Formica rufa L., F. polyetena Forst., Camponotus sp. und Lasius fuliginosus

(Latr.). Sexuales entstehen im Oktober und November. Die cfcf sind nach
Szelegiewicz (1962) geflügelt oder ungeflügelt, nach anderen Autoren nur
geflügelt.

Bestimmungsliteratur: Eastop (1972), Heinze (1962), Iwanowskaja (1977),
Pintera (1966), Schaposchnikow (1964), Szelegiewicz (1962, 1977).

2. Atheroides hirtellus Hal., 1839

Synonyma:
Atheroides ./«na Laing, 1920

Atheroides niger Ossiann., 1954

Funde Schweiz: 1.1.1980: 1 ungeflügeltes vivipares Weibchen (U), 1 Larve (L).
Aus Trockenrasen geklopft, Sion/VS, Tourbillon-Hügel. 9.7.1980: 11 U, 4 L. An
Arrhenaterum elatius (L.) J. et C.Presl, Pfynwald/VS. 10.7.1981. 9 U, 6 L. An der
gleichen Pflanze, Pfynwald/VS.

Weitere Verbreitung: Europa. Im einzelnen werden in der Literatur folgende Länder angegeben:
Spanien (Gomez-Menor & Nieto, 1977); England (Börner, 1952); Schottland (Shaw, 1964; Stroyan,
1976); Schweden (Ossiannilsson, 1959, 1969); Finnland (Ossiannilsson, 1969); Niederlande (Börner,
1952); Deutschland (Börner, 1952); Polen (Olesinski & Szelegiewicz, 1974; Szelegiewicz, 1968a.
1974a, 1978); UdSSR (Schaposchnikow, 1964).

Färbung und Sklerotinisierung: Die Färbung der lebenden UU wurde mit
«glänzend schwarz» notiert; die LL waren olivgrün bis bräunlich und hatten z. T.
dorsal einen hellen Mittelstreifen. An den präparierten UU zeigt sich eine starke
Sklerotinisierung. Ausser dem hellen Fühlerglied IN und den ebenfalls hellen
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Abb. 1-3: Chaitophoridae.
Abb. 1: Atheroides hirtellus Hal., 1839, ungeflügeltes vivipares Weibchen, 25x vergrössert.
Abb. 2: Atheroides hirtellus Hal., 1839, Letztlarve des ungeflügelten viviparen Weibchens, Abdomen.
Man beachte die gegabelten, 3- und 4spitzigen Dorsalhaare. 50x vergrössert.
Abb. 3: Chaitophorus mordwilkoi Mamont. ex Szeleg., 1961, ungeflügeltes vivpares Weibchen, 25x

vergrössert.

Vorder- und Mitteltibien sind die übrigen Teile der Körperanhänge und die
gesamte Dorsalseite schwarzbraun, wobei die Abdominaltergite II-VII miteinander

verschmolzen sind. Die Abdominaltergite I und VIII bleiben selbständig
(Abb. 1).

Masse: Die Arten der Gattung Atheroides sind schlanke, langgestreckte
Tiere, wobei bei A. hirtellus, im Gegensatz z.B. zu A.serrulatus Hal., das Abdomen

etwas breiter als der Thorax ist. Bei meinen UU beträgt die maximale Thora-
calbreite 0,49-0,57-0,76 mm, die maximale Abdominalbreite 0,56-0,66-0,79 mm,
der Index max. Abdominalbreite : max. Thoracalbreite 1,05-7,77-1,29. Bei einer
Körperlänge von 1,5-1,9mm (F. P.Müller, 1964b: 1,0-2,8mm) beträgt der Index
Körperlänge : grösste Körperbreite 2,43-2,60-2,86, der Index Fühlergesamtlänge

: Körperlänge 0,27-0,50-0,33. Die absoluten Fühlerlängen und weitere Masse
siehe Tabelle 1. Die Fühler der UU sind 5gliedrig. Nicht bestätigen kann ich die
Feststellung Pinteras (1965), dass der Processus terminalis des Fühlergliedes V
(immer) länger als die Basis desselben Gliedes ist. Bei meinen UU beträgt der
betr. Index 0,72-7,05-1,50.
Index Rüsselendgliedlänge : Länge Hinterfussglied II 0,97-7,00-1,03.

Chaetotaxie: Für die Artdiagnose spielt bei Atheroides die Dorsalbehaarung
eine grosse Rolle. Bei A. hirtellus sind alle Marginalhaare lang und meist spitz.
Ihnen entsprechen in der Länge in etwa 2 Reihen von Spinalhaaren (die auf den
vorderen Abdominaltergiten sind evtl. etwas kürzer). Ausserdem sind weitere
längere (2 Pleuralreihen) und kürzere Dorsalhaare vorhanden. Nicht bestätigen
kann ich, dass alle Dorsalhaare einspitzig sind. Die kürzeren Haare sind oft
gegabelt, 3- oder 4spitzig, wobei das distale Ende ± verbreitert ist (Abb. 2). Sogar
bei den langen Haaren kommt, wenn auch selten, Gabelung vor. Index längstes
Haar auf Fühlerglied III : Basalbreite Fgl. III 1,80-2,26-3,00, sekundäre Haare
auf Rüsselendglied 4, Anzahl Caudahaare 7-9-10 (+ viele fransenartig kleine
am Hinterrand).
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Wirtspflanzen und Biologie: Atheroides hirtellus lebt monözisch-holozyklisch
auf Poaceae, Cyperaceae und Juncaceae. Als wichtigste Wirtspflanze wird in der
Literatur das Süssgras Deschampsia cespitosa (L.) P. B. angegeben. Ich fand die Art
in den nach oben längs eingerollten Blättern von Arrhenaterum elatius versteckt,
teilweise von Ameisen besucht. Die befallenen Blätter waren an der Spitze und an
den Rändern oft rot gefärbt.

Bestimmungsliteratur: F.P.Müller (1964b, 1969), Pintera (1965),
Schaposchnikow (1964), Szelegiewicz (1974a, 1977).

3. Chaitophorus mordwilkoi Mamont., 1960, ex Szeleg., 1961

Synonyma:
Chaitophorus lapponum mordvilkoiMamont. in Szeleg., 1961

Chaitophorus salijaponicus mordvilkoi Mamont. in Szeleg., 1961

Funde Schweiz: 13.7.1976: 8 U, 8 L. An Salix sp. (schmalblättrig), Gérine-
Mündung/FR. 6 U und die 8 L befinden sich in der Sammlung Lampel, 2 U
wurden an Herrn Dr. A. Pintera, Prag, abgegeben, der die Freundlichkeit hatte,
meine Bestimmung zu bestätigen.

Weitere Verbreitung: Europa, Transkaukasien, Mittelasien (Szelegiewicz, 1968a, 1974a). Nach
mündlicher Mitteilung von Herrn Dr. Pintera (1981) kommt die Art in Deutschland, Österreich, Italien,
Polen, Rumänien und der UdSSR vor. In der Literatur finden sich folgende Angaben: Polen (Huculak,

1965; Szelegiewicz, 1961, 1964a, 1968a, 1974a, 1978); Rumänien (Szelegiewicz, 1961, 1964a,
1968a; Holman & Pintera, 1981); Bulgarien (Taschew, 1961/1962, 1962/1963); UdSSR (Ukraine:
Szelegiewicz, 1961, 1964a, 1968a; Zentaim und SW der europ. SU, Transkaukasien und Mittelasien:
Schaposchnikow, 1964).

Färbung und Sklerotinisierung: Die lebenden UU und älteren LL waren
schwarz mit einem hellen (grünen) länglichen Fleck in der Mitte des Rückens, die
L, war grün. An den präparierten UU fällt die dunkelbraune Sklerotinisierung des
Rückens auf, die aber den erwähnten Mittelstreifen ausspart, welcher sich vom
Thoracalsegment I bis zum Abdominalsegment III, IV oder V hinzieht und an der
Grenze Thorax/Abdomen am breitesten ist (Abb. 3). Die Abdominaltergite II-VI
sind miteinander verschmolzen, I, VII und VIII sind selbständig. Weitere sklerotinisierte

Teile, die durch ihre Braunfärbung auffallen, sind: Fühlerglieder I, II,
IV-VI, Coxen, Femora und Tarsen, Rüssel (schwächer). Kaum sklerotinisiert sind
Cauda, Subanal- und Subgenitalplatte. Sehr charakteristisch ist die netzartige
Skulpturierung des Rückens, die der von Chaitophorus lapponum Ossiann., 1959,
sehr ähnelt. Der letztgenannten Art fehlt aber die Aussparung des dorsalen hellen
Rückenstreifens. (Für die leihweise Überlassung von Exemplaren aus der Sammlung

Ossiannilsson danke ich Herrn Dr. S. Wiktelius, Uppsala.)
Masse: Für seine polnischen Tiere (UU) gibt Szelegiewicz (1961) eine

Körperlänge von 1,60-1,85 mm an. Die von mir gefundenen UU sind
1,37-1,55 mm lang. Die weiteren Masse sind der Tabelle 1 zu entnehmen, in der
auch die Masse der 3 entliehenen C. lapponum-VU zum Vergleich aufgeführt sind.
Die Unterscheidung von C. mordwilkoi und C. lapponum gelingt am besten
anhand der absoluten Länge des Fühlergliedes III (UU). Die Variationsbreite dieses
Masses liegt bei C. mordwilkoi nach meinen Messungen in Kombination mit den
Angaben von Szelegiewicz (1961) zwischen 140 und 220 um, bei C. lapponum
nach Ossiannilsson (1959) zwischen 220 und 290 um. Auch der Index Processus
terminalis des Fühlergliedes VI : Länge Fühlerglied III ist in den meisten Fällen
zur Abgrenzung der beiden Arten zu gebrauchen. Er beträgt bei C. mordwilkoi
(0,82-) 0,94-7,04-1,23 (errechnet aus den absoluten Werten meiner UU und
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derjenigen von Szelegiewicz, 1961), bei C. lapponum 0,67-0,75-0,88 (-0,95),
wobei die beiden eingeklammerten Werte im hier erfassten Material (n 18 bzw.
9) nur je einmal ermittelt wurden. Weitere Indizes von C. mordwilkoi (UU) (nur
Material Schweiz, n 8): Fühlergesamtlänge : Körperlänge 0,44-0,50-0,56,
Processsus terminalis Fühlerglied VI : Basis Fgl. VI 1,61-7,59-2,19,
Rüsselendgliedlänge : Länge Hinterfussglied II 0,80-0,55-0,93.

Chaetotaxie: Anzahl Haare auf Fühlerglied 111=3-5-6, das längste
l,82-2,59-3,22mal so lang wie die Basalbreite des Fgl. III;
sekundäre Haare auf Rüsselendglied 2;
am knopfförmig abgesetzten Endteil der Cauda 4-5 Haare.

Wirtspflanzen und Biologie: C. mordwilkoi lebt monözisch-holozyklisch
blattunter- und -oberseits, auf Blattstielen und Triebspitzen von Salix purpurea L. Die
Art wird nicht von Ameisen besucht. Geflügelte Ausbreitungsformen kommen in
der 1. Civis-Virgo-Generation vor.

Bestimmungsliteratur: Schaposchnikow (1964), Szelegiewicz (1961, 1974a,
1977).

4. Chaitophorus salicti (Schrk., 1801)

Synonyma:
Aphis salici! Schrk., 1801

Chaetophorus salicti (Schrk., 1801)
Pseudomicrella salicti (Schrk., 1801) sensu Cb. pro parte
Chaitophorus saliceli (Schrk.) Hottes, 1930 emend.
Chaitophorus capreae Koch 1854 nec (Mosl., 1841)

Chaitophorus cinereae Mamont., 1955

Anmerkung: In Börners (1952) Pseudomicrella salicti ist auch C. truncatus (Hausm., 1802)
enthalten. Auch C. niger Mordw., 1929, wird, wie auch in Börner & Heinze (1957), als Synonym
angegeben, dann aber unter dem Namen Pseudomicrella jacobi Cb., 1950, doch noch extra aufgeführt.
Nach der heutigen Auffassung (Eastop & Hille Ris Lambers, 1976) ist Rjacobi Cb., 1950 Chaitophorus

salijaponicus niger Mordw., 1929.

Funde Schweiz: 13.7.1976: 2 Nymphen (Ny), 7 U, 5 L. An Salix sp. (schmalblättrig),

Gerine-Mündung/FR. Herrn Prof. Dr. H. Szelegiewicz, Warschau, danke
ich für die Bestätigung meiner Bestimmung.

Weitere Verbreitung: Eurasien. Im einzelnen werden in der Literatur folgende Länder angegeben:
Portugal (Ilharco, 1979); Spanien (Nieto Nafria, 1976; Mier Durante, 1978); Frankreich (Remaudiere,

1958); England (Stroyan, 1957; Wood-Baker, 1979); Dänemark (Ossiannilsson, 1969; Heie,
1970a); Schweden (Ossiannilsson, 1959, 1969; Heie, 1970a; Danielsson, 1974); Finnland (Ossiannilsson,

1969; Heie, 1970a); Deutschland (F.P.Müller in Ossiannilsson, 1969); Österreich (Franz,
1959; det Hille Ris Lambers); Italien (Barbagallo & Patti, 1981); CSSR (Holman & Pintera,
1977); Polen (Szelegiewicz, 1961, 1964b, 1967, 1968a, 1974a, b, 1976, 1978; Huculak, 1965); Ungarn
(Szelegiewicz, 1968b, 1977); Bulgarien (Wereschtschagin, 1971); Rumänien Holman & Pintera,
1981); UdSSR (Lettland: Rupais, 1961, 1969; Litauen: Rupais, 1966, 1969; Estland: Rupais, 1969, 1972;
Moldau: Wereschtschagin, 1967, 1971; Wereschtschagin & Wereschtschagina, 1962, 1973;
Zentrum und Süden der europ. SU, Transkaukasien, Mittelasien: Schaposchnikow, 1964; Tadschikistan:

Narsikulow, 1968; Westsibirien: Tomilowa, 1962; Iwanowskaja-Schubina, 1963; Iwanowskaja,
1977); Kleinasien (Schaposchnikow, 1964; Iwanowskaja, 1977).

Färbung und Sklerotinisierung: Die Farbe der lebenden UU wurde mit
schwarz, die der LL mit bräunlich notiert. An den präparierten UU fällt wiederum
die dunkle Rückenseite auf, wobei ein sehr unregelmässiger Rückenlängsstrich
ausgespart wird (siehe Abb. 62/3 in F. P. Müller, 1969). Bei manchen Exemplaren

ist dieser Rückenlängsstrich nur angedeutet, bei anderen stärker ausgeprägt.
Die Abdominaltergite II-VI sind miteinander verschmolzen. Die übrige
Sklerotinisierung ist schwächer als bei Chaitophorus mordwilkoi oder C. salijaponicus niger.
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Tab. 2: Masse von Chaitophorus salicti (Schrk.. 1801). C. salijaponicus m'jfr Mordw.. 1929, und Sipha
elegans d. Gu.. 1905.

C.sal.,0, n= 7 C.s.n.,U, 1=16 C s n. G, n= 9 S.ele.,U, n= 1

Körperlänge 1,37-1,48-1,56 1,39-1,57- 1,77 1,43-1,60-1,79 1,87 mm

Fühler
Gesamtlänge 0,66-0,71-0,76 0,78-0,90- 3,95 0,92-0,99-1,09 0,68 mm

Länge Glied III 183- 214- 242 187- 235- 285 240- 272- 306 236 um

Länge Glied IV 72- 80- 87 102- 123- 140 119- 140- 157 83 um

Länge Glied V 51- 78- 94 94- 110- 123 106- 121- 134 234 pm

Länge Glied VI,
Basis 72- 78- 81 81- 88- 98 85- 91- 98 - um

Länge Glied VI,
Proc.terminalis 145- 161- 179 217- 249- 285 221- 255- 300 um

Basalbreite III 17- 18- 19 19- 22- 30 15- 17- 21 21 pm

Längstes Haar
auf Glied III 68- 76- 88 87- 105- 117 64- 74- 85 58 pm

Abstand zw.den
Fühlerwurzeln 174- 182- 187 191- 199- 213 170- 180- 187 251 pm

Rüssel

Endgliedlänge 115- 121- 128 98- 106- 115 102- 105- 106 81 um

Hinterbein
Tarsalglied II

Länge 85- 96- 102 106- 111- 115 111- 113- 115 151 um

Caudalänge 55- 62- 72 68- 73- 77 6 4 - 66- 6 8 38 pm

Es ist nur eine schwache Bräunung der Fühlerbasen und -enden sowie der Tarsen
festzustellen. Die Cauda ist hell.

Masse: Mit 1,37-1,56 mm Körperlänge entsprechen meine UU in etwa den
Sommertieren von Szelegiewicz (1961). Die weiteren absoluten Masse entnehme
man der Tabelle 2. Für die Determination besonders wichtig ist der Index
Rüsselendgliedlänge: Länge Hinterfussglied II. Er beträgt bei meinen UU
1,17-1,26-1,40. Das Rüsselendglied ist also stets über l,lx länger als das 2.

Hinterfussglied, womit sich C. salicti deutlich von C. salijaponicus niger, C. truncatus und
C. mordwilkoi unterscheidet, bei denen dieser Index unter 1,1 liegt. Remaudiere
(1958) schreibt: «Parmi les Chaitophorus inféodés au Salix, C. salicti se caractérise

par la taille de l'article apical du rostre de l'aptère qui est un peu plus long que le
second article des tarses postérieurs.»
Weitere Indizes:
Fühlergesamtlänge : Körperlänge 0,45-0,48-0,55,
Processus terminalis Fühlerglied VI : Basis Fgl. VI l,89-2,0S-2,47,
Processus terminalis Fühlerglied VI : Länge Fgl. III 0,65-0,75-0,88.

Chaetotaxie: Anzahl Haare auf Fühlerglied III 7-9-10, das längste
3,55-4,74-4,61mal so lang wie die Basalbreite des Fgl. III; sekundäre Haare auf
Rüsselendglied 4;
am knopfförmig abgesetzten Endteil der Cauda 5-6-7 Haare.

Wirtspflanzen und Biologie: C. salicti lebt monözisch-holozyklisch v. a. auf
breitblättrigen, seltener auf schmalblättrigen Weiden. In der Literatur werden
folgende Weidenarten als Wirtspflanzen angeführt: Salix atrocinerea Brot.,
S. aurita L., 5. australior Anders., S. caprea L., S. cinerea L., S. dasyclados Wimm.,
S. nigricans Sm., S.tenuijulis, S.viminalis L. Die meist blattunterseits sitzenden
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Kolonien werden i. d. R. von Ameisen (Lasius niger [L.], L. alienus Forst., Formica
rufa L.) besucht. In Polen erscheinen die Fundatrices Ende April, Geflügelte
gehören dort der 1. Civis-Virgo-Generation an. Sexuales treten ab Ende August
auf. Die cfcf sind ungeflügelt.

Bestimmungsliteratur: Iwanowskaja (1977), Rupais (1969), Schaposchnikow
(1964), Stroyan (1957), Szelegiewicz (1961, 1974a, 1977).

5. Chaitophorus salijaponicus ssp. niger Mordw., 1929

Synonyma:
Chaitophorus niger Mordw., 1929

Pseudomicrella jacobi Cb., 1950

Anmerkung: Nicht identisch mit Chaitophorus salicti &Schrk., 1801), wie in Börner (1952) und
Börner & Heinze (1957) angegeben.

Funde Schweiz: 24.6.1978: 9 G, 2 Ny, 8 U, 7 L. An Salix sp. (schmalblättrig),
Kleinbösingen/FR. 12.7.1978: 8 U, 8 L. An Salix sp., Brigerbad/VS.

Weitere Verbreitung: «Eine westpaläarktische Unterart von C. salijaponicus Essig et Kuwana,
1918, die östlich bis zum Baikal-See und zur Zentralmongolei vordringt und weiter östlich durch die
Nominatform ersetzt wird» (Holman & Szelegiewicz, 1972). Verbreitung der Nominatform: Ostmongolei,

Transbaikalien, Ostsibirien, Primorskij Kraj, Korea, China, Japan. Verbreitung der Unterart
C.s. niger nach der Literatur: Spanien (Mier Durante, 1978); England (Eastop, 1956, 1962-1963;
Stroyan, 1957); Schweden (Ossiannilsson, 1959, 1969; Danielsson, 1974); Norwegen (Ossiannilsson,
1969); Niederlande; Deutschland (Gleiss, 1967); Italien (Barbagallo & Patti, 1981); CSSR (Holman
& Pintera, 1977); Polen (Szelegiewicz, 1961, 1964a, 1968a, 1974a, b, 1976, 1978; Huculak, 1967a;
Olesinski & Szelegiewicz, 1974); Ungarn (Szelegiewicz, 1968b, 1977); Bulgarien (Taschew,
1962/1963); Rumänien (Holman & Pintera, 1981); UdSSR (Lettland: Rupais, 1969; Litauen: Rupais,
1969; Estland: Rupais, 1969, 1972; Leningrad, Ukraine, Ural: Szelegiewicz, 1961; Moldau:
Wereschtschagin, 1967, 1971; Wereschtschagin & Wereschtschagina, 1962, 1973; europ. Teil der SU,
Westkasachstan, Transkaukasien, Mittelasien: Schaposchnikow, 1964; Aserbajdschan: Wesirow, 1971;
Westsibirien: Tomilowa, 1962; Iwanowskaja, 1977); Mongolei (Holman & Szelegiewicz, 1972);
Indien (Ghosh, 1975); Türkei (Wereschtschagin, 1971).

Tab. 3: Bestimmungsschlüssel für Schweizer Arten der Gattung Chaitophorus an Salix anhand der
UU**

I II III IV V

C mordwilkoi 1 2 * 2 1 1

C.salicti 1 1 * 3 2 2

C.salijap.niger 2 2 2 1,2 2

C.truncatus 2 * 2 1 1 1,2

II

Index Processus terminalis Fühlerglied VI : Basis Fühlerglied VT
1 unter 2,5, 2 über 2,5
Index Processus terminalis Fühlerglied VI : Länge Fühlerglied III
1 unter 0,85, 2 über 0,85

III: Index Rüsselendgliedlänge : Länge Hinterfussglied II
lunter 0,8, 2 0,8-1,1, 3 über 1,1

IV: Anzahl sekundärer Haare am Rüsselendglied
1 2 (-3), 2 4

V: Index längstes Haar auf Fühlerglied III: Basalbreite Fühlerglied III
1 unter 3,5, 2 3,5 und darüber

* Extremfälle nicht berücksichtigt.
** Nicht enthalten sind C. capreae (Mosl., 1841) und C. vitellinae (Schrk.., 1801). Die UU von C. capreae
sind an den kräftigen, gegabelten Dorsalhaaren und daran, dass ihr Fühlerglied III höchstens 1 Haar
trägt, zu erkennen, die von C. vitellinae um stark behaarten Fühlerglied III und Rüsselendglied.
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Färbung und Sklerotinisierung: Die Farbe der lebenden GG und UU wurde
mit «glänzend schwarz» notiert (Oberseite), die der LL mit «glänzend grün mit
dunklen Flecken». Die Dorsalseite der präparierten UU ist vollständig dunkelbraun

ohne hellen Längsstrich, wobei die Abdominaltergite II-VI miteinander
verschmolzen sind. Ebenfalls dunkelbraun sind die Fühlerenden, d. h. die Glieder
(IV +) V + VI, die Femora der Mittel- und Hinterbeine, die proximalen Enden der
Hintertibien und die Subgenitalplatte. Etwas schwächer gebräunt sind Fühlerglied
I, Fgl. II proximal, ein proximaler Abschnitt der Mitteltibien, alle Tarsen, die
Subanalplatte und die Cauda. Bei den GG sind die Sklerite aller Abdominaltergite
voneinander getrennt. Ausser auf den Tergiten VII und VIII sind diese dunklen
Querbänder nicht mit den Marginalskleriten verschmolzen. Die übrige Sklerotinisierung

ist ähnlich wie bei den UU; zusätzlich sind auch das Fühlerglied III distal
und die distalen Tibiaenden gebräunt

Masse: Die Körperlänge seiner «Pseudomicrella jacobi»-U\J gibt Börner
(1950) mit 1,4-2,1 mm an. Meine UU messen 1,39-1,77 mm. Die Körperlängen
der GG und weitere absolute Masse sind in Tabelle 2 enthalten.
Für die Bestimmung wichtige Indizes:
Fühlergesamtlänge : Körperlänge UU: 0,50-0,57-0,66; GG: 0,53-0,62-0,72,
Processus terminalis Fühlerglied VI:Basis Fgl.VI UU: 2,52-2,S5-3,35; GG:
2,41-2,é?7-3,33,
Processus terminalis Fühlerglied VI:Länge Fgl.III UU: 0,86-7,05-1,22; GG:
0,77-0,95-1,10;
Rüsselendgliedlänge : Länge Hinterfussglied II UU: 0,87-0,9(5-1,08; GG:
0,89-0,95-0,96.
Die drei letztgenannten Indizes der UU werden in Tabelle 3 zur Aufstellung eines
Bestimmungsschlüssels für 4 Schweizer Arten der Gattung Chaitophorus an Salix
verwendet.
Die GG von C. s. niger besitzen 4-7-9 sekundäre Rhinarien auf Fühlerglied III
und 0-7-3 auf Fühlerglied IV

Chaetotaxie: Anzahl Haare auf Fühlerglied III UU: 6-70-13; GG: 1-8-9,
das längste 3,46-4,74-5,71 (UU) bzw. 3,60-429-4,88 (GG) mal so lang wie die
Basalbreite des Fgl. III;
sekundäre Haare auf Rüsselendglied 2-5-4 (UU + GG);
am knopfförmig abgesetzten Endteil der Cauda 4-6-7 (UU) bzw. 5-6-7 (GG)
Llaare.

Wirtspflanzen und Biologie: C. s. niger lebt auf verschiedenen, meist
schmalblättrigen Weiden vor allem blattunterseits, seltener blattoberseits und an den
Blütenständen; gelegentlich (bei Massenvermehrung) gehen die Tiere auch auf
die Triebe über. Als Wirte der monözisch-holozyklischen Art werden in der
Literatur folgende Weiden angegeben: Salix acutifolia Willd., S. alba L., S. baby-
lonica L., S. cinerea L., S. elegantissima K. Koch, 5. fragilis L., S. x laurina Sm.,
S. pentandra L., S. purpurea L., S. triandra L., S. viminalis L. In meiner Probe von
Kleinbösingen stellte ich Ameisenbesuch fest. Szelegiewicz (1961) gibt
Ameisenbesuch (Lasius niger [L.]) nur für das Frühjahr an. Fundatrices erscheinen in
der Umgebung von Warschau erst ab Mitte Mai. Geflügelte gehören in Polen
nicht nur der 1. Civis-Virgo-Generation an, sondern kommen auch im Sommer
(August) noch vor. Sexuales treten im Oktober auf. Die öt? sind in Deutschland,
Polen und der UdSSR geflügelt (Szelegiewicz, 1961; Iwanowskaja, 1977), in
England ungeflügelt (Stroyan, 1957).
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Bestimmungsliteratur: Iwanoswkaja (1977), F.P.Müller (1969), Rupais
(1969), Schaposchnikow (1964), Stroyan (1957), Szelegiewicz (1961, 1974a,
1977).

6. Sipha elegans d. Gu., 1905

Synonyma:
Laingia elegans (d. Gu., 1905)

Rungsta elegans (d. Gu., 1905)
Sipha kurdjumovl Mordw., 1921

Rungsta kurdjumovi (Mordw., 1921)

Sipha agropyrella Hrl., 1939

Rungsia agropyrella (Hrl., 1939)

Rungsta nemaydts Narsik., 1963

Fund Schweiz: 7.7.1980: 1 U. Aus Trockenrasen geklopft, Sion/VS, Tourbil-
lon-Hügel.

Weitere Verbreitung: «Westliche Paläarktis, verschleppt nach Nordamerika» (Szelegiewicz,
1974b). Im einzelnen werden in der Literatur folgende Länder angegeben: Portugal (Ilharco, 1979);
Spanien (Ilharco, 1979); England (Hille Rts Lambers, 1940; Taylor & Gair, 1954; Eastop, 1965;

Wood-Baker, 1979); Dänemark (Ossiannilsson, 1969; Heie, 1970a); Schweden (Ossiannilsson, 1959,

1969; Heie, 1970a); Finnland (Ossiannilsson, 1969; Heie, 1970a); Niederlande (Hille Ris Lambers,
1940); Deutschland (Regge, 1973; Bode, 1977); Italien (Hille Ris Lambers, 1940; Barbagallo &
Patti, 1981); Jugoslawien (Tanasijevic & Eastop, 1963); CSSR (Holman & Finterà, 1977); Polen

(Huculak, 1966; Szelegiewicz, 1967, 1968a, 1974a, b, 1976, 1978; Olesinksi & Szelegiewicz, 1974);

Ungarn (Pintera & Szalay-Marzso, 1962; Szelegiewicz, 1968b, 1977); Rumänien (Holman &
Pintera, 1981); UdSSR (Lettland: Rupais, 1979; Moldau: Kirijak, 1973; südl. Teil der europ. SU,
Mittelasien: Schaposchnikow, 1964; Westsibirien: Iwanowskaja, 1977); Kanada (MacGillivray, 1956,

«new to North America»; Richards, 1972; Smith & Parron, 1978); USA (Smith & Parron, 1978).

Färbung und Sklerotinisierung: Die Farbe der lebenden U wurde mit
«grünlich-gelb» notiert. Am präparierten Tier fällt die auch in der Literatur erwähnte
bräunliche Fleckung auf: je 1 Paar Pleuralflecke auf den Thoracalsegmenten I und
II und jederseits 1 (Thorax) bis 2 (Abdomen) Intersegmentalsklerite in der Pleu-
ralregion. Im hinteren Thoracal- und vorderen Abdominalbereich ist auch eine
schwache marginale Bräunung angedeutet. An den Körperanhängen erkennt man
eine leichte Bräunung der Fühlerglieder I, II und VI, des Rüsselendes und der
Tarsen.

Masse: Die Körperlänge der UU wird in der Literatur (F. P. Müller, 1964b,
1969; Richards, 1972; Boschko, 1976; Bode, 1977) mit 1,5-2,5 mm angegeben.
Mit 1,9 mm liegt mein Tier etwa in der Mitte. Im Gegensatz zu denen der Gattung
Atheroides sind die UU von Sipha ovale Tiere. Der Index Körperlänge : grösste
Körperbreite beträgt bei meiner S. elegans-V=1,85 (bei Atheroides nach F. P. Müller

> 2).

Weitere Indizes:
Fühlergesamtlänge : Körperlänge 0,36,
Processus terminalis Fühlerglied V : Basis Fgl. V 1,49,

Rüsselendgliedlänge : Rüsselendgliedbasalbreite 1,13,

Rüsselendgliedlänge : Länge Hinterfussglied II 0,54.

Die absoluten Werte entnehme man der Tabelle 2. Die Fühler sind 5gliedrig, die
Cauda ist breit gerundet und viel breiter als lang.

Chaetotaxie: Die Dorsalseite der U trägt kräftige, spitze Haare. Auf dem
Fühlerglied III sind 6 Haare vorhanden, 3 längere und 3 kürzere. Das längste ist
2,76mal so lang wie die Basalbreite des Fgl. III. Anzahl Caudahaare 5, davon 2

besonders kräftig und lang.
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Wirtspflanzen und Biologie: Sipha elegans lebt holozyklisch ohne Wirtswechsel
blattoberseits an Poaceae, und zwar sowohl an Kultur- als auch an Wildgräsern,

v. a. an Weizen und Quecke. Näheres zur Populationsdynamik und
Schadwirkung siehe Börner & Heinze (1957) und Bode (1977). Im einzelnen werden in
der Literatur folgende Wirtspflanzen angegeben: Achnatherum calamagrostis (L.)
P B., Agropyron repens (L.) P. B., Agrostis stolonifera L., Arrhenaterum elatius (L.) J.

et C. Presl, Avena sativa L., Bromus inermis Leyss., Festuca pratensis Huds.,
Hordeum murinum L., Leymus arenarius (L.) Höchst., Poa trivialis L., Puccinellia
distans (Jacq.) Parl. und Triticum aestivum L. Es findet kein Ameisenbesuch statt.
Die Fundatrices schlüpfen Mitte Mai aus den Wintereiern. Geflügelte entstehen
das ganze Jahr über. Sexuales treten ab Ende September auf, die Eiablage zieht
sich bis Ende November hin. Die cfcf sind ungeflügelt (Hille Ris Lambers, 1940).

Bestimmungsliteratur: Hille Ris Lambers (1940), Iwanowskaja (1977),
F.P.Müller (1964b, 1969),Schaposchnikow (1964),Szelegiewicz (1974a, 1977).

7. Appendiseta robiniae (Gill., 1907)

Synonyma:
Callipterus robiniae Gill., 1907

Myzocallis robiniae (Gill., 1907)

Funde Schweiz: 9.7.1981: 2G, lNy. An Robinia pseudoacacia L., Sion/VS,
Tourbillon-Hügel.

Weitere Verbreitung: Nordamerika, nach Europa eingeschleppt. In Nordamerika wird die Art
sowohl für Kanada (Richards, 1965; Smith & Parron, 1978) als auch Iur die USA (Smith & Parron,
1978) angegeben. Für Europa ist mir nur die Erwähnung von Barbagallo & Patti (1981) auf ihrer
Liste der italienischen Blattläuse bekannt. 1982 fand ich A. robiniae auch in Frankreich (Solenzara,
Korsika).

Färbung und Sklerotinisierung: Die lebenden GG waren glänzend gelb
gefärbt, die Ny war grün-weiss, matt. An den präparierten GG fällt deutlich der
von Richards (1965) erwähnte dunkelbraune Fleck nahe dem distalen Ende der
Hinterfemora auf (Abb. 4). Sonst ist nur noch eine schwache Bräunung der Enden
der Fühlerglieder III, IV, V und VI und der Tarsen zu erkennen.

Masse: Richards (1965) gibt für die GG eine Maximallänge von 2 mm an.
Meine beiden Tiere sind 1,68 und 1,81 mm lang (siehe Tabelle 4, dort auch weitere
absolute Masse).
Indizes:
Fühlergesamtlänge : Körperlänge 0,73-0,74,
Processus terminalis Fühlerglied VI : Basis Fgl. VI 0,47-0,^-0,50,
Rüsselendgliedlänge : Länge Hinterfussglied II 0,74-0,76-0,77.
Die Cauda ist geknöpft. Auf der verdickten basalen Hälfte des Fühlergliedes III
sind 7-8 querovale, fast streifenförmige sekundäre Rhinarien vorhanden.

Chaetotaxie: Typisch für die Gattung Appendiseta ist, dass die Lateralhaare
auf Abdominalsegment VI nahe der Siphonenbasis liegen (Richards, 1965). Die
dorsalen Abdominalhaare sind winzig; die mesialen der Abdominaltergite I und II
liegen auf schwachen Erhebungen. Marginaltuberkel sind auf den Abdominalsegmenten

I-V vorhanden.
Index längstes Haar auf Fühlerglied III : Basalbreite Fgl. III 0,67,
Anzahl Caudahaare etwa 10. Die Zahl der sekundären Haare auf dem Rüsselendglied

konnte am vorliegenden Material nicht festgestellt werden. Nach Richards
beträgt sie 2-5.

Wirtspflanzen und Biologie: Appendiseta robiniae kommt nur auf der Robinie
(Scheinakazie), Robinia pseudoacacia L., vor, die in Nordamerika beheimatet und
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Tab. 4: Masse von Appendiseta robiniae (Gill., 1907), Calaphis belullcola (Kalt., 1843), Clethrobius
giganteus (Chol.. 1899) und Pterocallis albida Cb., 1940.

A.rob.,G, n= 2 Cbet.,U, n= 1 Cgig.,G, n=10 P.alb.,U, n=10

Körperlänge 1,68-1,74-1,81 2,10 3,95-4,44-4,73 1,04-1,lo1,18 mm

Fähler
Gesamtlänge 1,23-1,29-1,34 3,63 3,40-3,61-3,78 ci,50-0,56-0,59 CC

Länge Glied III 459- 473- 485 976 1318-1415-1462 134- 154- 174 pm

Länge Glied IV 238- 283- 31u 799 820- 860- 914 68- 88- 98 um

Länge Glied V 225- 235- 249 732 642- 688- 727 85- 103- 113 pm

Länge Glied VI,
Basis 128- 131- 136 293 249- 269- 281 85- 92- 98 pm

Länge Glied VI,
Proc.terminalis 60- 63- 64 622 151- 162- 174 30- 37- 43 urr.

Basalbreite III 19- 20 31 40- 47- 56 10- 12- 14 urr

Längstes Haar
auf Glied III 13 12 131- 143- 157 20- 27- 38 pm

Abstand zw.den
Fühlerwurzeln 149 213 217- 235- 253 123- 136- 149 um

Rüssel

Endgliedlänge 72 132 149- 156- 168 62- 66- 72 pm

Hinterbein
Tarsalglied II

Länge 94- 96- 98 132 189- 200- 208 85- 87- 89 pm

Abdomen

Siphonenlänge 34- 37- 38 149 115- 137- 149 21- 31" 40 pm

Caudalänge -¦70 115 174- 184- 202 | 64- 71- 77 pm

seit etwa 1675 auch in Mitteleuropa als Zier- und Forstbaum sowie auch verwildert

verbreitet ist (Bibliographisches Institut, 1953). Die monözisch-holozyklische
Art besiedelt die Blätter ihrer Wirtspflanze. Am gleichen Standort an der gleichen
Pflanze fand ich auch noch die schwarze Aphis craccivora Koch, 1854, deren
Synonym Aphis robiniae Macch., 1885, auf ihre Fähigkeit zur Besiedlung der
Robinie hinweist. In den meisten aphidologischen Arbeiten der Alten Welt wird
sie als einzige Art von Robinie angegeben; gelegentlich wird noch Aphis fabae
und Myzus persicae erwähnt, so z. B. in Börner (1952). Ich selbst fand in Solenzara
(F) auch noch eine Acyrthosiphon-Art auf Robinie, die nach Eastop (1971)
wahrscheinlich A.pisum spartii ist.

Bestimmungsliteratur: Richards (1965).

8. Calaphis betulicola (Kalt., 1843)

Synonyma:
Aphis betulicola Kalt., 1843

Kallistaphis betulicola (Kalt., 1843)

Funde Schweiz: 12.7.1978: lNy, 1U. An Betula sp., Turtig-Raron/VS. -
Bereits am 22.5.1970 fand ich eine ältere Larve von Calaphis sp. Kallistaphis
sp.) im Botanischen Garten Fribourg, deren Zuordnung zu C. betulicola oder
C flava Mordw., 1928 C. basalis (Stroyan, 1957) nicht möglich war (Lampel,
1974a, b, 1976). Mit dem hier beschriebenen Fund einer U aus dem Wallis kann
jetzt die erstgenannte Art für die Schweiz sicher belegt werden.

Weitere Verbreitung: Weit verbreitete paläarktische Art, auch in Nordamerika. Im einzelnen
werden in der Literatur folgende Länder angegeben: Spanien (Mier Durante, 1978); England
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(Stroyan, 1957; Wood-Baker, 1979); Schottland (Shaw, 1964; Stroyan, 1976); Dänemark (Ossiannilsson,

1969; Heie, 1970a, 1972); Schweden (Ossiannilsson, 1959, 1969; Heie, 1970a; Danielsson,
1974); Norwegen (Ossiannilsson, 1969; Heie, 1970a); Finnland (Ossiannilsson, 1969; Heie, 1970a);
Niederlande (Stroyan, 1957); Deutschland (Quednau, 1954; Gleiss, 1967; Regge, 1973); Österreich
(Weis, 1955; Börner & Franz, 1956); Italien (Barbagallo & Patti, 1981); CSSR (Holman & Pintera,
1977); Polen (Huculak, 1965; Szelegiewicz, 1968a, 1978; Krzywiec, 1970); Ungarn (Pintera &
Szalay-Marzsö, 1962; Szelegiewicz, 1968b, 1977); Bulgarien (Taschew, 1958/1959); UdSSR (Lettland
Rupais, 1961, 1969; Litauen: Rupais, 1969; Estland: Rupais, 1969, 1972; NW + SW der europ. SU
Schaposchnikow, 1964; Westsibirien: Iwanowskaja-Schubina, 1963; Iwanowskaja, 1977; Kurilen
Kriwoluzkaja & Iwanowskaja-Schubina, 1966); USA: Smith & Parron, 1978.

Färbung und Sklerotinisierung: Die Farbe der lebenden Tiere wurde mit
«glänzend gelb» notiert. An der präparierten U fällt die dunkelbraune Färbung der
Basen aller Tibien und der Siphonenenden auf. Schwächer gebräunt sind die
Enden der Fühlerglieder III, IV, V und VI, die Rüsselspitze und die Tarsen.

Masse: Die Körperlänge der UU wird in der Literatur mit 1,60-2,32 mm
angegeben (Stroyan, 1957, Iwanowskaja, 1977). Mein Tier misst 2,10 mm (siehe
Tabelle 4, dort auch weitere absolute Masse). Für die Unterscheidung von C. flava
ist der Index Fühlergesamtlänge : Körperlänge wichtig. Er muss nach Heie (1972)
>1,3 betragen (bei meiner U 1,73). Wichtig ist auch die Lage der sekundären
Rhinarien auf Fühlerglied III. Sie liegen bei C. betulicola ungefähr in der Mitte, bei
C. flava mehr basal («C. basalis»). Stroyan (1957) hat zur genaueren Ermittlung
einen besonderen Index geschaffen: Länge des rhinarienfreien Basalabschnittes
des Fgl. III x 100 : Gesamtlänge Fühlerglied III («Position of the most basally
situated rhinarium, expressed as the percentage of the total length of the third
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Abb. 4-6: Callaphididae.
Abb. 4: Appendisela robiniae (Gill., 1907), geflügeltes vivpares Weibchen, 25x vergrössert.
Abb. 5: Therioaphis trifola ssp. ventromaculata F.P.Müller, 1968, ungeflügeltes vivipares Weibchen.
25x vergrössert.
Abb. 6: Therioaphis trifola (Mon., 1882), Nominatform vom gleichen Fundort wie dem des Tieres der
Abb. 5 (Sion) zum Vergleich, ungeflügeltes vivipares Weibchen, 25x vergrössert.
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joint, and measuring from the articulation to the proximal margin of the basal

rhinarium»). Er soll nach Stroyan bei den UU von C. betulicola zwischen 21 und
35, bei denen von C. flava C. basalis) zwischen 5 und 11 betragen. Bei meinem
Tier ermittelte ich links einen Wert von 19,62 (das proximale Rhinarium ist hier
ziemlich weit von den übrigen Rhinarien entfernt), rechts einen solchen von
23,46. Beide Fühler tragen 7 sekundäre Rhinarien auf Glied III.
Weitere Indizes meiner U:
Processus terminalis Fühlerglied VI : Basis Fgl. VI =2,12,
Rüsselendgliedlänge : Länge Hinterfussglied II 1,00.

Chaetotaxie: Rücken- und Fühlerhaare mit Köpfchen, die Fühlerhaare sehr
kurz: Index längstes Haar auf Fühlerglied III : Basalbreite Fgl. III 0,38. Sekundäre

Haare auf Rüsselendglied 6, am knopfförmig abgesetzten Endteil der
Cauda 5 Haare.

Wirtspflanzen und Biologie: Calaphis betulicola lebt monözisch-holozyklisch
an Betula pubescens Ehrh. und B. verrucosa Ehrh. blattunter- und blattoberseits
sowie an den Spitzen junger Triebe. Nach F.P.Müller (1969) findet kein
Ameisenbesuch statt, während Rupais (1961) Ameisenbesuch angibt. Im Laufe des
Sommers entwickeln sich sowohl geflügelte als auch ungeflügelte Virgines.
Sexuales treten Ende September bis Anfang November auf. Die cfcf sind geflügelt
(Rupais, 1961).

Bestimmungsliteratur: Heie (1972), Iwanowskaja (1977), F.P.Müller
(1969), Quednau (1954; Junglarven), Rupais (1969), Schaposchnikow (1964),
Stroyan (1957), Szelegiewicz (1977).

9. Clethrobius giganteus (Chol., 1899)

Synonyma:
Callipterus giganteus Chol., 1899

Euceraphis giganteus (Chol., 1899)
Betacallis giganlea (Chol., 1899)

Anmerkung: Manche Autoren betrachten C. giganteus von Alnus nicht als eigene Art und
vereinigen ihn mit C. comes (Walk., 1848) Betacallis comes (Walk., 1848) von Betula, so z. B. Börner
& Heinze (1957), Boschko (1976), Heie (1970a), Huculak (1966), Kloft et al. (1965), Ossiannilsson
(1959), Quednau (1954), Rupais (1969, 1972; nicht 1961!), Schaposchnikow (1964), Steffan (1972),
Stroyan (1976) und Szelegiewicz (1968a, 1977). Ich schliesse mich hier der Auffassung von Börner
(1952) und Eastop & Hille Ris Lambers (1976) an, die C. giganteus als eigene Art ansehen.

Funde Schweiz: 21.6.1979: 10 G, 7Ny, 5 Praenymphen (Praeny), 6 L. An
Alnus incana (L.) Moench, Gerine-Mündung/FR, coli. D. Studemann (im Rahmen

einer Arbeit über die Insektenfauna der Strauchschicht der Gerine-Mün-
dung; Studemann, 1981). - Damit ist die Art für die Schweiz jetzt sicher nachgewiesen.

Am 23.5.1929 fand zwar Werder (1930-31) bei Liestal/BL bereits eine G
von «Euceraphis giganteus», bemerkt aber dazu: «Da bisher nur ein einziges
geflügeltes Exemplar, welches dieser Aphiden-Art anzugehören scheint, auf der
Unterseite eines Blattes von Alnus glutinosa (Gaertn.) aufgefunden wurde, kann
giganteus vorläufig nur mit Vorbehalt hier aufgeführt werden.» Trotzdem veranlasste

der Werdersche Fund Börner (1952) zur der Aussage: «Boreoalpin, in den
Alpen verbreitet» (Werder, Franz, Verf.).

Weitere Verbreitung: Europa. Im einzelnen werden in der Literatur folgende Länder angegeben
(Angaben über Clethrobius [= Betacallis] comes von Alnus mit eingeschlossen): Schottland (Stroyan,
1976); Dänemark (Heie, 1970a); Schweden (Ossiannilsson, 1959); Österreich (Börner & Franz, 1956);
Italien (Barbagallo & Patti, 1981); Polen (Huculak, 1966; Szelegiewicz, 1968a); UdSSR
(Schaposchnikow, 1964; Lettland: Rupais, 1961; Estland: Rupais, 1972).
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Färbung und Sklerotinisierung: Die lebenden GG hatten einen rotbraunen
Thorax und ein glänzend dunkelgraubraunes Abdomen. An den präparierten GG
sind schwarzbraun gefärbt: Fühler, Beine distal (etwa ab Femurmitte), Meso- und
Métathorax, Rüssel, Cauda und Subanalplatte. Eine etwas schwächere Bräunung
zeigen Kopf und Prothorax und am Abdomen die Siphonen und die Subgenitalplatte

sowie Querreihen von kleinen dorsalen Skleriten an den Haarbasen, die z. T
miteinander verschmolzen sind, und die unregelmässigen Marginalflecke.

Masse: Die relativ grosse Körperlänge (bei den hier beschriebenen GG
zwischen 3,95 und 4,73 mm) mag der Art zum Namen «giganteus» verholfen
haben. Weitere absolute Masse siehe Tabelle 4.

Einige Indizes:
Fühlergesamtlänge : Körperlänge 0,11-0,82-0,90,
Processus terminalis Fühlerglied VI : Basis Fgl. VI 0,58-0,60-0,65,
Rüsselendgliedlänge : Länge Hinterfussglied II 0,73-0,75-0,84.
Fühlerglied III trägt auf den leicht verdickten proximalen 3/5 34-56M2 sekundäre
Rhinarien in Form von Querbändern.

Chaetotaxie: Index längstes Haar auf Fühlerglied III : Basalbreite Fgl. III
2,51-5,06-3,68. Sekundäre Haare auf Rüsselendglied 12-75-17, am knopfförmig
abgesetzten Endteil der Cauda etwa 13-14 Haare.

Wirtspflanzen und Biologie: Die hier beschriebenen Tiere stammen aus einer
Kolonie, welche die Rinde eines Astes einer Grauerle besiedelte. Ameisenbesuch
wurde nicht festgestellt. Nach der Literatur lebt C. giganteus mit oder ohne
Ameisenbesuch monözisch-holozyklisch auf der Rinde 2- oder mehrjähriger Zweige
sowohl der Grauerle, Alnus incana (L.) Moench, als auch der Schwarzerle,
A. glutinosa (L.) Gaertn. Es kommen nur geflügelte Virgines vor (Szelegiewicz,
1968a). Sexuales, d. h. geflügelte cfcf und ungeflügelte 99, und Wintereier wurden
von Börner & Franz (1956) Anfang November beobachtet.

Bestimmungsliteratur: Rupais (1969).

10. Pterocallis albida Cb., 1940

Synonym:
Pterocallis albidus Cb., 1940

Funde Schweiz: 12.7.1978: 3U, 4L. Brigerbad/VS. 25.8.1978: 7U, 2L.
Vals/GR. Alle an Alnus incana (L.) Moench.

Weitere Verbreitung: «Weit verbreitet in Europa» (Szelegiewicz, 1968a). Im einzelnen werden in
der Literatur folgende Länder angegeben: Dänemark (Heie, 1970a); Schweden (Ossiannilsson, 1959,
1969); Finnland (Ossiannilsson, 1969); Deutschland (Quednau, 1954; Weis, 1955); Österreich (Weis,
1955; Börner & Franz, 1956; Franz, 1959); CSSR (Holman & Pintera, 1977); Polen (Szelegiewicz,
1964a, b, 1967, 1968a, 1972, 1978; Huculak, 1966, 1967a; Olesinski & Szelegiewicz, 1974); Rumänien
(Holman & Pintera, 1981); UdSSR (Schaposchnikow, 1964; Lettland: Lampel, unveröff; Litauen:
Rupais, 1966, 1969; Estland: Rupais, 1969, 1972).

Färbung und Sklerotinisierung: Die Farbe der lebenden Tiere wurde mit
«glänzend weiss» oder «glänzend weissgrün» notiert. An den präparierten Tieren
kann keine Sklerotinisierung festgestellt werden.

Masse: Die absoluten Masse der UU entnehme man der Tabelle 4. Mit 1-1,2
(nach Boschko, 1976, bis 1,5) mm ist P albida die kleinste der 3 europäischen
Pterocallis-Arten. Wichtig für deren Unterscheidung ist die Länge des Fühlergliedes

III. Bei den UU von P. albida soll es nach Rupais (1969) nur so lang wie das

Fühlerglied VI sein. Bei meinen Tieren lautet der Index Länge Fühlerglied
III : Länge Fgl. VI 1,05-7,20-1,39. Bei den beiden anderen Arten, 7? alni (de G.,
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1773) und P. maculata (v. Heyd., 1837), ist Fühlerglied III 1,5-2 x so lang wie Fgl.
VI. Auch der Index Processus terminalis Fühlerglied VI : Basis Fgl. VI ist wichtig.
Er beträgt bei meinen P.albida-UU 0,33-0,40-0,45. Bei den UU von Paini soll
er nach Schaposchnikow (1964) 0,5-0,7 betragen.
Weitere Indizes (UU):
Fühlergesamtlänge : Körperlänge 0,46-0,57-0,54,
Rüsselendgliedlänge : Länge Hinterfussglied II 0,69-0,76-0,85.

Chaetotaxie: Typisch für P. albida ist das Vorhandensein von nur einem
(köpfchentragenden) Haar auf Fühlerglied III, das länger als die Basalbreite dieses
Fühlergliedes ist (Index längstes Haar auf Fühlerglied III : Basalbreite Fgl. III
1,75-2,56-3,00). Daneben kann noch ein sehr kurzes, spitzes Haar vorkommen (in
meinem Material lx beidseitig und 2x einseitig). Bei Paini und P.maculata
kommen auf Fgl. III 2 oder mehr längere und mehrere kürzere Haar vor (auch ist
hier die Gliedspitze dunkel!).

Die Rückenhaare von P. albida sind deutlich mit Köpfchen versehen und
kräftiger als bei Paini. Sekundäre Haare auf Rüsselendglied 2; am knopfförmig
abgesetzten Endteil der Cauda 7-9-10 Haare.

Wirtspflanzen und Biologie: Meine Tiere fand ich stets ohne Ameisen
blattunterseits neben den Rippen an Alnus incana (L.) Moench, der Grauerle. Das
Fehlen von Ameisenbesuch wird auch in der Literatur mehrfach erwähnt (Borner,

1952; Borner & Heinze, 1957; Schaposchnikow, 1964; Kloft et al, 1965;
F. P. Müller, 1969). Die Grauerle scheint i. d. R. die einzige Wirtspflanze von
Palbida zu sein; nur Szelegiewicz (1968a) schreibt: «Alnus incana, selten auf
anderen Erlen.» Andererseits kommt auf der Grauerle gelegentlich auch noch
Paint vor (Weis, 1955; Schaposchnikow, 1964; Szelegiewicz, 1977), die sonst
auf der Schwarzerle, Alnus glutinosa (L.) Gaertn., zu Hause ist. P. maculata
scheint nur auf der Schwarzerle zu leben. P albida ist eine monözisch-holozy-
klische Art. Es kommen geflügelte und ungeflügelte Virgines vor. Das Männchen
ist geflügelt.

Bestimmungsliteratur: Quednau (1954; nur Junglarven), Rupais (1969),
Schaposchnikow (1964), Szelegiewicz (1977).

11. Therioaphis trifola ssp. ventromaculata F. P. Müller, 1968

Funde Schweiz: 7.7.1980: 2Ny, 4U, 2L. An Astragalus onobrychis L.,
Sion/VS, Tourbillon-Hügel.

Schon Stäger (1957) und Meier (1981) weisen darauf hin, dass in dem
Trockenbiotop «Walliser Steppenheide» des mittleren Rhonetals botanisch und
aphidologisch viele östliche Elemente zu finden sind. Ich kann diesen hiermit ein
neues hinzufügen, nämlich die erst 1968 von F. P. Müller beschriebene Unterart
ventromaculata von Therioaphis trifola (Mon., 1882), die im gleichen Habitat
neben der v. a. an Medicago sativa L. vorkommenden Nominatform existiert.

Auffallendstes Merkmal der Unterart ventromaculata ist nach F. P. Müller
(1968) eine stärkere Sklerotinisierung, auch der Unterseite. Es kommen 5 Paar
Querflecke auf den hinteren Sterniten vor, von denen das letzte mit der Subgenitalplatte

verwachsen ist. Sie sind fast ebenso dunkel wie die Sklerite des Tergums.
Auf den Tergiten sind alle Sklerite sehr dunkel und niemals mit hellem Zentrum
wie bei der Nominatform (siehe Abb. 5 + 6 sowie die Zeichnungen in F. P. Müller,

1968). «Innerhalb des Formenkreises Therioaphis trifola (Monell) ist die
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neue Unterart das Extrem in bezug auf die Anzahl der dorsalen Haare und auf
den Pigmentierungsgrad» schreibt F. P. Müller 1968.

Die Beschreibung der neuen Unterart erfolgte nach Exemplaren aus Österreich

(Neusiedler-See-Gebiet) von Astragalus onobrychis. Weitere Funde wurden
aus Polen von A. arenarius L. (Huculak, 1967b, Szelegiewicz, 1968a, 1978) und
aus der CSSR (Holman & Pintera, 1977) gemeldet. Der Schweizer Fundort ist
der bisher westlichste. Die Wirtspflanze Astragalus onobrychis, der Fahnen- oder
Esparsetten-Tragant, ist nach Rothmaler (1967) in D ein Neophyt aus Osteuropa.

Die Bestimmung von Therioaphis trifola ventromaculata kann nach Hille
Ris Lambers & v. d. Bosch (1964) erfolgen, die auf die damals bereits geplante
Veröffentlichung von F. P. Müller hinweisen.

12. Aphis gerardianae Mordw., 1929

Synonym:
Pergandeida gerardianae (Mordw., 1929)

Funde Schweiz: 13.7.1978: 6U, 6L. An Euphorbia seguier(i)ana Necker
E.gerardiana Jacq., Sion/VS, Tourbillon-Hügel. 7.7.1980: 8U, 10 L. An der
gleichen Pflanze, Sion/VS, Tourbillon-Hügel. - Bereits am 23.5.1946 fand Stäger bei
Raron/VS Blattläuse auf Euphorbia seguieriana (Stäger, 1957; Meier, 1981), die
von Hille Ris Lambers (1946-1947) als Aphis euphorbiae Kalt., 1843, bestimmt
wurden, allerdings mit der Bemerkung: «Das Material ist nicht ganz typisch, aber
vielleicht ändern sich die morphologischen Merkmale, wenn die Tiere nicht auf
ihrem typischen Wirt, Euphorbia cyparissias, leben.» Ich nehme an, dass auch die.

Tab. 5: Masse von Aphis gerardianae Mordw., 1929, Coloradoa artemisiae (d.Gu., 1913) und Macros
phoniella usquertensis Hrl., 1935.

A.ger.,U, n=14 C.art.,0, n= 1 C.art.,G, n= 1 M,usq.,U, n= 1

Körperlänge 1,07-1,36-1,63 1,55 1,40 2,92 ruh

Fühler
Gesamtlänge 0,60-0,80-0,99 0,92 1,00 - mir.

Länge Glied III 132- 207- 276 227 257 893 pm

Länge Glied IV 72- 128- 179 168 160 701 um

Länge Glied V 91- 140- 166 147 155 - um

Länge Glied VI,
Basis 83- 111- 132 114 108 - um

Länge Glied VI,
Proc.terminalis 106- 131- 159 176 210 - um

Basalbreite III ii- r?- 29 16 15 36 um

Längstes Haar
auf Glied III 8- 13- 17 8 7 52 pm

Abstand zw.den
Fühlerwurzeln 149- 166- 174 183 162 213 um

Rüssel

Endgliedlänge 55- 69- 81 106 102 149 um

Hinterbein
Tarsalglied II
Länge 104- 125- 140 83 84 185 um

Abdomen

Siphonenlänge 55- 82- 98 270 198 526 um

Caudalänge 117- 155- 174 149 132 493 um
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Stägerschen Tiere Aphis gerardianae-Exemplare waren, dies aber von Hille Ris
Lambers nicht erkannt worden ist.

Weitere Verbreitung: Auch A. gerardianae ist ein östliches Element. Die bisher bekannten Funde
stammen alle aus Osteuropa, und zwar im einzelnen aus folgenden Ländern: CSSR (Holman &
Pintera, 1977); Ungarn (Szelegiewicz, 1966a. 1968b): Rumänien (Holman & Pintera. 1981); UdSSR
(Süden der europ. SU: Schaposchnikow. 1964). - Nach Szelegiewicz (1966a) ist der von Börner
(1952) erwähnte Fund von Berlin nicht A. gerardianae. Szelegiewicz hat die Belegstücke aus der Börner-
Sammlung selbst untersucht.

Färbung und Sklerotinisierung: Die Farbe der lebenden Tiere wurde mit
«meist grau, matt, einige glänzend schwarz» notiert. An den präparierten UU sind
folgende Teile sklerotinisiert (dunkelbraun): Fühler ausser mindestens Glied
III + IV proximal, Beine ausser einem Tibiamittelstück, Kopf + Thorax, Rüssel,
abdominale Dorsalseite von Segment I-V (mit löcherartigen Unterbrechungen an
den Segmentgrenzen), je eine Skleritplatte auf den Tergiten VI, VII und VIII,
Siphonen, Cauda, Subanal- und Subgenitalplatte. Bei Kümmertieren ist die
dorsale Sklerotinisierung weitgehend rückgebildet. Die Reduktion beginnt bei den
hinteren Skleritplatten sowie mit der Vergrösserung und teüweisen Verschmelzung
der o. g. intersegmentalen Löcher.

Masse: Die Körperlänge meiner UU schwankt zwischen 1,07 und 1,63 mm
(siehe Tabelle 5; dort auch weitere absolute Masse). Besonders wichtig für die
Unterscheidung von A. euphorbiae ist der Index Siphonenlänge : Caudalänge. Er
beträgt bei meinen Tieren 0,45-0,52-0,60. Boschko (1976) gibt für A. gerardianae
für den gleichen Index 0,6, Schaposchnikow (1964) 0,6-0,7 an. Der entsprechende

Index für A. euphorbiae lautet nach Boschko 0,8, nach Schaposchnikow
0,8-0,9. F.P.Müller (1969) bemerkt bei A. euphorbiae: «Siphonen nur wenig
kürzer als die fingerförmige Cauda.» Typisch für A. gerardianae sind also die
kurzen Siphonen, anhand deren mein Schweizer Material absolut eindeutig ist.
Weitere Indizes meiner UU:
Fühlergesamtlänge : Körperlänge 0,49-0,60-0,68,
Processus terminalis Fühlerglied VI : Basis Fgl. VI 1,04-1,18-1,38,
Rüsselendgliedlänge : Länge Hinterfussglied II 0,52-0,56-0,63.
Bei einer U sind auf Fühlerglied III einseitig 4 sekundäre Rhinarien vorhanden
(alatiformes Intermediärtier?).

Chaetotaxie: Index längstes Haar auf Fühlerglied III : Basalbreite Fgl. III
0,46-0,75-1,00. Sekundäre Haare auf Rüsselendglied 2, Anzahl Caudahaare
4-6-7.

Wirtspflanzen und Biologie: Einzige Wirtspflanze der monözisch-holozykli-
schen Art ist Euphorbia seguier(i)ana Necker E. gerardiana Jacq. Die Kolonien
finden sich in den Blütenständen und an den Stengelenden, evtl. auch auf den
Blättern. Szelegiewicz (1966a) gibt Ameisenbesuch an (Plagiolepispygmaea).

Bestimmungsliteratur: Schaposchnikow (1964).

13. Coloradoa artemisiae (d. Gu., 1913)

Synonyma:
Siphocoryne artemisiaed. Gu., 1913

Syphocoryne artemisiae d. Gu., 1913

Funde Schweiz: 12.7.1978: 1 U; Mischprobe mit Macrosiphoniella oblonga
(Mordw., 1901) und M. artemisiae (B. d. F., 1841). An Artemisia vulgaris L., Turtig-
Raron/VS. 7.7.1981: 1 G; Mischprobe mit den gleichen beiden Arten wie 1978. An
Artemisia vulgaris L., Turtig-Raron/VS.
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Weitere Verbreitung: Europa, Westsibirien. Vorderasien. Nordamerika. Im einzelnen werden in
der Literatur folgende Länder angegeben: Frankreich (Hille Ris Lambers. 1940; Remaudiere. 1954;
Akbari Rafi, 1970); England (Hille Ris Lambers. 1940); Dänemark (Heie. 1964; Ossiannilsson!
1969); Schweden (Ossiannilsson. 1959, 1969; Heie. 1964); Norwegen (Ossiannilsson, 1969); Finnland
(Ossiannilsson. 1969); Niederlande (Hille Ris Lambers. 1940); Deutschland (Hille Ris Lambers,
1940); Österreich (Borner & Franz. 1956); Italien (Hille Ris Lambers. 1940; Barbagallo & Patti,
1981); Jugoslawien (Eastop & Tanasijevic, 1968); CSSR (Holman & Pintera. 1977); Polen (Huculak',
1966; Szelegiewicz. 1966b. 1968a. 1976, 1978); Bulgarien (Taschew. 1961/1962); Rumänien (Holman &
Pintera. 1981); UdSSR (Zentrum und Süden der europ. SU. Transkaukasien: Schaposchnikow. 1964;
Westsibirien: Iwanowskaja. 1977); Israel (Bodenheimer & Swirski. 1957); USA + Kanada (Smith &
Parron. 1978).

Färbung und Sklerotinisierung: Die Farbe der lebenden U wurde mit «grün»
notiert. Die lebende G besass einen glänzend schwarzen Kopf + Thorax und ein
glänzend grünes Abdomen. Die präparierte U ist nur schwach sklerotinisiert:
Dunkelbraun gefärbt sind nur das distale Ende des Fühlergliedes V, Fühlerglied
VI total, das Rüsselendglied und die Tarsen. Cauda und Siphonen sind hell. Bei
der G sind dunkelbraun gefärbt: Kopf + Fühler total, Rüsselende, Thorax, Tibien
distal und Tarsen. Schwächer sklerotinisiert sind die proximalen Tibiaabschnitte,
die Siphonen und die Subgenitalplatte. Die Cauda ist ± hell, jedenfalls heller als
die Siphonen.

Masse: Die absoluten Masse der U und G entnehme man der Tabelle 5. Bei
Funden auf Artemisia absinthium L. kann Coloradoa a rtem is iae anhand der
zylindrischen Siphonen von C.absinthii (Lichtst., 1885) und C.absinthiella Ossiann.,
1962, abgetrennt werden (Ossiannilsson, 1962; F.P.Müller, 1969; Lampel,
1980). Von den beiden letztgenannten Arten wurde bisher nur C. absinthii in der
Schweiz gefunden (Lampel, 1975, 1976, 1980; irrtümlicherweise wurde 1975 als
Wirtspflanze «Artemisia abrotanum» angegeben, es muss aber auch hier «Artemisia

absinthium» heissen). Zum Unterschied von C. absinthii kann auch der Index
Processus terminalis Fühlerglied VI : Basis Fgl. VI dienen. Er beträgt nach der
Literatur (Hille Ris Lambers, 1940; Bodenheimer & Swirski, 1957; Heinze,
1960; Schaposchnikow, 1964; Lampel, 1980) bei den UU von C. artemisiae
1,3-2,0, bei denen von C.absinthii 2,2-2,5. Meine C. artemisiae-Tiere weisen
folgende Werte auf: U: 1,56, G: 1,94.

Bei Funden auf Artemisia campestris L. kann Coloradoa artemisiae von
C. campestris Cb., 1939 Lidaja campestris (Cb., 1939) anhand der längeren
Siphonen leicht abgetrennt werden (Heinze, 1960). Die Unterscheidung von
C. campestrella Ossiann., 1959, geschieht am besten anhand der Fühlerglieder IV
und V: Sie sind bei C. artemisiae jeweils länger als, bei C. campestrella etwa so lang
wie die Basis des Fühlergliedes VI.
Weitere Indizes von C. artemisiae:
Fühlergesamtlänge : Körperlänge U: 0,59; G: 0,72,
Rüsselendgliedlänge : Länge Hinterfussglied II U: 1,29; G: 1,22,
Siphonenlänge : Körperlänge TJ: 0,17; G: 0,14,
Siphonenlänge : Caudalänge U: 1,82; G: 1,50,
Caudalänge : Siphonenlänge U: 0,56; G: 0,67.
Bei der G sind folgende sekundäre Rhinarien vorhanden: Fühlerglied III 14/15
Fgl. IV 10/13, Fgl. V 4/6.

Chaetotaxie: Index längstes Haar auf Fühlerglied III : Basalbreite Fgl. III
U: 0,53; G: 0,50. Sekundäre Haare auf Rüsselendglied U: 4; G: Anzahl
Caudahaare U und G je 5. Anhand der Caudahaare kann C. artemisiae gut von
C. campestris (6-9 Caudahaare) abgetrennt werden. (Nach Heinze, 1960, ist «das
6-9borstige Schwänzchen» typisch für die Gattung Lidaja Cb.)
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Wirtspflanzen und Biologie: Coloradoa artemisiae lebt vor allem auf Artemisia
vulgaris L., seltener auf A. absinthium L. oder A. campestris L., letzteres z. B. nach
del Guercio (siehe Börner, 1952) und Akbari Rafi (1970). Die Kolonien besiedeln

die oberen Teile ihrer Wirtspflanze. Die Art ist monözisch-holozyklisch, die
oVsind nach Hille Ris Lambers (1940) ungeflügelt.

Bestimmungsliteratur: Bodenheimer & Swirski (1957), Heinze (1960), Hille
Ris Lambers (1940), F. P. Müller (1969), Ossiannilsson (1962), Schaposchnikow
(1964).

14. Macrosiphoniella usquertensis Hrl., 1935

Fund Schweiz: 18.8.1978: 1 U, Vnà über Ramosch/GR (1400 m), coll. M.
Dethier.

Weitere Verbreitung: «Espèce largement répandue en Europe» (Remaudiere, 1958). Im einzelnen
werden in der Literatur folgende Länder angegeben: Spanien (Mier Durante. 1978); Frankreich
(Remaudiere, 1951. 1958); England (Wood-Baker. 1979); Schottland (Stroyan. 1969); Dänemark
(Heie, 1960: Ossiannilsson, 1969); Schweden (Ossiannilsson. 1959, 1969; Danielsson. 1974); Niederlande

(Hille Ris Lambers. 1938): Deutschland (Börner. 1952; Sobhani. 1970; Sobhani & Iglisch.
1972); Österreich (Börner, 1952; Börner & Franz, 1956; Sobhani & Iglisch, 1972); CSSR (Holman &
Pintera, 1977); Polen (Szelegiewicz, 1966b. 1968a, 1972, 1976. 1978; Huculak, 1967a, b; Olesinski &
Szelegiewicz, 1974); Ungarn (Szelegiewicz, 1966a, 1968b); Bulgarien (Taschew, 1961/1962,
1962/1963; Szelegiewicz, 1966b, 1972); Rumänien (Holman & Pintera, 1981); UdSSR (Zentrum und
Süden der europ. SU: Schaposchnikow, 1964). «Verbreitet, stellenweise häufig und schädlich»
(Börner. 1952).

Färbung und Sklerotinisierung: Die Farbe der lebenden U wurde vom Sammler

nicht notiert. Nach der Literatur ist sie braun bzw. leberfarbig und grau
bewachst. An der präparierten U sind stark sklerotinisiert (dunkelbraun): Die
Fühlerglieder I + II, das distale Ende des Fgl. III, die distale Hälfte des Fgl. IV und
vermutlich auch das gesamte Fühlerende (abgebrochen), ferner das Rüsselende,
die Beine ausser den Trochanteren, dem proximalen Ende der Femora und einem
hellen Tibiamittelstück, die Siphonen, die Cauda und die Subanalplatte. Etwas
schwächer gebräunt sind der Kopf, die Thoracalsegmente seitlich, zwei Antesi-
phonalsklerite, eine kleine Skleritplatte auf dem VIII. Abdominaltergit und die
Subgenitalplatte.

M. usquertensis bildet mit M. trimaculata Hrl., 1938, M. staegeri Hrl., 1947,
und M. aetnensis Barbag., 1968, eine Gruppe von Macrosiphoniella-Arten, deren
UU als gemeinsames Merkmal schwarze Siphonen, eine schwarze Cauda, partiell
helle Schienen und ein mindestens proximal helles Fühlerglied III haben.
Hinsichtlich der Fühler ist M. usquertensis v. a. mit M. aetnensis zu verwechseln (Bar-
bagallo, 1968), während bei der auch in der Schweiz vorkommenden M. staegeri
(Hille Ris Lambers, 1946-1947) nur die Basis und der rhinarientragende Teil des

Fühlergliedes III hell ist.
Masse: Die Körperlänge der UU wird von F.P.Müller (1969) mit

2,4-3,0 mm, von Sobhani (1970) mit 2,49-2,80 mm angegeben. Die absoluten
Masse meiner U entnehme man der Tabelle 5. Zur Unterscheidung von M. aetnensis

dient v. a. der Index Rüsselendgliedlänge : Länge Hinterfussglied II. Er beträgt
bei meiner M. usquertensis-U 0,80, bei M. aetnensis nach Barbagallo (1968)
1,05-1,17. Bei meiner M. usquertensis-U sind ferner nur die distalen 2/5 der Siphonen

netzförmig, bei M. aetnensis ist es die ganze distale Hälfte. Die Unterscheidung

von M. trimaculata geschieht nach F.P.Müller (1969) am besten anhand
des Indexes Siphonenlänge : Körperlänge (M. usq. 0,17, M. tri. 0,20). Bei
meiner M. usquertensis-U lautet dieser Index 0,18.
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Weitere Indizes meiner M. usquertensis-U:
Rüsselendgliedlänge : Caudalänge 0,30,
Caudalänge : Siphonenlänge 0,94.
Auf dem Fühlerglied III sind auf dem basalen Drittel 8/9 sek. Rhinarien vorhanden.

Nach der Literatur (Hille Ris Lambers, 1938; Remaudiere, 1958; Sobhani,
1970) kann diese Zahl zwischen 4 und 13 variieren. Bei M. aetnensis lautet sie 5-12
(Barbagallo, 1968), bei M. staegeri 5-8 (Hille Ris Lambers, 1946-1947) und bei
M. trimaculata 10-22 (Hille Ris Lambers, 1938).

Chaetotaxie: Index längstes Haar auf Fühlerglied III : Basalbreite Fgl. III
1,44. Sekundäre Haare auf Rüsselendglied 6, Anzahl Caudahaare 16.

Wirtspflanzen und Biologie: Die wichtigste Wirtspflanze ist Achillea millefolium

L., an der M. usquertensis - im Gegensatz zu M. millefolü - die unteren
Blätter besiedelt, welche vorzeitig verdorren. Ausser auf A. millefolium kann sich
M. usquertensis nach Sobhani (1970) «auch auf A. clypeolata Sibth. et Sm., A.
grandiflora, A. nobilis L., A. taygetea Boiss. et Heldr. und A. tomentosa L. gut vermehren»

und auf einigen weiteren Arten halten: Achillea ageratifolia (Sibth. et Sm.)
Boiss., A. alpina L., A. chrysocoma Friv., A. clavenae L., A.ptarmica L., A. sibirica
Ledeb. und Chrysanthemum macrophyllum W et K. Andere Autoren geben noch
folgende Wirtspflanzen an: Achillea collina Becker (Börner, 1952), A. nana L.
(Remaudiere, 1958), A.pannonica Scheele (Holman & Pintera, 1981) sowie
Anthémis spp. und Matricaria spp. (Barbagallo, 1968).

Alatae sind bei der monözisch-holozyklischen Art selten (Hille Ris Lambers,

1938). Die Sexuales treten ab Ende September/Anfang Oktober auf, die cfc/1

sind geflügelt (Sobhani & Iglisch, 1972). Die Eiablage der 99, die sich bis in den
Dezember hinziehen kann, erfolgt (an A. millefolium) blattunterseits, vorwiegend
an der Mittelrippe.

Bestimmungsliteratur: Barbagallo (1968), Hille Ris Lambers (1938,
1946-1947), F. P Müller (1969), Schaposchnikow (1964).

15. Pleotrichophorus glandulosus (Kalt., 1846)

Synonyma:
Aphis glandulosa Kalt., 1846

Capitophorus glandulosus (Kalt., 1846)

Myzus pilosus v. d. G., 1912

Pleolrichophorus pilosus (v. d. G., 1912)
Capitophorus pilosus (v. d. G., 1912)

Fund Schweiz: 7.7.1980: 1U. Verlaufen an Ononis spinosa L. (Artemisia
vulgaris L. in der Nähe), Turtig-Raron/VS.

Weitere Verbreitung: Eurasien, Nord- und Mittelamerika. Im einzelnen werden in der Literatur
folgende Länder angegeben: Spanien (Mier Durante, 1978); Frankreich (Remaudiere, 1951; Akbari
Rafi, 1970); England (Eastop, 1962-1963; Wood-Baker, 1979); Dänemark (Heie, 1962; Ossiannilsson,
1969); Schweden (Ossiannilsson, 1959, 1969; Heie, 1962); Norwegen (Ossiannilsson, 1969); Finnland
(Ossiannilsson, 1969); Deutschland (F.P.Müller & Scholl, 1958; Gleiss, 1967; Regge, 1973;

Klausnitzer, 1980); Österreich (Börner & Franz, 1956); CSSR (Holman & Pintera, 1977); Polen
(Szelegiewicz, 1964a, b, 1967, 1968a, 1974b, 1975, 1976, 1978; Huculak, 1965); Bulgarien (Taschew,
1961/1962); Rumänien (Holman & Pintera, 1981); UdSSR (Lettland: Rupais, 1979; NW und Zentrum
der europ. SU, Mittelasien: Schaposchnikow, 1964; Westsibirien: Iwanoswkaja, 1977); Mongolei
(Szelegiewicz, 1968a; Holman & Szelegiewicz, 1972); China (Hille Ris Lambers, 1953; Schaposchnikow,

1964; Szelegiewicz, 1968a; Holman & Szelegiewicz, 1972; Iwanowskaja, 1977; Raychaud-
huri, 1980); Taiwan (Raychaudhuri, 1980); Korea (Holman & Szelegiewicz, 1972; Raychaudhuri,
1980); Japan (Raychaudhuri, 1980); Armenien (Szelegiewicz, 1979a), Indien + Bhutan (Raychaudhuri,

1980); USA + Kanada (Smith & Parron, 1978); Mexiko (Martinez, 1981). «Verbreitet, meist
häufig» (Börner, 1952).
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Tab. 6: Masse von Pleotrichophonis glandulosus (Kalt., 1846).

wra« (Ths., 1878).

Uroleucon cirsii (L., 1758) und U. erigerò-

P.gla.,U, n= 1 U.cir.,U, n= 2 U.cir.,G, n= 2 U.eri.,U, n= 3

Körperlänge 2,00 4,15-4,54-4,93 4,03-4,17-4,31 2,44-2,55- 2,62 mm

Fühler
Gesamtlänge - - 4,67-4,76-4,84 2,11-2,16- 2,28 ->.-'.

Länge Glied III 565 1122-1191-1228 1128-1163-1218 504- 561- 625 um

Länge Glied IV 482 937-1038-1094 971-1035-1073 349- 376- 408 um

Länge Glied V 401 674- 715- 757 737- 754- 786 355- 376- 402 um

Länge Glied VI,
Basis 125 200- 202- 204 202- 210- 219 117- 135- 149 pm

Länge Glied VI,
Proc.terminalis - - 1296-1317-1339 521- 532- 546 um

Basalbreite III 28 39- 47- 55 42- 4J5- 47 25- 3£- 34 um

Längstes Haar
auf Glied III 11 53- 59- 64 44- 4^8- 51 32- 34- 36 pm

Abstand zw.den
Fühlerwurzeln 174 276- 283- 289 267- 269- 270 210- 217- 225 um

Rüssel

Endgliedlänge 111 232- 239- 247 242- 246- 251 128- 129- 132 um

Hinterbein
Tarsalglied II

Länge 123 200- 202- 204 191- 194- 197 142- 146- 149 um

Abdomen

Siphonenlänge 480 1397-1405-1421 1196-1206-1220 793- 810- 830 um

Caudalänge 234 732- 747- 763 549- 567- 586 403- 411- 427 um

Längstes Haar auf
Abd.-Tergiten I-V 47 um

Färbung und Sklerotinisierung: Die Farbe der lebenden U wurde leider nicht
notiert. Nach der Literatur ist sie gelblichweiss oder schwach grünlich. An der
präparierten U sind schwach bräunlich: Das distale Ende des Fühlergliedes V, das

Fühlerglied VI, die Spitze des Rüsselendgliedes und die Tarsen.
Masse: Die Körperlänge der UU wird in der Literatur (Hille Ris Lambers,

1953; F.P.Müller, 1969; Akbari Rafi, 1970; Raychaudhuri, 1980) mit
1,8-2,6 mm angegeben. Die absoluten Masse meiner U entnehme man der
Tabelle 6. Hinsichtlich des Indexes Siphonenlänge : Länge Fühlerglied III verhält
sich P. glandulosus wie die meisten übrigen eurasischen Pleotrichophonis-Arten
ausser P.persimilis Cb., 1950 (Erstfund CH 1978, siehe Lampel, 1980). Er liegt
unter 1, bei meinem Tier beträgt er 0,85 (siehe auch Abb. 7). Der umgekehrte
Index Länge Fühlerglied III : Siphonenlänge beträgt bei meinem Tier 1,18. Er
kann nach F. P. Müller & Scholl (1958) in den meisten Fällen zur Abgrenzung
von P. chrysanthemi (Theob., 1920) (hier beträgt er 1,2-1,45) verwendet werden.
Abgrenzung gegen P duponti Hrl., 1935: Fühler länger als Körper, Siphonen Vi

der Körperlänge (bei meiner U 0,24) (F. P Müller, 1969).

Abgrenzung gegen P.helichiysi Boschko, 1963: Rüsselendglied gleich lang wie
oder kürzer als 2. Hinterfussglied (bei meiner U 0,90) (Holman, 1965; Leclant,
1968).
Weitere Angaben zu meiner P glandulosus-U: Index Caudalänge : Siphonenlänge

0,49; auf Fühlerglied III basal 2/2 sekundäre Rhinarien.
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Chaetotaxie: Index längstes Haar auf Fühlerglied III : Basalbreite Fgl. III
0,38; Haare auf Kopf und Tergum gestielt, mit Köpfchen («Trichterhaare,
Fächerhaare»), Index längstes Haar auf den Abdominaltergiten I-V : Basalbreite Fgl. III

1,69, mit Hilfe dieses Indexes zu unterscheiden von Pfilaginis (Schout, 1906)
und P.achilleae Holm., 1965 (siehe Leclant, 1968). Sekundäre Haare auf
Rüsselendglied 4, davon das proximale Paar sehr lang. Alle sekundären Haare («Ba-
salhaare») des Rüsselendgliedes sind länger als die Apicalhaare wie bei den
meisten europäischen Pleotrichophorus-Arten mit Ausnahme von Ppersimilis Cb.,
1950, Premaudierei Leclant, 1968, und Pdeviatus F.P.Müller, 1972(a). Anzahl
Caudahaare 5.

Wirtspflanzen und Biologie: Die wichtigste Wirtspflanze ist Artemisia vulgaris
L., an der die Kolonien im Frühsommer nur die Unterseiten der unteren Blätter
besiedeln, später aber auch auf die oberen Blätter übergehen, die sie bei starkem
Befall zum Vergilben bringen. Neben A. vulgaris werden in der Literatur noch
angegeben: A. absinthium L., A. campestris L. und A. maritima L. Die Angabe
«Chrysanthemum indicum L.» dürfte auf Verwechslung mit P chrysanthemi beruhen.

P glandulosus ist eine monözisch-holozyklische Art mit Tendenz zur Para-

zyklie (Akbari Rafi, 1970). Adulte Fundatrices können nach Hille Ris Lambers
(1953) bereits in der 1. Maiwoche gefunden werden. Geflügelte Virgines entstehen
fast ausschliesslich in der 2. Civis-Virgo-Generation. Die Sexualis-99 erscheinen

-*'-
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Abb. 7-8: Aphididae I.
Abb. 7: Pleotrichophonis glandulosus (Kalt., 1846), ungeflügeltes vivipares Weibchen, 25x vergrössert.
Abb. 8: Uroleucon erigeronensis (Ths., 1878), ungeflügeltes vivipares Weibchen, 25x vergrössert.
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Ende September, die ungeflügelten cfcf im Oktober. Die Wintereier werden bis
November blattunterseits abgelegt.

Bestimmungsliteratur: Hille Ris Lambers (1953), Holman (1965), Leclant
(1968), F.P.Müller (1969), F.P.Müller & Scholl (1958), Schaposchnikow
(1964).

16. Uroleucon cirsii(L., 1758)

Synonyma:
Aphis cirsii L., 1758

Dactynotus cirsii (L., 1758)

Aphis serratulae Kalt., 1843

Siphonophora serratulae (Kalt., 1843)

Uroleucon serratulae (Kalt., 1843)

Siphonophora olivata Bckt., 1876

Macrosiphum olivalum (Bckt., 1876)

Dactynotus olivatus (Bckt., 1876)

Dactynotus marcalus Hrl., 1931

Uroleucon marcatus (Hrl., 1931)

Funde Schweiz: 12.7.1978: 2G, 2U, 6L. An Cirsium vulgare (Savi) Tenore,
Turtig-Raron/VS.

Weitere Verbreilung: Europa, Nordamerika. Im einzelnen werden in der Literatur folgende Länder
angegeben: Frankreich (Remaudiere, 1951); England (Eastop, 1965; Doncaster, 1973; Wood-Baker,
1979); Schottland (Stroyan, 1976); Dänemark (Heie, 1960; Ossiannilsson, 1969); Schweden (Ossiannilsson,

1959, 1969; Heie, 1960); Norwegen (Ossiannilsson, 1969); Finnland (Ossiannilsson, 1969);
Niederlande (Hille Ris Lambers. 1939); Deutschland (Börner, 1952; F.P.Müller, 1964a; Gleiss,
1967); Italien (Barbagallo & Patti, 1981); CSSR (Holman & Pintera, 1977); Polen (Szelegiewicz,
1964b, 1968a, 1974b, 1976, 1978; Huculak, 1965; Olesinski & Szelegiewicz, 1974); Ungarn (Szelegiewicz,

1968b); Rumänien (Holman & Pintera, 1981); UdSSR (Süden des europ. Teils: Schaposchnikow,

1964; Westsibirien: Iwanowskaja, 1977); Kanada (Smith & Parron, 1978).

Färbung und Sklerotinisierung: Die Farbe der lebenden Imagines wurde mit
«stark glänzend schwarzbraun» notiert, die der Larven mit «glänzend rötlichbraun»

(L,) bzw. «glänzend braun» (übrige). An den präparierten UU sind stark
sklerotinisiert (schwarzbraun): Das Fühlerglied I, das distale Ende des Fgl. III, die
Fühlerspitze ab Mitte Fgl. IV, die beiden distalen Rüsselglieder, die Coxen, die
distalen Femurenden, die Tibien proximal und distal, die Tarsen und die Siphonen.

Etwas schwächer gebräunt sind: Das Fühlerglied II, die rhinarientragende
Zone des Fgl. III, die proximalen Rüsselteile, Seitenteile der Thoracalsegmente,
dorsale Skleritplättchen an den Haarbasen (pp. verschmolzen), die Siphonairinge
sowie die Subanal- und Subgenitalplatte. Die Cauda ist hell. Bei den GG sind die
Fühler (bis auf die Basis des Gliedes III) total dunkelbraun, desgleichen Kopf +
Thorax. Auf dem Abdomen sind grosse dorsale Marginalflecke vorhanden.
Übrige Teile wie bei den UU.

Masse: F.P.Müller (1969) bezeichnet U. cirsii als «auffallend grosse Art»
und gibt die Körperlänge der UU mit 4,0-5,2 mm an. Meine beiden U fallen in
diese Variationsbreite (siehe Tabelle 6, dort auch weitere absolute Masse).
Einige Indizes:
Fühlergesamtlänge : Körperlänge UU: ?; GG: 1,08-7,74-1,20,
Rüsselendgliedlänge : Länge Hinterfussglied II UU: 1,16-7,20-1,22; GG:

7,27-1,28,
Siphonenlänge : Körperlänge UU: 0,28-0,57-0,34; GG:

0,28-0,29-0,30;
Caudalänge : Siphonenlänge UU: 0,52-0,55-0,55; GG:

0,46-0,47-0,48.
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Sekundäre Rhinarien (auf Fühlerglied III): UU: 28-52^10, GG: 51-59-66.
Chaetotaxie: Index längstes Haar auf Fühlerglied III : Basalbreite Fgl. III

UU: 1,08-7,75-1,25; GG: 0,95-7,07-1,18.
Sekundäre Haare auf Rüsselendglied UU: 6-7; GG (ein Tier): 5,
Anzahl Caudahaare UU (ein Tier): 33; GG:

20-25-25,
Anzahl Haare auf Abdominaltergit VIII UU (ein Tier): 7, GG: 5-6.

Wirtspflanzen und Biologie: Meine Tiere fand ich am Stengel unter den
Blütenköpfchen von Cirsium vulgare (Savi) Tenore. In der Literatur werden noch
folgende weitere Kratzdisteln als Wirte angegeben: C. arvense (L.) Scop., C. canum
(L.) All., C.dissectum (L.) Hill., C.oleraceum (L.) Scop., C.palustre (L.) Scop.
und C.pannonicum (L. fil.) Link. Remaudiere (1951) nennt auch Carduus spp.
Des weiteren kommt die Art an Serranda gmelinii Tausch vor (Synonym U.

serratulae!). U. cirsii ist monözisch-holozyklisch. Nach Hille Ris Lambers (1939) ist
die 1. Civis-Virgo-Generation noch ohne GG, in der 2. kommen viele Alatae vor.
Die Sexuales treten ab September auf, die cfcf sind geflügelt. Die Eiablage erfolgt
auf der Unterseite der Grundblätter.

Bestimmungsliteratur: Hille Ris Lambers (1939), Iwanowskaja (1977),
F.P.Müller (1969), Schaposchnikow (1964).

17. Uroleucon erigeronensis (Ths., 1878)

Synonyma:
Siphonophora erigeronensisTHS., 1878

Macrosiphum erigeronensis (Ths., 1878)

Tritogenaphis erigeronensis (Ths., 1878)

Dactynotus (Lamberslus) erigeronensis (Ths., 1878)
Uromelan erigeronensis (Ths., 1878)

Macrosiphum erigeronella Soliman, 1927

Funde Schweiz: 30.7.1981: 3 Praeny, 3 U, 18 L; Mischprobe mit Aphis fabae
Scop., 1763, und Brachycaudus helichrysi (Kalt., 1843). An Erigeron canadensis L.,
Fribourg.

Weitere Verbreitung: Nordamerikanische Art (Kanada: Smith & Parron, 1978; USA: Olive,
1963; Smith & Parron, 1978; Puerto Rico: Smith et al., 1971), ca. 1950 nach Europa eingeführt (erster
Nachweis am 19.10.1952 in La Varenne, Seine, Frankreich: Remaudiere. 1954) und inzwischen in
folgenden Ländern verbreitet (Ef Jahreszahl des Erstfundes): Spanien, Ef 1971 (Mier Durante &
Nieto Nafria. 1974; Nieto Nafria, 1975; Mier Durante, 1978); Frankreich, Ef 1952 (Remaudiere,
1954); Niederlande, Ef 1960 (Hille Ris Lambers in Eastop & Tanasijevic, 1968); BRD, Ef 1962 (Haine
in Eastop & Tanasijevic, 1968); DDR, Ef 1969 (F.P.Müller, 1972b, 1975; 1982 in litt.: «...wird hier
sehr stark durch Mykosen dezimiert und scheint in der letzten Zeit hier verschwunden zu sein.»);
Jugoslawien, Ef 1963 (Eastop & Tanasijevic, 1968); CSSR (Holman & Pintera, 1977); Polen, Ef 1962

(Szelegiewicz. 1964b, c, 1967, 1968a, 1978; Huculak, 1965; Olesinski & Szelegiewicz, 1974); Ungarn,
Ef 1965 (Szelegiewicz, 1968b); Rumänien, Ef 1976 (Holman & Pintera, 1981).

U. erigeronensis ist von Nordamerika mit grosser Wahrscheinlichkeit auf dem Wege des Luftverkehrs

nach Europa eingeschleppt worden, wie dies auch für die asiatische Blattlausart Impatientinum
asiaticum angenommen wird (Meier, 1977; Lampel, 1978). «Erigeron canadensis wird in vielen Fällen
auf den Rollfeldern von Flughäfen oder in deren unmittelbarer Nähe wachsen, so dass Geflügelte von
Dactynotus erigeronensis nach ihrem Abflug aus den Maschinen sehr bald auf ihre bevorzugte
Wirtspflanze treffen können», schreibt F.P.Müller (1972b). In Fribourg fand ich die Art auf einem unge-
teerten Parkplatz in der Nähe eines Industriegleises der Eisenbahn. Herrn Prof. Dr. J. Wattendorff sei
Für den Flinweis auf diesen E. canadensis-Slanüort gedankt.

Färbung und Sklerotinisierung: Die Farbe der lebenden Tiere war hellgrün,
wobei die UU dorsal einen dunkler grünen Rückenlängsstrich aufwiesen. An den
präparierten UU sind dunkelbraun gefärbt: Die Fühler ab Glied III (ausser dessen
Basis), das Rüsselendglied, die Tibiaenden, die Tarsen und die Siphonen mit
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Ausnahme des basalen Viertels. Etwas weniger stark gebräunt sind die Fühlerglieder
I + II, die Femurenden und die Cauda (Abb. 8).

Masse: Szelegiewicz (1964c) gibt die absolute Körperlänge seiner UU aus
Polen mit 2,52-2,82 mm an. Meine UU schwanken in der Länge zwischen 2,44
und 2,62 mm. Weitere absolute Masse siehe Tabelle 6.

Einige Indizes:
Fühlergesamtlänge : Körperlänge =0,81-0,^-0,87,
Processus terminalis Fühlerglied VI : Basis Fgl. VI 3,67-4,07^1,55,
Rüsselendgliedlänge : Länge Hinterfussglied II 0,86-0,59-0,90,
Siphonenlänge : Körperlänge 0,31-0,52-0,34,
Siphonenlänge : Länge Fühlerglied III 1,33-7,57-1,62,
Caudalänge : Siphonenlänge 0,49-0,57-0,54.
Auf Fühlerglied III sind 8-72-18 sekundäre Rhinarien vorhanden.

Chaetotaxie: Index längstes Haar auf Fühlerglied III : Basalbreite Fgl. III
0,91-1,14-1,25. Sekundäre Haare auf Rüsselendglied 8, Anzahl Caudahaare
10.

Wirtspflanzen und Biologie: Eine Übersicht über die in Nordamerika befallenen

Wirtspflanzen gibt F.P.Müller (1972b). In Europa werden nur Erigeron
canadensis L. und E. annuus (L.) Pers. als befallen gemeldet. Beide Arten sind
Neophyten aus Nordamerika (Rothmaler, 1967), erstere ist seit etwa 1777 in
Mitteleuropa verbreitet (Bibliographisches Institut, 1953). In Übertragungsversuchen

F. P Müllers wurde Erigeron acris L. nur in geringem Ausmass besiedelt,
Solidago canadensis L. wurde abgelehnt. An Erigeron canadensis werden die
oberen Stengelteile einschliesslich der Seitentriebe besiedelt. Die Art ist
monözisch-holozyklisch. In Rostock (DDR) schlüpften die jungen Fundatrices Ende
April aus den Wintereiern und waren Ende Mai adult. Die 1. Civis-Virgo-Genera-
tion enthielt nur wenige GG, während die 2. überwiegend aus GG bestand. Auch
später entstanden bei dichter Besiedlung GG in hohem Mengenanteil (crowding
effect). Sexuales fanden sich ab Mitte September, die cfcf sind geflügelt.

Bestimmungsliteratur: Szelegiewicz (1964c).

18. Uroleucon montanivorum (Mosbacher, 1959)

Synonym: Dactynotus montanivorus Mosbacher, 1959

Funde Schweiz: 14.7.1978: 2 Ny, 11 U, 7 L. An Centaurea montana L., Zwisch-
bergental über Gondo/VS.

Weitere Verbreitung: Deutschland (Bayern: Mosbacher. 1959, 1963; F. P. Müller, 1969; Eifel:
FIeinze in Mosbacher, 1963).

Färbung und Sklerotinisierung: Die lebenden UU und älteren LL waren
glänzend schwarzbraun, die Erstlarven glänzend rötlichbraun. An den präparierten

UU sind stark sklerotinisiert (schwarzbraun): Die Fühler, der Rüssel, die
Beine ausser der distalen Hälfte der Trochanteren und etwa dem basalen Drittel
der Femora, die Siphonen, die Cauda und die Subanalplatte. Etwas heller braun
sind der Kopf, Seitenteile der Thoracalsegmente, die basalen Skleritplättchen der
Dorsalhaare (pp. verschmolzen), die Postsiphonalsklerite und die Subgenitalplatte.
Die Tibien können in der Mitte etwas aufgehellt sein.

Masse: Mosbacher (1959) gibt für seine UU eine Körperlänge von
3,64-4,8 mm an, meine sind alle unter 4 mm (siehe Tabelle 7, dort auch weitere
absolute Masse). Besonders wichtig zur Abtrennung von Uroleucon jaceae ist nach
F. P. Müller (1969) der Index Siphonenlänge : Caudalänge. Er beträgt bei meinen
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Tab. 7: Masse von Uroleucon montanivorum (Mosbacher, 1959), Wahlgreniella ossiannilssoni Hrl., 1949,
Glyphina schrankiana Cb., 1950, und PemphigusphenaxCe. et Blunck, 1916.

U.mon.,U, n=ll W.oss.,0, n=ll G.schr.,U,n= 7 P.phe.,U, n= 1*

Körperlänge 3,45-3,79-3,97 2,01-2,15-2,32 1,73-1,83-1,93 1,50 mm

Fühler
Gesamtlänge 3,97-4,25-4,45 2,73-3,12-3,45 0,69-0,71-0,73 0,27 mm

Länge Glied III 948-1036-1077 680- 790- 901 272- 287- 306 51 um

Länge Glied IV 822- 912- 986 489- 560- 638 10 6- 119- 12 8 36 um

Länge Glied V 678- 722- 774 425- 507- 574 153- 168- 183 106 um

Länge Glied VI,
Basis 204- 219- 234 155- 179- 196 - - um

Länge Glied VI,
Proc.terminalis 1035-1119-1220 816- 874- 941 - - pm

Basalbreite III 47- 51- 57 24- 28- 31 25- 30- 35 22 um

Längstes Haar
auf Glied III 42- 46- 51 8- 11- 15 49- 53- 59 - um

Abstand zw.den
Fühlerwurzeln 225- 278- 302 191- 205- 221 181- 189- 196 119 pm

Rüssel

Endgliedlänge 191- 198- 204 115- 120- 128 155- 165- 174 89 um

Hinterbein
Tarsalglied II

Länge 153- 166- 174 85- 95- 104 138- 142- 146 89 um

Abdomen

Siphonenlänge 988-1139-1220 514- 599- 659 - - pm

Caudalänge 543- 570- 604 251- 277- 293 68- 73- 77 38 um

Exsulis-Virgo

1,04-7,72-1,20,
4,48-5,0/5-5,56,
1,15-7,75-1,25
1,59-7,76-1,85!),
0,28-0,50-0,32.

U. montanivorum-UU 1,79-2,00-2,20 (FPM: «Si doppelt so lang wie die Cauda»),
bei denen von U.jaceaes.l. 1,45-7,59-1,72 (Lampel, 1980).
Weitere Indizes:
Fühlergesamtlänge : Körperlänge
Processus terminalis Fühlerglied VI : Basis Fgl. VI
Rüsselendgliedlänge : Länge Hinterfussglied II

(Mosbacher
Siphonenlänge : Körperlänge
Auf Fühlerglied III sind 23-29-35 sekundäre Rhinarien vorhanden.

Im Gegensatz zu Mosbacher konnte ich bei den Tieren meiner Population
kein auffallend verlängertes Rüsselendglied feststellen. Die Rüsselendgliedlängen
meiner U. montanivorum-UU liegen innerhalb der Variationsbreite derjenigen von
U.jaceae-UV. Hingegen ist die Cauda stets kürzer als bei dem von mir gefundenen

Schweizer t/.yaceae-Material. (Es ist nicht ganz auszuschliessen, dass meine
Funde evtl. aus einer Bastardpopulation U. montanivorum x U.jaceae stammen, die
zur Besiedlung von Centaurea montana fähig war.)

Chaetotaxie: Index längstes Haar auf Fühlerglied III : Basalbreite Fgl. III
0,74-0,56-1,02. Sekundäre Haare auf Rüsselendglied 1-8-9, Anzahl Caudahaare

15-79-22.
Wirtspflanzen und Biologie: In der Natur wurde U montanivorum bisher nur

an Centaurea montana L. gefunden. Nach Mosbacher (1959, 1963) ist sonst nur
noch C. cyanus L. zur Besiedlung geeignet. Die Art ist monözisch-holozyklisch.
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Die Fundatrices schlüpfen Ende März bis Mitte April aus den Wintereiern. Die
erste Civis-Virgo-Generation enthält schon bis zu 40% GG. Die Sexuales erscheinen

bereits in der 2. Augusthälfte bis etwa Mitte September. Das Männchen ist
geflügelt. Eine kurze Zusammenfassung der Biologie findet sich in Lampel
(1968), wo auch die etwas abweichende Anwendung der Begriffe «Fundatrigenia»
und «Virginogenia» durch Mosbacher diskutiert wird.

Bestimmungsliteratur: F. R Müller (1969).

19. Wahlgreniella ossiannilssoni Hrl., 1949

Funde Schweiz: 13.7.1978: 11 U, 5 L. An Ardostaphylos uva-ursl (L.) Spreng.,
Pfynwald/VS. (Nach Heuer, 1949, kommt A. uva-ursl im Pfynwald v. a. im Pine-
tum ericosum und Pinetum astragalosum vor.)

Weitere Verbreitung: Europa. Boreo-montane Art (Szelegiewicz, 1966b). Im einzelnen werden in
der Literatur folgende Länder angegeben: Spanien (Nieto Nafria. 1975); Frankreich (Pyrenäen, Alpen:
Remaudiere, 1951, 1954, 1958); Schottland (Shaw. 1964; Stroyan, 1964a, 1969, 1976); Schweden
(Ossiannilsson, 1959. 1969); Norwegen (Ossiannilsson. 1969); Finnland (Ossiannilsson, 1969); Italien
(Barbagallo & Patti. 1981; Coceano & van Harten, 1981); Polen (Szelegiewicz, 1966b, 1968a, 1978;

Huculak, 1967b); UdSSR (Nördlicher Teil der europ. UdSSR: Schaposchnikow, 1964; Halbinsel
Kola: Szelegiewicz, 1968a).

Färbung und Sklerotinisierung: Die Farbe der lebenden UU wurde mit «stark
glänzend gelbgrün oder rotbräunlich, mit dunkler Fleckung» notiert, die LL waren
glänzend grün. An den präparierten UU fällt die Sklerotinisierung (kenntlich an
der dunkelbraunen Färbung) folgender Körperteile auf (siehe auch Abb. 9):
Fühlerglied I, Spitzen der Fühlerglieder III, IV und V, Fühlerglied VI, distale
Femur- und Tibiaenden, Tarsen, distale 3/5-2/3 der im 2. Drittel innen geschwollenen

Siphonen. Etwas weniger stark sklerotinisiert sind Fühlerglied II und
Rüsselspitze. Die Cauda ist sehr hell. Anhand der dunklen Femur- und Siphonenenden

kann W ossiannilssoni leicht von den übrigen europäischen Arten der Gattung

abgetrennt werden (Stroyan, 1964a, 1979).
Masse: Die Körperlänge der UU beträgt nach der Literatur (Hille Ris

Lambers, 1949; Stroyan, 1979) 1,5-2,3 mm. Meine Tiere waren stets grösser als
2 mm (siehe Tabelle 7, dort auch weitere absolute Masse).
Einige Indizes:
Fühlergesamtlänge : Körperlänge 1,31-7,44-1,54,
Processus terminalis Fühlerglied VI : Basis Fgl. VI 4,51-4,84-5,12,
Rüsselendgliedlänge : Länge Hinterfussglied II 1,14-7,26-1,43,
Siphonenlänge : Körperlänge 0,25-0,25-0,31,
Siphonenlänge : Caudalänge 1,88-2,77-2,38.
Zur Abgrenzung von den anderen europäischen Arten der Gattung Wahlgreniella,
v. a. von Wvaccina (Theob., 1924), ist das Vorhandensein von sekundären Rhinarien

auf dem leicht geschwollenen Basalabschnitt des Fühlergliedes III von
Bedeutung. Meine UU besitzen 1-2-7 solche sek. Rhinarien.

Chaetotaxie: Index längstes Haar auf Fühlerglied III : Basalbreite Fgl. III
0,30-0,47-0,58. Sekundäre Haare auf Rüsselendglied 9-70-11, Anzahl Caudahaare

5.

Wirtspflanzen und Biologie: Einzige Wirtspflanze ist Arctostaphylos uva-ursl
(L.) Spreng., an der die monözisch-holozyklische Art blattunterseits lebt. Sexuales

wurden von Ossiannilsson (1959) in Schweden im September gefunden.
Bestimmungsliteratur: Hille Ris Lambers (1949), Schaposchnikow (1964),

Stroyan (1979).
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Abb. 9-10: Aphididae II + Thelaxidae.
Abb. 9: Wahlgreniella ossiannilssoni Hrl., 1949, ungeflügeltes vivipares Weibchen, 25x vergrössert.
Abb. 10: Glyphina schrankiana Cb., 1950, ungeflügeltes vivipares Weibchen, 25x vergrössert.

20. Glyphina schrankiana Cb., 1950

Synonyma:
Aphis alni Schrk., 1801, nec de G., 1773

Glyphina alni (Schrk., 1801)
Thelaxes alni (Schrk., 1801)
Vacuna alni (Schrk., 1801)

Funde Schweiz: 7.6.1974: lNy, 7U, 12L. An Alnus incana (L.) Moench,
Gerine-Mündung/FR.

Weitere Verbreitung: Eurasien, Nordamerika. Im einzelnen werden in der Literatur folgende
Länder angegeben: England (Wood-Baker, 1979); Schweden (Heie, 1980); Norwegen (Heie, 1980)

Finnland (Heie, 1980); Österreich (Börner & Franz, 1956); Italien (Barbagallo & Patti, 1981)
CSSR (Holman & Pintera, 1977); Polen (Huculak, 1967a; Szelegiewicz, 1967, 1968a, 1976, 1978

Krzywiec, 1970); Bulgarien (Taschew, 1958/1959, 1962/1963); Rumänien (Holman & Pintera, 1981)
UdSSR (Lettland: Rupais, 1961, 1969; Litauen: Rupais, 1966, 1969; europäische UdSSR, Transkauka
sien: Schaposchnikow, 1964); Kanada (Smith & Parron, 1978; Heie, 1980).

Färbung und Sklerotinisierung: Die lebenden UU waren von dorsal gesehen
schwarz mit einem gelben Mittellängsstrich und 2 gelben Querstreifen, matt. Die
älteren Larven waren rötlich, matt, mit dem gleichen Zeichnungsmuster, die ganz
jungen Larven grün. Der Schwarzfärbung im Leben entspricht die Sklerotinisierung

des Dorsums der präparierten Tiere (Abb. 10). Frei bleiben der helle
Mittellängsstreifen und die Seitenteile der Abdominaltergite I und V (unter Beteiligung
des hinteren Drittels von IV). Ansonsten sind noch braun gefärbt: Die Antennen-
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glieder I, II, IV und V (Antenne 5gliedrig), die beiden letzten Rüsselglieder, die
Tibiaenden und die Tarsen. Eine Sklerotinisierung der Femora ist angedeutet.

Masse: Kloft et al. (1965) bezeichnen die Erlenmaskenlaus als «sehr klein
(unter 2 mm)». Meine UU haben Körperlängen zwischen 1,73 und 1,93 mm (siehe
Tabelle 7, dort auch weitere absolute Masse).
Einige Indizes:
Fühlergesamtlänge : Körperlänge 0,36-0,59-0,41,
Rüsselendgliedlänge : Länge Hinterfussglied II 1,07-7,76-1,23.
Auf den Fühlern der UU sind keine sekundären Rhinarien vorhanden. Die
Siphonen sind porenförmig.

Chaetotaxie: Besonders wichtig zur Unterscheidung von Glyphina betulae
(L., 1758) sind nach Szelegiewicz (1981) die Gesamtzahl der spinalen und
pleuralen Haare auf den Abdominaltergiten II-V, die relative Länge der Spinalhaare

auf Abdominaltergit III, die Zahl und absolute Länge der Haare auf Fühlerglied

III und die Zahl der Caudahaare. Bei meinen UU ermittelte ich folgende
Werte:
Anzahl Haare auf Fühlerglied III 17-/9-21, längstes 49-55-59 Lim

lang,
Index längstes Flaar auf Fühlerglied III : Basalbreite

Fgl. III 1,53-7,54-2,08,
Gesamtzahl der spinalen + pleuralen Haare
auf den Abdominaltergiten II-V 35-59-44,
Index längstes Spinalhaar auf Abdominaltergit

III : Basalbreite Fühlerglied III 1,56-7,57-2,08.
Sekundäre Haare auf Rüsselendglied 4 (2 längere + 2 kürzere), Anzahl Caudahaare

10.

Die chaetotaktischen Merkmale meiner UU stimmen gut mit den Angaben
von Szelegiewicz (1981) überein. Ich schliesse mich hiermit dessen Auffassung
an, dass C7. schrankiana und G. betulae zwei gute Arten sind. Die «längeren
Rückenborsten» waren auch bereits von Börner (1950) als typisches Kennzeichen

für G. schrankiana angesehen worden.

Wirtspflanzen und Biologie: Von den meisten Autoren werden nur Erlen,
und zwar Alnus incana (L.) Moench und A.glutinosa (L.) Gaertn., als
Wirtspflanzen angegeben. Nur Szelegiewicz (1981) erwähnt ausserdem noch Betula
pubescens Ehrh., auf der nach diesem Autor Glyphina schrankiana neben G. betulae

vorkommen kann. Alle übrigen Autoren geben für Birken nur G. betulae an.
Heie (1980) baut seine Bestimmungstabelle zur Unterscheidung von G. schrankiana

und G. betulae sogar ausschliesslich darauf auf, ob Erlen oder Birken besiedelt

werden, wobei er die Frage aufwirft, ob es sich dabei vielleicht nur um
Subspezies oder sogar um Synonyma handelt («A morphological key cannot be

given»).
Meine Tiere fand ich an den Triebenden der Grauerle. Auch in der Literatur

werden diese als wichtigster Besiedlungsort angegeben. Blattstiele und Blattunterseiten

werden nur gelegentlich besiedelt. Die Art ist monözisch-holozyklisch und
wird von Ameisen (z. B. Formica sp.) besucht (Börner & Franz, 1956; Rupais,
1961; Szelegiewicz, 1968a). GG treten nur vereinzelt auf (Rupais, 1961; Krzywiec,

1970). Sexuales entstehen nach Kloft et al. (1965) schon im Juli/August.

Bestimmungsliteratur: Szelegiewicz (1981).
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21. Pemphigus phenax Cb. et Blunck, 1916

Synonyma:
Forda dauci Gour., 1867 j

Pemphigus dauci (Gour.. 1867) [ errore, siehe Stroyan (1964b)
Pemphigus fdaginis dauci (Gour.. 1867) J

Funde Schweiz: 26.11.1981: 1 U, IL. An Daucus sativus Hoffm., Nyon/VD,
coll. J. Freuler.

Weitere Verbreitung: Europa. Westsibirien. Im einzelnen werden in der Literatur folgende Länder
angegeben: Frankreich (Börner. 1952; Stroyan. 1964b); England (Stroyan, 1964a, b; Blackman,
1974; Furk & Prior, 1975); Dänemark (Ossiannilsson, 1969; Heie. 1970b, 1980); Schweden (Ossiannilsson,

1959, 1969; Heie, 1970b, 1980; Danielsson, 1976); Deutschland (Stroyan, 1964b; Heie. 1980);
CSSR (Holman & Pintera, 1977); Polen (Szelegiewicz, 1968a, 1976, 1978); Ungarn (Szalay-Marzsö,
1969); UdSSR (Westsibirien: Iwanowskaja, 1977). Wahrscheinlich noch weiter verbreitet, am Hauptwirt

aber vielfach nicht von P. popullnlgrae (Schrk., 1801) P. fdaginis B. d. F., 1841, unterschieden.

Färbung und Sklerotinisierung: Die Farbe der lebenden Tiere wurde vom
Sammler nicht notiert. Nach der Literatur (Stroyan, 1964b; Heie, 1980) sind die
adulten Exsulis-Virgines hellgelb bis gelblichweiss und mit Wachsstaub bedeckt.
An der präparierten Exsulis-U fällt eine leichte Sklerotinisierung (Bräunung) des

Kopfes, der Fühler, des Rüssels und der Extremitäten auf.
Masse: Die Körperlänge der in Nyon gefundenen Exsulis-U beträgt

1,50 mm. Weitere absolute Masse siehe Tabelle 7.

Einige Indizes:
Grösste Körperbreite : Körperlänge 0,69,
Fühlergesamtlänge : Körperlänge 0,18,
Rüsselendgliedlänge : Länge Hinterfussglied II 1,00.

Mit Hilfe des letztgenannten Indexes kann die Exsulis-U von Pphenax morphologisch

von der der Art P. popullnlgrae abgetrennt werden, bei der dieser Index
zwischen 1,2 und 1,4 liegt (Furk & Prior, 1975; Heie, 1980). Mit Hilfe dieses
Indexes nicht abgetrennt werden kann sie z.B. von den Exsulis-UU der Arten
Pprotospirae Lichtst., 1885, Pbursarius (L., 1758) und P.gairi Stroyan, 1964.

Nimmt man die absolute Länge des Rüsselendglieds zu Hilfe, kann aus dieser
Gruppe nach Heie (1980) noch Pprotospirae (Rüsselendgliedlänge 100-130 pm)
abgesondert werden; die übrigen 3 Arten sind aber in diesem Mass ± gleich: Bei
meiner P. phenax-Exs\Aïs-U beträgt die Rüsselendgliedlänge 89 pm, bei der Exsulis-U

von P.gairi nach Stroyan (1964b) 81-95 um und bei der von Pbursarius
nach Zwölfer (1957) 86-97 pm. Da auch andere eindeutige morphologische
Unterscheidungsmerkmale bisher noch fehlen, kann hier vorläufig nur eine
Trennung nach den Nebenwirtspflanzen erfolgen (Furk & Prior, 1975; Heie,
1980).

Die Fühler der hier beschriebenen Pphenax-Exsulis-U sind 5gliedrig.
Sekundäre Rhinarien fehlen. Siphonen sind nicht vorhanden.

Chaetotaxie: Auf Fühlerglied III sind keine Haare zu erkennen. Sekundäre
Haare auf Rüsselendglied 0, Anzahl Caudahaare 4. Die primären Rhinarien
sind von einem Kranz kurzer Haare umgeben.

Wirtspflanzen und Biologie: Pemphigus phenax ist eine heterözisch-holozyk-
lische Art mit möglicher Parazyklie am Nebenwirt. Hauptwirte sind Populus nigra
L. und P. pyramidalis Salisb., an denen auf den Blättern Mittelrippen-Blasengallen
erzeugt werden. Diese sind länglich-spindelförmig, nach Iwanowskaja (1977)
3mal so lang wie breit, mit gerunzelter Oberfläche, während die von Ppopullnlgrae
ungefähr die gleiche Länge, Höhe und Breite haben und glatt sind. Sehr ähnlich
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der P.phenax-Galle ist die von P.gairi, die aber im Durchschnitt etwas kleiner sein
soll (Stroyan, 1964b).

Es existiert nur eine Civis-Virgo-Generation, die aus Migrantes alatae
besteht, welche im Verlaufe des Juni auf die Nebenwirte überfliegen. Die Exsules
leben an den feinen Seitenwurzeln und in den Spalten der Pfahlwurzel von
Daucus carota L. und D. sativus Hoffm. und können erheblichen Schaden anrichten.

Parazyklische Überwinterung an Speisemöhren ist in England festgestellt
worden. Normalerweise erfolgt im Herbst der Rückflug der Sexupara an die
Pappeln, auf denen ungeflügelte Zwergsexuales in Rindenrissen abgesetzt werden.

Bestimmungsliteratur: Furk & Prior (1975), Heie (1980), Iwanowskaja
(1977), Schaposchnikow (1964), Stroyan (1964b).
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Nachschrift: Leider konnte in der hier vorliegenden Arbeit die inzwischen als Manuskript abgeschlossene,

aber noch nicht publizierte Monographie Pinteras über die paläarktischen Chaiiophonis-Arten
nicht mehr berücksichtigt werden.
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