
-r>. ><> I I . B i s c h o f f , Ibalia jakowlewi Jacobs. 

A m auss ich ts re ichs ten erschein t aber d ie k o l l e k t i v e A n w e n d u n g der
a r t i g e r M e t h o d e n (also z . B . V o g e l v e r m e h r u n g - f - A m e i s e n v e r m e h r u n g 
+ P a r a s i t e n v e r m e h r u n g i n unseren Fo r s t en ) . Sie läßt e rhof fen , daß auch 

be i der b iozönot i sch-b io logischen Bekämpfung unserer e inhe imi schen 
Großschädl inge u n t e r den I n s e k t e n durchschlagende Er fo lge n i c h t aus
b l e iben w e r d e n . 
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Ibalia jakoivlewi Jacobs., 
ein neuer deutscher Siricideii-Parasit, 

sowie B e m e r k u n g e n über d ie w e i t e r e n deutschen I b a l i i d e n 

(Hymenoptera: Cynipoidea: Ibaliidae) 

V o n H . B I S C H O F F 

Zoologisches M u s e u m der Humboldt-Universi tät , B e r l i n 

I n e iner B e s t i m m u n g s s e n d u n g v o n E . HEiDENREicH-Dessau l e r n t e i c h 
das. W e i b c h e n einer Ibalia k e n n e n , d ie schon i n der Färbung so auffällig 
w a r , daß sie m i t ke ine r anderen mit te leuropäischen A r t ve rwechse l t w e r d e n 
k o n n t e . Das Stück w a r a m 26. M a i 1949 i n Dessau an e iner B i r k e gefangen 
w o r d e n . B a l d danach e r h i e l t i c h i n e iner Sendung v o n K . B L E Y L - O r a n i e n -
b a u m zwe i Männchen der g l e i chen A r t v o m 6. J u n i 1952 aus O r a n i e n b a u m . 
H i n z u k a m e n später n o c h zwei w e i t e r e Männchen aus Dessau v o m 1 1 . J u n i 
1952. D a m i t w a r die anfängliche V e r m u t u n g , daß es s ich u m eine v e r 
e inze l te E i n s c h l e p p u n g h a n d e l n könnte , hinfällig g e w o r d e n . 

N a c h der C y n i p i d e n - B e a r b e i t u n g v o n D A L L A T O R R E & K I E F F E R i m 
, , T i e r r e i c h " (1910) führt d ie B e s t i m m u n g auf / . jakowlewi Jacobs., d ie nach 
e i n e m e inze lnen W e i b c h e n aus I r k u t s k , Ba lganske r D i s t r i k t , beschr ieben 
w o r d e n i s t . 

Diese A r t i s t i n der S a m m l u n g des B e r l i n e r Zoo log i schen Museums 
bere i t s d u r c h e in W e i b c h e n aus älterer Z e i t v e r t r e t e n . D i e H e r k u n f t des 
Stückes i s t f r a g l i c h . Es t rägt e inen v o n E N D E R L E I N geschr iebenen Z e t t e l 
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m i t d e m V e r m e r k , , P a t r i a ? " . H E D I C K E h a t später e inen Z e t t e l angefügt 
O s t s i b i r i e n , G. I r k u t s k " . Ob er d a m i t n u r d ie mutmaßl iche H e r k u n f t 

a u f G r u n d des t y p i s c h e n F u n d o r t e s a n d e u t e n w o l l t e , oder ob er die t a t 
sächliche H e r k u n f t des T ie res e r m i t t e l t h a t t e , b l e i b t uns iche r . Das Stück 
i s t a l t , t a u c h t aber nicht in den a l t e n M u s e u m s k a t a l o g e n auf, is t also erst 
später h i n z u g e k o m m e n . 

I m fo lgenden w i r d zunächst eine e ingehendere B e s c h r e i b u n g der 
I. jakowlewi Jacobs, g e g e b e n : 

K o p f u n d T h o r a x einschl . der Hüften u n d Fühlerwurzeln schwarz. Dis ta lende des 
3. Fühlergliedes u n d alle folgenden ge lbbraun , das E n d g l i e d is t aber wieder schwarz u n d 
die beiden vorhergehenden ( l l ieder s ind mehr oder weniger w e i t v e r d u n k e l t . Ge lbbraun 
s ind die Palpen, T i b i e n und Tarsen der Vorde r - u n d M i t t e l b e i n e , sowie die Tarsen der 
H i n t e r b e i n e . Rö l luhbraun s ind d ie Tegulae, sowie die Schenkel al ler Beine u n d die 
Hin te r sch ienen . I >ie I Unterschenkel sind mehr oder weniger ausgedehnt pechbraun ver
d u n k e l t . Hecht auffällig ist die Färbung der Flügel. Diese s ind d e u t l i c h ge lb l i ch t i n g i e r t , 
i h r Außensau in ist dagegen v o n der Spitze der Radia lze l le b r e i t schwärzlich abgesetzt; 
diese V e r d u n k l u n g ers t reckt s ich auch auf die Spitze der Hinterflügel. E ine dunk le 
Querbinde l . i u l l außerdem, an der Basalader en t l ang . Die Färbung des Abdomens i s t 
schwer zu def inieren, da wegen der D u r c h s i c h t i g k e i t des Chi t ins u n d der Überdeckung 
der S te rn i te d u r c h die Terg i t e die L o k a l i s i e r u n g der auf t re tenden Färbungsmerkmale 
ohne Zerg l iederung n ich t mögl ich is t , das spärliche M a t e r i a l eine solche aber n i c h t 
e r l aub t . Gegen «'inen hel len U n t e r g r u n d be t r ach te t i s t der Gesamte indruck b e i m 
Männclien ein segmeidales A u f t r e t e n v o n d u n k l e n Querb inden , die un te r s ich d u r c h 
einen d u n k l e n Längsstreifen ve rbunden s ind . Oberha lb dieses Streifens erscheinen a m 
Grunde der einzelnen Segmente he l l rötlichbraune, u n t e r h a l b he l l ge lb l ichbraune F lecken . 
B e i m Weil« den ist diese regelmäßige segmentale A n o r d n u n g der F l e c k e n u n d B i n d e n 
v e r w i s c h t . Es ( r i l l I i ier e in unregelmäßiges Mus te r auf, bed ing t d u r c h die infolge; der 
S tache lver inngerung hervorgerufene Ver lagerung der S te rn i te . Eine s tarke V e r d u n k e l u n g 
des röllichhrnuneii Unte rg rundes zeigt s ich an der Vent ra l se i te der vo rde ren A b d o m i n a l -
hälffe. Von hier aus ziehen mehr oder weniger gebogene dunk le S t re i fen dorsalwärts 
u n d nach h i n t e n . Auch am Grunde des 6. Te rg i t s is t eine besondere V e r d u n k l u n g zu 
bemerken . 

Für die D a r s t e l l u n g der m o r p h o l o g i s c h e n Verhältnisse w i r d zum V e r 
g l e i c h unsere häufigste 4 Fbalia-Art, I. leucospoides (Hochw.), herangezogen. 

Die W a n g e n s ind v i e l kürzer als be i leuc.; das Längenverhältnis A u g e : W a n g e 
beträgt be i jakowl. 4 : 1 , be i leuc. 5 :2 . Der Clypeus is t n i c h t ganz so s t a rk quer, sondern 
etwas mehr nach oben vorgezogen. D i e Seitenränder des über der Fühlereinlenkung 
gelegenen St i rnfeldes sind weniger s t a rk gekante t , w o d u r c h das F e l d i m Ganzen etwas 
f lacher erscheint . Das 3. Fühlerglied is t d e u t l i c h länger als das 4. (22:17) , be i leuc. 
dagegen i s t das Verhältnis umgekehr t (18:22) . D i e Fühler s ind i m Ganzen v i e l kürzer; 
das Längenverhältnis v o n K o p f -f- T h o r a x zu Fühlern beträgt be i jakowl. 16 :18 ,5 ; be i 
leuc. dagegen 24,5 :14. D ie einzelnen Fühlerglieder s ind weniger schlank, die vo r l e t z t en 
Fühlerglieder nur w e n i g mehr als doppe l t so l a n g wie d i c k , be i leuc. e twa v i e r m a l so 
l a n g w i e d i c k . 

Das S c u t e l l u m is t länger als b r e i t (5 :4 ) , be i leuc. annähernd quadra t i sch . Seine 
lapp igen Fortsätze s ind mehr über das M e t a n o t u m verlängert u n d erscheinen an ih re r 
H i n t e r f l a c h e n i c h t so s t a rk abgestutz t w i e be i leuc., w o ein scharf abgegrenztes M i t t e l 
stück des Metano tums ' m i t der Hinterfläche der Fortsätze i n der gleichen Ebene l i eg t . 
Der M i t t e l a b s c h n i t t des M e t a n o t u m ist be i jakowl. mehr i n die Tiefe versenkt , se i t l i ch 
weniger gu t begrenzt , i m Ganzen etwas gebuckel t . Während bei der Variabilität der 
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S k u l p t u r auf der Rückenfläche des T h o r a x keine p r i n z i p i e l l e n Unterschiede zwischen 
beiden A r t e n zu beobachten s ind , i s t die S k u l p t u r der P leuren e rheb l i ch verschieden. 
Die Pleuralflächen des P rono tums s ind be i jahowl. i n ganzer Ausdehnung bis u n t e n grob 
gerunzel t , während sie be i leuc., abgesehen v o n den etwas auf die Seiten übergreifenden 
dorsalen K i e l r u n z e l n , p o l i e r t s ind . D i e Mesopleuren s ind , abgesehen v o m Specu lum u n d 
dem h in t e r en A b s c h n i t t der großen Längsgrube, m a t t e r , was besonders i n d e m vor dem 
Specu lum gelegenen A b s c h n i t t auffälll. Die S k u l p t u r is t i m Ganzen mehr ve rwor ren 
r u n z l i g . D ie Propodealhöcker über den I [interhüften s ind be i beiden A r t e n rech t ähnlich. 
Die rinnenförmige Aushöhlung der 11 i n h i hu! Icn ist nach außen weniger scharf begrenzt 
als bei leuc., n a m e n t l i c h is t der be i dieser A H auft re tende K a n t e n w i n k e l v e r r u n d e t . D ie 
h i n t e r e n Basi tarsen s ind doppel l so lang wie die res t l ichen Tarsenglieder zusammen, bei 
leuc. s ind die Endgl ieder etwas gestreckter . Der For t sa tz an der Außenseite des 
2. Hinter tarsengl iedes überragt, i m Gegensatz zuleuc., das 3. G l i e d u n d e r re ich t fast die 
Hälfte des 4. A n den Flügeln b le iben das Ende der Radia lze l le u n d die gedachte E i n 
mündung der „Cubi ta lader" i n den Außensaum v o n der Flügelspitze g le ichwei t en t f e rn t . 

Das le tz te A b d o m i n a l t e r g i t des Männchens bes i tz t eine ähnliche Gestal t w ie be i 
leuc., i s t aber feiner u n d weilläufiger p u n k t i e r t . Der H i n t e r r a n d des 6. Terg i t s verläuft 
be i jakowl. fast gerade, be i leuc. dagegen l e i c h t k o n k a v . A u c h b e i m W e i b c h e n i s t dieser 
Un te r sch ied bemerkbar , nur is t der H i n t e r r a n d d o r t mehr S-förmig geschwungen. Der 
I l i n f e r r a n d des 7. Terg i t s i s t fast senkrecht abgestutz t , be i leuc. aber zungenförmig vor 
gezogen. 

D i e Körperlänge s chwank t be i den vor l i egenden W e i b c h e n zwischen 13,5 u n d 16 m m 
be i den Männchen zwischen 14 u n d 15 m m . Be i der bekann ten Größenvariabilität der 
I b a l i i d e n dürften bei größerem M a t e r i a l Verschiebungen besonders nach der un te ren 
Grenze zu e r w a r t e n sein. 

Gegenüber der J A C O B S O N S C I H M I L o s c h r e i b u n g der / . jakowlewi u n d den 

v o r l i e g e n d e n Stücken bes tehen e inige k l e i n e Widersp rüche , denen i c h aber 

ke ine we i t e r e B e d e u t u n g beimessen m ö c h t e . So erwähnt J . n i c h t s über 

eine even tue l l e Z e i c h n u n g des A b d o m e n s . A u s der a l l geme inen Färbungs

angabe , , f e r r u g i n e a u , aus der d ie a b w e i c h e n d gefärbten Körperabschni t te 

( K o p f , T h o r a x usw.) h e r a u s g e n o m m e n w e r d e n , müßte a n g e n o m m e n w e r 

den , daß das A b d o m e n e i n f a r b i g r o s t r o t sein so l l , was für A r t e n dieser 

G r u p p e r e c h t u n w a h r s c h e i n l i c h i s t . D e r s t a rke G l a n z m a c h t die V e r 

d u n k l u n g e n auf d e m m a h a g o n i b r a u n e n A b d o m e n u n d e u t l i c h , z u m a l w e n n 

p o s t m o r t a l e N a c h d u n k l u n g e n au fge t r e t en sein so l l t en . A u c h d ie d u n k l e 

Q u e r b i n d e i m Be re i ch der Basa lader w i r d n i c h t erwähnt . Da i h r A u f t r e t e n 

be i den I b a l i i d e n of fenbar i n K o r r e l a t i o n m i t d e m d u n k l e n Flügelsaum 

s t eh t , i s t sie auch bei der jACOBSoNschen A r t a n z u n e h m e n . 

W e i t g e h e n d e Übere ins t immungen bestehen auch m i t der v o n Y A S U -

M A T S U ( 1 9 3 7 ) v o n K y ü s h ü , M t . H i k o s a n , beschr iebenen u n d g u t a b g e b i l 

de ten I. Lakachihoi. E i n e scharfe T r e n n u n g dieser A r t v o n der v o r l i e g e n d e n 

i s t m i r au f G r u n d der Besch re ibungen n i c h t mög l i ch . I c h neige daher m i t 

M A A ( 1 9 4 9 ) zu der A u f f a s s u n g , daß beide a r t l i c h i d e n t i s c h s i n d , v e r m u t l i c h 

aber selbständige Bassen dars te l l en w e r d e n . / . takachihoi l e b t als Pa r a s i t 

be i Tremex longicollis Knw. an Celtis japonica. Für die / . jakowlewi aus 

d e m I r k u t s k e r Gebie t muß m i t Tremex fuscicornis F. als W i r t gerechnet 

w e r d e n . Ob die be i uns e inhe imische F o r m h i e r ebenfal ls be i der l e t z t -
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g e n a n n t e n A r t oder be i Tremex magus F., v i e l l e i c h t auch be i b e i d e n , 
s c h m a r o t z t , w i r d künftige B e o b a c h t u n g l e h r e n . 

I n V e r b i n d u n g m i t der U n t e r s u c h u n g der i m V o r s t e h e n d e n behande l t en 
für D e u t s c h l a n d neuen A r t e rgaben s ich e in ige we i t e re Fes t s t e l l ungen zu 
den b e k a n n t e n A r t e n . I m , , T i e r r e i c h " un t e r sch i eden D A L L A T O R R E & 

K I E F F E R (1910) für d e n mit teleuropäischen R a u m 4 A r t e n , näml ich drew
seni Borries, schirmeri Kieffer, leucosopoides {Hochenwarth) u n d arcuata 
Kieffer. D i e l e t z t e n d r e i w u r d e n v o n H E D I C K E (1913) zusammengezogen, 
außerdem auch die drewseni als f r a g l i c h s y n o n y m ges te l l t . I . schirmeri 
sol l te eine i m m a f u r e F o r m d e r leucospoides se in , eine A n s i c h t , die bere i t s 
früher (1912) von \ V . A . S C H U L Z ausgesprochen w a r u n d m i t der früheren 
F l u g z e i t d e r b e t r . I n d i v i d u e n b e g r ü n d e t w u r d e . 

W i e i m F o l g e n d e n n o c h a u s e i n a n d e r gesetzt w e r d e n w i r d , bestehen 
aber e i n e g a n z e l e i h e so d u r c h g r e i f e n d e r morpho log i sche r Un te r sch iede 
zwischen d i e s e n T i e r e n u n d d e r / . leucospoides, daß die als schirmeri be
schriebene A r t , be leg t d u r c h hier vo r l i egende t y p i s c h e Stücke, i h r e Selb
ständigkeit w i e d e r e r h a l t e n m u ß . 

Für d ie I . drewseni Borries w i r d das Feh l en der sp i t zen Höcker über 
den Hinterhütten als t r ennendes K e n n z e i c h e n v o n a l len übrigen A r t e n der 
G a t t u n g he rvo rgehoben , dazu die ro t e Beinfärbung. D i e BoRRiEssche B e 
s c h r e i b u n g paßt , w r enn m a n zunächst v o n den Propodea lhöckern abs ieh t , 
sehr g u t auf die oben als schirmeri Kieff. genann te A r t . A b e r auch diese 
h a t s t a t t der zapfenförmigen Höcker , w i e sie be i I . leucospoides v o r h a n d e n 
s i n d , n u r s t u m p f e , wen ige r v o r s p r i n g e n d e Höcker , so daß m a n dieselben 
o f t nu r w a h r n i m m t , w e n n m a n die T i e r e un t e r e inem besonders günstigen 
W i n k e l b e t r a c h t e t . Es bes teh t daher für m i c h k e i n Z w e i f e l , daß schirmeri 
Kieff. (1897) u n d drewseni Borries (1891) a r t l i c h zusammengehören. Der 
A r t n a m e hat also drewseni Borries zu l a u t e n . 

/. drewseni u n d leucospoides s ind schon ohne weiteres an der Färbung zu unter
scheiden. B e i drews. s ind L a b i o m a x i l l a r k o m p l e x u n d Palpen ge lbbraun , be i leucosp. 
schwarzb raun ; auch die M a n d i b e l n zeigen einen ähnlichen Färbungsunterschied. Be
sonders auffällig ist die hellere Beinfärbung, besonders der Hin le r se l i enke l . Die Reine 
s ind be i drews. m i t Ausnahme der Hüften und Trochan te ren ge lbbraun , die H i n t e r 
schenkel etwas mehr rötl ich, Hin te r sch ienen u n d Tarsen schwarzbraun , doch k a n n an 
der Innensei te der Schienen a m Ende eine mehr oder weniger wei t re ichende A u f h e l l u n g 
auf t re ten . Die \bdomina lbas i s i s t r o t b r a u n , das Hin te rende des Abdomens mehr oder 
weniger geschwärzt. D i e S te rn i te u n d un te ren P a r t i e n der Terg i t e s ind blasser, z. T . 
häutig durchsche inend . 

H i n t e r k o p f und Scheitel s ind fast g l a t t , höchstens m i t ganz vere inzel ten P u n k t e n , 
niemals kräftig gest re i f t . Die Gesichts-, Wangen- u n d Schläfensfreifung ist i m Ganzen 
schwächer, ebenso die quers t re i f ige R u n z l u n g des Thoraxrückens. A u c h auf dem Scu-
f e l l u m zeigt die R u n z l u n g d e u t l i c h eine quers t re i f ige A n o r d n u n g , während sie be i leuc. 
d o r t e in ganz unregelmäßiges Runzelnetz b i l d e t . D i e gerandete Rückenfläche des 
Scute l lums ist erhebtieh länger als b r e i t (3 :2 ) , be i leuc. i s t sie annähernd quadra t i sch . 
D i e S k u l p t u r der P leuren i s t v i e l schwächer; sie s ind dementsprechend mehr po l i e r t . 
D ie Spitze der Radia lze l le is t v o m Flügelapex k a u m we i t e r e n t f e r n t als die Einmündung 
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der „Cubi ta lader" i n den Außensaum; be i leuc. r e i c h t d ie Radia lze l le v i e l weniger w e i l 
spitzenwärts. A m Mi t t e l s egmen t s ind die Höcker oberha lb der Hüfteinlenkung nur 
schwach ausgebildet , au f ke inen F a l l so zapfenförmig vorgezogen w i e be i leuc. Während 
bei dem W e i b c h e n v o n leuc. das Hinfer le ibsende i m P r o f i l gleichmäßig gerundet verläuft 
u n d der G i p f e l p u n k t dieser K u r v e e t w a auf der m i t t l e r e n Längsachse des A b d o m e n s 
l i eg t , i s t es be i drews. stärker nach un len vorgezogen u n d der K u r v e n g i p f e l u n t e r h a l b 
v o n dieser L i n i e ve r l age r t . A u c h b e i m Männchen verläuft die K o n t u r der H in t e r l e ib s 
spitze etwas abweichend . Das le tz te Segment i s t be i i h m a m Ende fast g l a t t , während 
es be i leuc. auf fe in chagr in ie r fe in Grunde d e u t l i c h m i t Härchen t ragenden P u n k t e n 
besetzt i s t . 

I m D u r c h s c h n i t t i s t d i e s e A r t d e u t l i c h k l e i n e r a l s d i e leite, u n d b e s i t z t 
eine frühere F l u g z e i t . 

Über den W i r t dieser A r t i s t b i sher n i c h t s b e k a n n t . D i e ger ingere 
Größe läßt auch e inen k l e i n e r e n W i r t v e r m u t e n . V i e l l e i c h t k o m m e n 
Xiphydria-Arten i n B e t r a c h t , da die A r t an E r l e n u n d B i r k e n k l a f t e r n ge
f u n d e n w i r d . 

A u f d ie U n k l a r h e i t e n u n d Flücht igkei ten i n der C h a r a k t e r i s i e r u n g der 
/. arcuata D. T. & KiejJ. i m , , T i e r r e i c h " h a t H E D I C K E zur Genüge h i n 
gewiesen. E i n e A b t r e n n u n g v o n / . leucospoiäes sche in t n i c h t mög l i ch . D i e 
zu r U n t e r s c h e i d u n g herangezogenen M e r k m a l e l i egen i n der V a r i a t i o n s 
b r e i t e der g e n a n n t e n A r t . Be ide , , A r t e n " w u r d e n v o n S O H I M I T S C H E K 

(1935) als Pa ra s i t en v o n Sir ex juveneus L. e r k a n n t , was auch gegen eine 
A u f t e i l u n g s p r i c h t . 

D a es n i c h t ausgeschlossen i s t , daß i n V e r b i n d u n g m i t e iner gewissen 
Wirtsspezif izi tä t phys io log i s ch -d i f f e r enz i e r t e , m o r p h o l o g i s c h aber b isher 
k a u m t r e n n b a r e Ibalia-F ormen i n Z u k u n f t zu un t e r sche iden sein w e r d e n , 
i s t es wünschenswert , w e n n d a r a u f geach te t w i r d , m i t we lche r S i r i c i d e 
die be t re f fenden I b a l i e n z u s a m m e n v o r k o m m e n . Diese F e s t s t e l l u n g dürfte 
n i c h t schwer f a l l en , da die I b a l i e n an den v o n S i r i c i d e n befa l lenen S tämmen 
gefangen w e r d e n . 
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