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A . E i n l e i t u n g 

I m Fors tzoo log i schen I n s t i t u t der Universi tät F r e i b u r g i . B r . w u r d e 
seit längerer Z e i t der B e f a l l der F i c h t e d u r c h den großen F i c h t e n b o r k e n 
käfer Ips typographus L. s t u d i e r t . E r i s t abhängig v o m S t a n d o r t u n d d e m 
phys io log i schen Z u s t a n d der F i c h t e , der, w i e U n t e r s u c h u n g e n über den 
osmot i schen W e r t des K a m b i a l s a f t e s u n d den Wassergeha l t der F i c h t e n 
r i n d e erwiesen , d u r c h die Wasse rve r so rgung b e d i n g t i s t . T r o c k e n h e i t u n d 
hohe K a m b i a l t e m p e r a t u r e n fördern den B e f a l l ( M E R K E R , B R A U E R & 

Z I N E C K E R , 1 9 4 8 ; M E R K E R , 1 9 5 0 ; M E R K E R & M Ü L L E R , 1 9 5 1 ; M E R K E R , 

2 9 * 
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4 3 8 B . O h n e s o r g e , Fraßpflanzenwahl b e i Hylobius abietis L . 

1 9 5 2 ) . Jedoch können die oben g e n a n n t e n F a k t o r e n als solche ke ine A n 
l o c k u n g an die Bäume b e w i r k e n . 

Dies geschieht v i e l m e h r du rch besondere Geruchsstoffe , die z u s a m m e n 
m i t den Z u c k e r n in der K i n d e die K ä f e r z u m Schadfraß veranlassen ( M E R 
K E R , 1 9 5 3 ) . A l s T r ä g e r dieser L m k w i r k u n g w u r d e h i e rbe i die R i n d e der 
F i c h t e u n d i h r Bas t sa f t fes tges te l l t . 

Kon i fe renbas t s a I I / . . I i . \<>n F i c h t e u n d K i e f e r , l o c k e n a u c h den 
b r a u n e n Rüsselkäfer an und veranlassen i h n z u m Fressen. I n Fl ießpapier , 
welches m i t B a s t s a f l h e l r o p f l worden war . w u r d e n Löcher gefressen v o n 
dem U m f a n g , i n d r i n das I I lel/ma | M » T d lu'ehl r a n k t war ( M E R K E R , 1 9 5 3 ) . 

Menne A u f g a b e i n den fnlgenden I ' n I rrsuehungcMi bes tand d a r i n , dieses 
S y s t e m d e r A n l m k u n g und der Pral . ianregung für den großen b r a u n e n 
Rüsselkäfer 1 ) zu s l m l i e r e n . I m einzelnen suel i le ich dabe i folgende F ragen 
zu k l ä ren : 

a) K o m m e n au 1.1er d e n K i m l e n b a s t s ä 11 en n o c h a n d e r e P f l anzenbes t and 

t e i l e als Träger e iner L o c k w i r k u n g i n Frage ( e twa Nadelsäfte oder 
Harze) ? 

b) K o m m e n abs toßende Stoffe i n den K o n i f e r e n v o r , d ie der Pf lanze e v t l . 
zur A b w e h r gegen den Rüsselkäfer d ienen könnten ? 

c) Bes tehen h i n s i c h t l i c h der Stärke u n d W i r k s a m k e i t Un te r s ch i ede z w i 
schen den L o c k s t o f f e n verschiedener H o l z a r t e n ? 

d) W i e v e r h a l t e n s ich die Rüsselkäfer gegenüber e in igen der b e k a n n t e s t e n 
o rgan i schen V e r b i n d u n g e n ? 

e) W e l c h e Z u c k e r bes i tzen für den Rüsselkäfer e inen Süßgeschmack , u n d 
bis zu we lche r K o n z e n t r a t i o n ve rmögen sie sein V e r h a l t e n n o c h zu 
bee in f lussen ? 

f) W i e beeinf lussen Geruchs- u n d Geschmacksstoffe das V e r h a l t e n der 
Rüsselkäfer b e i m Fraß ? 

Sei t den U n t e r s u c h u n g e n v o n V E R S C H A F F E L T ( 1 9 1 0 ) a n der R a u p e 

des Kohlweißl ings Vieris brassicae L . i s t b e k a n n t , daß d i e N a h r u n g s w a h l 
v i e l e r I n s e k t e n u n d i h r e r L a r v e n d u r c h den e h e m i s e h e n S i n n d i r i g i e r t 
w i r d , u n d daß es d ie i m W i r t — sei er T i e r o d e r P f l a n z e m l h a l l e n e n 
Stoffe s i n d , d ie seine U n t e r s c h e i d u n g v o n a n d e r e n T ie r en und Pf lanzen 
für das I n s e k t e rmögl ichen . 

V O N F R I S C H ( 1 9 1 9 ) wies n a c h , daß die Piene d i e h u i ' i e der versch iedenen , 
v o n i h r besuchten Blüten m i t S ieher l i e i l nnI<• isel ie iden k a n n , u n d es 
ge lang i h m , B i e n e n au f b e s t i m m t e h u f l e / n dressieren. 

Sei t dieser Z e i t s i n d i m m e r w i e d e r — besonders i n den U S A — V e r s m h e 
g e m a c h t w o r d e n , die N a t u r d i e s e r P m - k s l n f l e aufzuklären sowie das W r 
h a l t e n der I n s e k t e n v o r u n d w ä h r e n d dem Praß auf ( i r u n d der W i r k s a m 
k e i t dieser Stoffe zu d e u l e n ( h i I H M n, 1 9 4 7 ) . 

l ) Gemeinsam m i l / / ylobins ahnIis /.. w n d Hylobius p'mastri Gyll. behänd«! I i 
i n den Versuchen kein unfersrhicdln-In- \ n l i . d I m der beiden A r t e n feststellen l . - n n n . 
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A l s für d ie Re i zau fnahme v e r a n t w o r t l i c h e Organe w u r d e n i n erster 
L i n i e die Fühler e r k a n n t , u n d zwar zuerst an der Biene d u r c h V O N F R I S C H 

( 1 9 1 9 ) , später a m Mistkäfer ( W A R N K E , 1 9 3 1 ) , an D r o s o p h i l a ( F L Ü G G E , 

1 9 3 4 ) , a m Tannenborkenkäfer Lps curvidens Germ. ( H I E R H O L Z E R , 1 9 5 0 ) . 

L e t z t e r e r k a m zu d e m Ergebn i s , daß der Tannenborkenkäfer F i c h t e n 
b z w . T a n n e n r i n d e n aus nächster Nähe a m D u f t un t e r sche iden könne, daß 
aber d ie F e r n o r i e n t i e r u n g n u r nach d e m op t i s chen Sinne mögl i ch i s t . — 
W A R N K E ( 1 9 3 1 ) f a n d , daß außer den Fühlern n o c h die M a x i l l a r p a l p e n u n d 
L a b i a l p a l p e n des Mistkäfers Geruchssinnesorgane t r a g e n . 

A n dieser Stel le m ö c h t e i c h h e r z l i c h e n D a n k H e r r n Prof . D r . M E R K E R 

sagen. E r gab m i r n i c h t n u r die A n r e g u n g zu dieser A r b e i t , sondern u n t e r 
stützte m i c h während der Daue r me ine r U n t e r s u c h u n g e n stets m i t se inem 
R a t . Z u d e m s tanden m i r auch neben e inem A r b e i t s p l a t z umfangre iches 
U n t e r s u c h u n g s m a t e r i a l u n d die I n s t i t u t s e i n r i c h t u n g e n zur Verfügung. 
Fe rner b i n i c h zu D a n k v e r p f l i c h t e t H e r r n D o z e n t e n D r . P R O D A N u n d 
H e r r n cand . rer . n a t . I H M für i h r e f r eund l i che B e r a t u n g bei der s t a t i s t i schen 
A u s w e r t u n g me ine r Versuchsergebnisse . 

Für die laufende Übersendung v o n Rüsselkäfern für me ine Versuche 
danke i c h den H e r r e n Fors tamtsvors tänden v o n St . B l a s i en , Schluchsee, 
Graben , B r u c h s a l u n d Schwe tz ingen aufs beste. Schließlich möch te i c h auch 
den t echn i schen A s s i s t e n t i n n e n a m Fors t zoo log i schen I n s t i t u t F r l . R U L A N D 

u n d F r a u K U L L M A N N für i h r e b e r e i t w i l l i g e H i l f e bei den V o r b e r e i t u n g e n 
zu m e i n e n V e r s u c h e n h e r z l i c h d a n k e n . 

D i e A r b e i t e n w u r d e n m i t Unterstützung der Deu t schen Forschungs
gemeinschaf t durchgeführt . 

B . Methode 

1 . H a l t u n g d e r K ä f e r 

Meine Versuchst iere s t a m m t e n aus verschiedenen Forstämtern Badens, wo sie i m 
Zuge der Bekämpfungsmaßnahmen v o n F a n g r i n d e n bzw. -knüppeln abgesammelt w o r d e n 
waren . Sie w u r d e n m i r als Expreßgut i n Blechbüchsen oder Marmeladene imern zu
gesendet, deren Decke l für den besseren L u f t z u t r i t t durchlöchert waren . I n diese Büchsen 
w u r d e n Zweige u n d R i n d e n so fest hineingefüllt, daß s ich die Käfer zwischen ihnen be
wegen u n d i n i hnen fes thal ten k o n n t e n , andererseits aber bei Erschütterungen sich 
n i c h t ve r l e t z t en . A u f diese Weise t r a t e n selten nennenswerte Ver lus te b e i m Versand 
ein . E inen T e i l meiner Käfer e rh ie l t i c h v o n der F i r m a E b e n d o r f f . I c h ha t te ständig 
200 bis 1000 Tiere zur Verfügung. 

Die Rüsselkäfer waren i n 3 0 x 3 0 x 5 5 cm großen Holzkäfigen untergebracht , die m i t 
engmaschiger Drahtgaze bespannt waren . D e n Boden bedeckte i c h m i t Moos, das i c h 
täglich etwas anfeuchtete . K i e f e r n - u n d F ich tenzweige , die i c h alle ach t Tage aus d e m 
W a l d e ho l t e , d ien ten als F u t t e r . Be i dieser H a l t u n g b l ieben die Tiere d re i bis v i e r Monate 
a m Leben . 

Es erwies s ich als zweckmäßig, die Käfer v o r den Versuchen einige Ze i t hungern zu 
lassen. Deshalb nahm i c h sie e in bis zwei Tage vorhe r aus den Käfigen heraus und setzte 
sie in m i t feuch tem Tor fmoos gefüllte u n d m i t e inem D r a h t d e c k e l verschlossene große 
Pet r ischalen, i n denen sie auch zwischen den Versuchen gehal ten w u r d e n . I c h verwendete 
diese Tiere dann 3—5 Tage lang , achtete aber dabei darauf , daß ein Käfer nie mehr als 
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3 —4mal an e inem Tag i n den Versuch k a m . N a c h A b l a u f dieser Ze i t setzte i c h sie wieder 
zurück i n die Käf ige . 

2 . N a c h w e i s e i n e r L o c k w i r k u n g 

Eine L o c k w i r k u n g veranlaßt i ine Or t sbewegung . I c h k a n n daher au f eine L o c k 
w i r k u n g schließen, wenn sich innerha lb kurzer Ze i t ein großer T e i l der z u m Versuch 
angesetzten Tiere an dem zu unlcrs in henden S to f f versammel t ha t . Fraßspuren dagegen 
können auch auf einem guten <lest l ini .u k beruhen und s ind ein unsicheres K r i t e r i u m für 
eine L o c k w i r k u n g . 

Daher v e r f u h r ich unter \ h w a n d l u n g der im Ihorst zoologischen I n s t i t u t ausge
arbei te ten Versin Jismel hmle folgender -maßen I« Ii bedeckte den Boden einer Retrischale 
von 22,.r) n i i Durchmesser in i l einer kre isrunden Scheibe Fließpapier und t ropf t e mit 
H i l f e von (Haspipei t m je einen Tropfen der zu testenden Substanz u n d einer 5%igen 
Rohrzucker losung ;ils K o n t r o l l e .ml zwei e inander gegenüberliegende Stel len des Fließ
papiers. I )ie Tropfen waren ca. <>,0a eci ir 1 grob' und hede< kIen ungefähr eine Fläche v o n 
1 I I ( jem. I )anach ließ ich d i (Min ie r einer I 'nrzel Innglocke so hinge eingesperrten Käfer — 
jewei ls 10 an der Zahl frei und / . a h l l e i n Zeilahst ünden von zwei M i n u t e n wiev ie le sich 
an den beiden Tropl ' s le l len befanden. 

N a c h 2—6 M i n u t e n w a r i n der Regel die Hauptmasse der Versuchst iere a m L o c k 
s to f f ve r sammel t , während am Rohrzucke r nur wenige Tiere , die w o h l d u r c h Z u f a l l 
d o r t h i n gerieten, zu f inden waren . D a m i r bekann t war (s. S. 454), daß der Rohrzucke r 
dem Rüsselkäfer süß schmeckt u n d v o n i h m d e m Wasser vorgezogen w i r d , war dieses 
Ergebnis nur so zu erklären, daß die Testsubstanz eine L o c k w i r k u n g besaß u n d die Rohr 
zuckerlösung ke ine . 

D ie Käfer, die zu e inem reinen L o c k s t o f f gelaufen waren , b l ieben übrigens n i c h t 
lange d o r t . Das sehr ungünstig s t ru ie r t e , langfasrige Fließpapier setzte i h r e n Fraß
versuchen einen solchen W i d e r s t a n d entgegen, daß sie meis t b a l d aufgaben u n d sich 
ve r l i e fen . 

E ine opt i sche A n l o c k u n g war i n den Fällen, i n denen die verwendete Substanz 
farblos wa r , ausgeschlossen. Machte i c h m i t Bastsäften, die j a b r a u n gefärbt s ind , Ver 
suche, so s te l l te i c h die Petr ischalen i n abgedunkel te Kästen, die i c h nur z u m Zählen 
der Käfer k u r z öffnete. 

E ine Fehlerquel le en ts tand dadurch , daß pho to tak t i s che Käfer bei e insei t igem L i c h t 
e in fa l l ( v o m Fenster her oder b e i m Öffnen der v e r d u n k e l t e n Kästen) z u m L i c h t h in
s t reb ten oder auch v o n i h m f o r t l i e f e n . Dabe i k o n n t e n sie le ich te r au f die Testsubstanz 
bzw. auf die K o n t r o l l e stoßen. I c h begegnete dieser Schwie r igke i t , indem ich innerha lb 
einer Versuchsreihe Testsubslanz u n d K o n t r o l l e in wechselnder R i c h t u n g zum L i e h l 
e infa l l anordnete , so daß keine der beiden Substanzen sieh an bevorzugter Stelle befand 
u n d die Fehler s ich ausgleichen k o n n t e n . 

Mit der gleichen Versuchsanordnung konnte i< Ii am h verschiedene Locks tof fe m i t 
einander vergleichen und eine Rangordnung ihrer W i r k s a m k e i t aufstel len. I >ies halte ich 
für eine Reihe von K o n i ferenbaslsä l'ten durchgeführt. 

Die Rasisa f le in nieinen Versuchen waren in einer I M" la nzenpresse nach der Methode 
v o n W A I / P K R aus Kon i fe renr inden ausgepreßl worden ( W A L T E R 1931). Die R inden 
wurden von frisch gefällten Räumen abgeschält, in l i i f l d i c h l schließende Flaschen ge
sammelt und in diesen durch Krh i l zen im kochenden Wasserbad s t e r i l i s i e r t . Dieses 
Ster i l is ieren beeinträchtigt die L o c k w i r k u n g der Raslsäfle keineswegs. I c h konn te im 
Gegenteil bei einem d i rek ten Vergleich zweier Lichlenbaslsäffe, v o n denen der eine ans 
s te r i l i s ie r te r Rinde , der andere aus roher Rinde s t ammte , feststellen, daß jener eine 
größere L o c k w i r k u n g enl faltete als der rohe Rastsaft. Ich erkläre m i r diese Erscheinung 
d a m i t , daß das durch das Krh i l zen abgelotete Zel lp lasma permeabel w i r d und damit 
al len Ze l l inha l t s s lo f fen und somit auch den Locks tof fen le ichter den D u r c h t r i t t geslal le t . 
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3. N a c h w e i s e i n e r a b s t o ß e n d e n W i r k u n g 

Eine abstoßende W i r k u n g i s t dadurch noch n i c h t nachgewiesen, daß die Käfer die 
Testsubstanz n i c h t aufsuchen u n d n i c h t befressen. Sie l au fen j a auch an geruch- und 
geschmacklosen S tof fen v o r b e i u n d beachten sie n i c h t . 

W i r d dagegen die Testsubstanz e inem L o c k s t o f f beigegeben u n d w i r d dieser L o c k 
s t o f f danach n i c h t mehr oder i n ger ingerem Maße als vo rhe r aufgesucht, so k a n n eine 
absinkende W i r k u n g als erwiesen ge l len . 

In meinen Harzversuchen t r o p f t e i ch ers i an zwei Ste l len Bastsaft als Köder auf 
das Fließpapier (gleiche Versuchsanordnung w i e i n den Locks tof fversuchen) . D a n n 
s t r i c h i ch i n die Nähe des einen Bastsaftf leckens etwas H a r z aus, so daß dieses gar n i ch t 
in Berührung m i t dem Bastsal ' l k a m . Wurde der so behandelte Basisaf 1 deu t l i ch weniger 1 

aufgesucht als die unbehandel te K o n t r o l l e , so konn te i ch m i t Sicherhei t annehmen, daß 
das H a r z abstieß. 

4. N a c h w e i s e i n e r G e s c h m a c k s w i r k u n g 

I c h habe für verschiedene Zuckerlösungen einen Süßgeschmack nachgewiesen, i ndem 
i c h die Käfer zwischen r e inem Wasser u n d Zuckerlösungen wählen ließ. D a die Zucker 
n i c h t flüchtig s ind , wa r eine M i t w i r k u n g des Geruchssinnes be i der W a h l v o n vornhere in 
ausgeschlossen u n d l e d i g l i c h der Geschmackssinn dafür v e r a n t w o r t l i c h . 

Hätte m a n Wasser u n d Zuckerlösung wie i n den Locks tof fversuchen einfach auf das 
Fließpapier ge t ropf t , so wäre es dem Z u f a l l überlassen gewesen, w o r a u f die Käfer b e i m 
U m h e r w a n d e r n zuerst stießen, u n d eine echte W a h l hätte n i c h t s t a t t f i n d e n können. 
Daher mußte i c h meine bisherige Versuchsanordnung abändern. I c h tränkte gle ich 
große u n d gle ich gestaltete Stücke v o n Sonnenb lumenmark , w i e sie i m Fors tzoologischen 
I n s t i t u t schon längere Ze i t für die Fraßversuche m i t Borkenkäfern verwendet w u r d e n , 
m i t der zu testenden Zuckerlösung u n d andere zur K o n t r o l l e m i t Wasser. Dann klebte 
i c h v o n beiden je zwei m i t Gelat ine auf das Fließpapier i n der Petr ischale u n d setzte die 
Käfer dazu. Die Gelatine w a r den T ie ren i m al lgemeinen n i c h t zugänglich und w u r d e 
auch dann , w e n n sie herausragte, nie beachtet , übte also keine L o c k w i r k u n g aus. Die 
Markstückchen wurden dagegen of fens ich t l i ch sogleich bemerkt, ( P f a h l w i r k u n g ) , die 
Rüsselkäfer e i l t en auf sie zu u n d betasteten sie m i t i h r e n Fühlern. Die Konsis tenz des 
Sonnenblumenmarks schien e twa der ih re r natürlichen N a h r u n g zu entsprechen, jeden
fal ls fraßen sie d a v o n , auch w e n n es nur m i t r e i nem Wasser getränkt war . Jedoch be
vo rzug ten sie e inwandf r e i die Zuckerlösung. Dies wurde i m wei te ren V e r l a u f der Ver 
suche i m m e r deu t l i cher dadurch , daß Käfer A , der ursprünglich a m Wasser gesessen 
ha t t e u n d b e i m zufälligen Wechsel auf die Zuckerlösung stieß, d o r t s i tzen b l i e b ; Käfer B 
dagegen, der g le i ch an der Zuckerlösung gesessen ha t te u n d be im zufälligen Wechsel 
ans Wasser k a m , ans ta t t d o r t s i tzen zu b le iben z u m Zucke r zurückkehrte. 

D i e A n o r d n u n g der Klötzchen zueinander u n d z u m L i c h t e i n f a l l wurde v o n Versuch 
zu Ver such gewechsel t . 

5 . S t a t i s t i s c h e S i c h e r u n g d e r E r g e b n i s s e 

I n j edem Versuch , der i n einer der oben angegebenen Weisen durchgeführt wurde , 
befanden sich 10 Käfer i n der Petr ischale . I n einer Versuchsreihe v o n 20 Versuchen lagen 
also 200 Einzelentscheidungen v o n Käfern vor . 

Die Ergebnisse s icherte i c h nach der v o n P E A R S O N & F I S C H E R ausgearbeiteten 
^ - M e t h o d e u n d den v o n K . P A T A U veröffentlichten Ta fe ln , i ndem i c h für die beob
achteten W e r t e den P - W e r t e r m i t t e l t e . P bedeutet dabei die Wahr sche in l i chke i t , m i t 
der d a m i t zu rechnen is t , daß das Ergebnis auf Z u f a l l b e r u h t . P = 0,01 heißt also, daß 
m i t 1 % Wahrsche in l i chke i t die beobachtete Di f fe renz l e d i g l i c h zufällig is t , also m i t 
'.)*.)% Sicherheit eine echte Bevorzugung v o r l i e g t . 
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D i e Berechnung v o n %2 er l 'olgl n;i< h der F o i m e l 

X a + b 9 

wobe i a die A n z a h l der Käfer an der e inen, b die A n z a h l an der anderen Fu t t e r s t e l l e 
bedeute t . 

I m Laufe eines Locksfoffversuches sie Nie ich i m m e r 10 Beobachtungen an , be i den 
Zuckerversuchen waren es jewei l s 7. Es ergaben s ich be i der Feh le rbe rechnung also für 
jede Versuchsreihe 10 bzw. 7 / ' - W e r t e . I c h habe aber i n den folgenden Tabe l len nur 
jewei ls e in oder zwei Beobachtungen und P - W e r t e anführen können. I c h habe h ie rbe i 
i n den Duf t s to f fve rsuchen nur die l»c<»l»;i< h l u n ^ für den Z e i t p u n k t angeführt, an dem 
sich die größte Käfermenge am L<>< k s l o l l he land , da ja die Käfer nur i n den ersten 
Ver suchsminu ten s ich d o r l ansammelten und h;dd danach wieder abwander t en . B e i 
Zuckerversuchen habe ich dagegen nur die l e M e n d e r vo r l e l z l e Beobachtung angegeben, 
w e i l h ier die W a h l zwischen den ni< hl mlockenden Lösungen längere Ze i t i n A n s p r u c h 
n a h m . In den Versuchen, in denen snwul i l Lock- als auch Geschmackswi rkungen eine 
Ro l l e spiel ten, sind zwei Benba« Iii imgen mit ih ren P-Werten angegeben. 

E r g e b n i s s e d e r r i i t e r s i i e l i i i n g e i i 

1 . 11 i i I e r s i i c Ii U I I ii e ii «'in I i i 11 (11 111 h a s t s a l l c n u n d N a d e I s ä f t o n d e r 
F i c h t e xi I I <1 K i o f e r 

a) R i n d e n b a s t s ä f t e 

A n den Rindenbastsäften w a r be re i t s der Nachwei s der L o c k w i r k u n g 
d u r c h die U n t e r s u c h u n g e n v o n M E R K E R (1953) e r b r a c h t w o r d e n . E r h a t t e 
au f eine Scheibe Fl ießpapier i n e iner Pe t r i scha le F i c h t e n b a s t s a f t g e t r o p f t 
u n d beobach te t , daß die Rüsselkäfer Löcher i n das Fl ießpapier v o n d e m 
U m f a n g fraßen, i n d e m es durchtränkt w o r d e n w a r . I c h w i e d e r h o l t e diese 
Versuche u n d k o n n t e sie bestät igen. D a b e i s te l l te i c h die Z e i t fest , die d ie 
Käfer b r a u c h t e n , u m den Bas t sa f t f l ecken zu f i n d e n . Sie b e t r u g a u f e iner 
Versuchsfläche v o n e t w a 3—400 q c m y2 bis 3 M i n u t e n nach d e m F r e i 
lassen der T i e r e . D i e Bastsäfte der K i e f e r w u r d e n dabei i n kürzerer Z e i t 
gefunden als d ie der F i c h t e . 

D a die Käfer u . U . d u r c h den gefärbten B a s f s a f l e i n e o p t i s c h e H i l f e 
gehab t haben k o n n t e n , v e r w e n d e t e i c h s ta t tdessen e inen Ätherext rak t , 
den i c h a u f e inen F l e c k e n m i t R o h r z u c k e r l ö s n n u I m p f t e . Diesen E x t r a k t 
s te l l t e i c h d a d u r c h her , daß i c h Bas t sa f t m i t e twa der g le ichen Menge 
Äther durchschüt tel te . De r s ich nach e iner W e i l e über »lern Bas t sa f t ab
setzende, farblose Ä t h e r e x l r a k l bosal.» für d e n I \ nsselkäfer eine i n t e n s i v e 
L o c k w i r k u n g . I n V e r s u c h e n n a c h A r t d e r a u f S. 440 gesch i lder ten l i e fen 
fast a l l e T i e r e zu e i n e r R o h r z i i c k e r l ö s i m g , d i e m i t diesem Ä t h e r e x t r a k l 
bene tz t w a r , w ä h r e n d d i e n n h e n e l z l e K o n i r o l l e so g u t w i e ke inen B e s u c h 
e r h i e l t (s. T a b . 1). Der E x l r a k l w u r d e sogar noch v o r r e i n e m F i c h t e n 
bastsaf t b e v o r z u g t , w a r a l so w i r k s a m e r ;ds d i e s e r . W a h r s c h e i n l i c h b r i n i i l 
d e r s c h n e l l v e r d a m p f e n d e A l h e r a u c h d i e i n i h m gelösten D u f l s l o f f e 
schnel ler z u r V c r d u n s l • n n i » \ so dal.« d i e i n d e r Schale s i tzenden R ü s s e l k ä f e r 
v o n einer i n t e n s i v e n D u f t w e l l e u e l r o f f e n w e r d e n . Daß der Ä t h e r für s i c h 

DOI: 10.21248/contrib.entomol.3.5.437-468

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



Beiträge zur E n t o m o l o g i e , B a n d 3, 1953, N r . 5 443 

a l le ine ke ine L o c k w i r k u n g ausübt, habe i c h i n m e h r l a c h w i e d e r h o l t e n V e r 
suchen v o r h e r fes tges te l l t . 

Es s t eh t also fest, daß i n d e m Bas t sa f t der F i c h t e u n d anderer K o n i 
feren Stoffe e n t h a l t e n s i n d , die den Rüsselkäfer a n l o c k e n . Diese Stoffe , 
oder e i n T e i l derselben, s i n d i n Äther lösl ich. 

U m e in Maß für die W i r k s a m k e i t des L o c k - D u f t e s zu g e w i n n e n , s te l l te 
i c h Verdünnungen v o n K ie f e rnbas t s a f t m i t Zucker lösungen oder Wasser 
her u n d v e r g l i c h sie i m D i f f e r e n t i a l t e s t m i t re inen Zucker lösungen b z w . 
Wasser . I n diesen V e r s u c h e n ze ig ten die Verdünnungen 1:100 n o c h eine 
s t a r k ausgeprägte L o c k w i r k u n g , i n der Verdünnung 1:1000 w a r diese 
W i r k u n g s t a t i s t i s c h n i c h t m e h r zu s i che rn , u n d i n der Verdünnung 1 :10000 
k o n n t e ke ine L o c k w i r k u n g m e h r fes tges te l l t w e r d e n . I n Ve r suchen i m 
Fors tzoo log i schen I n s t i t u t m i t e twas anderer M e t h o d e w a r die L o c k w i r k u n g 
auch be i der Verdünnung 1:1000 n o c h d e u t l i c h ausgeprägt . 

D i e Ergebnisse der e inze lnen Versuchs re ihen s i n d i n fo lgender Tabe l l e 
da rges t e l l t . 

Tabel le 1. 

N a c h Ver
suchs- Z a h l der Käfer 

Z a h l beg inn 
am 

D a t u m der ver 
am 

Versuche str ichene 
Z e i t 

M i n . 
S to f f A s t o f r B r 

29.9. 51 8 8 Ätherextrakt 36 Kohrzucke r - 3 3 X 1 0 - 7 

Ätherextrakt 
lösung 

1. 10. 51 12 / Ätherextrakt 41 F i c h t e n - 17 
bastsaft 

0,002 

4. 9. 51 4 14 Vjoo K i e f e r n 
bastsaft 

14 Rohrzucker - 2 
lösung 

0,0027 

4. — G. 9. 51 16 4 Viooo K i e f e r n 
bastsaf t 

20 Rohrzucker - 10 
lösung 

0,007 

2 0 . — 2 1 . 9. 51 8 6 Vjooo K i e f e r n 
bas tsaf t 

6 Wasser 1 0,06 

19.—20.9. 51 4 2 Vioooo K i e f e r n 
bastsaft 

7 Rohrzucker - 6 
lösung 

0,8 

20.—21.9. 51 8 6 Vioooo K i e f e r n 
bastsaft 

6 Wasser 3 0,32 

Meine Versuchs t i e re v e r h i e l t e n sich i n diesen Ver suchen fo lgender
maßen : B e i m U m h e r l a u f e n i n der du f t f r e i en Pe t r i scha le führten sie m i t 
i h r e n Fühlern Rude rbewegungen aus, i n d e m sie sie i m T a k t des Schrei tens 
wechse lse i t ig hoben u n d senk ten . So w a r j ewe i l s ein Fühler i n der L u f t 
und einer d i c h t über d e m B o d e n . V o n Z e i t zu Z e i t b l i e b e n sie s tehen, 
hohen Vorderkörper u n d Rüssel u n d s t e l l t en beide Fühler g l e i c h z e i t i g i n 
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die L u f t . I n dieser H a l t u n g m a c h t e n sie ganz den E i n d r u c k eines s i che rn 
den W i l d e s . W u r d e i n der Nähe eines u m h e r k r i e c h e n d e n Käfers e i n K o n i -
ferenbastsaf t a u f g e t r o p f t , so n a h m e r a l sba ld diese A l a r m s t e l l u n g e in u n d 
f i n g an , u n t e r häufiger I i i c h t u n g s ä n d e r u n g m i t e rhoben b l e ibenden Fühlern 
u m h e r z u s u c h e n . M e i s t f a n d er d a n n n a c h kurzer Z e i t den Bas t sa f t f l eck , 
w o b e i er o f t das le tz te W o g s t uek i n g e r a d e r R i c h t u n g zurücklegte. T r o p f t e 
i c h dagegen reines W a s s e l - o d e r n u r Zuekerlösung auf, so beobach te te i c h 
nie e in solches A l a r m v e r h a l t en L m h e r s u c h e n m i t e rhobenem V o r d e r 
körper. Ob das F i n d e n des Rast sa R f l e e k e n s n u n als P h o b o t a x i s oder als 
T r o p o t a x i s zu d e u t e n i s t , h l e i h l n o c h zu un te r suchen . D i e Rüsselkäfer 
legen zwar d a s l e t z t e W e g s l u e k i n g r a d e r R i c h t u n g zurück, j e d o c h läßt 
siel) d a s a u c h so e r k l ä r e n , d a ß s ie n u r d e r R i c h t u n g des stärksten D u f t -
gefällcs f o l g e n . A u c h k o m m t es v o r , d a ß e i n z e l n e K ä f e r d i c h t a m Z ie l 
v o r b e i l a u f e n , e i n e n Z e n t i m e t e r d a h i n t e r u m k e h r e n u n d dann erst r i c h t i g 
f i n d e n . 

D i e A r t , w i e die Fühler be i der Nahrungssuche bewegt w e r d e n , s p r i c h t 
dafür, daß sie die wesen t l i chen Träger des Geruchssinnes s i n d . Diese 
A n n a h m e würde auch ganz d e m en t sprechen , was b isher über Geruchs
s i n n der I n s e k t e n b e k a n n t g e w o r d e n i s t ( V O N F R I S C H , 1919; W A R N K E , 

1 9 3 1 ; F L Ü G G E , 1934; H I E R H O L Z E R , 1950). M E R K E R a m p u t i e r t e Rüssel
käfern die Fühler u n d s te l l te fest, daß die so vers tümmelten T i e r e an 
Bas t sa f t f l ecken d i c h t v o r b e i oder sogar darüber h i n w e g k r o c h e n , ohne 
N o t i z v o n i h n e n zu n e h m e n . L e d i g l i c h , w e n n sie zufällig m i t den M u n d 
werkzeugen d ie F lecke berührten, k o n n t e es z u m Fraß k o m m e n . Dies 
s p r i c h t für e inen A u s f a l l der G e r u c h s w a h r n e h m u n g als Folge der A m 
p u t a t i o n . 

A u ß e r d e m is t ganz a l l g e m e i n die Fraßlust der Rüsselkäfer n a c h einer 
Fühleramputa t ion herabgese tz t . I n anderen V e r s u c h e n , i n denen das 
Versuchsgefäß so eng w a r , daß den T i e r e n das F i n d e n des Bas tsa f t f leckens 
l e i c h t g e m a c h t w u r d e , fraßen die a m p u t i e r t e n Käfer d e u t l i c h wen ige r als 
die i n t a k t e n , u n d zwar die b e i d s e i t i g entfühlerten n o c h wen ige r als die e i n 
se i t i g entfühlerten ( M E R K E R , 1953) . 

b) N a d e l s ä f t e 

A u c h d i e N a d e l s ä f t e w u r d e n a u s K o n i l e r e n n a d e l n n a c h der Me thode 
v o n W a l t e r a u s g e p r e ß t . K o n i f c r e n n a d e l n w e r d e n seltener v o m Rüssel
käfer b e l r e s s o n , d e s h a l b w o l l t e ich u n t e r s u e l i e n , o h auch i h r Preßsaft die 
Käfer wen ige r a n l o c k t oder z u m F r ä ß e a n r e g t . 

H i e r z u v e r g l i c h i c h die Bastsäfte u n d Nadelsäfte der F i c h t e m i t e i n a n 
der. Es zeigte s ich dabe i , daß die L o c k w i r k u n g beider Säfte g l e i ch s t a rk 
w a r , j edenfa l l s w u r d e n i n den ers ten V e r s u c h s m i n u t e n i m m e r dieselben 
Käfermengen an be iden T r o p f s t e l l e n beobachte t . Jedoch fraßen die 
Käfer a m Nade l sa f t so g u t w i e gar n i c h t u n d w a n d e r t e n b a l d v o n i h m ab . 

DOI: 10.21248/contrib.entomol.3.5.437-468

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



Beiträge zur E n t o m o l o g i e , B a n d 3, 1953, N r . 5 

F i g . 1 zeigt die Z a h l der Käfer i n % der z u m Versuch angesetz ten, die s ich 
nach 2, 4, 6, • • • 20 M i n u t e n a m Bas tsaf t b z w . a m Nadelsaf t be fanden . 

D i e Rüsselkäfer v e r h i e l t e n s ich also so, als wäre die an lockende W i r 
k u n g des Nadelsaftes e t w a ebenso groß w i e die des Bastsaf tes , i h r e Fraß
an regung dagegen schwächer. D ie 

Käfer P=l-w-10 

Fichten bastsaft 

Fi chiennadelsaft 

10 12 n 16 18 20 min 

F i g . 1. V e r g l e i c h eines F ichtenbas tsaf tes 
m i t e inem F ich t en -Nade l sa f t (20 Versuche 

18.—22. September 1951) 

Ursache für diese ger ingere Fraß-
a n r e g u n g k a n n sein a) e in ger ingerer 
Geha l t des Nadelsaftes an süß 
schmeckenden Z u c k e r n oder b) das 
V o r h a n d e n s e i n v o n vergällenden 
Stof fen . 

I n der T a t s i n d die für den 
Rüsselkäfer a m süßesten schmek-
kenden Z u c k e r Saccharose u n d 
Fruc tose (s. S. 460) i m Nadelsaf t 
me i s t i n v i e l ger ingerer Menge n a c h 
weisbar als i m F i c h t e n b a s t s a f t . A u ß e r d e m s i n d i n den N a d e l n Harze 
v o r h a n d e n , d ie , w i e w e i t e r u n t e n ausgeführt, die Käfer v o m Fräße ab
h a l t e n . So i s t es w a h r s c h e i n l i c h , daß beide Mögl ichkei ten zusammen
w i r k e n . 

2. D i e W i r k s a m k e i t v o n R i n d e n b a s t s ä f t e n 
v e r s c h i e d e n e r H o l z a r t e n 

Es i s t b e k a n n t , daß der Rüsselkäfer n i c h t alle N a d e l h o l z a r t e n , an denen 
er b i sher fes tgeste l l t w o r d e n i s t , g le ichmäßig s t a r k befällt . So is t er als 
Hauptschädl ing auf den K i e f e r n k u l t u r e n N o r d d e u t s c h l a n d s gefürchtet 
u n d t r i t t ve rhee rend i n F i c h t e n p f l a n z u n g e n auf . A n Lärche u n d W e i ß 
t a n n e s i n d dagegen n u r ger inge Schäden gemelde t w o r d e n . Es i s t d a m i t 
n o c h n i c h t gesagt, daß l e t z t g e n a n n t e H o l z a r t e n als solche res is ten ter gegen 
den Rüsselkäferbefall s i n d . D i e S t a n d o r t s b e d i n g u n g e n , u n t e r denen sie 
gede ihen , können den Käfern wen ige r zusagen als die der K i e f e r n - u n d 
F i c h t e n k u l t u r e n . Schließlich i s t auch die W i r t s c h a f t s f o r m , i n der die v e r 
schiedenen H o l z a r t e n erzogen w e r d e n , zweife l los v o n großer B e d e u t u n g 
für i h r e besondere Gefährdung ( K i e f e r i m K a h l s c h l a g ver jüngt — förder
l i c h für eine M a s s e n v e r m e h r u n g des Rüsselkäfers; be i der Weiß tanne da
gegen meis t p l e n t e r - oder f eme la r t i ge r B e t r i e b ) . 

I c h habe die W i r k s a m k e i t der Rindenbastsäfte verschiedener K o n i 
feren n i i f e i nande r v e r g l i c h e n , u m Unte r sch iede zwischen i h n e n fes tzu
s te l len u n d daraus a b z u l e i t e n , welche v o n i h n e n besonders d i s p o n i e r t für 
den Rüsselkäferbefall s i n d u n d welche wen ige r . I m e inzelnen u n t e r s u c h t e 
i c h die Bastsäfte der K i e f e r , F i c h t e , Weiß tanne , Lärche, Doug las i e u n d 
Tsuga h e t e r o p h y l l a , sowie der Buche u n d E i c h e . 

D i e F i g . 2—5 u n d die Tabe l l e 2 zeigen die Ergebnisse dieser Ve rg l e i chs 
versuche . Sie sol len i m fo lgenden e inze ln besprochen w e r d e n . D i e Me thode 
i s t be re i t s au f S. 440 beschr ieben w o r d e n . 
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B e i der A u s w e r t u n g der Versuche i s t folgendes zu b e a c h t e n : D i e B a s t 

säfte e n t h a l t e n sowoh l L o c k s t o H V als auch Z u c k e r , d ie beide auf ve r 

schiedene Weise au f das V e r h a l t e n d e r Versuchs t ie re e i n w i r k e n . D i e L o c k 

stoffe führen sie i n den ersten M i n u t e n an die T r o p f s t e l l e h e r a n , die Z u c k e r 

Käfer 
P-- 0,001 

8 10 12 n 16 18 20 min 

F i g . 2. Ve rg l e i ch Kiefernbas tsaf t -
F ich tenbas t sa f t (27 Versuche 

2 3 . - 2 7 . Juli 1951) 

Käfer 
P=0,002 

—Fichte 
V2 Kiefer* 

1/z Wasser 

8 70 72 n 16 18 20 min 

F i g . 3. V e r g l e i c h : m i t Wasser auf die 
Hälfte verdünnter Kiefe rnbas t sa f t — 
ms «-nIn unter F ich tenbas tsaf t (24 Ver 

suche 2 . - 4 . A u g u s t 1951) 

veranlassen sie, d o r t zu v e r w e i l e n u n d w u t r r zu fressen (siehe auch S. 4 6 2 ) . 

I c h b a h n d a h e r e i n e n regetinäLüg s t ä r k e r e n K ä f e r b e s i i e h i n d e n e r s t e n 

V e r s u c h s m i n u t e n a l s K e n n z e i c h e n für eine größere L o c k w i r k u n g g e w e r t e t . 

Cd i c h s i e h d i e s e r l ' n l e r s e h i e d i m La n i e d e r Z e i t w i e d e r a u s o d e r s a m m e l t e n 

-Fichte 

V* Kiefer* 3A Wasser 

0 2 4- 6 8 10 12 1* 16 18 20 mm 

F i g . 4. V e r g l e i c h : m i t Wasser auf 1 / 4 ver
dünnter Kie fe rnbas t sa f t — unverdünnter 
F ich tenbas tsaf t (24 Versuche 6 . - 8 . A u g u s t 

1951) 

Käfer 
3 0 ' P=0,S6 - V*Kiefer* 

^Rohrzucker-
Lösung 

Fichte 

0 2 *t 6 8 10 12 n 16 18 20 m/n 

F i g . 5. V e r g l e i c h : m i t 2 ,5%iger R o h r 
zuckerlösung auf % verdünnter 
Kiefernbas tsaf t — unverdünnter 

F ich tenbas tsaf t (24 Versuche 8 .—11. 
A u g u s t 1951) 

s i ch gar d ie Käfer gegen E n d e des Versuchs a m anderen Bas t sa f t an , so 

schloß i c h a u f eine stärkere Fraßanregung des l e t z t e r e n . 

*) I n der Tabel le s ind für jede Versuchsreihe zwei Beobachtungen angegeben, eine 
z u m Beginn des j ewe i l igen Versuchs, eine andere mehr z u m Ende . S t a rk verschiedene 
Käferzahlen u n d stat is t ische S icherung — kleine P -Wer te — i n der ersten Beobach tung 
führe i c h auf unterschiedl iche Lockstärken zurück (s. S. 462), während ich Fnlspre« hen-
des be i der l e t z t en Beobach tung als Zeichen für eine unterschiedl iche Fraßanregung 
ansehe. 
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Tabel le 2 1 ) 

ü 
p uc

hs
-

rs
tr

i-

Z a h l der Käfer 

D a t u m * § » 
am 

i n 

<V 
* § » 

cS S t o f f A S t o f f B P cS 
M i n 

2 6 . - 2 8 . 5. 52 20 4 Kie fern- 61 Weißtannen- 33 0,003 
20 bastsaft 41 bastsaft 38 0,7 

19 .—21 . 5. 52 20 8 K i e f e r n - 37 Douglas ien- 10 7 X l O - 5 

20 bastsaf t 29 bastsaf t 10 0,002 
2 1 . - 2 4 . 5. 52 24 6 % K i e f e r n - 48 Douglas ien- 53 0,17 

20 bastsaft (mi t 
Wasser verd . ) 

45 bastsaf t 51 0,5 

17.—19.10.51 24 2 F i c h t e n - 74 Weißtannen- 49 0,025 
20 bastsaft 28 bastsaft 68 4 X l O " 5 

2 7 . — 3 1 . 8. 51 24 4 F i c h t e n - 64 Weißtannen- 59 0,7 
20 bastsaft 35 bastsaft 20 0,05 

6.—10. 6. 52 Vk 4 F i c h t e n - 72 Douglas ien- 71 0,9 
18 bastsaft 78 bastsaft 53 0,03 

11.—18. 6. 52 16 4 Y2 F i c h t e n - 54 Douglas ien- 61 0,5 
16 bastsaft ( m i t 

Wasser verd . ) 
29 bastsaf t 58 0,002 

2 3 . - 2 6 . 8. 51 40 4 F i c h t e n - 117 Lärchen- 110 0,6 
und 27. 6. - 20 bastsaf t 90 bastsaf t 71 0 , 1 

6. 7. 52 
9.—12. 6. 52 24 2 V2 F i c h t e n - 70 Lärchen- 69 0,95 

20 bastsaft (mi t 
Wasser verd . ) 

53 bastsaft 90 0,002 

13.—16. 8. 52 .24 6 F i c h t e n - 52 Tsuga- 26 0,003 
20 bastsaft 29 bastsaft 16 0,66 

25. 6. 52 8 12 E ichen 21 Hohrzucker  5 0,0015 
20 bastsaft 20 lösung 5 0,0027 

26. 6. 52 4 8 Buchen 28 Rohrzucker - 2 5 X l O - 6 

20 bastsaf t 16 lösung 1 0,0003 
2 6 . - 2 7 . 6. 52 12 8 Buchen 41 E i c h e n  15 0,0005 

20 bastsaft 36 bastsaf t 16 0,005 
2 8 . - 3 0 . 6. 52 8 6 B u c h e n  8 F i c h t e n - 35 4 x l 0 - 5 

20 bastsaft 9 bastsaf t 28 0,002 
1.—8. 7. 52 20 4 Buchen 60 V 4 F i c h t e n - 68 0,5 

20 bastsaft 28 bastsaf t 54 0,004 
9.—10. 6. 52 12 6 K o h l r a b i  26 Rohrzucke r  11 0,01 

20 preßsaft 15 lösung 14 0,8 
1 0 . - 1 7 . 6. 52 1 6 2 K o h l r a b i  15 F i ch t en - 27 0,01 

20 preßsaft 5 bastsaf t 35 2 X l O - 6 

5 . - 1 0 . 9. 52 12 4 T rauben  22 Rohrzucke r  5 0,001 
20 saft 20 lösung 8 0,02 

8.—10. 9. 52 1 6 10 Trauben 7 F i c h t e n - 31 0,0001 
20 saft 4 bastsaf t 29 1 0 - 5 

!) Siehe Fußnote Seite 446. 

DOI: 10.21248/contrib.entomol.3.5.437-468

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



4 4 8 13. O h n e s o r g e , Fraßpi'lanzenwahl bei llylobius abietis L , 

a) K i e f e r : Der Bas t sa f t der K i e f e r l o c k t e — w i e d ie ob igen F i g u r e n 
zeigen, w e i t m e h r Käfer an als der der F i c h t e , auch w e n n e r m i t Wasser 
au f d ie Hälfte verdünnt w o r d e n war . E r s t be i e iner Verdünnung auf % 
war seine L o c k w i r k u n g g le ich d e r des unverdünnten F i c h t e n b a s t s a f t e s , 
aber n u n m a c h t e s ich der ger ingere Z u c k e r g e h a l t b e m e r k b a r : D i e Käfer, 
d ie anfangs beide Bastsäfte g le ichmäßig besucht h a t t e n , w a n d e r t e n v o m 
Kie fe rnsa f t ab u n d z u m F i c h t e n s a f t h i n . Verdünnte i c h dagegen s t a t t m i t 
Wasser m i t e iner 2 , 5 % i g e n Rohrzucker lösung, so v e r h i e l t e n sie s i ch be iden 
T r o p f s t e l l e n gegenüber völ l ig g l e i c h : die K u r v e n der F i g . 5 d e c k e n s i c h 
fast vol ls tändig . 

D i e zu diesen Ver suchen v e r w e n d e t e n Käfer s t a m m t e n aus der Gegend 
u m St . B l a s i e n i m S c h w a r z w a l d , h a t t e n s ich also i n i h r e m L e b e n h a u p t 
sächlich v o n F i c h t e ernährt. Gefüttert w a r e n sie sowohl m i t K i e f e r n 
ais auch m i t F i c h t e n z w e i g e n . V o n einer Dressur auf , , K i e f e r " k o n n t e 
also ke ine Rede se in . 

Der K ie fe rnbas t sa f t erwies seine Überlegenheit auch i n V e r g l e i c h e n 
m i t Weißtannenbastsaf t u n d Doug las ienbas t sa f t . W u r d e er m i t Wasser 
au f % verdünnt , so l o c k t e er ebenso v i e l e Käfer an w i e der unverdünnte 
Doug las i enbas t sa f t . 

A u s d e m a l l en geh t h e r v o r , daß der K i e f e r n b a s t s a f t be i w e i t e m die 
grüßte I i o c k s l ärke ha t , er i s t i n dieser H i n s i c h t der F i c h t e und der D o u g l a s i e 
u m e i n Vier faches überlegen. 

h) W e i t e r e K o n i f e r e n : Zwi schen den übrigen Koniferen, bes teh t 
k e i n so g r o ß e r U n t e r s c h i e d h i n s i c h t l i c h i h r e r L o c k s t ä r k e w i e e t w a zwischen 
K i e f e r und F i c h t e . F i c h t e n , \ Y e i ß I a n n e n - , L ä r c h e n - u n d D o u 
g l a s i (Mi b a s f sä f f e locken d i e K u s s e l käl 'er e t w a g l e i c h s t a r k a n . D e r 
W e i ß f a n n e n h a s t s a f l ha t i n d e r Kegel eine g a l l e r t i g e B e s c h a f f e n h e i t u n d 
w i r d v o m Fließpapier n u r s c h l e c h t a u f g e s o g e n . H i e r d u r c h v e r t e i l t e ; e r sich 
i n m e i n e n V e r s u c h e n n i c h t so f e i n u n d k o n n t e seine v o l l e L o c k w i r k u n g 
n i c h t e n t f a l t e n . Andere r se i t s l i e ß er sich l e i ch t au f lecken , i m Gegensatz 
zu den anderen , i m Fließpapier f e in v e r t e i l t e n Bastsäften. Desha lb fraßen 
die Käfer länger an i h m , so daß der E i n d r u c k en ts tehen k o n n t e , als hätte 
er eine besonders ger inge L o c k w i r k u n g u n d eine besonders hohe fraß
anregende W i r k u n g gehab t . Daß dies n i c h t der F a l l w a r , ze ig t das E r g e b 
nis e iner anderen Versuchsre ihe , i n der der Weißtannenbestsaf t n i c h t diese 
ge la r t ige K o n s i s t e n z h a t t e . H i e r v e r h i e l t e n s ich die Käfer i h m gegenüber 
w i e d e m z u m V e r g l e i c h gebotenen F i c h t e n b a s t s a f t ungefähr g l e i c h . D i e 
Verdünnung m i t Wasser w i r k t e s ich a u f d ie Fraßanregung stärker aus als 
auf die A n l o c k u n g . Dies zeigte der V e r g l e i c h des auf die Hälfte verdünntem 
Fich tenbas t sa f t es m i t d e m unverdünnten Douglas ienbas t sa f t . D i e T i e r e 
m a c h t e n i n den ers ten V e r s u c h s m i n u t e n k e i n e n großen U n t e r s c h i e d z w i 
schen den be iden Bastsäften, aber als sie eine W e i l e gefressen h a t t e n , 
m e r k t e n sie doch e twas u n d w a n d e r t e n m e h r u n d m e h r v o n d e m ve r 
dünnten F i c h t e n b a s t s a f t ab , so daß s ich gegen Schluß d o p p e l t sov ie l 
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Käfer an der Douglas ie befanden . Genau das g le iche E r g e b n i s h a t t e i c h 
b e i m V e r g l e i c h v o n ve rdünn tem u n d unverdünn tem F i c h t e n b a s t s a f t m i t 
Rindensäften der europäischen Lärche. 

Der Bas t sa f t der a m e r i k a n i s c h e n H e m l o c k s f i c h t e Tsuga heterophylla 
h a t dagegen eine d e u t l i c h ger ingere L o c k w i r k u n g als der F i c h t e n b a s t s a f t . 

c) L a u b h ö l z e r : A u s der L i t e r a t u r i s t b e k a n n t , daß der Rüsselkäfer 
außer an Nadelhölzern auch g e l e g e n t l i c h an Laubhölzern frißt u n d d o r t 
Schäden ve ru r sachen k a n n ( E S C H E R I C H , S. 346) , a l l e rd ings n u r d a n n , 
w e n n diese Laubhölzer zwischen den Nadelhölzern e ingesprengt s tehen. 
Es in te ress ie r te n u n , fes tzus te l len , ob a u c h v o n Laubhölzern eine L o c k 
w i r k u n g ausgeht oder ob s ich die Käfer n u r zufällig d o r t h i n v e r i r r t haben . 

D i e Versuchsergebnisse zeigen, daß die Bastsäfte v o n R o t b u c h e u n d 
E iche Rüsselkäfer a n l o c k e n . D i e R o t b u c h e b e s i t z t h i e rbe i die stärkere 
L o c k w i r k u n g als d ie E i c h e . W i r d dagegen F i c h t e n b a s t s a f t d e m R o t 
buchensaf t gegenübergestel l t , so e i len die m e i s t e n Käfer ohne Zögern zur 
F i c h t e h i n . Sogar der a u f % verdünnte F i c h t e n b a s t s a f t w i r d v o n den 
Käfern noch u m e in ger inges vorgezogen . 

D i e Laubhölzer haben also eine mäßige L o c k w i r k u n g , deren Stärke 
aber be i w e i t e m n i c h t an jene der Koniferenbastsäfte h e r a n r e i c h t . 

d) P r e ß s ä f t e a n d e r e r P f l a n z e n : I c h dehn te me ine Versuche auch 
a u f ganz andersa r t ige Pflanzensäfte aus. H i e r z u preßte i c h eine K o h l 
r a b i k n o l l e sowie W e i n t r a u b e n aus, u m fes tzus te l len , ob auch Säfte v o n 
N i c h t h o l z a r t e n u n d aus ganz anderen P f l anzen t e i l en als Köde r für den 
Rüsselkäfer d i enen könnten . 

Das E rgebn i s w a r das gle iche w i e be i den Laubholzbastsäf ten. S o w o h l 
T r a u b e n s a f t als auch Kohlrabi-Preßsaft w u r d e n e i n d e u t i g v o r einer 
5 % i g e n Rohrzucker lösung b e v o r z u g t . Ebenso e i n d e u t i g w a r e n sie aber 
auch e inem F i c h t e n b a s t s a f t u n t e r l e g e n . 

Es zeigt s ich also, daß n i c h t n u r Koniferenbastsäfte, sondern P f l anzen 
säfte verschiedens ter H e r k u n f t den Rüsselkäfer a n l o c k e n können. D i e 
Lockstärke der ers teren i s t j e d o c h u m ein v ie l faches größer als die der 
anderen . 

Ob n u n die Nadelholz-Bastsäfte die g l e i chen L o c k s t o f f e w i e die anderen 
Pflanzensäfte, n u r eben i n größerer Menge e n t h a l t e n , oder ob i h n e n be
sondere L o c k s t o f f e z u k o m m e n , b l e i b t noch zu un t e r suchen . 

Zusammenfassend m ö c h t e i c h d ie v o n m i r ge tes te ten Preßsäfte n o c h 
e i n m a l aufzählen i n der Reihenfo lge i h r e r Locks tä rke , w i e sie sich aus 
m e i n e n Ve r suchen e r g i b t : 

1. K i e f e r (ca. 4 x so s t a r k w i e d ie F i c h t e ) ; 
2 . F i c h t e , Weiß tanne , Doug las i e u n d Lärche ( e twa g l e i c h s t a r k ) ; 
3. Tsuga (etwas schwächer als F i c h t e ) ; 
4. Laubhölzer u n d andere Pflanzensäfte, d a v o n a m stärksten die Ro t 

buche (ca. y4 so s t a r k w i e die F i c h t e ) . 
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450 B . O h n e s o r g e , Fraßpflanzenwahl b e i Hylobius abietis L . 

3 . H a r z e 

Das , was w i r als t y p i s c h e n , , K i c h t e n g e r u c h " oder ,, K i e f e r n g e r u c h " 
e m p f i n d e n , h a t seinen U r s p r u n g i n den H a r z e n der Nade lbäume. Der 
Analogieschluß l i e g t d a h e r nahe, daß auch die N a d e l h o l z i n s e k t e n i h r e 
Fraßpflanzen an diesen D u l l e n e rkennen . I n der F o r s t p r a x i s i s t d ie A n 
s i ch t w e i t v e r b e i t e t , daß d a s M a r z d i e Rüsselkäfer a n l o c k t . Fangknüppel 
sol len auf der U n t e r s e i l e a n g e r i t z t w e r d e n , , , d a m i t sie o r d e n t l i c h h a r z e n " . 
Diese A n s i c h t b e r u l i l j e d o c h a u f e i n e m I r r t u m . D i e L o c k w i r k u n g k o m m t 
i n erster L i n i e den R a s i s a I h n z u , d i e für den Menschen n u r e inen sehr 
schwachen u n d g a n z u n d g a r m i t v p i s e h e n G e r u c h bes i t zen . 

A l l e V e r s u c h e d a g e g e n , d i e i m fo r s t zoo log i s chen I n s t i t u t u n t e r n o m m e n 
w u r d e n , d i e R ü s s e l k ä f e r m i t H i l f e v o n M a r z o d e r v o n Harzlösungen i n 
Äther a n e i n e Z i i c k e r h > s u n g z u l o c k e n , s c h l u g e n feh l . V i e l l e i c h t w u r d e das 
H a r z a b e r d o c h w a h r g e n o m m e n u n d s t i e ß nur a b , a n s t a t t a n z u l o c k e n . 
D i e s e F r a g e z u k l ä r e n , w a r d a s Z i e l m e i n e r Versuche. 

D i e M e t h o d e eines solchen Nachweises w u r d e a u f S. 441 gesch i lde r t . 
A n f a n g s fügte i c h d e m als L o c k s t o f f v e r w e n d e t e n F i c h t e n b a s t s a f t das 

Käfer Käfer 
% 

30 f-
, Bastsaft-

% 
60 
50 
hO 
30 
20 
10 
0 

P=2-70-ß 

I 
* \ 

\ 

Kontrolle zo 

-1 10 
J Bastsaft+ 
1 , Harzäther o 

P=0,006 
• ,L-™„. Bastsaft-
f ~- / Kontrolle 
^r^j—r^-H—i—tsai i~^^ßastsaftfHarzäther 

0 2 *t 6 8 10 1Z 1*1618 20 min 0 2 * 6 8 10 12 n 76 18 20 m/n 
a b 

F i g . 6. a) Harzäther v o r dem Bastsaf t au fge t rop f t (4 Versuche 25. J u n i 1952); b) Harz 
äther nach dem Bastsaft au fge t ropf t (12 Versuche 27.—30. J u n i 1952). Nachweis einer 
abstoßenden W i r k u n g des Harzes : V e r g l e i c h zweier Fichtenbastsäfte, v o n denen der 

eine m i t einer Harz-Äther-Lösung b e t r o p f t w o r d e n w a r . 

H a r z i n F o r m einer Äther lösung zu u n d w a r t e t e ab , b i s der Äther ve r 
d a m p f t w a r , ehe i c h die Käfer freiließ. D i e W i r k u n g w a r e i n d e u t i g : k a u m 
e i n Käfer suchte den so b e h a n d e l t e n Bas t s a f t f l e ck auf, aber auch d ie 
K o n t r o l l e w u r d e n u r sehr w e n i g befressen ( K i g . ()). Fs bes t and aber h i e rbe i 
n o c h die Mögl ichkei t , daß das H a r z , welches d u r c h den Äther als feiner 
F i l m über das Pap ie r g e b r e i t e t w a r , d ie Käfer l e d i g l i c h mechan i sch be
h i n d e r t hät te . 

Dahe r v e r w e n d e t e i c h i n a l l en fo lgenden Ver suchen das H a r z i n r e ine r 
F o r m , i n d e m i c h es m i t H i l f e eines Ska lpe l l s oder Glasstabes l e d i g l i c h i n 
der Nähe des Bastsaftes a u s s t r i c h . Be i dieser A n o r d n u n g k o n n t e n die 
T i e r e an den Saf t f l eck ge langen , ohne m i t d e m H a r z i n Berührung zu 
k o m m e n . D e n n o c h zeigte s i ch , daß an diesen S te l l en e r h e b l i c h wen ige r 
Käfer zu f i n d e n w a r e n u n d d e u t l i c h wen ige r gefressen w u r d e als an den 
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K o n t r o l l e n . Es sche in t also, daß l e d i g l i c h d ie Nähe v o n H a r z aus re i ch t , 

u m den Käfern , ,den A p p e t i t zu v e r d e r b e n 4 4 . A u s d iesem G r u n d e w i r d auch 

die K o n t r o l l e i n d e m oben gesch i lde r t en V e r s u c h m i t Harzlösung i n Äther 

so w e n i g befressen w o r d e n s e i n : das d u r c h den Äther f e in v e r t e i l t e H a r z 

h a t b i s über den K o n t r o l l f l e c k h i n w e g g e w i r k t . 

A u f diese Weise k o n n t e i c h für folgende Harze eine abs toßende W i r k u n g 

nachwe i sen : F i c h t e n - , Weiß tannen- , Lärchen- u n d Doug la s i enha rz , d a z u 

für d ie Harze der Tsuga h e t e r o p h y l l a , P i n u s m u r r a y a n a u n d A b i e s con -

color . I c h f a n d k e i n H a r z , welches n i c h t d ie Rüsselkäfer m e h r oder wen ige r 

abges toßen hät te . D i e Ergebnisse der e inze lnen Versuchs re ihen s i nd i n der 

Tabe l l e 3 wiede rgegeben . 

Tabel le 3 

D a t u m 

Z
a
h

l 
d

e
r 

V
e
rs

u
c
h

e
 

N
a
c
h
V

e
rs

u
c
h
s-

5
 

b
e
g

in
n
 v

e
r-

• 
st

ri
c
h

e
n

e 
Z

e
it

 

Z a h l der Käfer £ 

F ich tenbas t sa f t 
+ H a r z 

v o n 

in 

der 
F i c h t e n -
bastsaft-
k o n t r o l l e P 

9.—15. 7. 52 16 4 F i c h t e 31 56 0,007 
8 . - 9 . 7. 52 16 6 Douglasie 22 62 1 0 - 5 

3 . - 5 . 7. 52 16 6 Weißtanne 30 81 1 , 5 X 1 0 - 6 

1.—3. 7. 51 16 10 Lärche 18 66 2 X 1 0 - 7 

13. 8. 52 4 18 Abies g rand i s — 22 3 X 1 0 - 6 

14. 8. 52 4 20 Pinus m u r r . — 27 2 X 1 0 - 7 

1 0 . — 1 1 . 7. u . 
1 3 . - 1 6 . 8. 52 20 6 Tsuga heter . 43 79 0,001 

Das H a r z sp ie l t also b e i m Rüsselkälerbefall eine andere Rol le als b i s 

her a n g e n o m m e n . A n s t a t t nach V e r l e t z u n g e n n o c h m e h r Käfer a n z u 

l o c k e n , sche in t es v i e l m e h r eine A r t Schu tz ausüben zu können. W i r 

können i n i h m eine, w e n n auch o f t u n z u r e i c h e n d e W a f f e der Pf lanze gegen 

den A n g r e i f e r sehen. 

4 . D i e L o c k w i r k u n g e i n i g e r o r g a n i s c h e r 

S ä u r e n u n d A l d e h y d e 

Besonders interessant u n d für eine technische H e r s t e l l u n g von L o c k 

s toffen w i c h t i g i s t die K e n n t n i s de r jen igen V e r b i n d u n g e n , deren G e r u c h 

den Rüsselkäfer an seine Fraßgaben l o c k t . L e i d e r l i egen i n der L i t e r a t u r 

ke ine A n g a b e n über eine vol ls tändige A n a l y s e v o n K o n i f e r e n - R i n d e n -

bastsäften v o r . So habe i c h m i c h i n m e i n e n Ve r suchen d a r a u f beschränkt , 

e inige b e k a n n t e , l e i ch t zu beschaffende organische V e r b i n d u n g e n d a r a u f h i n 

zu u n t e r s u c h e n , ob sie den Rüsselkäfer a n l o c k e n . 

B e i t r . E n t . 8 30 
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Es w a r e n d i e s : 
F o r m a l d e h y d Essigsäure 
A z e t a l d e h y d Ameisensäure 
A c e t o n Oxalsäure. 

A l l e v o n diesen Stoffen I r e l e n i n der N a t u r als Gärungs- oder Fäulnis
p r o d u k t e auf, A z e t a l d e h y d ist n e b e n e in igen organischen Säuren e in Be 
s t a n d t e i l des ätherischen O l s des Pf i r s ichs . D e m e n t s p r e c h e n d s i n d bere i t s 
früher Versuche gemach! w o r d e n , ( ) ! > s l S c h ä d l i n g e m i t i h r e r H i l f e a n z u 
l o c k e n . A z e t a l d e h y d , A c e t o n , Essigsäure u n d Oxalsäure h a b e n s ich als 
L o c k s t o f f für C a r p o e a p s a p n m n n e l l a L . , P o r m a l d e h y d , A c e t o n u n d Ess ig
säure für G r a p h o l 1 1 a i n o l e s l a Rusck e rwiesen . Essigsäure l o c k t außerdem 
die F r u c h t f l i e g e D r o s o p h i l a m e h m o g a s l e r a n ( D E T H I E R , 1947). 

M A Y E R (1!>/ |S) s l e l l l e z u d e m fe s t , dal.» d e r Kartoffelkäfer d u r c h A z e t -
a l d e h y d ange lock l w i r d . 

I c h löste d ie zu testenden S lo l ' f e i n e i n e r 5 % i g e n Rohrzucker lösung 
au f u n d t r o p f t e sie d a n n a u f das Fl ießpapier . A l s K o n i r o l l e d i en t e eine 
Rohrzuckerlösung gle icher K o n z e n t r a t i o n . 

Die F inzelergebnisse s i n d in der Tabe l l e 4 angegeben. 

Tabel le 4 

D a t u m 

Z
ah
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en
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Z
ei

t Z a h l der Käfer an 

der i n Rohrzucke r l sg . 
aufgelösten Testsubstanz 

R o h r 
zucker

k o n t r o l l e 
P 

25. 10. 51 8 4 0 , 5 % F o r m a l d e h y d _ 25 5 X 1 0 - 7 

12.—14. 12. 51 
19.—24. 5. 52 28 2 0 , 1 % F o r m a l d e h y d 46 8 2 x l O - 7 

1 6 . - 2 7 . 10. 51 24 2 0 , 5 % A z e t a l d e h y d 45 21 0,003 
1 2 . - 1 7 . 5. 52 

1.—15. 12. 51 24 4 0 , 5 % A c e t o n 43 9 3 X 1 0 - 6 

9.—10. 5. 52 
8. u . 15. 1 1 . 51 8 6 0 , 5 % Ameisensäure 7 15 0,1 

31 . 7 . - 2 . 8. 52 20 12 0,1 % Ameisensäure 22 16 0,35 
16.—27. 10. 51 20 4 0 , 5 % Essigsäure 42 25 0,03 
19.—24. 5. 52 

1 . - 1 5 . 12. 51 28 18 0,1 % Oxalsäure 30 12 0,005 
1 2 . - 1 7 . 5. 52 

6.— 7. 6. 52 16 14 V3oo n Salzsäure 33 26 0,4 
29.—30. 5. 52 8 14 Viooo n Salzsäure 6 4 0,5 

Dieser Tabe l l e können w i r e n t n e h m e n , daß F o r m a l d e h y d , A z e t 
a l d e h y d u n d A c e t o n eine ausgesprochene L o c k w i r k u n g für den Rüssel
käfer bes i t zen . A r n stärksten i s t diese ausgeprägt b e i m 0 , l % i g e n F o r m -
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a l d e h y d u n d d e m 0 , 5 % i g e n A c e t o n . Dagegen s tößt 0 , 5 % i g e r F o r m a l d e h y d 
ganz e i n d e u t i g ab. Es ze ig t s ich h ie r , daß e in Stof f , der i n n iederer K o n 
z e n t r a t i o n a n l o c k t , i n höherer K o n z e n t r a t i o n eine abstoßende W i r k u n g 
haben k a n n . Daraus e r h e l l t , w i e w i c h t i g es für d ie B e u r t e i l u n g eines Stoffes 
i s t , i n we lche r Verdünnung er i n den V e r s u c h ge l ang t . 

A m e i s e n s ä u r e e n t f a l t e t i n ke ine r K o n z e n t r a t i o n eine L o c k w i r k u n g ; 
i n 0 , 5 % i g e r Lösung sche in t sie e twas abzustoßen, j e d o c h i s t diese W i r k u n g 
n i c h t d e u t l i c h ausgeprägt . 

Dagegen l o c k t d ie 0 , 5 % i g e E s s i g s ä u r e d ie Rüsselkäfer an , w e n n 
auch n i c h t i n d e m Maße w i e die genann ten A l d e h y d e . 

D i e O x a l s ä u r e w u r d e den Käfern wegen i h r e r G i f t i g k e i t n u r i n einer 
0. 1 . i g e n Lösung d a r g e b o t e n . D i e T i e r e zogen sie d e u t l i c h der r e inen 
R o h r z u c k e r k o n t r o l l e v o r . D i e L a n g s a m k e i t , m i t der sie r eag ie r t en — die 
m e i s t e n v o n i h n e n w a r e n ers t n a c h 18 M i n u t e n an der Oxalsäure ange
l a n g t — s p r i c h t aber n i c h t für eine L o c k w i r k u n g , sondern eher für eine 
fraßanregende W i r k u n g . 

D i e B e v o r z u g u n g der Essigsäure legte d ie Frage nahe, ob es s ich h i e r 
be i u m eine L o c k w i r k u n g — also eine D u f t w i r k u n g -— oder u m eine 
R e a k t i o n auf Säure an s ich — also au f freie H - I o n e n , d ie j a geschmack
l i c h e r N a t u r sein müß te , h a n d e l t e . D i e Ta t sache , daß d ie Käfer au f A m e i 
sensäure n i c h t r e a g i e r t e n , s p r i c h t für die erste Mögl ichkei t . T r o t z d e m 
m a c h t e i c h n o c h Versuche m i t 1/300 n u n d 1/1000 n S a l z s ä u r e . I n be iden 
Fällen w u r d e d ie verdünnte Salzsäure der K o n t r o l l e weder vorgezogen 
n o c h schwächer befressen. Der Säuregrad an s ich sche in t also die Käfer 
n i c h t a n z u l o c k e n . D i e W i r k u n g der Essigsäure muß d e m n a c h eine 
spezif ische sein. 

U m e in ungefähres Maß für d ie Stärke der L o c k w i r k u n g der v o n m i r 
u n t e r s u c h t e n Stoffe zu e r h a l t e n , v e r g l i c h i c h 0 ,5%iges A c e t o n i n R o h r 
zuckerlösung m i t F i c h t e n b a s t s a f t , den i c h ebenfal ls m i t e iner 5 % i g e n 
Rohrzucker lösung au f e i n Z e h n t e l verdünnt h a t t e , außerdem auch m i t u n 
verdünntem Kohlrabi-Preßsaf t , i n be iden Fällen erwies s ich der natür
l i c h e Pf lanzensaf t d e m chemisch r e inen D u f t s t o f f überlegen, der K o n i f e r e n -
bas tsaf t auch i n der s t a r k e n Verdünnung . 

Zusammenfassend e r g i b t s ich aus den eben da rges t e l l t en V e r s u c h e n : 

1. Die Fähigkei t , den Rüsselkäfer Hylobius abietis L . a n z u l o c k e n , i s t n i c h t 
d ie E igenscha f t eines e inz igen Stoffes, sondern k o m m t einer ganzen 
Reihe v o n S tof fen zu . 

V o n den 6, v o n m i r au f g u t Glück ausgesuchten A l d e h y d e n u n d Säuren 
h a t t e n d r e i eine ausgesprochene, zwei eine wen ige r d e u t l i c h e L o c k 
w i r k u n g . 

2. D i e Locks tärke der v o n m i r u n t e r s u c h t e n Stoffe b l e i b t i n der da rgebo tenen 
K o n z e n t r a t i o n h i n t e r der der natürl ichen Pflanzensäfte, insbesondere 
aber w e i t h i n t e r der der Koniferenbastsäfte zurück. 

3 0 * 
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3. D i e L o c k w i r k u n g läßt s ich d u r c h Vergrößerung der K o n z e n t r a t i o n n i c h t 
be l i eb ig vers tärken: F o n n a l d e h y d s tößt i n 0 , 5 % i g e r Lösung bere i t s ab . 

A u s d iesem B e f u n d läßt s ich v e r m u t e n , daß d ie Rüsselkäfer i n der 
N a t u r n i c h t n u r d u r c h e inen Stof f , sondern d u r c h Stof fgemische ange lock t 
w e r d e n . 

5. D e r G e s c h m a c k s w e r t d e r Z u c k e r 

D i e Bastsäfte der K o n i f e r e n e n t h a l t e n Z u c k e r . Diese Z u c k e r dürften 
i m Gegensatz zu den D u f t s t o f f e n , d ie j a n u r i n ger inger Menge w i r k s a m 
s i n d , e inen wesen t l i chen B e s t a n d t e i l der natürl ichen N a h r u n g des Rüssel
käfers ausmachen . Gefangene Rüsselkäfer k o n n t e n lange Z e i t m i t H i l f e 
r e ine r Zucker lösungen a m L e b e n e r h a l t e n w e r d e n . Uns in t e re s s i e r t h i e r 
d ie F rage , ob diese Stoffe v o n i h m geschmeck t w e r d e n u n d ob sie sein 
V e r h a l t e n b e i der Nahrungssuche b z w . b e i m Fressen beeinf lussen . 

D a be re i t s für verschiedene I n s e k t e n e in Geschmackss inn m i t H i l f e 
v o n Z u c k e r n nachgewiesen w o r d e n i s t — an der Biene d u r c h V O N F R I S C H 

(1935) , am A d m i r a l u n d an der Schmeißf l iege Calliphora vomitoria d u r c h 
M I N N I C H (1930) u s w . — w a r es v o n v o r n e h e r e i n w a h r s c h e i n l i c h , daß auch 
Hylobius abietis Z u c k e r s c h m e c k t . Es g a l t n u r n o c h , den Nachwe i s hierfür 
zu e r b r i n g e n . 

J rn e i n z e l n e n u n t e r s u c h t e i c h f o l g e n d e F r a g e n : 
a) V e r m a g der R ü s s e l k ä f e r Z u e k o r l ö s u n g e n v e r s c h i e d e n e r K o n z e n t r a t i o n 

a u s e i n a n d e r z u h a l t e n ? 
b) Bis zu we lche r Verdünnung r e a g i e r t er n o c h a u f Zucker lösungen 

( S c h w e l l e n w e r t e ) ? L i e g e n die Z u c k e r k o n z e n t r a t i o n e n , w i e sie i n den 
Bastsäften zu f i n d e n s i n d , n o c h i n n e r h a l b seines Geschmacksbereiches ? 

c) W i e g roß i s t der Süßungsgrad verschiedener Z u c k e r ? 

a) Nachwe i s einer G e s c h m a c k s w i r k u n g des Rohrzucke r s 
u n d der Glucose 

U m nachzuwei sen , daß der R o h r z u c k e r für den Rüsselkäfer e inen Süß
geschmack b e s i t z t , b o t i c h nach der auf S. 441 gesch i lde r t en M e t h o d e 
den Käfern eine 1 0 % i g e , eine 5 % i g e , eine 2 ,5%ige Rohrzucker lösung u n d 
reines Wasser zur A u s w a h l . K o n n t e n d ie Käfer d ie Marks tückchen n i c h t 
v o n e i n a n d e r un t e r s che iden , so mußte i h r e V e r t e i l u n g be i e iner genügend 
großen A n z a h l v o n V e r s u c h e n n a c h den Gesetzen der W a h r s c h e i n l i c h k e i t 
e r f o l g e n ; m i t anderen W o r t e n , d ie v i e r Sonnenblumenmarks tücke mußten 
d u r c h s c h n i t t l i e h ungefähr g l e i c h s t a r k besucht w e r d e n . B e v o r z u g t e n die 
T i e r e aber konsequen t d ie höheren K o n z e n t r a t i o n e n , so w a r d a m i t er
wiesen , daß sie Zuckerlösungen verschiedener K o n z e n t r a t i o n ause inander 
h a l t e n können . F i g . 7 ze ig t des E rgebn i s meines Versuchs . M a n s i e h t : 
D i e 1 0 % i g e Lösung h a t den stärksten Besuch , es f o l g t die 5 % i g e , d ie 
2 , 5 % i g e , d ie w e n i g s t e n Käfer s i n d a m Wasser . 
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U m d e m E i n w a n d zu begegnen, die Käfer hät ten die Zuckerlösungen 
n u r au f G r u n d ihres versch iedenen osmot i schen W e r t e s ause inander ge
h a l t e n , b o t i c h i h n e n a m 7. M a i 
1952 äquimolare Lösungen v o n ^fer 
Kochsa l z u n d R o h r z u c k e r . I n 6 
V e r s u c h e n mußten insgesamt °Q 

36 Rüsselkäfer zwischen e inem 
Markstückchen m i t Wasser , 20 
e i n e m m i t e iner % m o l a r e n K o c h 
salzlösung u n d e i n e m m i t e iner 1 

14 m o l a r e n Rohrzucker lösung 0 
wählen. Das E rgebn i s ze ig t f o l - ( 

gende Tabe l l e , die d ie Käfer- F i g 7 > V e r g l e i c h v e r s c h i e d e n konzen t r i e r t e r 
zahlen an den versch iedenen L o - Rohrzuckerlösungen untere inander u n d m i t 
sungen nach 3 b z w . 15 M i n u t e n r e inem Wasser (22 Versuche 18.—26. J u l i 1951) 

d a r s t e l l t : 
Tabel le 5 

Käfer a m Rohrzucke r Wasser Kochsalz 

nach 3 M i n u t e n 12 5 3 
nach 15 M i n u t e n 21 7 2 

D i e wen igen Käfer, d ie s ich a m Kochsa l z be fanden , fraßen d o r t n i c h t , 
während a m R o h r z u c k e r u n d — etwas schwächer — a m Wasser d ie T i e r e 
s ich r e c h t fraßlustig ze ig t en . 

D i e Kochsalz lösung w i r k t also o f f e n s i c h t l i c h vergäl lend, obg le i ch sie 
doch e inen g le ichen oder als E l e k t r o l y t sogar e twas höheren osmot i schen 
W e r t h a t als die Rohrzucker lösung. 

D a i n den späteren Ver suchen d ie Rüsselkäfer zwischen äquimolaren 
Lösungen versch iedener Z u c k e r r e ch t w o h l wählen k o n n t e n , k a n n m a n als 
ges icher t a n n e h m e n , daß die U n t e r s c h e i d u n g a u f G r u n d des Geschmacks
sinnes e r fo lg t e . 

A u c h für d ie Glucose k o n n t e i c h a u f d ie g le iche Weise e inen Süß-
geschmack nachwe i sen . I n den 16 V e r s u c h e n , d ie i c h v o m 24 .—26. J u n i 
1951 durchführte, be fanden s ich nach 20 M i n u t e n Versuchsdauer an den 
Markstückchen m i t 1 0 % Glucose insgesamt 40 Käfer , an denen m i t 5 % 27, 
an denen m i t 2 , 5 % 19 u n d an denen m i t r e i n e m WTasser n u r 16 Käfer. 
A l s o e in du rchaus g le ichs inn iges E rgebn i s w i e i n d e m V e r s u c h m i t R o h r 
zucker , n u r w r urde h i e r längst n i c h t so scharf zwischen den Lösungen v e r 
schiedener K o n z e n t r a t i o n un t e r sch i eden w i e d o r t . A n der stärksten R o h r 
zuckerlösung h a t t e n s ich 5 m a l so v i e l Käfer v e r s a m m e l t als a m Wasser , 
be i der Glucose w r aren es n u r e twas m e h r als d o p p e l t so v i e l e . H ie raus 
läßt s ich v e r m u t e n , daß die Glucose e inen ge r ingeren Süßgeschmack für 
den Rüsselkäfer h a t als der R o h r z u c k e r . 
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H i e r w i l l i c h noch e i n e Versuchsre ihe v o m Dezember 5 1 erwähnen, 
i n der den Rüsselkäfern e i n e % m o l a r e , eine % m o l a r e , eine 1 m o l a r e R o h r 
zuckerlösung u n d Wasser gebo ten w u r d e . W i r h a t t e n i m ve rgangenen 
K a p i t e l gesehen, daß ( L o c k - ) I ) i i f l s t o f f e v o n einer b e s t i m m t e n K o n z e n 
t r a t i o n an abs toßen ; v i e l l e i c h t i s t dies auch be i den Z u c k e r n der F a l l . 
Das E r g e b n i s me ine r V e r s u c h e hißt aber n i c h t e rkennen , daß b e i m R o h r 
zucker entsprechendes e i n I r i l l , / w a r e r h i e l t die % mola re Lösung e inen 
e twas stärkeren Käferbesuch a l s d i e 1 m o l a r e , v o n einer A b s t o ß u n g d u r c h 
die l e tz te re w a r j e d o c h k e i n e R e d e . o b hei noch höheren K o n z e n t r a t i o n e n 
die Fraßanregung w e i l e r a h u i m i n i , h ie i h l offen. I n der N a t u r w e r d e n 
jedenfa l l s d e m R ü s s e l k ä f e r so h o h e / m k e r k o n z e n t r a t i o n e n i n den Bas t 
säften n i e m a l s g e b o l e n . 

b) S c h w e l l e n w e r t e 

I c h habe Seh w e l l e n w e r t v e r s u c h e n u r m i l L o h r z u c k e r u n d Glucose 
durchgeführt . I c h sah dabe i als G e s c h m a c k s s e h w e l l e d ie jen ige K o n z e n 
t r a t i o n e iner Zucker lösung an , die r e i n e m Lei tungswasser g rade n o c h 
vorgezogen w u r d e . ( K . v . F U T S C H v e r w e n d e t e d i e s o g . A n n a h m e s c h w e l l e c c , 
die d a r a u f fußt, daß die h u n g r i g e , aber m i t Wasser aus re ichend ve r sorg te 
Biene die A n n a h m e r e i n e n Wassers v e r w e i g e r t u n d Zucker lösungen erst 
v o n eines b e s t i m m t e n K o n z e n t r a t i o n an a u f n i m m t . D a me ine Rüsselkäfer 
auch m i t r e i n e m Wasser getränktes S o n n e n b l u m e n m a r k benag ten , w a r 
dieses V e r f a h r e n für m i c h n i c h t angängig. ) Der au f diese Weise gewonnene 
S c h w e l l e n w e r t w a r natürl ich n u r eine Reak t ionsschwel l e , ke ine Reiz 
schwel le . 

D i e V e r s u c h s a n o r d n u n g b l i e b die gleiche w i e be i den vorausgegangenen 
Z u c k e r v e r s u c h e n . 

D i e s t a t i s t i sche S i che rung solcher Versuche be re i t e t naturgemäß große 
S c h w i e r i g k e i t e n . Schwel lennahe R o h r z u c k e r k o n z e n t r a t i o n e n werden so 
schwach v o n den Käfern b e v o r z u g t , daß e i n e unverhäl tnismäßig große 
A n z a h l v o n Versuchen dazu n o t w e n d i g wäre, eine e inwandf re i e S i che rung 
zu e r r e i chen . I c h habe m i c h daher m i t e i n e m P = 0 , 0 5 begnügt , welches 
nur für e i n e h o h e W a h r s c h e i n l i c h k e i l b ü r g l . D i e T a l s a c h e , daß die Ver
suche m i t h ö h e r e n R o h r z u c k e r k o n z o n l r a t i o n e n (s. S. 4 5 4 ) e i n w a n d f r e i ge
s icher t w a r e n u n d daß die s t a t i s t i sche S iche rung erst m i t A b n a h m e der 
K o n z e n t r a t i o n a l l m ä h l i c h g e r i n g e r w u r d e , s p r i c h t i n d e s s e n d a f ü r , d a ß d i e 
s c h w e l l e n n a h e n Lösungen n i c h t n u r z u f ä l l i g b e v o r z u g l w u r d e n . 

Das E r g e b n i s d e r e i n z e l n e n V e r s u c h s r e i h e n z e i g t T a b e l l e 6 ( S . 4 5 7 ) . 

Nach dieser Tabe l le muß also der Schwel lenwer t für Hohrzuckerlösnn-
gen e twa bei 1 /60 bis 1 / 8 0 M o l i m L i t e r l iegen. D i e 1 /00 m o l a r e R o h r 
zuckerlösung w u r d e i n beiden Versuchsre ihen der Jahre 5 1 u n d 5 2 schwach , 
aber regelmäßig vorgezogen. D i e Ergebnisse dieser beiden Versuchs
re ihen s t i m m e n so g u t überein, daß i c h sie zusammen angeführt habe. 
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Tabel le 6 

D a t u m 

Z
ah

l 
de

r 
V

er
su

ch
e 

j
. 

N
ac

h
V

er
su

ch
s-

S 
be

gi
nn

 v
er


st

ri
ch

en
e 

Z
ei

t Käfer an der 

Lösung A Wasser -
k o n t r o l l e 

P 

8.—10. 8. 51 12 20 1,25% R o h r z u c k e r 30 15 0,025 
11.—17. 8. 51 16 30 0 ,75% R o h r z u c k e r 60 42 0,06 
1 6 . - 2 5 . 10. 51 u . 54 :u) 0 , 5 7 % = VeoMol 225 187 0,05 
18.—20. 6. 52 R o h r z u c k e r 
16.—25. 10. 51 26 30 0 , 4 3 % = VsoMol 87 93 0,66 

R o h r z u c k e r 
25. 6 . - 1 . 7. 52 40 20 0 , 4 3 % = VsoMol 186 137 0,006 

R o h r z u c k e r 

2 0 . - 2 3 . 8. 51 
13.—18. 8. 51 

24 
16 

30 
30 

2 % Glucose 
1,5% Glucose 

99 
49 

72 
43 

0,04 
0,5 

D i e 1/80 mo la r e Lösung w u r d e i m Jahre 51 n i c h t m e h r v o m Wasser 
un t e r sch i eden , dagegen i m Jahre 52 d e u t l i c h b e v o r z u g t . Diese zwei te 
Versuchsre ihe w u r d e während der großen H i t z e w e l l e durchgeführt , d ie 
i m Sommer 52 F r e i b u r g h e i m s u c h t e . D i e V e r s u c h s t e m p e r a t u r e n lagen 
d u r c h s c h n i t t l i c h 5—10° höher als d i e j en igen des ve rgangenen Jahres. 
Dies m a g die R e a k t i o n s l u s t der Käfer so ges te iger t haben , daß sie auch 
auf d ie sehr schwache Lösung n o c h ansprachen . 

Für die Glucose l i e g t die Schwel le be i e iner 2 % i g e n = 1 / 9 m o l a r e n 
Lösung. Dieser hohe S c h w e l l e n w e r t läßt auf e inen ge r ingeren Süßungs-
g r a d der Glucose gegenüber d e m R o h r z u c k e r schließen. 

Das E rgebn i s m e i n e r Schwe l l enwer t e fasse i c h folgendermaßen zu
s a m m e n : 

De r Rüsselkäfer b e s i t z t eine sehr feine G e s c h m a c k s w a h r n e h m u n g für 
Z u c k e r , die e t w a der des Menschen e n t s p r i c h t . Sein S c h w e l l e n w e r t für 
R o h r z u c k e r l i e g t be i 1/60 M o l / 1 , der des Menschen bei 1/80 M o l / 1 . Solche 
Z u c k e r k o n z e n t r a t i o n e n liegen w e i l u n t e r denen, die i n d e n natürlichen 
Pflanzensäften v o r k o m m e n . W A L T E R n i m m t für den i n den Siebröhren 
abwärts ge le i t e ten A s s i m i l a t i o n s s t r o m einen Geha l t v o n 1 5 — 3 0 % o r g a n i 
scher Subs tanz , d a v o n 9 6 % Z u c k e r an ( W A L T E R 1946, S. 274) . M E R K E R 

(1953) k o n n t e für d ie Bastsäfte der K o n i f e r e n z e i t w e i l i g e inen Z u c k e r 
g e h a l t m i t e t w a 1 0 % als M i n i m u m e r m i t t e l n . 

So i s t d a m i t zu r echnen , daß der i n den Bastsäften gelöste Z u c k e r 
v o n den Käfern geschmeck t w i r d u n d einen Einfluß auf i h r Fraßverhalten 
i n der f re ien N a t u r ausübt. 
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c) Der Süßungsgrad verschiedener Z u c k e r a r t e n 
Der Süßungsgrad w i r d nach v . F R I S C H (1935) als d ie jen ige Z a h l d e f i 

n i e r t , d ie , , a n g i b t , w i e v i e l G r a m m Saccharose i n e i n e m b e s t i m m t e n V o 
l u m e n Wasser gelöst werden müssen, d a m i t d ie Lösung ebenso süß s c h m e c k t 
wie die Lösung v o n 1 G r a m m des be t ref fenden Süßstoffes i m gle ichen 
V o l u m e n Wasse r " . U n t e r d e m m o l e k u l a r e n Süßungsgrad v e r s t e h t er , ,die 
m o l a r e K o n z e n t r a t i o n e i n e r Saccharoselösung, die ebenso so süß s c h m e c k t 
w i e eine 1-molare Lösung des un t e r such t en S tof fes" ( v . F r i s c h 1935 S. 38) . 
Beide lassen s i c h d u r c h einfache U m r e c h n u n g m i t H i l f e des M o l e k u l a r 
gewich tes auseinander a b l e i t e n . 

v . F R I S C H e r m i t t e l t e den Süßungsgrad verschiedener Z u c k e r für die 
Biene au f i n d i r e k t e m Wege über die Schwe l l enwer t e , die er z u v o r be i den 
einzelnen Z u c k e r n fes ts te l l te u n d dann m i t d e m des Rohrzucke r s v e r g l i c h . 
M i r ermögl ichte das Unterscheidungsvermögen meiner Käfer für Z u c k e r -
lösungen verschieden s t a r k e n Süßgeschmacks d i e E r m i t t l u n g des Süßungs-
grades d u r c h u n m i t t e l b a r e n V e r g l e i c h der zu un te r suchenden Z u c k e r m i t 
Rohrzucker lösungen. D i e V e r s u c h s a n o r d n u n g b l i e b d i e gleiche w i e z u v o r . 
D i e zu t es tenden Z u c k e r w u r d e n i n m e h r e r e n Versuchs re ihen m i t e iner 
g l e i c h p r o z e n t i g e n Rohrzucker lösung, e iner h a l b so s t a rken R o h r z u c k e r 
lösung u n d einer g l e i ch k o n z e n t r i e r t e n Glucoselösung v e r g l i c h e n . D i e 
Ergebnisse der e inzelnen Ver suchs re ihen s i n d aus der Tabe l l e 7 zu ersehen. 

1. Glucose 

A u s der U m r e c h n u n g der Schwe l l enwer t e für Glucose (ca. 2 % = 
1/9 Mol /1) u n d R o h r z u c k e r ca. 0 , 5 % = 1/60 Mol /1) e r g i b t sich ein Süßungs
g r a d v o n ungefähr 1/4 b z w . e in m o l e k u l a r e r Süßungsgrad v o n 1/7. Der 
d i r e k t e V e r g l e i c h m i t g l e i c h p r o z e n t i g e n u n d stärker verdünnten R o h r 
zuckerlösungen führte zu e i n e m ähnlichen Ergebn i s . Z w i s c h e n der G l u 
coselösung u n d der n u r e in V i e r t e l so k o n z e n t r i e r t e n Rohrzucker lösung 
un t e r s che iden die Käfer n i c h t e i n d e u t i g ; i n e iner Versuchsre ihe w u r d e der 
R o h r z u c k e r , i n einer anderen die Glucose e twas vorgezogen , die D i f f e r enzen 
lagen aber j edesma l i n n e r h a l b der Fehlergrenze . D i e s e s Versuchsergebnis 
e n t s p r i c h t ebenfal ls e inem Süßungswerf v o n 1/4. E i n e 5 % i g e Rohrzucke r 
lösung müßte dann den Käfern süßer schmecken a l s eine 10%ige Glucose
lösung. I n der T a t bevo rzug t en die T i e r e i m O k t o b e r 52 eine solche Hohr 
zuckerlösung v o r der d o p p e l t so s t a rken Glucoselösung, b e t e i l i g t e n s i c h 
a l l e rd ings so w e n i g a m Fraß, daß i c h das Ergebn i s n i c h t m e h r e i n w a n d f r e i 
s t a t i s t i s ch siehern k o n n t e . I c h k o n n t e diese Versuchsre ihe n i c h t m e h r 
w i e d e r h o l e n , da m i r d ie Käfer i n z w i s c h e n e ingegangen u n d neue n i c h t 
m e h r zu beschaffen w a r e n . 

I m V e r g l e i c h m i t anderen Z u c k e r n erwies s ich die Glucose regelmäßig 
als un t e r l egen eine A u s n a h m e m a c h t e die Lactose — , auch w e n n diese 
wen ige r süß als eine h a l b so k o n z e n t r i e r t e Rohrzuckerlösung schmeck ten 
(z. B . d ie A r a b i n o s e ) . 
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Tabel le 7 

D a t o m 

Z a h l der 

Käfer an der 

Lösung A Lösung B 

1. 8. 51 8 20 5 % Glucose 18 5 % R o h r z u c k e r 42 0,002 
20. - 2 7 . 10. 52 28 30 1 0 % Glucose 68 5 % R o h r z u c k e r 92 0,06 
12. - 1 3 . 10. 51 24 30 6 % Glucose 94 1,5% R o h r z u c k e r 101 0,6 

7. - 1 4 . 8. 52 24 30 1 0 % G l u c o s e 118 2 , 5 % Rohrzucke r 103 0,3 
1. - 2 . 10. 51 20 20 6 % F r u c t o s e 133 6 % Glucose 39 o , i o - 1 0 

3. —4. 10. 51 24 20 4 , 5 % F r u c t o s e 133 4 , 5 % Rohrzucke r 61 3 X 1 0 - 7 

8. - 1 0 . 10. 51 24 30 2 , 2 5 % = V s M o l 
F r u c t o s e 

80 4 , 5 % - V 8 M o ] 
R o h r z u c k e r 

116 0,01 

17. —22. 10. 51 24 30 3 % G l u c o s e 
3 % F r u c t o s e 

109 5,7 % Rohrzucke r 97 0,4 

20. — 2 1 . 8. 51 20 30 6 % G a l a c t o s e 113 6 % Glucose 57 2 X I O - 5 

23. —25. 10. 51 24 20 5 % G a l a c t o s e 120 2 , 5 % Rohrzucke r 80 0,005 
25. —27. 9. 51 24 30 6 % Galactose 81 5 , 7 % R o h r z u c k e r 128 0,001 
L3. —16. 10. 51 24 20 6 % M a l t o s e 94 6 % Glucose 83 0,4 

4. —5. 10. 51 24 20 6 % Mal tose 72 3 % R o h r z u c k e r 119 0,001 
h. —10. 9. 51 24 30 4 , 2 5 % Maltose 85 4 , 2 5 % R o h r z u c k e r 111 0,06 
9. 
3. 

- 1 6 . 5 u . 
- 5 . 7. 52 

48 30 5 % Lactose 167 Wasser 149 0,4 

15. — 3 1 . 7. 52 24 30 5 % Lactose 81 5 % G l u c o s e 100 0 , 1 

7. —8. 1 1 . 51 12 30 5 % Lactose 24 2 , 5 % R o h r z u c k e r 68 4 X 1 0 6 

27. — 3 1 . 8. 51 20 30 5 % Lactose 75 5 % Glucose 63 0,32 
23. —24. 8. 51 16 20 5 % Lactose 54 5 % Rohrzucke r 67 0,23 
LS. - 1 9 . 9. 51 20 30 5 % = */• M o l 

A r a b i n o s e 
122 6 % = V 3 M 0 I 

Glucose 
48 1 0 - 8 

24. —29. 9. 51 16 20 5 % = Va M o l 
Arabinose 

47 2 , 8 4 % = V i i M o l 
R o h r z u c k e r 

68 0,05 

1 1 . —17. 9. 51 20 30 5 % Arab inose 76 5 % R o h r z u c k e r 107 0,02 
13. —18. 8. 51 20 3 

30 
5 % Xylose 77 

66 
5 % Rohrzucke r 49 

79 
0,01 
0,03 

20. - 2 5 . 8. 51 24 30 2 , 5 % Xylose 89 5 % Rohrzucke r 1 0 1 0,4 
10. — 1 1 . 10. 51 24 30 3 % X y l o s e 38 3 % F r u c t o s e 99 2 X l O - 8 

L4. —17. 5. 52 24 30 5 % M a n no se 59 Wasser 37 0,03 
28. — 30. 5. 52 16 30 5 % Mannose 21 5 % R o h r z u c k e r 46 0,002 
20. 5 . - 1 0 . 7 . 5 2 56 30 Saccharin 181 Wasser 186 0,8 

D a d u r c h w i r d w i e d e r bestät igt , daß der Süßungswert der Glucose 

ge r inger als 1/2 i s t . 

E i n e g l e i chp rozen t ige Rohrzucker lösung schließlich w u r d e der Glucose-

lösung e i n d e u t i g vorgezogen . 
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Der Süßungswert der Glucose l i e g t s o m i t n i e d r i g e r als 1 /2 , w a h r 
s c h e i n l i c h be i 1/4. H ie raus e r rechne t s ich e in m o l e k u l a r e r Süßungswert v o n 
ca. 1 /7 . 

2 . F ruc tose 

D i e F r u c t o s e h a t den stärksten Süßungsgrad a l ler v o n m i r u n t e r s u c h t e n 
Z u c k e r . I h r e Lösung w u r d e e i n d e u t i g der g l e i c h p r o z e n t i g e n R o h r z u c k e r 
lösung vorgezogen . D a g e g e n w a r sie der äquimolaren Rohrzucker lösung 
u n t e r l e g e n . Das R o h r z u c k e r m o l e k ü l h a t also doch noch e inen größeren 
Süßungswer t als das h a l b so große Fructose-Molekül . 

Der Süßungsgrad der I r i n tose l i e g t s o m i t zwischen 1 u n d 2 , der mo le 
k u l a r e Süßungsgrad z w i s c h e n 1/2 u n d 1. 

3 . M i s c h u n g v o n F n i c l o s e u n d ( i l l i c o s e 

U m fes tzus te l len , o b d i e ( i l u c o s e u n d d i e l Y u c l o s e als freie Moleküle 
e inen größeren S ü C u n g s w e r l ha h m a l s i n der m o l e k u l a r e n B i n d u n g zu 
R o h r z u c k e r , m i s c h t e i c h Lösungen v o n Glucose u . Fruc tose i m Verhältnis 
1 : 1 . Diese M i s c h u n g v e r g l i m ich m i t e i n e r Höhi zuckerlösung, deren K o n 
z e n t r a t i o n d i e s e r i m i t i e r t e n Invertzuckerlösung en t sp rach ( 3 % Glucose 
+ • > % F n i c l o s e m i t 5 , 7 % Rohrzucker ' ) . D a s K r g e b n i s w a r v e r w u n d e r l i c h : 
Die Käfer b e v o r z u g t e n k e i n e der 1 b e i d e n L ö s u n g e n . D i e Moleküle der F r u c 
tose u n d ( i l u c o s e s c h e i n e n für d e n Kusselkäl 'er i n b l o ß e r M i s c h u n g i m V e r 
hältnis 1 : 1 ebenso wie in chemischer V e r b i n d u n g zu R o h r z u c k e r ungefähr 
die gleiche S ü f l u n g s k r a f l zu b e s i t z e n . 

4. Galac tose 

D i e Galactose k o m m t i n IM' lanzensäf ten selten vor u n d sp ie l t j edenfa l l s 
i n der natürlichen N a h r u n g des Küsselkäfers keine große Ro l l e . T r o t z d e m 
bes i t z t sie e inen rech t e r h e b l i c h e n Süßungswert . D i e Rüsselkäfer zogen sie 
e iner g l e i c h k o n z e n t r i e r t e n Glueoselösung sowie auch einer h a l b so s t a r k e n 
Rohrzucker lösung v o r . F r s t d i e g l e i c h p r o z o n t i g e Kohrzuckerlösung w a r 
überlegen. 

De r Süßungsgrad der Galactose b e t r a g t a l s o 1/2 b i s 1, der m o l e k u l a r e 
Süßungsgrad 1/4 bis 1/2, i s t also e r h e b l i c h g r ö ß e r a l s d e r der ( i l u c o s e . 

5. Mal tose 

Das D i s a c c h a r i d Mal tose besi tz t wie i h r Haus te in , die Glucose, e inen 
sehr ger ingen Süßungswert . D i e 3 % i g e Hohrzuckerlösung w u r d e der 
6 % i g e n Maltoselösung vorgezogen . 

E r s t zwischen g l e i c h p r o z e n t i g e n Mal tose - u n d Glucoselösungen mach ten 
die Käfer k e i n e n e i n d e u t i g e n U n t e r s c h i e d m e h r . D e m e n t s p r e c h e n d dürfte 
d e r Süßungsgrad der Mal tose u m 1/4 l i egen , desgleichen auch der m o l e k u l a r e 
Süßungsgrad. 
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6 . Lac tose 

D i e Lac tose w a r der erste Z u c k e r , für den i c h k e i n e n Süßgeschmack 
nachweisen k o n n t e . 

E i n e 5 % i g e Lactose lös img w u r d e r e i n e m Wasser i n zwei Versuchsre ihen 
n i c h t vorgezogen . E i n e h a l b so k o n z e n t r i e r t e Rohrzucker lösung w a r i h r 
w e i t überlegen, auch eine g l e i chp rozen t ige Glucoselösung e r h i e l t e twas 
stärkeren Käferbesuch. 

D a die Lac tose aus Glucose u n d Galactose , also zwei dem Rüsselkäfer 
süß schmeckenden Z u c k e r n au fgebau t i s t , geh t aus diesem Versuchsergebnis 
h e r v o r , daß m e i n e m B e f u n d b e i m i m i t i e r t e n I n v e r t z u c k e r ke ine a l lgemeine 
B e d e u t u n g z u k o m m t . 

Der Vol ls tändigkei t ha lbe r s i nd i n der Tabe l l e auch zwei Versuchs
re ihen angeführt, i n denen die Rüsselkäfer zwischen g l e i c h p r o z e n t i g e n 
Glucose- b z w . Rohrzucker lösungen u n d Lactoselösungen k e i n e n e indeu 
t i g e n U n t e r s c h i e d m a c h t e n . Diese Versuche zeigen, daß die R e a k t i o n s l u s t 
der Käfer o f t ohne e r k e n n b a r e n Anlaß S c h w a n k u n g e n u n t e r w o r f e n w a r u n d 
daß es Z e i t e n gab, i n denen ke ine e i n d e u t i g e R e a k t i o n zustande k a m . 

7. A r a b i n o s e 

D i e A r a b i n o s e u n d die X y l o s e s i n d die e inz igen v o n m i r u n t e r s u c h t e n 
Pentosen . 

B e i der A r a b i n o s e b e s t i m m t e i c h den m o l e k u l a r e n Süßungsgrad d i r e k t . 
D a die A r a b i n o s e der äquimolaren Glucoselösung vorgezogen w u r d e , 
dagegen eine Rohrzucker lösung, deren mo la r e K o n z e n t r a t i o n 1 / 4 der A r a b i -
noselösung b e t r u g , überlegen w a r , dürfte der m o l e k u l a r e Süßungswert der 
Arab inose zwischen 1/7 u n d 1 / 4 l i egen . Daraus e r g i b t s ich e in Süßungsgrad 
v o n 1 / 4 bis 1 / 2 . 

8. X y l o s e 

Der Süßungswert der X y l o s e k o n n t e n i c h t e i n d e u t i g b e s t i m m t w e r d e n , 
da eine L o c k w i r k u n g , die v o n der X y l o s e ausg ing , das V e r h a l t e n der Käfer 
beeinflußte . 

D i e T i e r e b e v o r z u g t e n nämlich die Xy lose lösung regelmäßig zu B e g i n n 
des Versuches , w e n n sie nachher auch zu der z u m V e r g l e i c h gebotenen 
Rohrzucker lösung hinüberwechsel ten. Dieses V e r h a l t e n w u r d e noch d e u t 
l i che r , w e n n i c h v o n der für die Zucke rve r suche üblichen V e r s u c h s a n o r d 
n u n g a b g i n g u n d die Lösungen n i c h t m e h r i n S o n n e n b l u m e n m a r k auf
saugte, sondern w i e i n den D u f t s t o f f v e r s u c h e n e in fach a u f das Fl ießpapier 
t r o p f t e . H i e r befanden s ich i n 1 2 Ver suchen n a c h 2 M i n u t e n 3 6 Käfer an 
der X y l o s e u n d n u r 1 9 Käfer a m R o h r z u c k e r , eine D i f f e r enz , d ie m i t 
P = 0 , 0 1 ges icher t i s t . Der U n t e r s c h i e d g l i c h sich nachher aus, u n d am 
Ende der Versuche w a r e n m e h r Käfer a m R o h r z u c k e r als an der X y l o s e . 
A u c h v . F R I S C H b e r i c h t e t v o n e i n e m D u f t , den d ie v o n i h m ve rwende t e 
X y l o s e besessen hätte u n d der seine B i e n e n abst ieß. 
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T.,1M II , 

9 . Mannose 

D u r c h V e r g l e i c h einer 5 % i g e n Lösung m i t r e i n e m Wasser k o n n t e i c h 
für das M o n o s a c c h a r i d Mannose e inen Süßgeschmack nachweisen . E i n e 
g l e i chp rozen t ige Rohrzucker lösung w u r d e j e d o c h vorgezogen . S o m i t i s t 
der Süßungsgrad der Mannose g e r i n g e r als 1. D a die Käfer zwischen einer 
5 % i g e n Mannoselösung u n d einer g l e i chp rozen t i gen Glucoselösung sowie 
auch einer 2 , 5 % i g e n Rohrzucker lösung w a h r s c h e i n l i c h in fo lge m a n g e l n d e r 
R e a k t i o n s l u s t ke inen U n t e r s c h i e d m a c h t e n , k o n n t e i c h den Süßungswert 
der Mannose n i c h t genauer l e s l l e g e n . 

10. Süßstoffe 

Syn the t i s che Stoffe , N i c h t z u c k e r , d ie für den Menschen e inen Süß
geschmack bes i t zen , s c h m e c k e n T i e r e n i n d e n me i s t en Fällen n i c h t süß. 
B e i I n s e k t e n i s t noch k e i n Fal l I x k - m n l L T w o r d e n , i n d e m e in s y n t h e t i s c h e r 
Süßstoff die gleiche H e a k l m n ausgelöst hätte w i e e in Z u c k e r . 

Ich un t e r such t e den e v t l . 
Süßungswert des Handelsprä
para tes Sacchar in für den 
Rüsselkäfer. D i e T i e r e h a t t e n 
z w i s c h e n Wasser* u n d einer 
Lösung v o n 1 T a b l e t t e i n 
100 cem Wasser zu wählen. 
D i e Lösung h a t t e n a c h A n 
gaben der F i r m a u n d n a c h 
eigener Schätzung für den M e n 
schen e t w a den Süßgeschmack 
einer 5 — 1 0 % i g e n R o h r z u c k e r 

lösung. O b w o h l i c h die Versuche über mehrere W o c h e n h i n z o g , auch 
über die H i t z e p e r i o d e , während der d ie Käfer sonst sehr g u t r e a g i e r t e n , 
w a r k e i n e r l e i B e v o r z u g u n g zu v e r z e i c h n e n . Das Sacchar in i s t also auch für 
den Rüsselkäfer n i c h t süß. 

D i e Süßungswerte der v o n m i r ge tes te ten Z u c k e r s ind i n der Tabe l l e 8 
zusammengefaßt . 

6. D a s Z u s a m m e n w i r k e n v o n D u f t s t o f f e n u n d G e s c h m a c k s -
s t o t f e n b e i m F r a ß d e s g r o ß e n b r a u n e n R ü s s e l k ä f e r s 

Versuche , i n denen re iner D u f t s t o f f r e i n e m Geschmackss tof f gegenüber
s t a n d , so l l t en den Einfluß der be iden aut die Nahrungssuche u n d -aufnähme 
des Rüsselkäfers klären. D a Bastsäfte auch Z u c k e r e n t h a l t e n , v e r w e n d e t e 
i c h als r e i n e n D u f t s t o f f eine 0 ,5%ige Lösung v o n A c e t o n i n Wasse r ; als 
Geschmackss tof f b o t i c h eine 5%ige Rohrzucker lösung. Be ide Lösungen 
w u r d e n m i t G l a s p i p e t t e n auf Fl ießpapier g e t r o p f t . 

D i e M e h r z a h l der Versuchs t i e re g i n g sofor t nach i h r e r F re i l a s sung z u m 
L o c k s t o f f u n d begann d o r t zu fressen. Sie b l i e b e n d o r t aber n u r k u r z e Z e i t , 

Zuekera r l Süßungsgrad 
I I I " 1'' l\ t i l l 1 »T, 
Siil.'.uiijr\uT;nl 

Glucose % V, 
Fructose 1 - 2 v . - i 
Maltose V , - 1 / « 
Lac lose 0 0 
Arn biliöse v . - v , V7-V4 
Xylose v , 1 (?) ? 
Mannose < 1 < v , 

Süßstoff Saccharin 0 0 
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d a n n hörten sie w i e d e r auf , u m i n der Pe t r i scha le u m h e r z u w a n d e r n . E i n i g e 
v o n i h n e n k e h r t e n u m , kos t e t en n o c h e i n m a l das A c e t o n , u m d a n n end 
gült ig a b z u w a n d e r n . A n d e r s a m R o h r z u c k e r : H i e r w a r e n anfangs n u r 
wenige Käfer, die w o h l d u r c h Z u f a l l d o r t h i n ge ra ten w a r e n . Diese b l i e b e n 
j e d o c h d o r t u n d e r h i e l t e n i m m e r m e h r Verstärkung d u r c h die v o m A c e t o n 
a b w a n d e r n d e n Käfer, so daß a m Schluß dieses Versuches n a c h 20 M i n u t e n 
mehr T i e r e a m R o h r z u c k e r als a m A c e t o n w a r e n . F i g . 8 ze ig t den V e r l a u f 
dieses Versuches i n F o r m einer g raph i schen D a r s t e l l u n g . 

Diese Versuchsre ihe v e r m i t t e l t uns eine ungefähre V o r s t e l l u n g darüber, 
w i e Ge ruch u n d Geschmack be i der Nahrungssuche u n d b e i m Fressen a u f 
das V e r h a l t e n des Rüsselkäfers e i n w i r k e n : D i e D u f t s t o f l e führen den Rüssel
käfer zu seiner N a h r u n g h i n , fung ie ren s o m i t also als L o c k s t o f f e ; ferner 

Käfer 

F i g . 8. Ve rg l e i ch einer 0 ,5%igen F i g . 9. Ve rg l e i ch zweier 0 ,5%iger Ace ton -
Lösung v o n A c e t o n i n Wasser m i t einer Lösungen, v o n denen die eine i n Wasser, 
5%igen Rohrzucker-Lösung (20 Ver - die andere i n 5%iger Rohrzucker-Lösung 

suche 5. - 9. A u g u s t 1952) gelöst w o r d e n w a r (16 Versuche 5 . - 9 . 
A u g u s t 1952) 

veranlassen sie i h n , an der D u f t q u e l l e Fraßversuche zu m a c h e n , w i r k e n 
also i n den ers ten M i n u t e n auch fraßanregend. I n diesem A u g e n b l i c k setzt 
die Rol le der Geschmackss toffe e i n . F i n d e n die T i e r e die benagte Subs tanz 
übel s chmeckend oder geschmacklos , so lassen sie b a l d v o n i h r ab . E r 
sche in t sie i h n e n dagegen w o h l s c h m e c k e n d , so ve rzeh ren sie sie unabhängig 
v o n der D u f t e i n w i r k u n g vol ls tändig . Über die Daue r u n d d ie Intensität 
des Fraßes en t sche iden also d ie Geschmackss toffe . 

E i n e we i t e re Versuchsre ihe m a c h t dies n o c h d e u t l i c h e r . D i e s m a l h a t t e n 
die Käfer zwischen Lösungen v o n 0 , 5 % A c e t o n i n Wasser b z w . i n 5%ige r 
Rohrzucker lösung zu wählen. H i e r w u r d e n , w i e auch aus der F i g . 9 er
s i c h t l i c h i s t , be ide Lösungen zu B e g i n n des Versuches g le ichmäßig auf
gesucht . W ä h r e n d d ie Käfer be i der Ace ton-Rohrzucker lösung b l i e b e n , 
w a n d e r t e n sie sehr schne l l v o n der Ace ton-Wasser lösung ab. D i e Fraß
spuren w a r e n be i ers terer b e d e u t e n d stärker als be i l e t z t e r e r . 

E i n gleiches Versuchsergebnis h a t t e M E R K E R , als er Rüsselkäfer R o h r 
zuckerlösungen u n d m i t Wasser s t a r k (auf y i 0 0 ) verdünnten F i c h t e n b a s t s a f t 
z u m V e r g l e i c h b o t . D u r c h die Verdünnung w a r der Zucke rgeschmack des 
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Bastsaftes u n t e r s c h w e l l i g g e w o r d e n u n d k o n n t e den Käfer n i c h t m e h r z u m 
Fraß veran lassen . 

A u f diesen E r f a h r u n g e n a u f b a u e n d , können w i r uns e in B i l d v o n d e m 
Wechse l sp ie l m a c h e n , das s ich zwischen d e m N a h r u n g suchenden Rüssel
käfer u n d der v o n i h m befa l lenen Pf lanze a b s p i e l t : 

1 . D i e Pf lanze sendet e inen D u f t aus, der v o m Rüsselkäfer m i t be
sonderer D e u t l i c h k e i t w a h r g e n o m m e n w i r d u n d i h n a n l o c k t . D i e chemische 
N a t u r des Duf t s to f f e s i s t erst z u m ge r ings t en T e i l b e k a n n t . A u c h der 
genaue S i t z des Duf t s to f fe s i m Pflanzenkörper i s t so g u t w i e u n b e k a n n t . 
W i r wissen n i c h t , ob er i m Ze l l sa f t gelöst oder v o m P lasma eingeschlossen 
i s t u n d a u f w e l c h e m Wege er i n s Fre ie ge l ang t . 

2 . Der Rüsselkäfer, der s i ch a u f e iner Kulturfläche b e f i n d e t , empfängt 
zwei R e i z a r t e n , die geeignet s i n d , i h n zu seiner Fraßpflanze hinzuführen: 
op t i sche u n d g e r u c h l i c h e . Daß a l le ine schon die F o r m der Pf lanze — 
schmaler , s enkrech t auf ragender Gegens tand — I n s e k t e n a n l o c k e n k a n n , 
i s t für N o n n e n r a u p e n u n d Borkenkäfer nachgewiesen w o r d e n ( H U N D E R T 

M A R K , 1 9 3 7 ; M E R K E R , 1 9 5 0 ; H I E R H O L Z E R , 1 9 5 0 ) . A u c h für den Hylobius 
i s t es w a h r s c h e i n l i c h . D i e Sonnenblumenmarks tücke i n den Z u c k e r v e r 
suchen w u r d e n v o n der M e h r z a h l der Käfer sogleich aufgesucht . Dagegen 
ermögl ich t der Geruchss inn den Rüsselkäfern die U n t e r s c h e i d u n g der 
v i e l e n Gegenstände au f e iner Kulturf läche, die das oben angeführte op 
t i sche M e r k m a l — s c h m a l e r , s enkrech t auf ragender Gegens tand — b e s i t z e n , 
also Gräser, andere H o l z p f l a n z e n usw. v o n seiner Fraßpflanze. D a der 
Rüsselkäfer be i e twas stärker b o r k i g e n Pf lanzen n i c h t g l e i ch über d e m 
B o d e n zu fressen b e g i n n t , sondern erst e i n Stückchen w e i t a m Stämmchen 
bis zu dünneren R i n d e n p a r t i e n h i n a u f k l e t t e r t , e r spa r t i h m sein Geruchs
s i n n m a n c h e n U m w e g . M a n f i n d e t n u r s e h r s e l t e n Küsselkäfer an anderen 
P f l anzen als an K o n i f e r e n . 

I c h k o n n t e beobach ten , daß d i e K ä f e r r e g e l m ä ß i g v o r d e m Anbe ißen 
zunächst das S u b s t r a t m i t i h r e n K ü h l e r n g l e i chsam ab t a s t en . D a n n 
s t e m m e n sie i h r e Fühler au f d ie U n t e r l a g e u n d t u n den ers ten B i ß . Dieses 
Be t a s t en m u ß sie i n die Lage verse tzen , e t w a ausströmende Düfte i n i n t e n 
s iver F o r m w a h r z u n e h m e n u n d auf diese Weise i h r e natürl iche Fraßpflanze 
e i n w a n d f r e i zu e r k e n n e n . 

Schließlich k a n n der Geruchss inn a l le ine ohne die M i t h i l f e des o p t i s c h e n 
Sinnes den H y l o b i u s zu N a h r u n g s q u e l l e n führen. Das zeigen d ie zah l 
r e i chen Rüsselkäfer, die sich an den zur Bekämpfung ausgelegten F a n g 
r i n d e n a n s a m m e l n . Diese bes i tzen j a n i c h t die F o r m einer K o n i f e r e n p f l a n z e 
u n d s i n d häufig sogar m i t Moos e twas abgedeck t , d a m i t sie s ich länger 
f r i s ch e r h a l t e n , s i n d also für den Käfer m i t d e m A u g e n i c h t w a h r n e h m b a r . 
T r o t z d e m erfüllen sie i h r e n Z w e c k v o l l k o m m e n . 

3 . B e i m ers ten Anbe ißen k o m m e n auch die Geschmacksorgane der 
M u n d w e r k z e u g e m i t den Pflanzensäften i n Berührung u n d können diese 
au f i h r e n Geha l t an Z u c k e r n oder an schädlichen Stof fen überprüfen. 
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4. N a c h d e m A n g r i f f des Käfers b e g i n n t auch die A b w e h r au f Se i ten 
der Pf lanze . A u f G r u n d unserer E r f a h r u n g , daß das K o n i f e r e n h a r z au f den 
Rüsselkäfer eine abschreckende W i r k u n g ausübt, können w i r i m H a r z e n 
der v e r l e t z t e n Pf lanze e inen A b w e h r v e r s u c h e r b l i c k e n . Der H a r z a u s t r i t t 
geh t n a c h M Ü N C H ( 1 9 2 1 ) be i der K i e f e r au f folgende Weise v o r s i c h : Das 
H a r z i s t i m H o l z i n zah l r e i chen Gängen gespeicher t , d ie v e r t i k a l i m S t a m m 
p a r a l l e l den T r a c h e i d e n oder als Quergänge r a d i a l i n n e r h a l b der M a r k 
s t r a h l e n v e r l a u f e n . Sie s i n d r i n g s v o n P a r e n c h y m u m g e b e n , welches i n n e n 
eine i n t e r ze l l u l a r en f r e i e Harzgangsche ide b i l d e t . Sekre t ionsze l len k l e i d e n 
das Inne re des Harzganges , der d u r c h s c h n i t t l i c h e inen Durchmesser v o n 
0 , 1 m m h a t , aus u n d sondern d u r c h i h r e I n n e n m e m b r a n e n den B a l s a m i n 
den K a n a l . Dies geschieht u n t e r so h o h e m D r u c k , daß das ausgeschiedene 
H a r z seine B i l d u n g s z e l l e n b is zu e i n e m Fünftel i h r e r ursprünglichen B r e i t e 
zusammenpreßt . Diese müssen dabe i WTasser an das umgebende Par
e n c h y m abgeben. H i e r d u r c h w i r d d ie Z u c k e r k o n z e n t r a t i o n i n i h n e n erhöht 
u n d d a m i t i h r osmot i scher W e r t g e w a l t i g ges te iger t . M Ü N C H schätzt i h n 
a u f G r u n d seiner U n t e r s u c h u n g e n au f 7 0 Atmosphären u n d m e h r . W e n n 
s ich z u l e t z t S e k r e t i o n s d r u c k u n d osmot i scher D r u c k die Waage h a l t e n , 
w i r d die H a r z a b s o n d e r u n g e inges te l l t . W i r d n u n d u r c h eine V e r l e t z u n g der 
H a r z g a n g geöffnet , so w r i r d der B a l s a m d u r c h den osmot i schen D r u c k der 
e rneu t Wasser au fnehmenden Sekre t ionsze l len ausgepreßt . H i e r b e i müssen 
die h o h e n Reibungswiders tände i m engen L u m e n des K a n a l s überwunden 
w e r d e n , so daß der H a r z a u s t r i t t n u r sehr l a n g s a m v o r s ich geh t . A n d e r e r 
seits s tehen der Wasse rau fnahme d u r c h d ie Sekre t ionsze l l en auch die 
osmot i schen Kräfte der u m g e b e n d e n P a r e n c h y m z e l l e n u n d n o c h m e h r d ie 
Saugkräfte der diese u m g e b e n d e n T r a c h e i d e n i m Wege . S t e ig t n u n in fo lge 
s t a rke r S o n n e n e i n s t r a h l u n g die T r a n s p i r a t i o n der N a d e l n i n der K r o n e an 
u n d i s t be i T r o c k e n h e i t der Wassernachschub aus der W u r z e l e r schwer t , so 
können die Saugkräfte i n den T r a c h e i d e n so groß w e r d e n , daß d e m Par
e n c h y m Wasser en tzogen w i r d . Es k a n n d a n n v o r k o m m e n , daß die H a r z -
gangscheidenzel len , die übrigens völ l ig abges torben s i n d u n d k e i n P lasma 
e n t h a l t e n , vol ls tändig a u s t r o c k n e n . I h r L u m e n enthält d a n n n u r n o c h L u f t . 
U n t e r solchen Umständen s tehen d e m Wasse rnachschub zu den Sekre t ions 
zel len n u r n o c h die Z e l l u l o s e m e m b r a n e n der Scheidenzel len zur Verfügung. 
Es i s t ohne wei teres e i n l e u c h t e n d , daß d a n n die Wasse raufnahme sehr v e r 
l a n g s a m t , w e n n n i c h t gar unmögl i ch g e m a c h t w i r d . I n d iesem Fa l le k a n n 
der H a r z a u s t r i t t sehr verzöger t w e r d e n . 

Es l e u c h t e t also e i n , daß eine u n t e r T r o c k e n h e i t l e idende K o n i f e r e n 
pf lanze n i c h t so schne l l w i e eine i n t a k t e au f V e r l e t z u n g e n m i t Harzausfluß 
reag ie ren k a n n . M a n h a t i n versch iedenen Forstämtern w i e d e r h o l t beob
ach te t , daß v o r n e h m l i c h f r i sch gepf lanz te Nadelhölzer v o m Rüsselkäfer 
befa l l en w e r d e n , während die Naturverjüngung w e i t g e h e n d v e r s c h o n t 
b l e i b t . M a n k a n n v i e l l e i c h t i n d e m d u r c h Wasse rmange l v e r m i n d e r t e n 
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H a r z d r u c k e inen F a k t o r i n der besonderen B e f a l l s d i s p o s i t i o n der gepf lanz
t e n Nadelhölzer sehen. 

D i e B e f a l l s d i s p o s i t i o n der F i c h t e gegen Borkenkäfer w i r d j edenfa l l s 
d u r c h Wasse rmange l e r h e b l i c h erhöht . M E R K E R k o n n t e e inen k a r t e n 
mäßigen Z u s a m m e n h a n g zwischen Käferbefall u n d S t a n d o r t e n ungünst iger 
Wasse rve r so rgung nachweisen ( M E R K E R , 1949; M E R K E R & M Ü L L E R 1950; 
M E R K E R , 1952) . 

D a der aus t re tende Ba l sam zahlre iche Reibungswiders tände zu über
w i n d e n h a t , d a u e r t es eine W e i l e , b is s ich a m geöffneten H a r z g a n g e in 
T r o p f e n geb i lde t h a t . Der Rüsselkäfer k a n n also eine Z e i t l a n g fressen, 
ohne m i t d e m H a r z in d i r e k t e Berührung zu k o m m e n . M i t z u n e h m e n d e m 
H a r z a u s t r i t t w i r d er dann aber mehr und mehr beeinträcht igt w e r d e n . 
V i e l l e i c h t k o m m t der Plätzefraß des H y l o b i u s so zus tande , daß dieser, 
w e n n i h m der H a r z a u s t r i t t zu s t a rk w i r d , an e iner neuen Stel le zu fressen 
anfängt. 

N a c h d e m Vorhe rgesag t en müßten solche Nadelhölzer besonders gegen 
den Rüsselkäfer geschützt sein, deren R i n d e ( in Ha rzga l l en ) bere i t s größere 
H a r z m e n g e n enthält , w i e e t w a die T a n n e u n d Doug las i e . I n der T a t 
w e r d e n diese be iden H o l z a r t e n wen ige r als andere v o n d iesem Schädling 
be fa l l en . 

D . Zusammenfassung 
1. Kon i f e r en r inde u n d -bast müssen, da Preßsäfte daraus den Rüsselkäfer anlocken, 

Locks to f fe en tha l t en , die i h n zu seinen natürlichen Fraßpflanzen führen. Diese L o c k 
stoffe, oder e in T e i l v o n ihnen , s ind i n Äther löslich (S. 442) . 

2. A u c h Fichtennadel-Preßsaft l o c k t , r eg t aber weniger z u m Fraß a n ; die Käfer 
wechseln nach k u r z e m Fraß z u m daneben gebotenen F ich tenbas t sa f t über, sei es, w e i l 
die Zucker i n i h n e n weniger günstig zusammengesetzt s ind oder der Ha rzgeha l t sie 
abstößt (S. 444). 

3. D i e Lockstärke der Rindenbastsäfte i s t be i den einzelnen Ho lza r t en verschieden 
groß . Kie fe rnbas t sa f t l o c k t die Rüsselkäfer 4ma l so s t a rk an w i e F ich tenbas t sa f t ; d ie 
übrigen Nadelhölzer s ind sich i n dieser H i n s i c h t ähnlicher. D i e Reihenfolge i n der L o c k 
stärke dürfte e twa folgende sein: K ie fe r , F i c h t e , Weißtanne, Douglasie , Lärche, Tsuga 
h e t e r o p h y l l a (S. 445). 

4. A u c h die Bastpreßsäfte der Laubhölzer sowie die Preßsäfte mancher anderen 
Pf lanzen — unte r such t w u r d e n nur K o h l r a b i u n d W e i n t r a u b e n — locken an, j edoc i i 
nur m i t e inem B r u c h t e i l der Intensität wie die Nadelhölzer (S. 449). 

5. D i e Harze der Nadelhölzer, die für den Menschen den typ i schen Nadelho lzgeruch 
verkörpern, locken den Rüsselkäfer, entgegen älterer A n s i c h t , n i c h t an, sondern stoßen 
i h n v i e lmehr ab (S. 450). 

6. Es g i b t mehrere chemisch e inwandf re i def in ie r te Stoffe, die den Rüsselkäfer 
anlocken. V o n sechs un te r such ten organischen Verb indungen erwiesen sich F o r m a l d e h y d , 
A z e t a l d e h y d , A c e t o n , Essigsäure u n d Oxalsäure als Locks to f fe . Keine v o n ihnen er re icht 
aber die Lockstärke des Nadelholzbastsaftes oder der anderen v o n m i r un te r such ten 
Pflanzensäfte Die W i r k s a m k e i t des Fo rma ldehyds läßt s ich d u r c h Vergrößerung der 
K o n z e n t r a t i o n n i c h t be l i eb ig s te igern, denn v o n einer b e s t i m m t e n K o n z e n t r a t i o n an 
stößt er ab. D i e anderen Stoffe w u r d e n da raufh in noch n i c h t un te r such t . Ameisensäure 
u n d Salzsäure locken i n keiner K o n z e n t r a t i o n an (S. 452). 

7. Der Rüsselkäfer k a n n Zuckerlösungen verschiedener K o n z e n t r a t i o n unterscheiden. 
Das k a n n nu r d u r c h den Besi tz eines Geschmackssinnes erklärt werden (S. 454). 
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8. Der Rüsselkäfer k a n n Zuckerlösungen i n w e i t geringerer K o n z e n t r a t i o n v o n 
Wasser unterscheiden, als er sie i n seiner natürlichen N a h r u n g , den Nadelholzbastsäften 
a n t r i f f t (S. 4 5 6 ) . 

9 . Den höchsten mo leku la r en Süßungsgrad ha t der Rohrzucker . Fast ebenso groß 
is t der der Fructose . Es folgen die D i - u n d Monosaccharide Maltose, Glucose, Galactose, 
Mannose u n d Arabinose m i t mo leku la ren Süßungswerten zwischen 1 / 2 u n d 1 / 7 . Xylose 
stört die E r m i t t l u n g des Süßungswertes d u r c h eine L o c k w i r k u n g , Für die Lactose 
konn te ke in Süßgeschmack nachgewiesen werden (s. S. 4 5 8 ) . 

1 0 . Der künstliche Süßstoff Saccharin besi tz t ke inen Süßgeschmack für den Rüssel
käfer (S. 4 6 2 ) . 

11 . Duf t s to f fe u n d Geschmacksstoffe w i r k e n bei der Nahrungssuche u n d dem Fraß 
des Rüsselkäfers folgendermaßen zusammen: D ie Duf t s to f f e locken i h n zur D u f t q u e l l e 
u n d lösen do r t Fraßversuche aus, fungieren also als Locks tof fe sowie auch kurze Ze i t als 
fraßanregende Stof fe . 

Über die Intensität und die Dauer des Fraßes entscheiden die Geschmacksstoffe 
(S. 4 6 2 ) . 
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Uber die Brutiiirsorge einiger an Kulturweiden 
lebender triebstechender Rüßler (Curculionidae) 

und ihre phytopathologische Bedeutung 

V o n H E L E N E F R A N C K E - G R O S M A N N 

Bundesans ta l t für Fors t - und I lolzw i r f sehaf t , Reinbek, Bez. H a m b u r g 

(lYlil Text l 'iguren) 

K o r b w e i d e n a n l a g e n s ind b i o l o g i s c h d a d u r c h ausgezeichnet , daß — a l s 
Folge des jährlichen Kufenschn i t fes , a n d e n M u t f e i ' s l ückon i m Frühjahr 
regelmäßig eine größere A n z a h l s t a r k e r T r i ebe erscheinen u n d daß diese 
erst i m Spätherbst i h r Längenwachstum e ins te l l en . V o m A p r i l b i s i n den 
O k t o b e r h i n e i n s ind a l s o i n K o r b w e i d e u a n l a g e n j ung t 4 , zar te , wachsende 
T r i e b s p i t z e n v o r h a n d e n . Ks ist daher ganz natürlich, daß sich in den 
K o r b w e i d e n - M o n o k u l t u r e n eine A n z a h l von Nutznießern aus dem T i e r 
r e i ch a n f i n d e n , denen d ie T r i e b s p i t z e n der W e i d e n r u t e n m i t i h r e n we ichen , 
n o c h u n g e f e s t i g t e n Geweben N a h r u n g u n d Brutmögl ichke i ten geben. 

A u c h u n t e r den t r i e b s t e c h e n d e n Rüßlern g i b t es einige A r t e n , welche 
an den W e i d e n r u t e n N a h r u n g u n d B r u t g e l e g e n h e i t e n f i n d e n . E i n i g e v o n 
diesen, w i e Merhynchites tomentosus G y l l . ( L U D W I G S & S C H M I D T , 1925) u n d 
Merhynchites nanus Payk. ( G A B L E R , 1938) haben sich schon früher, Me
rhynchites longiceps Thoms. u n d M. germanicus Hbst. erst i n neuerer Z e i t 
( F R A N C K E - G R O S M A N N , 1952) als Korbweidenschädl inge b e m e r k b a r ge
m a c h t . I h r Fraß, insbesondere i h r Brutfraß an der T r i e b s p i t z e der R u t e n , 
b e w i r k t den V e r l u s t des V e g e t a t i o n s p u n k t e s u n d veranlaßt die Ru te zur 
B i l d u n g v o n E r s a t z t r i e b e n aus den schlafenden K n o s p e n der B l a t t w i n k e l 
was i h r e n w i r t s c h a f t l i c h e n W e r t m i n d e r t . 

D i e E r k e n n t n i s , daß t r i ebs techende Rüsselkäfer i n K o r b w e i d e n a n l a g e n 
u n t e r Umständen beträcht l ichen Schaden a n r i c h t e n können, g a b Anlaß , 
die an K u l t u r w e i d e n v o r k o m m e n d e n Kleinrüßler einer näheren Beob
a c h t u n g zu un te rz i ehen u n d ih re Lebensgewohnhe i t en zu u n t e r s u c h e n . 

I n K o r b w e i d e n a n l a g e n i n R e i n b e k (Bez. H a m b u r g ) u n d W a c h e n d o r f 
(Bez. B remen) k o n n t e n die fo lgenden Kleinrüßler aufgefunden w e r d e n : 

Balanobius salicivorus P a y k . , 
Balanobius crux F a b r . (Calandrinae, Balanini); 
Rhynchaenus (Tachyerges) stigma G e r m . , 
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