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I. Einleitung.

1. Allgemeines.

Cber die Zikadenfauna Mecklenburgs ist bieber wenig bericbtet worden. 1m
Jahre 1874 veroffentlichte A. RADDATZ einc ..Ubersicht der higher in Mecklenburg
beobachteten Zikaden". Seine Sammlung befindet slch im Rostocker Zoclogischen
Inetitut. RADDATZ war aber nicht der einzige, der Ende des vorigen .Iahrhunderts
in Mecklenburg Zikaden sammelte. Es bestand noch die Sammlung Koxowe,
der in der Umgebung Furstenberge und Schonbergs gesammelt hat. Leider ist
diese Sammlung nicht vollatandig erhalten. Ein Teil befindet sich in der Samm-
lung des Naturhistorischen Museums in Lubeck, ein anderer in der Sammlung
des Maltzaneuma (= Heimatmuseum) in Waren. DaB dleser Rest crhalten blieb,
ist nur einem glucklichen Zufall zu verdanken. 'Vie mir Herr HAIKMtrLLER mit-
teilte, hatte namlich KOKOWan seinem Lebensabend "Centurien" aus allen Insek-
tengruppen zusarnmengestellt, die er an Handler verkaulte. Der daduroh ent-
standene Vedust eines Teilea seiner Sammlung ist urn so bcdauerlicher, als sich del'
erste Nachtrag zur Rarmcrzschen Arbeit zuro Teil auf Fango von Koxow
stiitzen soIl.

Diesen Xachtrag veroffentlichte RUDOW1877. Er zahlt darin .Axten auf,
deren Vorkommen in Mecklenburg durchaus zweiielhaft ist, und die ich, da eie
unkontrollierbar bzw. auBerhalb Mecklenburgs gefangen waren, flir die Fauna
streichen rnuBte.

Del' zweite Kachtrag stammt von HAI!!fMtLLER. Da HAIKMf-LLLR seine Zika-
den nicht selbst bestimmte, fiihrt er einen groBen Teil schon bckannter Arten
unter S.ynonymen nochmals auf. 1m groBen und ganzen erfuhr also die RAD-
DATzscheArbeit durch diese beiden Nachtrage keine Bereicherung. Besonders
del' Kachtrag von RUDOWbrachta nur Verwirrung in die Kenntnis uber die Zika-
den Mecklenburgs. Schon aus diesem Orunde war eine neue Bearbeitung er·
forderlich.

AuBerdem aber zeigten sieh bei der Durchsioht del' Sarnmlungen RADDATZ
und H.U~Mi·LLER und der bisher bekannten Artenliste viele Lucken, die durch
ausgedehnte und zahlreiche Exkursionen zu schlieBen scin muBten. Es gelang
mil', die Zahl der bisher fiir Mecklenburg bekannten Axten urn rund 130 - von 149
auf 282 - zu erh6hen. Darunter befinden sieh viele Seltenheiten und auch eine
Art, die fur Deutschland neu ist.

Diese groBe 2ah1 neuer Arten fand ieh auf annahernd 200 SammeIexkursionen.
die ich kreuz und quer durch ~Iecklenburg machte. loh durchstreifte mit del'
Bahn, mit dem Rad und zu FuB das Land. Die Kartenskizze 1 zeigt samtIiche
Grie auf, an denen ieh selbst gesammeIt habe. Die Fundortkreuze an weit ent-
fernt von Rostock liegenden Orten m6gen uberraschen. Da ich aber keine Exkur-
sion meiner Lehrer, denen ich fUr wertvolle Anregungen dankbar bin, del' He:p-en
Professoren FRIEDERICHSnod Scncr.ZE versaumte, und die Rostocker Univer·
sitatsgesellschaft mir im Sommer 1936 zwei Bezirkskarten fur die Eisenbahn be-
willigte, erreichte ich diese VollsUindigkeit der DurchfofSchung des Landes.
Mehrere Aufenthalte in Leussow, die mil' durch die Liebenswi.irdigkeit des Herrn
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Pastor BEYER ermoglicht waren, lieBen mich auch .,de gricse Gegend"'l) aus-
reichcnd kennen lernen. Herrn Pastor BEYERund der Rostocker Universitats-
Gesollachaft danke ich vielmals fur ihre Beihilfe.

Dank schulde ich auch den Herren HAI~)tlTLLER (Waren), SAAGER (Lubeck)
und "'AGXER (Hamburg). Sic stellten mir ihre Sammelausbeuten aus Mecklenburg
zur Verfugung oder teilten mir die gesammelten Arten mit. Herr HAl'S MeLLER

sammelte seit Jabren in dar Warener Umgebung, Herr SAAGER bei Boizenburg und
Schonberg und Herr 'VAG~ERbei "'"'aren und Neubrandenburg im letzten Jabr.
Ein Blick auf Karte 1 zeigt, wie wertvoll fur mich dieae Beitrage wareu. Durch
ibre Sammeitatigkeit verscbwinden die "weiBen Flecke" auf meiner Karle.

Herrn 'VAGXER mochte ich auch gleich an dieser Stene fur die Bestimmung
mir unbekannter oder zweifelhafter Arten danken.

Cher die Zikadenfauna der Nachbargebiete erschienen in jungster Zcit drei
Arbeiten. O. KARL veroffentlichte eine Liate del' von ihm in Ostpommern ge-
eammelten Zikaden, H. SAAGER bearbeitete die Ztkaden des Dummersdorfer
Ufers bei Lubeck - eines del' Industrie zum Opfer gefallenen Debletea -, und von
'V. 'VAGXER erschien 1935 "Die Zikaden der Xordroark und Xordwestdeutsch.
lands". Diese vorbildliche und ausfuhrliche Arbeit gab mil' viel Anregung. Eine
groBe Zabl del' Zikadenarten erreicht namlieh in Mecklenburg ihre ostliche Vel'-
breitungsgrenze. und die Answertung meiner Fange in :lOogeographischer Hinsicht
braehte claher viel Erganzendes zu 'VA.G~ER8 Arbeit.

Von del' Verteilung del' Arten auf die Lebensraume handelt ein groBer Teil
meiner Arb",it. Es erscheint mil' namlich wertvoll, erst vom Fundort del' einzelnen
Arlen &ll9zugehen, um dann zu einer Artenaufzahlung zu gelangen. Finden wit

Kartel: l\Ieckleo.burg (Erkl. S, 300).

20*

1) D. h. grane (Sand-) Gegend. leh werde diesen kurzen Ausdruck fur den
sudwestlichen. sandigen Teil des Landes nachher oftel' gebrauchen.



302 Hans Achill Kuntze

in einer Arbeit tiber die Landesfauna nur eine Artenliste mit nackten Daten
- etwa Restock 11. 6. 1936 -r-, so sagt des gar nichts aus, selbst wenn seltene
Arten aufgefuhrt werden. Solche Angaben sind eowohl fiir den Okologen wie
Zoogeographen wertlos. Ich habe mich bemuht, cine moglichst genaue Beschrei-
bung der untersuchten Lebensraume 2U geben, .Iru Artenveraeichnia weise ich
dann auf den die Art bctreffeuden Lebensraum hin. Dadurch hoffc ich erreicht 2U

haben, daD es jedem moghch iat, auch die seiteneren Arten wieder aufzufinden.

In den okologischen Termini folge ich FRIEDERICHS, dessen Definitionen der
einzelnen Begriffe klar und unmifsverstandlich sind.

Amerikeniache Entomologen braehten seit Jangem aehr wertvoile Arbetten
tiber die Schadlicbkeit der Zikaden an den Kulturpflanzen ihres Landes. Wir
wissen auch, daB etntge Arten bei Masseneuftreten in Deutschland und Schweden
groBen Schaden verursecht baben. RADDATZ erwahnt kurz Ahnliches von Cico-
dula eeanotata Fall. ( 7). Dadurch angeregt habe ioh untersucht, wieweit cine Sehad·
liehkeit hierzulande in Frage kommt. DaB ieh dabei zu einem negativen Ergebnis
gekommen bin, 1st erfreulieh.

Uber die Zikadenfeinde MeekJenburgs wnrde bisher nicht bcriC'htet. Desbalb
wurden hier meine Untersuchungen mit aufgenommen.

2. Sammeltechnik.
Die Sammelzeit fur Zikaden ist das ganze Jahr. Meist '\\l1rdemit dem Streif-

netz und dem Klopfschirm gearbeitet. Aus dem betreffenden Fanggeriit wurden
die Tiere mit dem Exhaustor amgesaugt, dart durch wenige Athertropfcn beta.ubt
und im Cyankaliglas abgetotet. Teils wurde statistisch.quantitativ, teils quali.
tativ gesammelt. Das letztere setzt eine eingehende Kenntnis der zu ~ammelnden
Insektengruppe voraus. Es i19tnotig, die im SammeIgerat befindlichen Zikaden
schon dort mt>glichst genau bestimmen zu kt>nnen, damit man nicht gerade die
seltensten Arlen mitzunehmen unterHUlt. Das statistisch-quantitative Sammeln
war auf kultiviertem und t.rockenem Geliinde sehr brauchbar. Auf feuchterem
dagegen brachten die zahlreichen Sehneeken Fehlerquellen hinein, die mcht aus·
zuschalten waren. Sie Terklebten den Inhalt des Streifsaekes oft so stark, daB
das Auszahlen unmoglieh war. In solehen Fallen war leh auf moglichst genaue
Schatzung angewiesen.

Dureh das Steinewenden im Sommer kam ieh zu wertvollen Beobachtungen;
im Winter erganzte es zusammen mit StreuuntersuchuDgen und dem Abklopfen
der Koni:feren die Kenntnis der uberwinternden Arlen. Besonders gute Fange
macht-e ich auf frischgemahten Wiesen. Kach Sturmtagen und heftigen Regemallen
streifte ieh unter Laubbaumen viele gute Arten, die von den Kronen geweht waren.

Das direkt-e Absammeln der Zikaden von ihren Kahrpflanzen 'war nur in be·
sondercn Fallen moglich, da einheitliche pfIanzenbestande selten sind. ~fei:;t
liegen Misehformationen Yor, so daB man durch Absammeln oder Abstreifen ein·
zeIner Pflanzen sehr Leichtzu falschen Ergebnissen kommen kann. leh gebe des-
halb nur dann eine Xahrpflanze fur eine Zikadenart an, wenn ieh durch eigene
mederholte Beohachtungen nicht mehr im Cnklaren sein konnte oder durch he·
kannte Autoren kein Zweifel bestehen kann.
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3. Das Untersuehungsgebiet.

Die politiechen Grenzen Mecklenburgs sind aufser irn Xorden, wo die Ostsee
des Land begrenat, keine naturlichen. "Teder FJu131aufenoeh Hchenzuge bilden
im Westen, Siiden oder Osten die Grease des Landes.

Der letzte Aushufer des uralisch-baltischen Landruckena mit der Seenplatte
teilt :\lecklenburg in zwei 'I'eile. Der sudwestliche Teil ist das sog. sudwest-mecklen-
burgische Heidegebiet.. Weite Kiefemwalder, mit eingeeprengter Heide sind dee
charakteristische Bild daselbst. Ganz im Gegensatz hierzu eteht der nordostllche
Teil des Landes, dem weite Laub- und Mischwalder, ausgedehnte ·Weiden und
fruchtbares Ackerland daa Gesicht gcben. An den Kusten finden aich die ver-
achiedensten Formationen: Steilkiiste, DUne und Schlickstrand (Salzstrand}.

Hochmoore und Sa.ndhilgelliegen ubcrall im Land veratreut, Sumpfniederun-
gen beglciten meist die Plueee des Landes, die die vielen Seen vcrbinden. Teils
munden die Fidsse in die Ueteee, tells in das Elbstromgebiet.

Hauptaachlich wird der Boden durch Land- und Forstwirtschaft genutzt.
Unberuhrtes Land iet seltcn. An vielen Stellen wird im Tagebau Torf, Ton, Kalk
und Mergel, Sand und Kies gefordert; an einigen Stellen sagar Koble und Salz
(Parchim, Lubtheen, MalliB).

Die geologischen Verhaltnisse llIecklenburgs werden durchweg durch das
Diluvium bestimmt. Der Norden des Landes wird zum groBen Teil von Geschiebe-
mergel, der uralisch-baltische Landriicken und del' Sliden von mehr odeI' weniger
nahrstoffreichen Sanden bcdeckt. Urgestein fiuden wir nur in Gestalt der Find-
Hnge und an.,tehendes Gestein ist sehr selten in Mecklenburg. Aus del' Kreide-
formation stehen Kalk und Ton verschiedentlicb an, aus dem Tertiar stammen
die Braunkohlenlager.

Das Khma des Landes ist mcbt einheitlich. Das Kiistengebiet und die west-
lichen und sudwestlichen Teile Mecklenburgs, dIe naeb unter dem mildernden
Einflu.B def Nordsee stehen. haben iIll Gegensatz zurn Binnenland im ·Winter
warmere und im Sommer kiihlere Temperaturen. Die Regenverhaltnisse in den
verschiedenen Teilen des Landes scheinen mir bisher nicht genilgend enorscht zu
sein, als daO ich hier auf die betreffenden Angaben Bezug nehmen konnte.

II. Die Zikadenfallna Jlecklellburgs.

A. Die Zika,lenfallna der Lebensraume.

Bei meiner Aufzahlung der in :Mecklenburg vorhandenen Lebens-
raume habe ieh - veraulaBt dureh die VielzahI der vorhaudenen Ver-
haltuisse - naeh einer neuen Aufteiluug dcrselbeu gesueht. leh teile
die Biotope Mecklenburgs ein in erst-ens vom l\Ienschen unberilhrte
(dies ist nieht wortlich aufzufasseu), also fast ursprungliehe Lebens-
raume, zweitens vom ::\Ienschen genutzte Lebensraume und drittens
vom ::\lenschen geschaffene Lebensraume ein.

Zu Puukt 1 gehOren: SalzsteJlen, Duneu, Sandfelder, Heide, Hoeh-
moor, Flaehmoor uud die Uferzone. Zu Punkt 2 der Nadelwald, der
Laubwald, der JIischwald, die Waldliehtungen, die Dauerweideu und

Archiv r. Xaturgeschichtc,N. F. Bd.6, Heft 3. 20B
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Wiesen. (Ausgelassen habe ieb das GartenJand und Aekerland, da hier
iiberhanpt keine natiirliehen Verhaltnisse mehr herrsehen. Ieh komme
darauf in einem spateren Absatz "Zikaden als Pflanzenfeinde" zuruok.)
Zuletzt unter Punkt 3 betraehte ieh knrz die Kies-, Sand- und Lehm-
gruben und die Ruderalstellen.

Zum Versteudnia der Zikadenfauna der verschiedenen Lebensraume
gebe ieb Tabellen. Diese zeigen die Zeit des Vorkommens und die Orts-
diebte der Zikaden in den einzelnen Biotopen. Die ersten Ziffern be-
zeiehnen die Fangmonate, die eingeklammerten Ziffern die Haufigkeit
der Art am Fangort. Sie bedeuten: (1) vereinzelt, (2) sparlich, (3) mittel-
dicht, (4) zahlreieh, (5) sehr zahlreich, (6) massenhaft. Ieh habe in
meinen Tabellen die Monatsdaten nur in der ersten Rubrik aufgefiihrt,
wenn in den Daten der Fangmonate kein Untersebied vorlag.

Beim Durchblattern der Tabellen mag zuweilen des Feblen einer ATt in einem
Biotop auffallen, wo man sic erwartet. Vergleiche mit einer 'Iubelle einee ver-
wandten Lebenarauma zeigen dann aber meine Fundorte fur dieee Art. Dae ver-
schiedene zeitliche Vorkommen einzelner Arten im gleichen Biotop ist teile be-
dingt durch mikroklimatische Faktoren daselbst, teila durch meine mehr oder
weniger regelmafllgeu Besuche.

Auf meinen Tabellen habe ich Zikadenarten, die an Laubholzer als Nabl-.
pflanzen gebuuden sind, nicbt geuannt. Ich denke dabei haupteachlich an Weiden,
Birken, Buchen, Eichen u. [1,., die ich tlbere.ll auf Binnendttnen, am Rande der
Sandfelder, der Heide usw. fand. Es gibt viele Zikadenarten, die an diese Niihr.
pflanzen gebunden sind. Mit diesen Nahrpflanzen wandern sie in die verschi€den-
sten Biotope ein. Bei Katscherfangen finden sicb im Netz dann haufig genug
Arten, die von ihrer Futterpflanze verweht wurden. Soweit diese Arten nicbt
cbarakteristisch sind fill' die Zusammensetzung der Zikademauna des behandelten
Biotops. werden sie nicht aufgeftihrt. Ganz ausgeschJossen babe ich die TyphJo-
cyben, die ich mit ibrer Nabrpflanze in der Artenliste auizahle.

1. Vom Mensehen fast unbertibrte Lebensraume.

a) Salzstellen (Tabelle 1, S. 307).

Meinen Untersuebungen tiber die Zikadenfauna der Salzstellen
liegen in der Hauptsaebe folgende Fundorte zugrunde:

I. Wendorfer Strand bei Wismar.
II. Zierower Strand bei Wismar.
III. Insel Poel, Strandzone.
IV. Salzwiesen am COllventer See bei Heiligendamm.
V. Salzwiesen bei Warnemiinde.

VI. Salzwiesen an der Nord- und Ostseitedes Ribriltzer Boddens.
VII. Braekwiesen bei Gehlsheim.
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Andere Salzstellen, die aus dem Binnenlande bekannt waren, wie Sillze,
MalliJJ, Liibtheen und Biitzow wurden verschiedentlich besucht. Da
meine Fange an diesen Orten aber keinerlei Material ergaben, das als
halophil zu hezeichnen war, bleiben sie auJ3er Betracht. Die Fundorte
IV-VII wurden, bedingt durch ihre giinstige Lage nabe Rostock, regel-
maliig von mir das ganze Jam iiber besucht.
Der Wendorfer Strand zieht sich am Westuler der Wismarschen

Bucbt kilometerweit entlang. In geringer Breite - etwa 10-15 m -

Abb. 1. wcndcrrer Strand. Fundstclle von D. pulchelhts Curt., L. salina Hpt,.•
P. neruOsus Ficb.

zeigt sich dort auf steinigem Boden eine typische Halophyteuflora.
Weiter landeinwarts liegt ein schmaler Streifen Buschwerk, der die
hohergelegeuen Acker und Felder vom Strand abgrenzt (Abb. 1). Der
Strand ist hauptsachlich von Riedgrasern besiedelt. Stellenweise ist
Schill haufig. Typische Salzpflanzen wie Plantago maritima, Aster
tripolium, Statice Iimonium, Kakile maritima u. a. finden sich tiberall.

Wamend am Wendorfer Strand die vom Meer bespiilte Zone pflan-
zenfrei oder doch sehr arm an Gewacheen ist, zeichnet sich der Zierower
Strand dadurch aus, daJ3 dort die Riedgraaer und Binsen weit (bis zu
10 m) in die offene See hineinwachsen. In der Hauptsache sind es
Scirpns maritimus und Juncus maritimus. An diese Formation schliellt
sich erne sanft ansteigende Wiese an, auf der besonders die Hsufig-
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keit von Armeria maritima und Spergularia salina und Sagina mari-
tima auffallt,

Die Kuste der Insel Poel hat dieselbe Beschaffenheit. Das Charekte-
ristische dieser drei Fundstelleu ist das Fehlen jeglicher Dimen, da es
sich um tonigen Lehmboden mit nur schmaler, dunner Sandschicht
darUber haudelt (Schlammstrand 1):

Im Gegensatz hierzu sind die Fundstellen IV-VI durch mehr oder
weniger hohe Diinen vom Meere getreunt. Da das Meer fast jedes Jahr
wiihreud der Herbst- und Wintersturme an den verschiedensten Stellen
die DUne durchbricht und die Wiesen weithin Uberschwemmt, tritt
eine Aussuliung des Bodens nirgends ein. Die 'Viesen liegen zumeist
so tief, daB das brackige Grundwasser stellenweise an die Oberfliiche
tritt und diese Salzwiesen in SalzsUmpfe verwandelt. Die Flora und
Fauna dieser Salzwiesen atimmt weitgehend mit der der Fundorte I-III
tiberein.

Fundort VII liegt gegenUberder Stadt Rostock an der Unterwarnow.
Er liegt sehr tief, so daB das brackige Grundwasser dcr Unterwarnow
wohl ausschlaggehend fUr die dort vorhandene Halophytenflora ist.
Bcsonders hiiufig ist Plantago maritima.

Die typischste Zikade der Salzformationen ist Lilmrnia salina Hp!.
Alle bisher bekannten Fundorte liegen auf Salzstellen. L. salina Hp!.
scheint an Juncus gerardi gebunden zu sein. Ich fand sie regelmiiBig,
aber nie haufig. Das Fehlen an Fundort VI ist Zufall. Besonders uber-
raschend war die Hsufigkeit von Paramesus neroosus Fieb. an den
Fundorten I und II. Ich streifte diese Zikade dort zusammen mit Del-
phax pulchellus Curt. von Scirpus maritimus und Juncus maritimus,
und zwar au Fundort II an Bestanden dieser Pflanzen, die weit in
die offene See hineinwuchsen. Von dieser Art befinden sich in der
Sammlung RADDATZund in der Sammlung HAINMULLERExemplare
ohne genauen Fundort. L. salina Hpt. und P. nervosus Fall. sind
halobiont.

Halophile Arten sind anBer CUxulula fieberi Edw., C. Horvathi Wg.,
Deltocephalus cephalotes H. S., De/phax pulchellus Curt. (an Schilf)
noch Limotettix striola Fall. HAUPT erwahnt schon, daB Limotcttix
striola Fall. anf Salzboden sehr dunkel gefiirbt ist. Ich fand StUeke,
bei denen der Scheitel fast v6llig schwarz war, und auch die FIUgel-
decken sehr dunkel pigmentiert waren. (Besonders haufig waren der-
artig gezeicbnete StUcke im Herbst an Fundort V.) Neophilaenus
lineatus L. fand ieb hiiufig auf den Salzwiesen IV, V und VI, und zwar
in sehr groBer Anzabl (mit der Nominatform zusammen haufi~ var. jus-o
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Tabelle 1.

Salzstellen.

I wendorfer Strand bei Wismar.
II Zicrower Strand bei 'Vismar.
III Insel Poel, Strandzone.
IV Selzwicsen am Conventer See bei Heiligendamm.
V Salzwieaen bel Warnemtinde.
VI Salzwiesen am Ribnitzer Bodden.
VII Brackwiesen bei GehJsheim.

________?~-------r-_:__;--;---,--------,.
Arlen I 1 II I III 1 IV I V IVII VII

COOusnervosue L. 1-_ 8 (1) - 1-
Kelisia guttula Germ. - 7-8 (2), - 7 (1)

pallidula Boh. I 7-9 (2); (2) (2)
~Iegamelus notula Germ.. 8-;) 8 (2): - 8-9 (3)
Delphacinus mesomelas Bob. 17(1) 7 (1)~(1) I (2)
Delphax crassicomis Pz. . . - - I 7 (9)' - -

pulchellus Curt... 6--7(4),7 (4) - 7 (3)17-8 (~) (3)
Chloriona glaucescens Fieb. - I - 6 (4) - - -
Liburnia salina Hpt. 6 (1),7 (3) 6 (1) 6--8 (2) (2) - 7 (2)

" obscurella Boh. . - 1- -II - 6-7 (2) (2) (1)
pellucida F. . • 6 (1) 7 (2) - 5-8 (2) (2) ,(1) (3)
leptosoma Flor . - I - - - - 1- 9 (3)
Fairmairei Perro 1- - - 8-9 (2) -I (4)

Conomelus limbatus F. :7 (1) 8 (4) 8-9 (2)[ (2) 7-9 (4\
Euconomelus lepidue Boh. [- 6 (2)17-8 (3) (1) I (3)
Lepyronia eoleoptrata L. . - 8 (1) 7-9 (2) -
Neophilaenus Iineatus L. . '17(3) 7-10 (6)1 (6) (5) I (5)
Eupelix cuspidate F. . . - 5 (2)1 -
Strongylocephalus agrestis Fall.. 1'7(1) 7 (3) 7 (1),7-8 (4)
Agallia brachyptera Boh. , - 7 (2) - (3)
Cicadula Horvathi Wg. . . . . 17(2) 7-8 (6) (2) (1)

Fieberi Ed". . . . . . - 8 (3)1' (5)
Paramesue nervosus Ffeb. . .. 6 (5) 7 (6) 7 (3) -
Deltocephalua punctum Flor •. - I -1- - I 7 (2) - I

" dlstinguendue Flor - 6 (1) - 8-10 (2) (4) II (2)' (3)
" pascuellus Fall ... 6-7 (2)! (2) (I) 7-10 (2)1 (4) (2) (4)

ccphalotea H. S. - 1- [7-9 (4) (3) (2)

Llmotettix etriola Fall. 7 (4) (3) 7-9 (4) (6) I' (4) (3)
Euscelie sordidus Zett.. . . .. 7 (2)' (3) 7-10 (3) (3) (4)

" obsoletus Kbm ... , 7 (3) (4) 7-8 (3) 7-9 (5) (4) (5)
Thamnotettix quadrinotatus F .. 6-7 (2) (2) 6 (1) 17-10 (2) (2) (3)

" frontalis H. S. ,8-9 (4) (2) (3)
Dlcraneura flavipennis Zett. - 7 (2) 6 (1) 17-8 (2) - 17-8 (3)
Eupteryx aurata L. . . . . 6 (2), -[6 (1) '6--8 (2) (1)8-9 (2)

" atropunotata Gz. 7 (1); (1) - I 8 (1), - '7-9 (2)

~--------------
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eus Hpt.). Ziihlfange im Juli und August zeigteu, daB diese Zikade
die vorherrschende (his 80%) der Biotope IV-VI war.

Durch ihre RegeImaBigkeit im Auftreten an den Fundorten fallen
noch die Arten Delphacinus mesomelas Boh., Libumia pellucida F. und
Dicraneura jlavipennis Zett. auf. Diese drei Arten worden haufiger au
Fundort VII, was ftlr eine gewisse Salzempfindlichkeit ihrerseits spricht.
Conomelus limboius F., Euconomelus lepidus Boh., Euscelis sordidus Zett.
und E. obsoletus Khm. seheiut der Salzgehalt des Bodens wenig auszu-
machen. AIle diese Arten und der gr6Bte Teil der iibrigen sind eurytop.
Vor aHem sind sie an sumpfige Stellen gebunden.

AuffaHig ist das Fehlen der Art Olianw; leporinus L., es gelang mir
nicht, diese ausgesprochen halobionte Art fiir Mecklenburg nach-
zuweisen.

Forrueuionen, die vieles gemeinsem haben, aber doch klar geschieden werden
konnen, sind die Btranddtmen, die Binnendunen und die Bandfelder.

Die Stranddtlnen sind charakterisiert durch ihre etandige Bewcgung. Psammo-
phyten, die diesen verbaltnlesen nlcht angepa St sind oder eine starke Salzempfind-
lichkeit zcigen, :fehlen. Dagegen konnen eine Anzabl von Salzpflanzen auf den
Sbranddunen noch ausreicheude Lebensbcdingungen fmden.

Die Binnendiinen Mecklenburgs sind zur Ruhe gekommen. Sie liegen uberall
im Land zersbreut, besonders zwischen dem Krakower und Goldberger See, Ihre
an Feldspat reichen Sandstrecken zeigen die reiohste Flora dieser drei Biotope.
Hanflg sind sie von der Forstwirtschaft in Kultur genommen.

Die Sandfelder Mecklenburgs zeigen die einheitlichste Psammophytenflora.
Ebenso -wie den Binnendunen fehlen ihnen die Salzpflanzen. Streckenweise fehit
den Sandfeldern die Pflanzeudecke. Sie zeichnen sich durch besondere Trocken-
heit des Bodens und vermutlich auch der Luft aus.

Allen wesen Biotopen ist TIochgemeinsam, daB die Heideformation mit ihrer
Charakterpflanze Calluna vulgaris mehr oder weniger ,,,eit in diese Lebensraume
oindringt.

b) StranJdiinen.
Die PflanzengeseHsehaften der Diinen haben mit den Salzformationen

mehrere Arten gemeinsam. Die echten Halophyten treten aber auf den
Diinen sehr zuriick zugunsten der Sand pflanzen, die einem gewissen
Salzgehalt des Bodens nicht abhold sind. Einen Ubergang vom Schliek-
strand zur Stranddiine beobachtete ich an der meeklenburgisehen Kiiste
nicht. Geologisch betraehtet ist die Bildungsweise dieser Kiistenforma-
tionen zu verschieden, als daG sie nebeneinander auftreten konnten,

Untersucht wurden die Diinen bei WarnemUnde und weiter ost-
""arts.

I. Diinen bei Ahreushoop,
II. DUnen bei Neuhaus,
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III. Diinen bei Grssl-Mttritz,
IV. Diinen bei Markgrafenheide,
V. Diinen westlich von "Tarnemlinde.

Das Dunengelande dieser ftinf Fundorte ist das gleiche. An Fundort III
fehlt die Bildung der grauen Dune. In Fundort V ist leider jetzt durch
Abraumung des Sandes fur Bauzwecke alles Leben abgetotet worden.

Die weifleDune Mecklenburgs wird besiedelt von Ammophila arenaria
und baltica, Triticum junceum und Elymus arenaria. Eryngium mari-
timum ist nichl selten. Glaux maritima und Kakile maritima finden sich
tiberall. Bestande von Carex arenaria gehen tiber auf die graue Dune.
Hier findet sich stellenweise Salix repens sehr haufig, Hippophae rham-
noides und anspruchslose Krauter und Graser der Sand- und Heide-
formationen vervollstandigen das Pflanzenbild der grauen Dune. Bei
Wamemunde fand sich an Fundort V Sambucus niger sehr haufig,

Urn die okologisohe Verteilung der Zikaden auf der weiIlen und
grauen Dune darzustellen, gehe ich zwei gesonderte Tahellen.

Die weifie Dune (Tabelle 2, S,310).

Das Charaktertier der weiIlen Dune ist Liburnia Boldi Scott. Icb
fing aie tiberalI an der Kuste an Ammophila arenaria. Diese Delphacide
ist bisher nur an der Kuste gefunden worden. Fundorte im Binnen-
land sind unbekannt. Sie scheint die grellen Sonnenstrahlen zu meiden.
Ich streifte sie an heillen Sonnentagen nur erfolgreich wah rend der
Morgen- und Abendstunden. An Sturmtagen wurde sie von mir direkt
vom Strandhafer abgesammelt. Die Tiere saIlen auf der dem Wind ab-
gewandten Stengelseite, und ich beobachtete, wie sie mit der durch
den Wind am Grund der Pflanze gebildeten kleinen Dune, die hoher
und holier wurde, den Stengel hinaufwanderten.

L. ezsica Mel. fand ich einmal an Elymus arenarius. Sie kann ebcnso
wie Deltocephalus striatus f. sabulicola Curt. und Doratura homophyla
f. littorolis n. f. (Beschr. S. 311) als Leitform gelten. Diese Arten fand
ich nicht im Binnenlande.

Neophilaenus lineatus L. und Philaenus spumarius L. sind Ubi-
quisteu. Bei N, lineatus L. uberwiegt die Form pallidus Hpt. Diese
beiden Arten geh6ren flir den Strandwanderer zu den auffalligsten
Insekten. Das stellenweise massenhafte Auftreten dieser Arten ist auf-
{allig, da ich den Schaum ihrer Larven selten an den Dlinengriisern
fand. Die Blatter von Eryngium maritimum waren oft dunkel getupft
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durch die darauf sitzenden Schaumzikaden. Sie drangten sich dart
in den Blattscheiden zusammen, wo sie sowohl einen gewissen Schutz
gegen zu starke Sonnenbestrahlung als auch gegen zu starke Winde
fanden.

Tabelle 2.

\VeiDe DUne.

I Dunen bei Ahrenshoop.
II Dunen bei Neuhaus.
III Dunen bei Graal-Miiritz.
IV Dunen bel Markgrafenheide.
V Dunen weetdich von Warnemunde.

6(2),6-9(4) I
6 (2)' - I 7 (2)
6 (2) I 6-8 (3) (4) (3) (4)

- I - 1'(2), ,
6 (1) I ,6-8 (3) 6-9 (2)'

, , I

} VOIDJuli bie in den Septem her (5)

} Von Juni bis August (3)

- i I - 18(2):

Kelisia guttula Germ.
Liburnia Aubei Perl'.

Boldi Scott.
" excise. Mel. .

Lepyronia coleoptrata L.
Philaenus spumarius L.
Xeophilaenua Iineatus £. pallida Hpt.
Doratura bomophyla f. littoralis D. f.
Deltocephalua strlatus f. sabulicola Curt ..
Enscelie imptctdfrons Boh. . . . . . .

Die graue Dune (Tabelle 3, S.312).

Eine Leitform Iur die graue Dune anzugeben ist schwierig. Aile
aufgefiirnten Arten sind mehr oder weniger als eurytop zu bezeichnen.
Ich fand sie liberall im Land an trockenen, sandigen Stellen. Mit Salix
repens wand ern einige Arten in die graue Dune ein. Hierher gehoren
die Arten der Gattung Macropsis, Idiocerus lituratus Fall. und Eupt-
eryx sexpunetata Fall.

Fundort V unterseheidet sich in der Znsammensetzung der Zikaden-
fauna der grauen DUne von den tibrigen. An diesem, jetzt leider der
Wirtschaft zum Opfer gefallenen Biotop fing icb ein Parchen Eurysa
lurida Fieb. Der Biotop zeichnete sich dureh seinen dichten Bestand
mit Hyppophae rhamnoides und Sambucus niger aus. Salix fehlte. ItO
grolien und ganzen war er feuchter als die anderen, da die Sonne nicht
iiberall bis zum Boden durchdringen konnte. Dies erklart einerseits
das Fehlen somancher Art, andererseits das Vorkommen und die Haufig-
keit anderer (Eupteryx aurata L., Empoosca flaceecens F., Stiroma albo-



Die Zikaden Mecklenburgs, eine faunistisch-okologische Untersuchung, 311

marginata Curt.), da die Pflanzendecke naturlioh auch eine ganz andere
Zusammensetzung hatte.

Charakteristiseh fur die graue Diine ist Kelisia guttula Germ., deren
Nshrpflanze Carex arenaria nur in den seltensten Fallen fehlen wird.
Bemerkenswert ist die Form der Doratura homophyla Flor, die ich so-
wohl auf der weiEen wie der grauen Dune regelmaBig an fast allen Fund-
orten land. Ich beschreibe sie als Varietat der Nominatform, denn ihr
Vorkommen ist an die Stranddtlnen gebunden. WAGNER teilte mir mit,
dalJ er diese Form aueh aussehlieJ3lich an den Kusten Holsteins fand.
Ieh benenne sie f. littoralis.

Beschreibung: Das & der i.Littoralie ist bis zu einem halben Millimeter
(4 rom), das ~ einen ~I1Ilimeter (6 mm) grofser ale die Nominatform. Die Farbung
ist wesentlich heller. (Parallele N. lineatue ver, pallidue Hpt.!) Dae Tier ist Im
Leben durcheichtig hell fleischfarbcn mit Ieichtem Perlmutterglanz, Die Zeich-
Dung der FJiigeldecken und der tiber Scheitel, Pronotum und Scutum ziehende
Langsstreif sind fast erloschen. Die auBeren Genitalien sind dieselben wie die der
Nominatform. Die inneren Genitalien zeigen kleine Unterschiede, die konetann
sind. Der Penis der f. littoralie isf am Grunde nicht so stark gebuchtet; die Gone-
paden gleichen denen der Art D. irn-pudicaHorv. eher, ala denen der Nominatform.
Die neue Form iet ala halophil zu bezeichnen, die Kahrpflanze ist wahrscheinlich
AmmophiJa arenaria.

Eine Zikade, die ich regelmaliig auf der weiBen und grauen Dune
fand, ist Lepyronia co/eoptrata L. Bei Ahrenshoop und am Darsser Ort
fand ich sie schon am 2. 6. 1935. Dies ist das fruheste Fangdatum der
AIt. Die genauen Fangdaten fUr die Fundorte I bis IV liegen im Juni
in der ersten und zweiten HaHte dieses Monats gleichmaEig verteilt
(regelmalJig ab 6. 6.). 1m Biunenland fand ich die ersten L. coleoptrata-
Imagines fast einen l\Ionat spater. Das erste Auftreten der Imagines
dieser Zikade liegt also an der Kiiste. Die Entwicklung dieser Zirpe
in den vom kalten 'Yind geschutzten Diinentalern und an den Sud-
hangen (Landseite!) der Dunen geht hier schneller vor sich. Hier herr-
scheu besonders glinstige klimatische Verhaltnisse, da die Sonnenein-
strahlung durch die kJare staubfreie Luft, gegenuber dem Binnenland
eine wesentlich starkere ist.

Ebenso verhalten sich phanologisch die Arten Eusee/is impietifrons
Boh. und Empoasca dridula Fall.

E. impictifrons Boh.: Erster Fang Fundort IY am 24. 6.; im Binnen-
land am 25. 7.

C. "rid"la Fall.: Erster Fang Fundort IY am 29. 5.; im Binnen-
land am 27. o.
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Tabelle 3.

Graue Dune.

I Dunen bei Ahrendsboop.
II Dunen bei Neuhaus.

III Dunen bet GraaJ-::\ltiritz.
IV Dunen bel ~Iarkgrafenheide.
Y Dunen westllch von wamemundc.

Arten I II

Cixius nervosua L. .
Kelisia guttula Germ.. . . .
Stiroma albomarginata Curt ..
Eurvea lunda Fieb..
Lib~rnia Aubei Perro 6 (2) i

pellucida F. . 5-8 (1) ,
colliua Boh. 6 (2) 6-_8(2) !
albocarinata Stal .

Lepyronia coleoptrata L. 6 (3) 6-8 (+) I
Philaenus spumariue L. . . 7-9 (-1) !

Xeophilaenus Iineatus L. G(1) 7-9 (-1) ,
campestria Fall. "

Aphrodes histrionicus F. . I - ;
Macropsia virescens F. I 6-8 (3) I

cerea Germ. 6-8 (3) .
impure Boh. I 7 (2) i

Idiocerus lituratus Fall. 7-8 (3) ;
Agallia venosa Fall.. . ' G-S (1)
Cicadula Iaevis Rib.. . - I !) (2) : 1-
Doratura homophyla Flor f. Iittoralis n. f. Juni his August (3)
Bbystietylus proceps Kbm. I - I I 9 (1) ,
Deltocephalue E~ci~lisFlar. . . . - I ~-8 (3) I 7-9 (2) I

distinguendus Flor . - l-fJ (2) (2)
etriatus (L.) Rih. - I 6-9 (2) (2)
Theni Edw. . . 6 (1) . 7-8 (1)
pulicaris Fall. . - I - ,

" abdominalis F. - - I

etriifrons Kbm. 6 (1) - !
Euscelie argentatus F.. . G(2) 16-8 (2) I

,. aemulana Kb. --
.. lineolatus BruUe - I -

plebejus Fall.. . 6 (1) 6-9 (3)
" brevipennis Kbm. . --

impictifrona Bah. . - 17-9 (3)
'I'heumotettix Preyesleri H. S. - 7~8 (2)

.. quadrinotatua F. , - I
sulphurellua Zett, ,I

Empcasca viridula Fall. . . I - I
Eupteryx notate Curt. I i-9 (2)

aurata L.. . . . p 8 (1) 'I

sexpunctata Fall. 9 (1) I

, 6-8 (1)
6 (3) I 7-9 (4) :

III IY

(4)
(3)

8 (3)

7-~3) I
, [, (1)

- I 6 (1)
7(2) I -
(1) 5-7 (1)
7 (2)
6 (1)

1

6-9 (3)
(+)
(4)

I 8 (2)

I 8 (2)

I

, 7-9 (2)
i 8 (2)

I
I 7-:':3)

I (2)

(1)
(3)
(2)
8 (1)
(3)
(3)

I 6-9 (4)
• (2)
! 8 (2)
I

, 6-9 (3)
i (3)

I (1)

7-9 (2)
5-6 (2)

7-8 (2)

6-8 (3)
8 (2)

8 (2)
(3)
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c) Binnendiinen.

Die Binnendlinen }Ieeklenburgs sind kaum noeh ursprunglich er-
haIten. Ich sammelte unter anderen an folgenden Orten: Grevesmlihlen.
Neukloster, Goldberg, Krakow, Malchow und Gorsehendod. Die Fange
zeigten keinerlei charakteristisches Material, so daf ich die Aufzahlung
in Tabellenform an dieser Stelle vermeide. Fast alle Arten, die auf
BinnendUnen vorkommen, werden in der Tabelle tiber die Sandfelder
dutch ein hinzugefiigtes B gekennzeiehnet (s. S.315). Arten, die auf
unbewaldeten Binnendunen vorkamen, fand ieh regelmaBig auf den
Saudfeldern wieder; Arten, die auf bewaldeten (Kiefernwald!) Binnen-
diinen gefunden wurden, zeigt Tab. 9, S. 338.

d) Sandlelder (Tabelle 4, S. 315).

GroBere nnd kleinere Sandflachen liegen uberall im Land verstreut.
Die ausgedehntesten und der Fangausbeute nach beurteilt bemerkens-
wertesten sind die des Kreises Stargard. Folgende Fundstellen liegen
meinen Untersuchungen zugrunde:

I. Heidberge bei Kanke!.
Il. Behnitzer Sandgruben.
Ill. Malcbin-Gielow.
IV. Leussow.
V. Sandfelder im Osten und Sliden von Keustrelitz.

AuBer diesen Fnndstellen wurden viele andere im Land besneht,
die ieh aber nicht in die Tabelle aufgenommen habe (Kritzrnow, Bar-
telsdod, Neukloster, Parehim usw.), Es handelt sieh hier nm kleinere,
wenig einheitliehe Sandflachen in der Umgebung der genannten Orte.

Die Heidberge bei Kankel sind naeh Norden und Siiden abfallende
Hugel am Dolgener See. An einer Stene ist vor Jahren begonnen wor-
den Kies nnd Sand abzufahren. so daB dort eine kleine vom Wind ge-
schutzte freie Sandflache entstand. Sie ist bewaehsen mit den kummer-
lichsten Sandpflanzen; z. B. Hieraeium pilosella, Sedum acre usw. An
Grasern finden sieh Festuca-arten, ".,.eingaertneria eanescens und Aira
praecox. Carex arenaria ist selten.

Die Behnitzer Sandgruben haben eine ahnliche Vegetation. Hier
findet sieh aber auch Artemisia campestris und Calamagrostis epigeios.
Verstreut stehen iiberall Besenginsterblische und einzelne Weiden.

In der Umgebung ~Ialchins begegnet man haufig gro1Jeren und
kleineren Sandhangen. Calamagrostis epigeios ist dort haufig. Carex-
arten, Bromus-arten, Senecio vulgaris, Potentilla cineria, Oenothera

,]
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biennis u. a. finden sieh dort neben den schon aufgefiihrten Sandpflanzen.
Meine Fundstelle III bezeiehne ieh mit Malehin-Gielow. Es muB genauer
heinen: Siidosthang am Rand der Forst im Siiden yon 1Ialchin an der
StraBe nach Gielow. Ich glaube, daB genaue Faunenuntersuehungen
an diesem Ort interessante Ergebnisse zeitigen wtirden 1).

Fundort IY ist ein Sammelbegriff. Das Kirehdorf Leussow im Sud-
westen von Ludwigslust - mitten in der griesen Gegend - war der
Ausgangspunkt meiner Exkursionen. In seiner Umgebung liegen
groBe Sandfelder. Oft sind sie eingestreut iu der Forst. Die Fange aus
Malliss fuhre ieh hier mit au. Fast aile Sandflachen dieser Gegend zeigen
einen deutlichen Uhergang zur Heideformatiou.

Der zuletzt aufgefubrte Fundort Y zeigt die interessanteste fauni-
stisehe Zusammensetzung. Ostlich und sudlich der Stadt Keustrelitz
befinden sieh weite Sandfelder. Ich hatte das Sandfeld westlieh der
Chaussee nach 'Yesenberg Iur meine Untersuchungen ausgewahlt, Die
Pflanzendeeke dort ist sehr kiimmerlieh. Sie wird haufig unterbrochen
von freien Saodflacben. Carex arenaria ist selten, Festuca-arten, Pani-
cum- und Setaria-arten, Aira praecox und 'Veingaertneria canescens
sind die haufigeten Graser. Hieracium pilosella, Thymus serpyllum,
Seleranthus annuus und Heliehrysum bildeten Horste. FeldbeifuB und
Zypressenwolfsmilch stellte ich auBerdem als haufig fest.

Die Zusammensetzung der Zikadenfauna der Sandflachen hat ein
sehr gut geschlossenes Gepriige. Es gibt zwar weuige fiir Sandflachen
spezifische Arten, abet auch nUT wenige eurytope.

Einige wenige Ubiqnisten fand ieh aueh auf den Sandfeldem. Es
sind Liburnia peliueUla F., Philaenus spumarius L., Cicadula sexnotata
Fall., Deltocephalus striatus L., Euscelis plebejus Zett. und Eupteryx
aurata L. Die Iudividuenzahl dieser AIten an den Fundorten war
gering. AIle genannten Ubiquisten sind zuruektfetend bis yollig unter-
geordnet.

Die eurytopen AIten Eupelix cuspidata F., Aphrodes bicinctus Sehrk.,
Graphoeraerus "entralis Fall., DoratuTa stylata Boh., Deltocephalus
socialis FI., D. pulicaris Fall., D. distinguendus FI., D. ocellaris Fall.,
Euscelis lineolatw; Bmlle, Thamnotettix Preyssleri H. S. und T. sul-
phurelius Zett. streifte ieh haufiger auf "'iesen und Dauer'Oeiden.

1) Xach Ab."chlull cler Arbeit ersehien die vom Reichsamt fur \Vetterdicnst
herausgegebene Regenkarte. Sie zeigt. daB die Umgebung von JIalchin im Regen-
8chatten licgt und hochstens 550mm Xiederschlagshohe hat, womit es das regen-
armste Gebiet )lecklenburgs ist.
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'Iabelle 4.

Sandfe lde r.

I Heidberge bei KankeI.
II Behnitzer Sandgruben.
III Malchin - Gielow.
IV Leussow.
V Sandfelder bei Xeustrelitz,

Arten IIIIlmlIYIYI
Kelisia guttule Germ.
Stenocranus minutus F. . .
Delphacinua mesomelae Boh.
Dlcranctropis hamata Boh ..
Libumia Aubei Perro .

pellucida F.
colline Bch.
albostriata Fieb.
exigua Boh. .

Tettigometra obliqua Pz.
Gargara genistae F. . .
Lepyronia ooleoptrata L.
Philaenus spumariua L.
Neophilaenua campeetris Fall. .

exclama tionis Thnbg.
minor Kbm.

Ulopa reticulate F. .
Eupelix cuepidata F.
Agallia venosa Fall. ..
.. aspere Rib. .

CicaduJa sexnotata FalL
laevis Rib. . .
cristate Rib. .
quadripunctulata Kbm.

Graphocraerus ventralis Fall.
Doratura homophyla Flor

stylata Bob. . . .
Rhystistylua ptoceps Kbm ..
Deltocephalus punctum Plor

socialia Flor .
multinotatua Bob.
ocellarie Fall.
distinguendua Flor
atriacua L.
Putoni Then .
pulicarls Fall.
collinus Boh ..
areatus Stal .

"
"

"

I _ 17-9 (3)1 (5) 8--9 (3)1B.

[5,8 (3)18--9(3)1!7-9(2) - B.
6 (2) 6-7 (2) - 7 (2) - B.
- 17-8 (1)' (2) . - - B.
- - 8 (4). 8 (2)

5-8 (1)' (2) 8 (1)1 (2) - lB.
- I - 5,8(2) - lB.
- I 5 (5) 8-9 (3)1 - I (1)

6-8 (3) 5-8 (4) 7-8 (2).5, 7 (2), 8 (1) B.
- - - I 8(3)1
- 7-8 (4) 8 (2),8-9 (4),

- 8 (2)'1 - I (2)
'[6--10(3)7-9 (2) (2) B.

- I 8 (2),8-9 (3r
8 (1) 8 (1)! - I· B.

- I 7 (3) (3) ! - [8--9 (4)1 B.
5 (1) - I 5,8(2). - B.

_ 6 (;)'6--8 (3) (2) 1_ (1) > I (3) B.
.r-6 (0)1 7 (3), 0,8 P 8 (1) B.
5 (li H (2)' I

6--9 (2): (1) ,

B.
B.

(2) B.
- 8-9 (2)

8--9 (2) - I
- 8(3) B.

B.
8-9 (5) B.

B.

~3)1

B.
B.
B.
B.
B.

8 (1)

7-8 (2) (2) 7 -9 (2),
6 (3),6--8 (3),7-9 (4)' (3)
- I 7 (3) 7-9 (1)
- 8 (1) 8-9 (3)
- 8 (2)

6--8 (3)' 7-9 (2)' (3)
7-8 (3)1! 7-9 (2)' (2)
7-9 (2) (3) (3)
6--9 (1) (1) (1)
6-9 (2) (3) (2) (2).
8-9 (1) (3) (1) I (3)
7-9 (1) (2) (3) (3)

6--8 (4) (2) !7-9 (5)1 (3)

(3)
(6) i

Ill.
8-9 (5f B.
8-9 (5).

21Archiv f. Nat.urgeechtchte, N. F. Bd. 6, Heft 3.
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Arlen

Tabelle 4 (Fortsetzung).

I II III IV I Y

Euscelis argentatus F.
orichalceus Thms.
Iineolatus Brulle .
plebcjus Zett ...
impictifrons Boh.

Thamnotettix Preyssleri .
tennis Germ. .
fenestratus H. S.
vitripcnnis Flor .

Empoaace viridula Fall.
Eupterix notate Curt. . ..

aurate L. . ...
Erythroneura hyperici H. S.

rubrovittate Let h.

"

I

I I
- - i7-8 (2) (2) B.
- - 9 (2): B.
1i (3)1",8 (2) 8 (I)! I B.

,7-9 (3)1 (3) ,B.
8 (2)8-9 (4)j1-9 (4) 8-9 (5): B.

I .7-9 (3) (2) I (2) Ill.
I

: 8 (2): (2) I -., B.
- , - '8-9 (0)

7 (2) 8 (3)' - 18-9 (4) B.
7-8 (3)~ 8 (3) 1-9 (3) (4) (6) B.
6-8 (2)! 6 (1) 1-9 (5) 8-9 (4) (2) B.

, '7-9 (2) (1) I B.

I 8 (2)1
1

(4) :8-9 (2)'1 B.
1-~1), - ,.-9 (2),

Die librigen Art-en sind mehr ode! weniger thermophil und xerophil.
Es sind Zikaden, die auf den Stranddunen, den Binnendunen, den Heide-
formationen, den besonnten Hangen und auch im Kiefernwald heimisch
sind. Aile diese Arten sind mitbestimmend in der Zikadenfanna der
Sandfelder. Ihre Haufigkeit ist abhangig von der Ecbtheit des Biotops.

Ein Beispiel dafiir ist Fundort V. Er ist in seiner floristischen Zu-
sammensetzung der einheitlichste und in seiner FHichenausdehnung der
weiteste, Fast aile dort aufgeflihrteu Arten sind mehr oder weniger
stenotop. Von den Leitformen sind Deltocephalus , Putoni Then, Eu-
scelis impicti/rons Boh. und Chlorua ciriduio Fall. an Artemisia cam-
pestris gebunden. An Standorten dieser Pllanze fand ich diese Zirpen
regelmallig und hesonders haufig nur auf Sandflachen. Libumia albo-
striata Fieb., Neophilaenus minor Kb., N. campestris Fall., Ddtocephalus
collinus Boh. und Thamnotettix vitripennis Flor streifte ich von Grasem,
Thamnotettix [enestratus H. S. und Deltocephalus areatus Sta! an Immor-
telle (Helychrysum arenarium) und Eupteryx notata Curt. vor allem
an Hieracium pilosella.

Als Praferenten nenne ich noch folgende Arten: Liburnia exigua
Boh., L. Aubei Perr., Agallia "enosa Fall., Doralura homophyla Flor,
RhysIistylu$ proceps Kb. (Weingaertneria) und Cicadula quadripunctu-
lata Kb. (Coriepermum I).

e) Besonnte llonqe (Tabelle 5, S. 319).

Ich wahle den Ausdruck "besonnter Hang", urn den in die deutsche
Literatur eingegangenen Ausdruck JJPontischer Hugel" zu vermeiden.
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Auf die Tngenauigkeit dieses Ausdrucks, angewendet zum Beispiel auf
Formationen in den Erstromtalern des ostlichen Brandenburgs und
den )Iachnower 'Veinberg, hat schon R. KUKTZE hingewiesen, indem
die an solchen Stellen vorkommenden besonderen Faunen- und Floren-
elemente nicht nUI ostlicher Herkunft, sondern einfach xerotherm sind
(R, KUXTZE). Das Charakteristische dieser Formation ist also das Vor-
kommen xerothermophiler Arten, ganz gleich ob ibre Verbreitung eine
mehr ostliche oder slidliche oder westliche ist.

Biotope, die diesen Verhaltnissen entsprechen, finden sich in Meck-
lenburg besonders in der Umgebung von Neubrandenburg. Dort liegen
im Nordosten und Siidosten der Stadt Hauge, die nach Stiden und Slid-
westen abfallen und daher den Sonnenstrahlen einen mehr oder
weniger steilen Einfallswinkel bieten. Der sandige, aber nahrstoff-
reiche Untergrund laBt das Regenwasser sehnell abiaufen, so daB
hietdurch die xerothermen Eigenschaften dieser Ilange erhoht werden.
AusschIaggebend fur das Einwandern oder Zuruckblciben xerophiler
Floren- und Faunenelemente an diesen Ortlichkeitcn ist such die
geringc Niederschlagsmenge. Fur diesen Teil des Kreises Stargard
(den Xcrden desselben) wird die geringste Niedersehlagsmenge an-
gegeben (500 bis 550 mm).

Die Flora dieser Hauge zeigt aulier den Psammophyten viele charak-
teristische Arten der steppenartigen Pflanzenvereine, SteUenweise
werden die Graser (Stupa-Arten fehlen) und Krauter von Buschwerk
(meist Prunus spinosa) verdraugt ').

Seit langem als xerotherm bekannt ist der Hiigel im Nordosten der
Stadt, dessen Siidhang zum Tal der Datze abHillt, da hier schon maneher-
lei andere liir Mecklenburg ungewohnliehe Formen gefunden wurden,
wie etwa die xeroplJile Schnecke Helicella bollenensis Loe. (= H. bolli
StenjJ]off), die aus Siidfrankreieh besehrieben wurde nnd deren nord-
liehster Fundort sieh bier bei Neubrandenburg befindet. Weniger aus-
gedehnt sind die Hange des ~Iiihlbaebtales im Siidosten der Stadt.
Kleine Seitentaler zeigen an den Hangen dieselben Verhaltnisse. ~Ieist
sind die Hange starker nach Siidwesten als nach Sliden gcrichtet.

Ahnliche aber weniger charakteristisehe Hange fand ieh bei Feld-
borg, Malchow, Krakow und den Gorschendorfer Hohen.

1) Eine gute Zmammen'ltellung der auf "pontischen Hugeln Pommerns VOT'-

kommenden Pflanzenarten", die auch ftirdic Xeubl'andcnburger Hugel zum gl'oBten
Teil zutrifIt, gtbt E. HOLZFUSS in den Abhan:11ungen und Berichten der Pommer-
schen .N"aturf. Gesellschaft I (1920) S. 88: "Die pflanzenwelt del' pontischen
Hugel".

21*
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I. Gorschendorfer Hohen im Nordosten von lIIalchin. (Aus-
gedehnte Hange mit ziemlieh steinigem Untergrund.)

II. Krakow, lIIiihlenberg im Norden der Stadt.
III. )Ialchow. Besonntcr Hang zum Planer See abfallend bei

dem Dar! Alt-Schwerin.
IV. Feldberg. Besonnte Hauge finden aich uberall in der Um-

gebung der Stadt,
V. Hugel im Nordosten der Stadt Neubrandenburg (Tal der

Datze).
VI. Hiigel im lIfiihlbachtal bei Keubrandenburg (SW).

Obgleich in der Artentabelle nur die Zikaden aufgezahlt wurden,
deren Vorkomrnen an die besonnten Hange gebunden ist oder deren
Haufigkeit in diesel Formation auffiel, ist eine nahe Ubereinstimmung
mit der Zikadenfauna der Sandfelder festzustellen.

Liburnia Aubei Perro iet eine Leitform der besonnten Hange, Sie
erscheint besonders friih im Jahr. Ich fing auf dem Krakower Muhlen-
berg im Friihjahr c!c! und 'l''l', die sich durch ihre dunkle Farbung aus-
zeichneten. lIlit dieser Art zusammen fand ich regelmallig L. exigua
Bah. Tettigometra atra Hgb. habe ich nicht selbst gcsammelt. Im
lIIaltzaneum in Waren und im Liibecker Naturhistorischen Museum
befinden sich aber Exemplars, die von KOKOWbei Feldberg gesammelt
worden sind. Die Art ist als warmeliebend bekannt. N eophilaenus
campestris Fall. war beeonders haufig und regelmaffig auf besonnten
Hangen zu finden. Unter interessanten Umstanden fing ich Aphrodes
juscojasciatus Goeze an Fundort I, III und V. Diese Zirpe, die ich nur
in wenigcn Btuckeu in trockenen Kiefernwaldern streifte, fand ich
hier unter Steinen vergesellschaftet mit der Ameise Lasius niger L.
Die c!c! waren selten, die 'l''l' haufig. Die Tiere versuchten sieh nieht,
nachdem ich sie aufgedeckt hatte, durch einen Sprung zu retten~ son-
dern kroehen ahnlich der UkYpa retieu/ata F. an den Wurzeln umher
und versuchten sich unter ihnen zu verbergen. Eine Zirpe siidlicher
Yerbreitung streifte ich an Fundort Y1 von Pranus spinosa: Idiocerus
nolalus F. Die Schlehenhecke grenzte einen Laubwald nach Siidwesten
abo Dort fing ich am 16. August eine Anzahl'l''l', am 27. 8. keine mehr.
Das Areal, das diese Zikade an Fundort VI besiedelte, war sehr gering.
Obgleich ich die Schlehenhecken der ganzen Umgebung am 16. und 27. 8.
abstreifte, konnte ich nur die eine Hecke~ die eine Lange von etwa
30 ~Ietern hatte, al. Fundort feststellen. An einer etwas feuchteren
Stelle des ~Iiihlbachtales klopfte ich von Bergahorn Idiocerus tibialis
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Tabelle 5.
Beaonn te Han ge.

I Gorsohendorfer Hohen.
II Krakow (Muhlenberg).
III Malchow.
IV Feldberg.
V Neubrandenburg (Datze).

VI Neubrandenburg (~ltihlbach).

Arten I VI

Stenocranus minutus F.
Dicranotropis hamata Boh.
Liburnia Au bei Perr, . . .

pcllueida F. . . .
albostrlata Fieb ..
collina Boh.. .
exigua Boh ....

Lepyronia ccleopt.rata L.
Neophilaenus campestris Fall.

" minor Kbm.
Philaenus apumariua L.. .
Eupelix cuapidata F. . . .
Aphrodes bicinctus Schrk.

fuecofasciatue Gz ..
Idiocerus notatus F.

tibialis Fieb.
Agallia venose Fall.

aapera Rib ..
Platymetopius major Kbm.
Cicadula quadripunctulata Kbm ..
Doratura homophyla Flor .

exilis Horv.. . . . . .
Deltocephalua socialia Flor . .

" multinotatus Bah ..
distinguendus Flar
atriatua L. .
Putoni Then
collinus Boh. .

" pusillus Kbm.
Euscelis argentatus F.

transversus Fall.
lineolatus Brulle
plebejus Fall.
Schenki Kbm ..
impictifrona Boh ..

Thamnotettix Preyeeleri H. S ..
Iineatus Germ.

..

8-9 (2);4 (2) 8-9 (2) (1)

8-:..<2)1 =
8 (I)

8 (2) (3)

8 (2)1
8-9 (2)1' - (3) I (3)- - 8(3).
8-9 (1) - - 1 (2)
8-9 (3)1- -, (2)
- - 8-9 (4)' (4)

8-9 (3) 8 (2)11 (4)
8 (1)
- '8-9 (2)

= 18-;;(3)
~3)1 (3)

(3) , (4)

~1)j (3)

8-9 (4)'4 (l):

8-;;(3)14(,;)1
8-9 (3)1 -

- 14(1)
8 (2) -

8-9 (3)114~)

8-9 (3) -

8-9 (2)

8-9 (3)
8-9 (2)

8-9 (3)

8(1)1 - I
- 8-9 (3)

8 (3) 6-9 (4)1]
(1) (2)
8(1) -
(3) (3) I
- 18-9 (4)
8 (2) (3) .
8 (3) (3)
8 (2)
- 8-9 (1)
8 (1) (3)
(3)
(2)

8-9 (4)
(2)
(4)

8-9 (2)
6,8 (2)
8-9 (2)

8 (2)
8-9 (2)

(1)
8-9 (1)

(3)
(3)

V

(3)
I-

I (2)
9 (3)
(2)

8 (2)
(3)

(1)

4 (3)
S-9 (2)
8(2) -

8-9 (2) -
8-9 (2) -
- 1-,

(2)
6, S (3)

8-9 (6)

6,8 (1)
(3)
(3)
9 (1)
(2)
6 (1)

6, S (2)

8-9 (2)
8-9 (2)
6-9 (4)

8 (3)
8 (2)
(3)
(1)

Is (1)

(2)

(1)
(2)
(2)
(3)

(1)

(1)

I (4)
, (3)
,9 (3)
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Tabelle 5 (Fcrtsetzung).

Arten I ill I III IY V iYI
, I I

'I'hamnotettax croccus H. s. 1-1 8 (2) (2) 6 (1) 9 (6) -
fencstratus H. S. I-I '8 (2)

blguttatua Fall. I-I S (1)
dilut.ior Kbm .. - -I 's (1)

flaveolus Boh. S (2) -
Empoasca viridula Fall. (LQt'» _I (3) (4) (3) I (4)
Dicraneura va-iata Hardy.

v ~_I_
8 (3) (2) 1=" mollicula Bob.

8-;;(3)1 = I
, 9 (3)

Eupteryx notata Curt. 8 (2) : 6, 8-9 (3) i -

Fieb. Ich fuhre die Art hier an, da es sich ebenfalls um cine Zikadc sud-
licher Verbreitung handelt,

Doratura exilis Horv. streiftc ich uur an Fundort III. SAAGERfand
sie auf der Palinger Heide. Ihre Yerbreitung in Mecklenburg wird eine
groBere scm. Auch Dicraneura rnollieula Bah. ist vermutlieh nicht auf
sonnige Hauge beschrankt. Eine der interessantesten Arten, die ich an
Fundort III und Y in je einem 0 streifte, ist Deliocephalus pusillus Kb.
Diese Art. ist bisher nur aus Sudschweden, Denemark und de! )Iainzer
Umgebung bekannt geworden. Mit ihr zusammen streifte ich an Fund-
ort Y Euseelis uaneversue Fall. (Thymus 1), die nach HAUPTauf steppen-
artigem (Ielande von den Westalpen bis Nordeuropa gefunden wird.
Die Arten Thomnoteni» croceus H. S. und Deltocephalus multinotatus
Bah. fielen durch die hohe Individuenzahl auf. Am 25. 9. waren
diese heiden Zirpen das hiiufigste Insekt an Fundort Y. Ich streifte sie
von Bromusartcu (B. inermis 1). Thamnotetii» [enestratus H. S. und
T. lineatus F. ling ich an Fundort Y und VI. T. lineatus streifte ich an
Stellen, an denen eine Torilis-arf und Vincetoxicum vincetoxicum die
haufigsten Vertreter der PfIanzengesellschaft waren. ".,..AGXER streifte
diese beiden Axten an den Slidhangen einer Binnendtine bei ~eu-Darchau
an der Elbe. Die Art T. lineatus F. scheint also im Norden trockene
warme Ortliehkeiten zu suchen. IhUPTs Angabe "feuchte Wiesen"
stimmt wenigstens mit diesen Fundorten nicht iiberein.

f) Heide (Tabelle 6, S.322).

Das Sandurgebiet im Slidwesten ~Iecklenburgs mit seinem nahr-
stoHarmen Boden und der verhaltnismaBig hohen Luftfeuchtigkeit,
bedingt durcb das Eindringen atlantisehen Klimas, scbuf der Heide
die besten Lebensbedingungen. Ausgedehnte Flachen der "griesen

•
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Gegend" tragen Heide. Das gesamte Gebiet, groBtenteils aber bewaldet,
wird das sudwostmecklcnburgische Heidegebiet genannt. Es ist ein
Auslaufer der Limeburger Heide naeh Osten. In diesem Gebiet sammelte
ich in der Umgebung von Leussow, bei Mallis und Lubtheen, Die Ergeb-
nisse an diesen sudwestlichen Fundorten, die sich gIeieh waren, Iuhre
ich aIle unter ,.Leussow" auf. Die Fundorte, die ich regelmaBig be-
suchte und auf die sich meine Untersuchungen stlitzen, sind:

1. Leussow.
II. Parchim.
III. Heidberge bei Kankel.
I". Heideflachen an der Ostsee bei Bad Neuhaus,

Die sudwsstmccklenburgischen Heideflachen grenzen meist an
Kiefernforst; weiter nach Osten warden die Hoideflachen in ihrcr Aus-
dehnung immer geringer. An derOstgrenze des sudwestmecklenburgischen
Heidegebietes Iiegt der Fundort II. Die Heidberge am Dolgener See
(Fundort III) erwabnte ich schon bei der Behandlung der Sandfelder;
sie licgen 20 km sudostlich von Restock. Die Nordseite der Heidberge
bat cinen viel uppigeren Bewuchs als die Sudseite. Die Calluna-
strauchor sind dort sehr hoch. Dazwischen stehen verschiedene Koni-
feren. Auf der Hdhe der Heidberge bilden die Kiefern einen kleinen
zusammenhangenden """ald. Hier muBte also die Heide, wie Z\}.-

meist im Osten, mehr oder weniger den Schutz des """aIdesaufsuchen.
und hiervon wird natiirlich die Zikadenfauna beeinfluBt. Die Heide-
£l'ehen des Fundortes IY greuzen an die Diinenformabon daselhst.
Eine graue Dline fehlt. 'Vie an den Fundorten II und III ist die Heide-
flache hier wenig ausgedehnt.

Fundort I hat moorige Stellen mit Eriea tetralix. Fundort II hildet
in der Zusammensetzung der Pflanzengesellschaft einen Ubergang zu
den Sandfeldern. Besenginster war hier stelJenweise haufig, andere
Psammophyten nieht selten.

An den typisehen Stellen der Heide ist die Flora stets sehr artenarm
und nur an den Randern bereichert durch Yertreter der angrenzenden
P£lanzengesellschaften, vor allem der KiefernwaIder, der Sandfelder
und der Hochmoore.

Die Zikadenfauna der Heide hat ibr Gepr.ge durch die an Calluna
gebundenen Arten. Yon dies en ist die typischste Art Ulopa relieulala F.
(im Sommer an allen Fundorten). 1m Frlibjahr und Herbst las ieh sie
von den Stengeln dieht liber dem Erdboden und den dureh das
Umlegen des Strauches freigelegten "~urzeJnabo Die Art tiberwintert.
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Tabelle 6.

Heide.

I Heideflaohen bei Leuesow.
II Heideflacben bei Parchim.

TIL Heidberge bei Kankel.
IV Heideflache bei Bad Neuhaus.

Arten I II III IV

Kelisia guttula Germ. 8-9 (3) (2) 6-9 (3)
Delphecunus mesomelaa Boh .. 8 (2)
Liburnia collina Boh. 5-8 (3) 8 (3) 6-8 (-I) (1)

elegantula Boh .. 8-9 (2) 6-8 (-I)
Gargara genietae F. . 8 (3) (3) 7-8 (-I)
Neophilaenus Iineatue L. 6-9 (2) (3)

exclamationia Thunbg. 8-9 (2) 6-9 (3)
Vlopa reticulate F. (-I) (-I) (5) (3)
Aphrodes brifaaciatus Faure. 8-9 (2) (2) 7-8 (1)
Bythoscopua rufusculus F. 8 (2) (2) 6-8 (3)
Mecropsis rubi Boh .. 8 (3) (2) 7-9 (4)
Doratura homophyla Flor 8 (2) 8-9 (2)
Rhystistylus proceps Kbm .. 8-9 (2) (1) 7-8 (1)
Deltocephalus socialis Flor . 8 (3)

aursumflexus Then 8 (1) 7-8 (2).. striatus L. 6-9 (2) (2)
collinus Boh. S (2) (2)

Euscelis interstitialis Germ. 8 (1)
striatulus Fall. 8-9 (5) I (3) 6-8 (3) (2).. onuetua Ferr .. 8-9 (4) I
brevipennis Kbm .. 5-8 (2) I 8 (3) 6-8 (-I)

Thamnotettix .tenuis Germ. 8-9 (4) i (2)
attenuatus Germ. 8-9 (3) -.. vitripennia Flor 8-9 (3)

Grypotes puncticollis H. S.. 8-9 (2) (2) 7-10 (3)
Empoaeca amaragdula Fall. 6-9 (2) (3)
Erythria aureola Fall. . 6-9 (3) I 6-10 (3) (4)
Erythroneura rubrovittata Leth. 7-8 (4) (1) (3) (3)

Weitere Callunabewohner sind Aphrodes trifasciatus Foure. (selten),
Euscelis striatulus Fall., Erythria aureola Fall. und Erythroneura rubro-
cittata Leth. Ein interessanter Fund ist Euscelis onustus Ferr., die his-
her in Deutschland nur in del' Luneburger Heide und auf Bergwiesen
der Voralpen gesammelt wurde. Findet sich Brombsergestrauch in
diesem Biotop, wandern mit ihm 1I1acropsis rubi Boh. und Typhlocyba
tenerrima H. S. ein. Der Besenginster ist die Niihrpfianze von Gargara
genistae F.
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Praferenten dieses Lebensraums sind die an den Heidegrasern ge-
streiften Arlen Liburnia col/ina Boh., Doratura komophyla Flor, Rhysti-
stylus proceps Kb., Euscelis brecipennis Kb., Thamnotettix tenuis Germ.
und vielleieht T. vitripennis Flor. Von Riedgrasern streifte ich Di-
craneura citrinella Zett.

Nur Einzelfunde machte ich von Euscelis interstitialis Germ. und
ThamnoteUix attenuatus Germ. (nur an Fundort I). Von E. interstitialis
streifte ieh ein Exemplar auf einem verheideten Odland am 4. 8. 1936
in der Nahe von Malliss und von T. attenuatus Germ. am 17. 9. 1936
auf einer nicht sehr ausgedehnten Heideflache an der LandstralJe
Leussow e-Gohlen mehrere Tiere.

Die iibrigen in der Tab. 6 aufgefiihrten Zirpenarten sind mehr oder
weniger eurytop.

g) Hochmoor (Tabelle 7, S.327).

Hochmoore meist kleinern "(;mfangs siud in allen Teilen Mecklen-
burgs noch erhalten ; vier der gro13erell habe ich genauer untersucht:

I. Darzer )loor.
II. Driesbether Moor.
III. Goldenitzer Moor.
IV. )Iliritzer Moor.

Das Darzer Moor liegt im Norden von Parchim. Es ist das Quell-
gebiet der Wocker. Die Pflanzengesellschaft ist trotzdem die eines
Hoehmoores. Das gleiehe gilt fur die Insektenfauna.

Das Driesbether Moor liegt im Osten von Liibstorf, an der Bahn-
streeke Bad Kleinen - Schwerin.

Das Goldenitzer Moor, im Stidosten von Restock ge1egen, ist be-
sanders ausgedehnt. 1931 veroffentlichte RABELER eine Arbeit: "Die
Fauna des Goldenitzcr Hochmoores in Mecklenburg." Darin werden
die allgemein gtiltigen Verhaltnisse dieses Biotal'S ausiiihrlich ge-
schildert, und auch die daselbst gefundenen Zikaden genannt. )Ieine
Liste ist naturgemalJ vollstandiger.

Das )1iiritzer )1oor - ostlich des Seebades Mtiritz gelegen - schlielJt
sich eng an zwei schon behandelte Fundorte an; es grenzt im Osten
an die im vorigen Abschnitt geschilderte Heide bei Bad Neuhaus nnd
im Korden an die DUne. Zwischen ihr und dem eigentlichen Hochmoor
];"gt eiu ~1oorwald.

Die Flora dieser Hochmoore ist durchaus einheitlieh. In den nassen
Teilen - meist zentralen Distrikten der Hochmoore - findet sich das
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Torfmoos in mehr oder weniger zusammcnhangender Decke. Die Hoch-
flachen sind oft stark verheidet, teils iiberwiegt Erika tetralix, teils
Calluna vulgaris. Kleinere und groBere Torfstiche Iinden sich in fast
allen angefiihrten Hochmooren. Oft liegen diose Abbaugebiete lange
nngenUtzt, so daB sie sich schnell wieder mit Sphagnnm besiedeln.
Die Torfstichkultur hat also keine einschneidenden Folgen fur den
Bestand der Hochmoore. In ihrem Fortbestehen sind die Hochmoore
aber bedroht durch die Anlage der Entwassemngsgraben. Die Ent-
wassenmg verursacht ein immer wei teres Vordringen des Kieferu-
Birkenwaldes mit nachfolgcnder Waldbesiedlung. Im Goldenitzer
Moor sind Damme langs den Entwasserungsgraben aufgeschiittet und
von eingewanderten Pflanzen besiedelt. :JIit Ihnen wandern Zirpen
ein, sowohl eurytope Arten wie auch Ubiquisten, die auf den ursprung-
lichen Teilen des Hochmoores nicht zu finden sind, Viele der von RABE-

LER genannten Arten sind dementsprechend Adventivformen. Sie
leben nnr auf den etwa 10 m breiten Dammen. Diese Arten sind:
Liburnia pellucida F" L. brevipennis Boh. Euacanthus interruptus L"
Aphrodee bicinctus Schrk., Cicadella <'iridis L., Macropsis scutellata Boh.
Cicadula sexnotata Fall., Graphocraerus ventralis Fall., Doratura stylata
Boh" Deltocephalus striatus L,. D, abdominalis L" D, dietinquendus Flor,
Euseelis sordidus Zett. E. lineolatus Brulle, T. sulphurellus Zett., Eu-pt-
eryx aurata L, und E, urticae F. Auf den Hocbflachen wurden diese
Zirpen von mir nicht gefunden,

Die in meiner Tabelle aufgeftihrten Zirpen setzen sieh zusammen
aus tyrphobionten und tyrphophilen Arten, aus Einwanderern der
Flachmoore, der Heide und des Kiefernwaldes. Einige mehr oder
weniger eurytope Arten vervollstandigen die Artenliste.

Die Zikadenfauna der Hochmoore ist gut geschlossen. Unter den
39 aufgefUhrten Arten befindet sich nur ein Ubiquist: Neophilaenus
lineatus L. Die Art variiert sehr. Auf den Hochmoorcn Uberwiegt die
Form juseus Hpt, Sie unterscheidet sich yon der Kominatform durch
die einfarbig dunkelbraune Oberseite.

Tyrphobionte Arten sind Libu",ia albocorinata Stal, Ommatidiotus
dissimilis Fall. und Strongylocephalus Megerlei Scott. Die erstgenannte
Art ist nieht, wie PKCS und R.ABELER vermuteu, an Sphagnum ge-
bunden. lch fing die Jugendstadien im Spatherbst iIll ~IUritzer ~Ioor
auf einer Torhnoosdecke, die dicht mit einer Eriophorum-art (poly-
stachium 1) dnrchsetzt war, leh sammelte einige Tiere lebend ein und
setzte die Lan-en in zwei Beobachtungsglaschen. In dem einen befand
sieh nur Torfmoos, in dem auderen Torfmoos und einige Stengel der
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Eriophorum-art, die ich Ieider nicht mit den 'Vurzein ausreiBen konnte .
Als Kontrolltiere setzte ich in beide Glaschen lebende Bleqamelue
breciirons Reutter. Die Jugendstadien der Liburnia in dem GHischen
mit reinem Sphagnum starben nach (j Tagen ab. Die anderen erst,
naehdem der Eriopborum-stengel vollstandig vergilbt war. Diese
hatten tiber drei ',"ochen gelebt. Die Bleqamelus lebten in beiden Glaa-
chen bis zum 4. Januar.
Die Nahrpflanze fur Ommatidiotus dissimilis Fall. ist Eriophorum

vaginatum. Diese Zirpe ist wahrend ihrer Erscheinungszeit nicht zu
iibersehen. lch fing sie in groller Anzahl im Goldenitzer 1I100r. Strongy-
locephalus Meqerle; Sc., die dritte tyrphobionte Art, uberwintert als
Imago und ist auf den Sphagneten anzutreffen. In den trockenen
Teilen der Hochmoore fehlt sie.

Meqamelus brevi/rons Reutter wurde stets als die typischste Hoch-
moorzikade bezeichnet. Ich fing mein erstes Exemplar im September
auf einem klcinen Sphagnetum nahe Grevesmuhlen. Im Oktober und
November fand ich die Art zahlreich im )Iuritzer 1I100r. Hatte ich nur
diese beiden Fundorte fur diese Art, wiirde ich sie auch fur eine tyr-
phobionte Art halt en. Ich konnte aber noch zwei andere Fundorte
fur die Art nachweisen. Der eine ist die Hirscbwiese der Rostocker
Heide, der andere ein sumpfiges Tal der Kaiserberge, die Quelle der
Kosterbeck (in der Gegend von Rostock). Die Fangdaten fur diese
beiden Fundorte sind 19. 10. 1936 und 4. 11. 1936! Beide Fundorte
zeichneten sich durch hohe Bodenfeuchtigkeit aus. Beim Umhertreten
an diesen Orten stieg das Wasser einem bis an die Knochel. Die Pllan-
zendecke an diesen Fundstel1en ist ein dichter l\Ioosrasen. von Ried-
griisern durehbrochen.

Megamelus bret'ifr0118 Reutter galt bisher als ausgesprochen selten.
Aus Finnland wurde sie beschrieben, HAUPT sammelte sie auf dem
Betula-nana-Hoehmoor bei Keulinum (Westpreullen), PEes sammelte
sie auf den westdeutschen Hochmooren. 'Yeiter ist meines 'Vissens
kein mitteleuropaiseher Fundort bekannt. Wie ist nun das seltene Auf-
finden dieser Zikade zu erkliiren 1 Es hat wohl zwei Griinde: die
spate Erscheinungszeit 1Uld die versteckte Lebensweise. 1eh h1itte die
Art wahrseheinlieh aueh vergebens gesucht, Ware mir nieht der Zufalls-
fund bei Grevesmuhlen gegluckt. Da ieh dadurch den Nachweis hatte,
dall die Art vorkam, suehte ieh planmallig das Sphagnetum des Muritzer
~loores abo leh durchwatete ein etwa 200 m langes Sphagnetum, ohne
die Art zu finden. Da die Sonne aber herrlich schien (am 18. 10. 1936),
versuchte ich mein Gliick Doch einmal an ciner anderen Stelle. Lange
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Zeit ohne Erfolg. Dann traf ieh auf meine alte Spur und mit einemMale
hatte ieh in meinem Streifnetz etliehe Exemplare. leh folgte dieser
alteu Spur und fing nun regelmallig die Zikade. leh maehte die Probe
und trat auf eiuem unbertihrten Torfmoospolster hin und her uud beob-
aehtete dann dieses Polster. Naeh einiger Zeit ersehienen an der Ober-
Ilache des Torfmooses mehrere .Megamelus breeiiron«, die sich bis dahin
im Sphagnum verborgen hatten und dureh das Untertauehen uud
Pressen des Torfmooses veranlaBt wurden, ihren Sehlupfwinkel auf-
zugeben.

Dieselbe Fangmethode wandte ieh an den oben erwahnten Fund-
orten auBerhalb der Hoehmoore an. Erst trat ieh anf dem Moosrasen
nmher, dann streifte ieh die Stelle abo So fand ieh an diesen zwei auller-
halb der Hoehmoore gelegenen Fuudorten diese Zikade (zusammen
mit M. Fieberi Se.! i). Es ist zu bemerken, daB in der Nahe dieser
beiden Fundstellen keiu Hoehmoor, aueh kein kleiues Sphagnetum liegt.

Megamelus bretilrons ist also nur als tyrphophil zu bezeiehnen. Ihr
Vorkommen ist an sehr feuehte Stellen mit Moosdecke, die von Grasem
durehbroehen seiu kann, gebuuden. Das Sphagnetnm der Hoehmoore
bietet ihr iu dieser Hinsieht die besten Lebensbedingungen, daher ihre
Haufigkeit auf diesem Biotop.

Ebensowenig ist Kelisia vittipennis J. Shlbg. tyrphobiont. Sie ist
aber an Eriophornm gebuuden. Im Herbst streifte ich sie regehnaBig
auf den Hoehmooren iu groBer Anzahl. AnBerhalb der Hoehmoore
streifte ich sie nur einmal bei Neustrelitz auf moorigem Gelande an
einer Stelle, die kiimmerlich mit Eriophorum besiedelt war.

Tyrphophil siud noch die Arten Deltocephalus Panzeri Flor, D. maeuli-
eeps Boh. und Euseelis qrisescens Zett. D. Panzeri Flor fand ich nur
an den feuehten Stellen der Hoehmoore. Uberwiuternde'A' streifte ieh
Ende Oktober mit JJ1. brecijron» zusammen. E. qrisescens Zett. uud
D. maculieeps Boh. sammelte ieh aueh auf den Hoehflaehen.

1m Darzer Moor fand ieh am 8. 6. 1936 ein '!' einer Stiroma-art, das
nicht zu bestimmen war. Leider konnte ich keine weiteren Exemplare
dieser Art auffiuden (vgl. Artenliste).

Der Zikadenfauua der Heide gehOren folgende Arten an: LWurnia
collina Bah. (1), Ulopa retieulnta F., Aphrodes trilaseiatus Faure.,
Euscelis striatulus Fall., Thamnotettix tenuis Germ. und Erythroneura
rubrmittata Leth. Mit der Kiefer gelangen ins Hoehmoor die Arten
Aphrophora cortieea Germ., Grypotes punetieollis H. S. uud Eurhadina
Germari Zett. Neophilnenus exelnmationis Thbg., Deltoeephalus multi-
notatus Bah., D. sursumllexus Then und Euseelis brevipennis Kb.
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Tabelle 7.
Hochmoor,

I Darzer Moor.
II Driesbether l\Ioor.
III Goldeniteer Moor.
IV l\Iiiritzer l\Ioor.

Arten I II III IV
Ommatidiotus dlssimilis Fall .. 9 (3) 7-9 (5) (4)
Kelisia vittipennis J. Shlbg. 9 (3) 7-9 (4) 7-11 (4)
Megamelus brevifrona Reutter 10-11 (5)

venosus Germ. 9 (1) 10 (1)
Stenocranue fuscovtttatus Stal 9 (I)
Stiroma spec .. 6 (I)
Libumia collina Boh. 6 (I) 6-7 (2)

" albocarinata Stal . 6-7 (2) 6 (3) 6-8 (4) 6.10 (3)
Aphrophora ccrticca Germ. 7 (I)
Neophilaenua lineatus f. fuecus 6-9 (4) : 6 (2) 6-9 (3) I 6-10 (3)

" exclamationia Thbg. 6-7 (3) 7 (2)
Ulopa retdculata F. 6-9 (2) 6 (I) 6-9 (4) 7 (1)
Strongylocephalus egrestis Fall. . 7-8 (1) 8 (1)

Megerlei Scott. .. 6 (2)
9 (1) I 10 (3)

Aphrodes bifasciatus L. 7 (1)

" trifasciatua Fourc. 6 (2) 7-8 (2)

" albifrons L. 6 (1) 8 (I)
Bythoscopus rufusculue F. 6 (3) 6-8 (4) 6-7 (3)

" flavicollis L. 6.8 (3) 5-8 (3) (3)
Balclutha punctata Thbg. (I) (3) (2)
Deltocephalus multinotatua Boh. 6-9 (2)

" eureumflexus Then 6-8 (3) (2)
etriifrons Kbru. 9 (I)
assimilis L. 8 (2) (2) 7-8 (1)
maculiceps Bah. 8-9 (2)
Panzeri Flor . 8 (1) 8-10 (3)

Euscelis etriatulua Fall. 7-8 (3)
grisescene z-u, 6-8 (4) 6 (2) 7-9 (3)

" sordidus Zett .. 7-8 (1) 8 (1)

" obsoletua Kbm. 6-9 (3) 8 (2) 8-10 (1)
brevipennis Kbm. 6 (2) 6-8 (2)

Thamnotettb:: teuuie Germ. 8 (2)
quadrinotatus F. 6-9 (3) 6 (1) 7-9 (2) (2)

" intermedius Boh .. I 8 (3)
Grypotes puncticollia H. S.. 8 (2) 7-8 (3)
Empoasca smaragdula Fall. 7-8 (3) 8 (3) 8 (2)
Dicraneura citrinclla Zett. 8 (I) 8 (2)
Eurhadina Germari Zett. 7-9 (3)
Erythroneura rubrovittata Letb. 7-9 (2) 9 (1)
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sind ebenfalls Kiefernbegleiter. Auf moorigem, sumpfigem Gelande
[Ubsrgangsmoor) an den Randern findet man die Arten Strongyloce-
phalus oqrestis Fall., Deltocephalus assimilis L., Limoteuix striola Fall.,
Euscelis obsoletus Kb., Thamnotettix quadrinotatus F. nnd Dieraneura
citrinella Zett.
Alle diese Arten sind durch ihre Nahrpflanzen im Roehmoor mehr

oder weniger heirnisch geworden. Dazu gehoren auch die wenigen bis-
her nicht genannten Arten meiner Tabelle und die an verschiedenen
Laubholzern vorkommenden Arten Aphrophora alni Fall., Bythoscopus
flavicollis L., B. rufusculus F., Balclutha punctata Thbg., Thamnotettiz
subfusculus Fall. und Empoasca smaraqdula Fall.

h) Flaehmoor (Tabelle 8, S. 333).

1\leine Untersuchungen dieses Biotopes wurden in allen Teilen des
Landes gemaebt, entspreehend der Haufigkeit dieser Formation. Sumpf-
niederungen begleiten die Fllisse, Surupfe begrenzen die meiaten Seen
Meeklenburgs. Auf die besonderen Verhaltnisse der SalzsUmpfe bin
ieh schon in Absebnitt a eingegangen.

Ich unterseheide in meiner Arbeit nicht die Versehiedenheit dieses
Biotopes, die sich schon in den vielen Namen, die die deutsche Sprache
kennt (Ubergangsmoor, Niedermoor, Sumpfuiederung, Morast, Ried)
ausdrlickt. Das was ich unter "Flachmoor" verstehe, wird durch das
Yorherrschen der Riedgraser in der Pflanzendecke charakterisiert. Urn
die Untersehiede zu berUcksichtigen, ware jedes )lal eine Standorts-
analyse notwendig gewesen, die sich durch den Dmfang der Aufgabe
verbot.

Ich besuehte mehr als 200 Biotope dieser Art. Haufig war eine
Trennung zwischen der Sumpfniederung und der anseblie13enden Wiese.
die wirtschaftlich genutzt wurdo, nicht zu machen. Die Grenze der
Nutzungsflache der nassen Wiese ist fast jedes Jahr an den versebie-
denen Fundorten eine andere. Sie richtet sieh naeh dem Fenchtigkeits-
grad (Wasserstand der nahen FIUsse und Seen) des Bodens.

i) Uferzone (Tabelle 8, S.333).

Desgleichen war oft keine Trennung zn roachen zwischen der Dfer-
zone eines Sees oder Flunlaufes und dem ansehlieIJenden Flaehmoor.
Die eharakteristisehen Yertreter der Pflanzenwelt der Uferzone (Sehilf,
Binsen, Typba und Sparganium) untermiseben sich allentbalben mit
den Riedgrasern und Griisern. Hiiufig genug befinden sich auch inner-
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halb eines Sumpfgelandes Schilfbestande, ohne daB in einem solchen
Fall von einer U£erzone gesprochen werden kann.

Ich habe deshalb in meiner Tabella die Fundorte wie folgt em-
geteilt :

I. Ubergangszone zwischen genutzter nasser 'Viese und dem
Flachmoor.

II. Eehtes Flach moor.
III. Ubergangszone zwischen Flachmoor und Uferzone und

Flachmoore mit Schilt- und Typhabestanden.

IY. Eferzone.

Eine Beschreibung einzelner Fundorte gebe ich dabei nur fiir die
Fundstellen seltener Zikaden.

Die Leitformen und Praferenten der von mir unterschiedenen Bio-
tope lassen sich aus der Tabelle gut ablesen. In der Spalte I und II
sind einige Arten aufgefuhrt., deren Vorkommen in diesem Biotop ver-
wundem mag, weil sic sonst an trockeneren Ortlichkeiten gefunden
werden. Eupelix euspidata F., Euseelis arqeniatus F. und Thamno-
tettix Preyssleri H. S. Sehr spat im Jahr - Ende Oktober - fing ich
diese Arten (dunkelpigmentierte 'j)(f'; keine eses jedoch) nur an solchen
sehr feuchten Stellen; auf trockenen ""-iesen warea sie dann nicht mehr
zu finden. Einige 'f''f' dieser Arten wurden im Spatherbst lebend ein-
gesamruelt und in Zuchtglaschen in einen frostfreien Raum gebracht
Sie lebten noch im Dezember. HAUPT hat bei Eupelix euspidata F. die
Beobachtung gemacht, daB sie im Friihjahr auf feuchten Wiesen zu
finden ist, im Sommer dagegen auf trockenen, womit sich also meine
Beobachtungen decken. Uberwinternde 'f''f' dieser Art wandern offenbar
im Spatherbst von den trocknen Grasstellen auf die feuchten tiber.
Fur die ubrigen genannten Arten gilt, wenn auch nicht in so ausgeprag-
tem MaBe, dasselbe.

Uberall befinden sich auf den Flachmooren kleine oder graBere
Weidenbiische, auf denen eine Anzahl Zirpenarten heimisch sind. Ver-
flogene Tiere dieser Arten streifte ich hin und wieder auch vou den
Grasern uud Riedgrasern. Sie gehOren den Gattungen Cixius, Apllro-
phora, Macropsis, Idiocerus, Empoasca, TypMoeyba an; auBerdem gilt
dies fUr Cieaaula punetifrons Fall. Die in Norddeutschland bisher nieht
gefundene Art Idioeerus poeeilus H. S. streifte ich eimnal in wenigen
Exemplaren am 4. 8. 1936 von Salix viminalis bei Damitz. Dort standen
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auf den sehr nassen Wiesen am Ufer der Elbe verschiedene Weideu-
arten. Dieser Fundort ist em Beispiel dafur, daf der Biotop I ohne II
und III in den Biotop IV iibergehen kann. Die Uferzone hat in solchen
Falleu meist sandigen Untergruud. Mit I. poecilus H. S. zusammen
streifte ich C. punctifrons Fall. in einer groDereu Form mit sehr dunkel
pigmentierten Fliigeldecken der ¥'i'.

Priidomiuierende Leitformcn des Biotopes Flacbmoor sind die
Megamelus-AJ"teu, Kelisia pallidula Boh., Liburnia leqtosoma Boh.,
L. Fairmairei Perr., Conomelus limbatus F., Euconomelus lepidus Boh.,
Neophilaenus linealus L., Strongylocephalus aqrestis Fall., Euscelis
cbsoletus Kb., E. quad rum Boh., Thamnotettix frontalis H. S., T. quadri-
rwtatus F., Limotettix striola Fall. und Dicraneura [uicipennis Zett.
AIle diese Art-en finden sieh auch anderswo, sind aber dann meist sehr
viel seltener, da ihre Nahrpflanzen zum groJ3teu Teil Riedgraser sind.
(1m Osten Mccklenburgs ist vielleieht noch Lepyronia coleoptrata L.
als Leitform hinzuzufiigen.)

Durchaus spezifisch, aber selten zu finden, sind die Arten Bleqameius
Fieberi Scott., Liburnia [uncea Hpt., L. pullula Boh., L. paludosa Flor,
L. oxyura Hpt. und Deltocephalus costalis Fall.

Megamelus Fieberi Sc. wies ich nur fur einen Fuudort nacho die
Quellsiimpfe des Baches Kosterbeck, nahe Rostock. Hier fand ich diese
Zikade im August und September in wenigen Exemplaren auf einer
sehr nassen ",Yiese, die den Ubergang zu einem Flachmoor darstellte.
Im Oktober und November wandte ich dann ftir die Megamelus.Arten
die auf S.325 geschilderte Sammelmethode an und faud nuu 111.Fie-
beri Se. haufig an einer Stelle der Quellsumpfe, wo einige Binsen und
Riedgraser eiuen dichten ~Ioosteppich durchbracheu. Am alten Faug-
ort war die Art nach ,,-ie vor selten. Diese Zirpe ist bisher nUI einmal
in Deutschland festgestellt wordeu, iudem WAG"ER eiu d iu der Um-
gebung Hamburgs faud.

Liburl1ia iuncea Hpt. streifte ich in brachypteren uud macroptereu
Individueu in groJ3er Auzahl auf dem Werder (Sumpf) bei Toiteu-
wiukel (Rostock). HAupr gibt fiir diese Art Juucus als Kahrpflanze an.
}Ieiue Beobachtungen bestiitigeu dies uicht. Ich fand diese Art uur an
Stellen, an denen Brixa intermedia in reicher ~Ienge wnehs. Kleine
Binsen standen dagegen tiberall an diesem Fundort zerstreut.

Vou Liburnia pullula Bah. faud ich eiud auf dem Flachmoorgeliinde
beim Heiligeu See uahe der Ostseekiiste ostlich Warnemiinde. Be-
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miihungen, diese Zirpe nochmals am selben Fundort aufzufinden, ge-
langen nicht. An anderen Fundorten konnte ich die Art nicht nach-
weisen. Auch vou L. palwiosa Flor fand ich nur ein ,J auf dem Sumpf-
gelande des Aalbachtales bei JaJlnitz, das ich nur einmal besuchte,

Nicht an diesen Biotop gebunden, aber sehr haufig daselbst (Pra-
ferenten) sind Neophilaenus lineatus L. und Oicadella viridis L. Die
Individuenzahl von N. lineatus L. ist wahrend ihrer Haupterscheinungs-
zeit eine ungeheure. Zahlfange an zwei Stellen zeigten, daf diese ein-
zelne Art iiber 50% der gesamten Insektenausbeute ausmachte. Ein
ahnliches Ergebnis ergab ein Zahlfang im Wockertal bei Parchim ftlr
die ZirpeOicadella viridis L.: 50 Katscherschlage erbrachten 173 Zikaden
und 168 sonstige Insekten. Von den 173 Zikaden gehOrten 88 Stiick
der Art O. viridis L. an.

Pradominierend in der Uferzone und deshalb als Leitformen zu be-
zeichnen, sind vor aHem die an Schilf lcbenden Zirpen; sie sind aber
auch auf den feuchten Flachmooren (Spalte 111) mit ihrer Nahrpflanze
zu linden. Es sind die Arten der Gattungen Delphax, Ohloriona, Euidella
und die Art Paralimnus phragmitis Bah. Diese Art habe ich oft in
Mengegefunden, wahrend das Auftreten der anderen Arten durch das
Ernten des Schilfes ortlich beeintraohtigt wird. P. phragmitis Boh.
ist haufig mit Scaphoideus jormosus Boh. verwechselt worden. In
alten Faunenlisten, in denen letztere Art aufgefiihrt ist und die
erstere fehlt, ist es wichtig, noch einmal nach2upriifen, ob es sien
auch wirklich urn S. jormosus Bah. handelt. S. jormosus Bah. ist
selten. leh konnte flir diese Zirpe nur einen Fundort nachweisen:
das Nordende des Plauer Sees (Abb. 2). Dort streifte ich nahe dem
Seeufer, das an dieser Stelle in sumpfiges GeIande iibergeht, die Art
in we!LigenExemplaren. Phragmitis, Glyceria und Riedgraser bil-
deten den Hauptbestandteil der Pflanzendecke. Pseudacorus und
Binsen waren nicht haufig.
Die sehr selteue Liburnia Reyi Fieb. streifte ich an einem sandigen

Uferteil des Plauer Sees, zwischen dem Vorwerk Glashiitte und dcm
Dod Alt-Schwerin gelegen, an dem das Wasser des Sees die Stengel
des Schilfes und der Binsen (Juncus commu!Lis)bespiilt. Fiir diese
Art kann ich keinen weiteren Fundort angeben.
An Potamogeton bnd ich Erotettix cyane Bah. Sie war besonders

haufig auf einem kleinen Teich bei Galow (Ahb. 3) im Kreis Biitzow.
Selten war die Art auf Nymphaea auf der Oherwarnowzu finden. Ich
nehme au, daB diese Tiere nur verfIogen waren.

Arcbiv f. Xaturgeschichte,~. F. Bd. 6, Heft 3. 22A
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.abb. 2. Nordcndc des Plauor sees. Fundstelje "VonScaphoideus tormaeus Doh.

Abb. 3. Teich be! Galow. Fundstelle "VonBrrotetus: Cllane Bob.
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Tabelle 8.

Sumpf.

I Ubergangszone zwischen feuchter Wiese und Flachmoor.
II Plachmoor.
III Ubergaugszoue zwischen Flachmoor und Uferzone.
IV Uferzone.

Arten I II III IV

Cixius nerV08USL. 5-8 (3) 6-8 (2)

" cunicularius L. 6-8 (3)

Kelisia pascuoruur Rib. 8 (2)
vittipennis J. Shlbg .. 8 (2)
pallidula Boh. 7-9 (3) 8 (3) 7-8 (3)

Megamelus notula Germ. 7-11 (4) 7-10 (4) (4)
breviIrons JR-eutter 11 (I)
venosus Germ. 9-11 (3) (3) (2)
Fieberi Scott. 8-11 (I) 10-1l (5)

Stenocranus urinutus F. 4 (1) 4,9(1)
fuscofasciatus Stal 9 (2)

Delphacinus mesomelae Boh. 6-9 (3)

Delphe.x crassicornis Pe. 8 (2)
pulchellua Curt. 6-8 (2)

Cblorioua praainula Fieb. 7 (4) (2)
glaucescena Fieb. 8 (4) 7 (3)

Euidella apeciosa. Boh. 5-6 (3) (I)

Liburnia juncee Hpt .. 6 (6)
pullula Bah. 6 (1)
paludosa Flor 6 (I)
Reyi Fieb. 7 (3)
pellucida F .. 5-8 (3)
obscurella Boh_ 7-8 (3) (2)
difficilie Edw .. 8 (2)
Iugubrina Boh. 8 (1) 5-9 (4) 9 (2)
leptosoma Bob. 8-9 (2) 6-11 (6) (3)
epinoea Fieb. 5-8 (2) (3)
cxyura Hpt. 5 (2)
Fairmairei Perr. 6-10 (5) (3) (2)
brevipennis Bah. 7-9 (2) (2)

Conomelus limbatua F. 7-10 (1) (2) (4) (2)
Euconomelus lepidus Boh. 6-8 (2) (3)
Lepyronia coleoptrata L. 7-8 (3) (3)
Philaenus spumarius L. . 6-10 (3) (3) (3)
Neophi'aenua lineatus L. 6-11 (4) (6) (3)
Eupelix cuspidate F. . 5 (2) 10 (2)

22·
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Tabelle 8 (Fortsetzung).

,

Arten I II III IV

Paropia soanica Fan .. 6-9 (3) 10 (2)

Euacanthus interruptus L. 6-10 (4) (3)

Strongylocephalus agrestis Fall. 7-8 (4) (3)

Aphrodes £lavastriatus Don. 7-10 (3) (3) (2)

Cicadella viridia L. . 7-10 (5) (3) (3)

Bythoecopue fenestratus Schrk. 6-8 (3) (2)

Idiocerus elegans Flor
7-8 (3)

Agallia brachyptera Boh. 7-10 (4) 7-11 (3) (2)

Errotettix cyaue Bob.
7-13(4)

Cicadula punctifrons Fall .. 8-9 (3)
I

9 (3)

"
sexnotata- Fall. 6-8 (2)

viridigrisee Edw. 8 (3) I
frontalis Scott. I 7 (1)

Paralimnus pbragmitis Boh ..
7-9 (4) (21

Deltocephalus costalis Fall. I 7 (2)

"
assiroilis Fall .. 6-11 (4) I (3) (2)

"
pascuellus Fall. 6-11 (5) , (4) (3)

maculiceps Boh.
,

8 (2)
"

Scaphoideus formosua Boh.
7-8 (2) (1)

Limotettix striala Fall.
7-10 (5) (4)

Euscelia argentatus F. 9 (2) 9-10 (2)

"
quadrum Boh.

7-10 (4) I (3)

aemulans Kbm.
7-10 (2)

sordidus Zett. 6-10 (4\ (4)

"
obsoletus Kbm. 7-~(3) \

(4) (5) (2)

Thamnotettix Preyssleri H. S.
9-10 (2)

"
coroniceps Kbm. 7-9 (2) (2)

frontalis H. S. 8-10 (4) (4)

quadrinotatus F. 7-10 (5) (4) (2)

"
persiroilis Edw. 7-9 (3) (2)

quinquenctatus F.. 9 (3)

sulphurellus Zett. 7-10 (3)

Empoesca rufeacens Mel.
7-9 (2)

virga tor Rib .. 8 (3)

Dieraneura f1avipennis Zett ... 7-10 (5) (3)

Fieberi P. Low 8 (3)

Eupteryx vittata L. 6-9 (3) (2)

aurata L. 6-9 (3)

atropunctate Gz. 6-9 (2) I
"

melisaae Curt. 7-10 (2) (2)

,. Thoulessi Edw .• 9 11) (2)
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2. Vom Menschen genutzte Le b en sr a ume.

k) Die Walder.

Urwaider sind in )Iecklenburg nicht. vorhanden. AIle 'Walder )Iecklenburgs
- auch die Erlenbruche - werden von der Forstwirtechaft genutzt, ureprungliche
Formationen fehlen ganz. Im Nordosten uberwiegen die Leub- und )'lisch-
walder, im 'Westen und Stiden die Kieferforsten.

Ich teile die weldtonnattonen folgendermaBen ein : 1. Der Kiefernwald, 2. der
Laub- und Mischwald, 3. iibrige Waldblctope. Hierher zahle ich die Erlenbruche,
die waldsuuipte und Waldlichtungen. Da diese zuletzt genannten Biotope stets
Ubergange au den verschiedenen offenen Biotopen zeigten, habe ieh sie in dem
Abschnitt 'Yaldlichtungen gesondert betracbtet, Die Zikadenfauna dieser Ieteten
Biotope iet in ihrer Zusammensetzung namlich oft nur eine Summe der Arlen,
die in den angrenzendcn Biotopen vorkommt. De, abet eueh einige wenige typiache
Zikadenarten daselbst heimiech sind, konnte ich zum Beispiel den "~aldsuD1pf
nieht zum Flachmoor zahlen. Ich verweise deshalb immer wieder darauf, die
Tabellen miteinander zu vergleichen, urn Kliheres tiber die eine oder andere Art
zu erfahren. t'ber viele Al'ten Iant sich immer noch niehb Bestimmtes aussagen.

Der Kiefernwald (Tabelle 9, S. 338).

Die Zikadeufauna des Kiefernwaldes hat wie die Pflauzengesellschaft
dieses Lebensraumes ein sehr besonderes Geprage. Je nach dem Grade
der Feuchtigkeit des Bodens der Kiefemwiilder iindert sich aber mit
der Zusammensetzung der Vegetation auch die Zikadenfauna. Xerophile
Arten, die schon in der Tab. 4 (Sandfliichen) aufgefiihrt wurden, kehren
wieder, ebemalls Einwanderer aus der Heideformation (Tab. 6) und
der Wieseu und Dauerweiden (Tab. 12).
An folgenden Fundstellen wurden meine Untersuchungen m der

Hauptsache durchgefiihrt:
I. Bamstorfer Tannen.
II. Leussower Forst.
III. Leussow-Menkendorfer Forst.
IV. Keustrelitz.

"Barnstorfer Tannen,r nennt sich die Stadtforst der Seestadt Ro-
stock: kein einheitlicher Kiefemwald, sondem zum Teil Mischwald.
Die Kiefernwaldteile sind aber in sich einheitlich und nehmen graJlere
Fliichen ein. RADDATZ gibt diesen Fundort iu seiner Arbeit Yerschiedent-
lich an, ohne aber auf die Vegetationsverha.ltnisse seiner Fundorte im
einzelnen Daher eiDzugehen.

Die Leussower Forst ist der ausgedehnteste reine Kiefernwalcl. )Ieck-
lenburgs. Teilweise ist er stark verheidet, teilweise sehr trocken.
Feuchte Stellen fehIen fast ganz. Eine Ausnahme bildet der ~Ienken-

Archlv t.l\-aturgeschicbte. N_ F. Bd. 6, Helt 3. 22B
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dorfer Forst - im Osten des Kirchdorfes Leussow gelegcn -, der sich
durch hahe Feuchtigkeit auszeichnet. Er wird die "Kastelang" genannt.

Den Fundort Neustrelitz kann ich nicht naher bezeichnen. leh sam-
melte in der Umgebnng der Stadt in verschiedenen kleineren nnd graEe-
ren Kiefernwaldern.

Ans der Vielzahl der von mir besnchten nnd besammelten Fnndorte
wahlte ich die aufgefiihrten aus, da ich sie regelmaffig besuchte. Andere
von mir untersuchte Fundorte liegen in der wciteren Umgebung Ro-
stocks, bei Mliritz, Sanitz, Malchin, Feldberg, Malchow, Krakow
(Schwinzer Heide), Parchim, Nenkloster und Grevcsmlihlen. Um die
Ergebnisse, die diese Fundorte lieferten, in der Tabelle unterzubringen,
richtete ich die Spalten V nnd VI ein.

V umfaflt die Fange in trockenen Kiefern wiildern. Der trockene
Kiefernwald hat als Bodenbewnchs hier Renntierflechte nnd Moos
(Hypnnm) mit mehr oder weniger Graswnchs (Aera flexuosa, anch
"~eingaertneria canescens), der bei etwas hoherer Feuchtigkeit iiber-
wiegt (hier anch Festnca ovina).

VI umfaBt die Fange in feuchteren Kiofernwaldem, wo das Gras
Avena elatius stets zu finden ist und die Moosdecke sebr viel dichter
nnd fester ist '), Haufig kommt auch in den feuchten Kieferuwaldern
Mecklenburgs das Gras Milium efEnsum vor. Bildet dicses Gras Decken,
so ist die Zirpenfanna sehr arm. lch fand an solchen Platzen aulier
einigen Deltocepkalw;-Arten nichts. Ubergange zwischen diesen heiden
'I'ypen sind oft vorhanden.

Dichte Schonungen sind bei meinen Untersuchungen fortgelassen
worden. "'l'"egen der zu starken Beschattung, die nur die kummerlichste
Vegetation aufkommen laEt, fehlen hier die Zirpen fast ganzlich. Erst
im lichten Staugeuholz und besonders im Hochwald hat das Sammeln
ein Ergebuis. (Dasselbe gilt fiir die Lanb- und Mischwalder.)

SCHU1UCHER fand bei seinen Untersuchungen tiber die Hemipteron-
fauna der bewaldeten Biunendunen (trockene Kieferuwalder) der Em-
gebuug Berlins 27 Zikadenarteu. Da er dieselbeu aber ebenfalls anf den
unbewaldeten Binnendlinen und den Sandfeldern streifte, halt er die
Fanna des Kiefernwaldes flir wenig hezeichnend. Er flihrt keine Zikaden-
art als Charaktertier an.

Von diesen 27 von SCHU:U ..\CHER in diesem Biotop gesammelten
Zirpenarten fand ich 11 Arten auch in den von mir nntersnchten Kie-

1) iller linden sich haufig verschiedene Rubus-arlen und die Heidelbeere.
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fernwiildern 3fecklenburgs'). Unter ihuen befinden sich nach meinen
Beobaehtungen Arten, die durehaus als Leitformen des Biotopes zu
gelten haben. Ziihlfiinge unterrichteten mich, daB diese Arten weitaus
haufiger una auch regelmafsiger im Kiefernwald zu finden waren als
auf den von SCHU~L4..CHER vergIeichsweise untersuchten Lcbenaraumen.

Ich will nunmehr die Arten im einzelnen behandeln. Spezifisehe
Arten des Biotopes Kiefernwald sind die an Pinus gehundenen Zirpen
Grypotes puncticollis H. S. und Eurhadina Germari Zett. Beide Arten
klopftc ieh vom August bis in den Spiitherbst regelmiillig von Kiefern.
Als Anfang November 1936 im Schwaner Forst im Suden Rostocks
Probefallungen wegen einer Lophyrus- Kalamitat gemacht wurden,
und samtliche Insekten der Kiefernlrronenfauna eingesammelt wurden,
konnte ieh diese Arten noch feststellen. Bemerkenswert ist das Fehlen
der dritten an Koniferen gebundenen Zikadenart Aphraphora corticeo
Germ. Diese Art fand ich im Gebiet nur auf dem G6Idenitzer Hochmoor
an jungen Kiefern.

Leitformen des Unterwuchses der Kiefernwalder sind die Arten
Liburnia elegantula Boh., Neophilaenus exclamation is Thbg., Aphroies
albiirons L., Deltocephalus rnultinotatus Boh., D. allobrogicus Rib., Eu-
scelis breripennis Kb. und Dicraneura cariata Hardy.

N. exclamotionis findet sich regelmalliger in trockenen Kiefern-
waldern, D. multinotatus fehlt den feuehten Kiefernwaldem giinzlich.
Diese Art kann als Leitform nur fur die ostlich der Linie Ahrendsee,
Neukloster, Parchim, Ludwigslust, Liibtheen gelegenen Fundstellen
angcsehen werden. 'Viihrend ich sie in diesem Teil des Landes regel-
miillig fand, lehIte sie den westlieh dieser Linie untersuchten Kiefern-
waldern. ',"eiter nach Osten (6stlich der Linie ~1alchin-Keustrelitz)
streifte ieh sie auch aul offenem Gelande.

Die iibrigen A.rten verlangen ein gewisses ~Ia13 von Feuchtigkeit.
In Kiefernwalder, in denen sich die Hungedlechte aushreitet, fehlen
sie. Durch ihre Haufigkeit fallt die Art Dieraneura variata Hardy auf.
Sie ist die typischste Zikade der Bodenflora des Kiefernwaldes. Die
Art iiberwintert. Imagines fand ich das ganze Jahr iiber. Ihre Futter-
pflanze ist wahrscheinlich Aera flexuosa.

An Adledarn streifte ieh stets Stiroma pteridis Boh., an Brombeere
und Himbeere Maeropsis rubi Boh. und Typhloeyba tenerrima H. S.
Diese drei Arten sind aIs Praferenten dieses Biotopes zu bezeichnen.

1) Die geringe Za.hJma.g uberraschen; ich habe aber in meiner Tabelle nur die
Arten aufgenommen, die ich im Hochwald gefunden babe, nicht am \Yaldrand!
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Tabelle 9.

Kiefernwald.

I BarnstorIer Tannen nahe Restock.
II Leussower Forst.
III Leussow-Menkendorffer Forst.
II Leussower Forst.
IV Neustrelitzer Forst.
V Trockener Kiefernwald.

'\""1 Feuchter Kiefemwald.

Arten I II I IIIj IY v iV!
Kelisia perspicillata Boh.
Dclphaclnus mesomelas Boh.
.Iassidaeua lugubris Sign. . .
Stiroma albomarginata Curt.

affinis Fieb ..
pteridis Boh. .

Liburnia pellucida F.
concinna Fieb.
elegantula Boh.
dentacauda Boh.

Tettigometra obliqua Pz,
Gargara genistae F. . ..
Philaenua spumariua L.
Xeophilaenue minor Kbm.

exclamationis Thunbg.
rlopa reticulate F.
Aphrodes bifasciatus L.

albifrons L. .
fuscofasciatus Gz.
Ilavostriatus Don.

"

Bythoscopus Ilavicollis L.
ylecropsis rubi Boh. . . . .
Agallia aspera Rib.
Balclutha punctate Thunbg.
Deltocephalus socialis Ftor .

multinotatua Bob ..
allobrogicus Rib. .
Flori Fieb.
sursumflexus Then
pulicaris Fall.

Euscelis striatus Fall. . . . .
brevipennis Kbm. . .

Thamnotetti.:x: Preyssleri H. S.
coroniceps Kbm.
tenuia Germ. . .

i 1_]
6-8_(2)1' . -

i-
I 5 (2) I

~(1) ; - - I
6-7 (2) 5 (Larvenj]

5-9 (2) : (2) 'I

7 (I)! 1_
6-9 (2)1 I - I (1)

- I 1-1
- I 8(2); -_I

7-8 (2) (2) I, (2)
6-10 (I), -; (1)

- • B (2) -
6-10 (3)' (2) i (2) (3) (4) I (4)= 10, ~2), = 8 (1) 0-9 (2),

I ' - - I 7 (1)
7-8 (2) (I) i (3) I (1) (3) I (4)

: - 1- 7-8 (2)
I - ;8 (1) (1) ;8-9 (3)I 5(1)' -: 0-8 (4)

7-9 (3)' 8 (2)' -I (2) 7-9 (o)! (4)
- 1 - [- 8 (I),

Das ganze Jahr uberall hdufig.
6-10 (3)' (1) (2) I (2) ! (3) (4)
7-10 (2)' (3) (2): (3) (4) 1

I 8 (4),
7-8 (2) (2) :

6-8 (2)' I (2) I

I 8 (1) - '8,9 (2)

- \7-9 (2) -_I',
5-8 (3)1 (1) (2)
7 (I)'

: 8 (2)'
17-9 (2) - i (1)

I 8 (1)
6-8 (2)

9 (1)' -

- 15-6 (2)

7-8 (3)
(2)

i
6-7 (0)

(2)
(2)
(4)

6-7 (2)

(3)
(1)

(3)
(2)
(4) I

7-8 (2)
7-10 (4)

i(3)

••
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Tabella 9 (Fortsetzung).

Arlen I I I II I III I IV VI

Themnotettix flaveolus Boh.
" sulphurellus Zett. .

Grypotes puncticollte H. S..
Empoasca smaragdula Fall. .
Erythria aureola Fall. . .
Dicraneura variate. Hardy

citrinella Zett.
Eupteryx notata Curt.

urticae F. . .."

. - i - 18 (2)1
7-10 (2) - I (2) I '
7-8 (2) 7-9 (3) - (2) 17-11 (4)- . - 1-' ,6-9 (2)~- i 8 (1), - ' '6-8 (2)'

Daa gauze Jabr uberall hliufig
7 (1) - I - . 6 (1)'
- 1-8 (1). -' 8 (1)7-9 (Il!

- 1 - 11-9 (2)

(2)
(4)

Kelisia perspicillata Boh. streifte ich im Forst Buchholz am 16. 7.
1935, aber selten. Auch Jassidaevs lugllbris Sign. streifte ich nur bei
Ganzlin am 5. 9. 1936 und nur in einem Exemplar. Es war cin macro-
pteres S'. HAIKMULLER fend von dieser Art 2 dd an ,regrandern der
Kiefemforste der Umgebung der Stadt Waren (vgl. ArtenIiste).

Die tibrigen in der Tabelle angeftihrten Zirpenarten setzten sich zu-
sammen aus Bewohnern der Sand- und Heidegebiete und den mehr
oder wcniger trockenen 'Yiesen. Ein Vergleich der Tab. 9 mit denen
dieser Biotope laBt die Arten schnell auffinden.

Dcr Laub- und MischwaW (Tabelle 10, S. 341).

Die Laub- und i\Iischwalder zeichncn sieh im allgemeinen durch
graBere Bodenfeuchtigkeit und die starkere Bodenbeschattung gegen-
tiber deu Kiefernwaldern aus. Bestandbildende Geholze sind vor allem
die Buche und Eiche. Hainbuche und Hasel sind nicht selten. Einige
Koniferen, die sowohl kleinere Bestiinde bilden, als auch uberall verein-
zeIt zu finden sind, sind die Larche, die Fichte und selten die Tanne.
Das Unterholz der Lanb- und Miscbwalder wird vornehmlich von den
bestandbildenden Baumarten selbst gebildet. Die Bodenflora ist je
nach dem Grad der Belichtung des Bodens und der Bodenfeuchtigkeit
verschieden.
Aus der )Ienge der untersuchten Biotope fiihre ich in der Tabelle

nur cinen FundoTt einzcln auf (I), einen im Nordosten von Rostock
gelegenen )!ischwald, der im Yolksmund "De S"inskuhlen" genannt
wird. Diesen Fundort besuchte ich das ganze Jahr tiber regelmaBig.
Die iibrigen in der Tabelle angeftihrten Biotope fassen die Summe der
Ergebnisse ahnlicher Fundstellen zusammen. Die zugrunde liegenden
Fundorte Iiegen in den verschiedensten Teilen des Landes verstreut.



340 Hans Achill Kuntze

1. Mischwald "Die Swinskuhlen" in der Nahe Restocks.
II. Fast reiner Buchenwald (Altholz). Bodenvegetation arm-

lich (Oxalis acetosella und Stachys sylvatica, im Friihjahr
Annemone nemorosa und Lamium galeobdolon), anller
Hasel und jungen Buchen kein Unterholz.

III. 1Iischwald feueht (Galium aparine).
IY. Mischwald, mehr oder weniger trocken und Iicht (Hedera

helix, verschiedene Graser).

Die Zikadenfauna des Laub- und Mischwaldes ist nicht sehr reich.
Auffii.llig ist auch die geringe Anzahl spezifischer Arten und Leitformen.
Selbst die an verschiedenen LaubhOlzern als Nahrpflanze gebundenen
Arten sind in den echten Waldern von mir nicht haufig aufgefunden
worden. Diese Arten halten aich wohl meist in den Laubkronen auf.
Die wenigen Zweige, die ich im Wald abklopfen konnte, da sie niedrig
genug hingen, geben ein falsehes Bild. Oft sind diese sagar so stark
beschattet gewesen, daB iiberhaupt kein Insekt in den Klopfschirm fie!.
Diese Abhangigkeit der Zirpen von den Lichtverhaltnissen wird unter-
strichen dnreh meine Sammelergebnisse an den Waldrandern, denn
dort klopfte ieh von den Zweigen derselben LaubhOlzer diese Zikaden
regelmaBig in groBer Anzahl abo

Fundort I weist die grcllte Anzahl von Arten auf, ist aber wenig
bezeichnend, da er die Verhaltnisse der iibrigen drei Biotope gemischt
zeigt.

Die reinen Buchenwalder haben die armste Zikadenfauna. Eine
spezifische Art ist Typhlocyba cruenta H. S.'), die an die Buche als ihre
Nahrpflanze gebunden ist. Praferenten sind die Arten Stiroma allinis
Fieb., Thamnotettix 8ublWiculWi FaIL und Eupteryx stachydearurn
Hardy. E. stachydearum ist an manchen Stellen, an denen Stachys
sylvatica steht, tiberaus zahlreich.

Vielleicht gehort auch Thamnofettix torneellu8 Zett. als Charaktertier hierher.
Ich selbst sammelte die Art nieht, in SammJung RADDATZ und HAI:Y)fCLLER ist
sie yorhanden.

Die feuchteren Mischwalder haben eine Zikadenfauna, die sieh eng
an die der Waldsiimpfe (s. d.) anschlieBt. War die Eiche der vorherr-
schende Baum, so fand ich regelmaBig die Eichenzikaden: Gixius pilo-
sus Oliv., G. nervos'USL., G. stigmaticus Germ., Gentrotu8 cornutus L.,
Ledra aurita L., On<JOJ!sislanio L., Allygus commutatus Scott., A. mix-
tus F., Alebra a/hostriella L., Typhlocyba quercus F., Eurhadina pul-

1) In Tab. 10 nicht aufgefiihrt (vgl. S. 304-).
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Tabelle 10.
Laub- und ::\fischwald.

I Mischwald HSwinskuhlen~' nahe Restock.
II Buchen w ald.
III JfischwaJd fcucht.
IV Mischwald trocken.

Arten I II III IV
Cixius pilosus Oliv. 5--7 (4) i (3) (3)

" eirrulis Kbm. 6 (1)

" nervosue L.. G-9 (3) I (1) (2) (3)
atigmaticus Germ. 7-9 (1) (3)

Kelisia fallax Rib .. 9 (3)
Stenocranus minutua F. 5-G (3) : (1) (1) 5--G,9 (4)
Eurysa lurida Fieb. G (2) I
Stiroma albomarginata Curt, 5-G (2) I (2)

bicarinata H. S. 6-7 (2) ! (1) (I)
affinis Fieb .. 6-8 (31 (2) (3)

" pteridie Boh. G(3)
Dicranotropis hamata Bah. 6-7 (B)
Libumia forcipate. Bob. 6-8 (2) (3)

obscurclla Boh. 5-8 (3) I ,2)
difficihs Edw .. 5-8 (21 (3) (3)
oxyura Hpt. 5 (1)

" brevipennis Bah. 7-9 (2)
Conomclus limbatue F. 7-8 (2) (4)
Ccntrotua cornutus L. G (3) (2)
Ledra aurita L. 8 (2) I
Paropia acanioa Fall .. 6-9 (2) . (1)
Aphrodes bifasciatue L. 7 (3) (2)

" albifrons L. 8 (1)

" Ilavostriatue Don. 9 (2) 7-9 (2)
Cicadella viridis L.. 8-9 (2) (1) (3)
Oncopsis lanio L. 8-10 (2) (3) (3)
Bytboscopus flavicollia L. 6 (2)
Agallia consobrina Curt. 7 (1) 7-9 (2)

" brachyptera Bah .. , 8-9 (3)
Deltocephalus Flori Fieb .. I 7-8 (2) !,

distinguendus Flor G-9 (1) , (2) (1)
pascuellue Fall .. 6-8 (1) (1) (2)

Euscelia aemulans Khm. 9 (2)
sordidus Zett. 7-10 (2) (3)

AIfYbJ1,LS commutatua Scott. 6-9 (2) (3) (3)

" mixtus F. 7-9 (1) (1) (3)
Tbamnotettix coroniceps Kbm. 8-9 (1)

subfusculus Fall. 5-8 (4) (3) (4) (3)
sulphurellus Zett. . 7-9 (1) (1) (2)
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Tabelle 10 (Fortsetzungj.

Arten I II III IV
Dicraneura citrinella Zett. 9 (2)
Eupteryx vittata L. 6-10 (2) (2) (2)

" aurata L. 6-10 (1) (2)

" urticae F. 6-10 (2) (2) (3)

" stachydearum Hardy 6-10 (3) (,l) (4)
Eurhadine Lowi Then I 7-9 (2) (2)

concinna Germ. 7-9 (2) (2) (2) (3)

" Ribauti \Vg. 7 (1)

" pulchella Fall. . 7-9 (3) (2) (3)

chella Fall., E. concinna Germ. und E. Ribauti Wg. (Diese Arten sind
auch das bestimrnende Element des trockenen Laubwaldes, soweit die
Eiche vorherrscht.) Praferenten der Bodonvegetation des feuehten
Mischwaldss sind die Stiroma- und Liburnia-Arten, Conomelus limbatus F.
(an Binsen) und die Eupteryx-Arten.

In den trockenen 11ischwaldern sind die Praferentcn Stenocran us
minutue F., Dicranouopis hamata Boh. und vielleicht Dieraneura citri-
nella Zett. Vielleicht ist noeh die Art Kelisia tal/ax Rib. eine Leitform
des trockenon Misohwaldos. Ieh streifte sie, die bisher uur einmal fur
Deutschland nachgewiesen worden ist, in Anzahl in einem trockenen
Buchenmischwald von Riedgrasern. DeI Fangort war die Einbruchs-
stelle eines Ranges, die ZUI Fangzeit volle Sonne erhielt.

Die nieht genannten Arten sind zum grofiten 'I'eil auf Wiesen behei-
matet. Sie sind mehr oder weniger eurytop.

Im Friihjahr streifte ieh an Fundort I im Grase einer Eichensehonung
grolfe )Iengen Cizius pilosus Oliv., unter ihnen auch die seltene C. simi-
lis Kb. Es scheint, daG die Larvenzustande dcr Cixiusarten im Boden
uberwintern. Diese fand ieh nie. Spater im Jahr finden sich die Cixius-
arten nut noch an den verschiedenen Laubholzern.

I) TValdlichtunqen. (Tabelle 11, S. 346).

Die Erlenbruche und Auemcalder.
Dieser Biotop Iindct sich haufig in den Sumpfnicderungen der

Flusse )Iecklenburgs. Er ist meist wenig ausgedehnt. Die Erie ist der
typische Baum. An trockeneren Stellen kommt auch die Ulme vor
(z. B. bei Polchow). ~Ieist sind die Ulmen, die am Rand der Bruche
stehen, yon Humulus lupulus So stark durchflochten, daG sich undurch-
dringliches Dickicht bildet. Der Boden ist mit Moosen und Grasern
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(Festuca gigantea z. B.) uberwachsen, wenn er nicht wie bei den typi-
schen Erlenbriichen zwischen den einzelnen Horsten von ""asser mehr
oder weniger bedeckt ist.

Die TValdsiimpfe.

Zwischen dem oben genannten Biotop Auwald und den Waldslimpfen
ist oft keine Grenze zu ziehen, Waldslimpfe liegen aber fast stets im
Hochwald. So findet sich dieser Biotop deutlich susgepragt in der
Rostocker Heidel). Meine Untersuchungen darin wurden vor allem
ausgeflihrt auf der Hirschwiese, einem nordlich von Schwarzenpfost
gelegenen ausgedehnten Sumpfgebiet. Dieser Fundort bietet in seinem
ncrdostlichen Teil einen guten Ubergang zu dem nachsten von mir
unterschiedenen Biotop.

Die TValduiiesen,
Die Waldwiesen sind von den offenen Wiesen, den Sumpfwiesen

und den Dauerweiden deutlich verschieden. Die starkere Besehattung,
die vom Wind gut gesehlitzte Lage und das mehr humide Klima dieser
Formation hat eine besondere Zusammensetzung der Zikadenfauna
zur Folge. Viele Zirpenarten, die ich in den Misohwaldsm und den
Sumpfwiesen selten fand, sind auf Waldwiesen tiberraschend haufig,
so daf anzunehmen ist, daB dieser Lebensraum der Ausgangspunkt der
Verbreitung der Arten ist,

Die TValdwege.
Am Rande der Wege und StraBen, die durch die Walder fuhren,

findet sich eine Flora, die meist deutlieh verschieden ist von der Boden-
flora der Waldformation, dureh die der Weg fuhrt, Oft findet man
sogar an der linken und rechten "'regseite ganz verschiedene Pflanzen-
vereine, so daB es schwer ist, hier ein System hineinzubringen. 1st es
eina breite Chaussee, die den Wald durchzieht, so ahnelt die Zusammen-
setzung der Flora der des Waldrandes. Die verschiedensten Laub-
geholz« grenzen die Chaussee vom eigentlichen Wald abo Oft macht
sich aueh eine typische Ruderalflora an den Wegrandern breit. Die
Waldwege sind also kein echter Biotop. Dies mull bei der Untersuchung
der Fauna eines Waldes stets berlicksichtigt werden. Hier k6nnen
Arten aufgefWlden werden, die mit der Zusammensetzung cler Fauna
des Waldes nichts zu tun haben.

1) Ein nordostlich Rostocks nahe der Kliste gelegener Misch-wald.
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Ich habe aber in meiner Tabelle die Ergebnisse der vier Biotope
(Erlenbriiebe, Waldsiimpfe, Waldwiesen und Waldwege) zusammen
eingetragen, da zwischen ihnen die Grenzen oft stark verwischt sind,
manebes Mal sieh iiberhaupt niebt feststellen lassen, und gebe auf
obige Verhaltnisse bei den einzelnen Arten ein.

Die Zikadeufauna der Auenwalder und Erlenbriiehe ist arm. AuEer
einigen Arten, die an Erie oder Dime gebunden sind, gibt es keine Zika-
den, die als spezifiseh fur diesen Biotop gelten konnen. Samtliche sonst
noeh in Spalte 1 der Tab. 11 aufgefiihrten Arten finden sich in einem
der anderen Biotope wieder. An Erie finden sich folgende Arten BytlID-
scopus jenestratus Sehrk., Aphrophora alni Fall., Typhlocyba qeomeirica
Sehrk. und Erythroneura alneti Dahlb.; an Ulme TOO""notettix octo-
punctatu. Sehrk. und Typhlocyba ulmi L. Viele der oben genaunten
Arten sind wahrseheinlieh nieht monophag. Deshalb habe ieh in meiner
Tabelle nur B. fenestratus Sehrk. und T. octopunctatus anfgenomrnen,
die als Leitformen dieses Biotopes gelten kcnnen.

Biotop II, die Waldsumpfe, birgt eine Menge bemerkenswerter
Arten, Zusamrnen mit der nieht seltenen Kelisia punctulurn Kb., die
iiberall auf ahnlichen Formationen in Deutschland gefunden worden
ist, streifte ich die "seltene" K. Scotti Se ....Diese "Art ist wahrscheinlich
haufig mit K. punctulum Kb. verweehselt bzw. gar nieht als eigene Art
erkannt worden. Im Bpatherbet streifte ieh sie auf den Waldsiimpfen
der Rostoeker Heide mit grofler RegelmaBigkeit {aulier der Stammform
fand ieh zwei Farbvarietaten, die ieh in der Artenliste besehrieben
habe). Eine andere AIt, Stenoeranus [uscooiuatus Stal, streifte ich
an denselben Fundorten in solehen Mangen, daf ieh sie horen konnte.
Dureh die vielen Hunderte von Abspriingen dieser Zirpe in meiner
nachsten Umgebung war ein deutliches kontinuierliches Knistern zu
vemehmen. Diese beiden Arten sind !iir den Biotop Waldsumpf
spezifiseh. Praferenten sind Tharnnotettix frontal;' H. S., T. quinque-
notatus Boh. und Eupteryx Thoulessi Edw., die beiden ersteren an
Riedgrasern, die letztere an Mentha aquatica.

Die Zikaden der Waldwiesen und der Waldwege miissen zusammen
behandelt werden, wie es oben begriindet wurde. Leitformen der Wald-
wiesen sind die Aden ]!Iegamelus venosus Germ., Liburnia Fai,,"m.airei
Perro und Eupteryx vittata L. Sie bevorzugen sehattige Stellen des
Biotopes, wo sie oft in groBer Menge zu finden sind. An Urtiea-Arten
streifte ieh sowohl auf den Waldwiesen als aueh an den Wald wegen
regelmaBig die als selten geltenden AIten: Macropsis Scotti Edw.,
Agallia consobrina Curt. und Cicadula variata Fall. An Filipendula
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ulmaria faud ich wenige Cicadula septemmotata Fall. Mit ihr zusammen
streifte ich auch Euacanthus acumimatus F., die ich aber auch an anderen
feuchteu und schattigeu Stellen der Waldwege streifte.

Einen besonders bemerkenswerten Fang machte ich mit Cicadula
opacipennis Leth. Diese Art ist fur Deutschlaud DUd wahrscheinlich
das gauze europaische Festland neu. Sie wurde von LETHIERRY aus
Sibirien beschrieben und von Enw ARDS fur England nachgewiesen. Ich
fand sie sowohl auf deu feuchten schattigen Wiesen des Mischwaldes

.abb. 4. Hohe Burg. Fundstellc von Cicadu?a opacipenn'is Leth.

"Hohe Burg" bei Neukloster, als auch auf den Waldwiesen der Forst
Hagenow DUd Leussow. Die Art erscheiut ziemlich spat im Jahr, DUd
ich streifte sie auch immer uur in wenigen Exemplaren. Sie scheint
spezifisch zu sein fur schattige Waldwiesen.

Ausnahmaweise gebe ich die genauen Fundorte und Fangdaten:
Bohe Burg 10. 9. 1936. Buchenwaldwiese gemaht, etwa 200m! grojl, von einem
(Abb. 4) kleinen Bach geteilt. Auf der Sudseite (der aonnen-

armen Seite!!) zusanuuen mit Megamelus tJett08US Germ.
und Keiieia punctulutn Kb. 2 00 und 1 ~.

Bohe Burg 12. 9. 1936. Desgl. em 0 fl·
Leussow 17. 9.1936. Kiefemmiscbwald. Am See bei Probst-Jeear ein 0 ~

auf feuchter schattiger Wiese.
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Hagenow 12.8.1935. Ausgedehnte Laubwaldwiese. Am Sudrand ziemlich
feucht. 2 i1i1 und 6 ~~.

(Da an allen diesen Fundorten auch die gemeine Deltocepholus paecuellue Fall.
haufig Ist, muB man sehr aufmerksem sein, um die von oben ahnlich auaeehende
C. opacipennie Leth. zu erkennen.)

Tab. 11.

'Valdlichtungen.
I Auenwalder und Erlenbruche.
II waldsumpfe.
III Weldwlesen.
IV waldwege.

Arten I I II III IV

Kelisia guttuJa Germ.
I I 7-8 (2)

" punctulum Kbm .. 8-10 (4) : (3)
Scotti (Scott.) 8 (1) I 8-11 (4)
pallidula Boh. 8 (1) : (2) (1 )

Megamelua notula Germ.. 8-11 (2) (3) (3) (3)
venosus Germ. 10 (2) 8-4 (5) (3)
brevifrons Reutter 10 (1)

Stenocranus minutus F. 5,9 (4)
fuscovittatus Stal 8-11 (6)

Eurysa lurida Fieb. 5-6 (1)
Delphacinua mesomelas Boh. 6-7 (1 )
Stiroma affinis Fieb. 6-8 (1) i 6-8 (1) (2)
Libumia discolor Boh .. 5-8 (3)

" obscurella Boh .. 5-8 (2) (2)
dilficilis Edw. 8 (2) 5-8 (2)
Jugubrma Boh. 6-8 (2)

" leptosoma Flor 8-10 (3) (2)

" apinosa Fieb .. 1\ 9 (I)
oxyura Hpt. 5 (1 )
Fatrmairei Perro 7-10 (5) (3)
brevipermis Boh. 9 (2) 7-9 (3) (2)

Conomelus limbatus F. 7-10 (2) (4) (3)
Euconomelua Iepidus Boh. 6 (2)
Paropia ecanica Fall. 7-9 (1)
Euacanthus interruptus L. 7-10 (2)

" acumina tus F. 7 (1) 8 (3)
Aphrodes bicinctus Schrk. 7-9 (2)

bifesciatus L. 8 (I)

" albifrons L. 7-9 (2)
flavostriatus Don. 7-10 (3) (2)

" histrionicus F.. 8 (1)
Dicadella viridie L. 7-10 (1) (1) (2) (3)
Bythoscopue fenstratus Schrk. 6-8 (3) (1) (1 )
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Tab. 11 (Fortsetzung).

Arten I II III IV

Mecropsis Scotti Edw. .
(I) I

7-9 (3)
Agatha consobrina Curt. 7-9 (3)

brachyptera Boh. 7-9 (2) (1) (3) (3)

Cicadula septemnotate Fall. 8 (1) 6-8 (2)
opacipennis Leth .. 7-9 (2)
variata Fall. 6-8 (1) (2)

Deltocephalus occellaris Fall. . 5-9 (2)

" Flori Fich. 7-8 (1)

" distinguendus Flor 6-10 (2)

etriatue L. 6--9 (2)

" pulicaria Fall. 6-9 (2)

adominalis F. 6--8 (2) (2)
pasouellua Fall. 6-10 (1) 6-10 (4) (3)

Euscelie quadrum Boh. 10 (2) 8-9 (3)
aemulana Kbm. 6-9 (1) 8-9 (2)
aordidus Zett .. 6-10 (3) (2)
obsoletus Kbm. 8-10 (2) (3) (1)

Allygus modestue Scott. 7-9 (3) (3)
'I'hamnotettix coroniceps Kbm. 8-9 (3)

octopunctatus Schrk. 7-9 (2) (1) (2)

" frontalis H. S.. 8-10 (2) (4)
quedrinotatus F.. 8-9 (1) (3) (2)
persimilie Edw. 8 (1) 6-9 (2)
intermedius Boh .. 9 (1)
quinquenotatus Bob. 9-10 (3) (2)

" sulphurellus Zett. 6-10 (2) (1)

Dicraneura flavipennie Zett. 7-10 (2) (3) (1)
Fieberi P. Low 6-9 (2)

Eupteryx vittata L. . 6--10 (3) (5) (3)

cyclops Mats. 8 (2)

urticae F.. 6--10 (2) (2)

Thoulessi Ed". 8-10 (3) j

Der IValdrand.

Die Zusammensetzung der Flora des Waldrandes ist zumeist auller-
ordentlich verschieden von der des betreffenden Waldes und der an-
grenzenden Formation, sei es eine Wiese, Heide oder AckerIand. Hier
am Waldrand, ganz gleich, ob er nach Suden, Westen, Norden oder
Osten liegt, steht haufig ein Heckensaum der verschiedensten Laub-
holzer. Hier linden sich die bestandbildenden Waldbiiume in kleineren
Exemplaren wieder, Weiden, Pappeln, Hainbuchen, Ahornarten und
viele andere GehOlzebilden den AbschluBdes Waldes. An trockeneren

Arcbiv f. :K"aturgeschlcbte. N. F. Bd, 6, Hert 3. 23
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Waldrandern stehen iiberall im Lande Sehlehendiekiehte, Birken;
\YeiBdorn und Hollunder sind nieht selten.

Besonders am Sudrand der Walder ist ein Abstreifen dieser Heeken
sehr Johnend. Alle Laubholzer bewohnenden Zikadenarten streifte ieh
hier mit Erfolg. Es sind vor allem die Arten der Gattungen Cixius,
Aphrophora, Oentrotus, Oncopsis, Blacropsis, Ldiocerus, Allygus, einige
Thamnotettix-Arten und die Typhloeybinen-Gattungeu Alebra; Empoasca,
Typhlocyba und Eurhadina.

Zu diesem Biotop Waldrand sind im allgcmeinen auch die Kntoka in 'West-
mecklenburg zu rechnen, ebenso die vielen Feldgeholzc, die man uberall im Land
verstreut findet, [Eine TabeJIe wird bier aus dem auf S. 304 genannten Grande
nicht gegeben. Vgl. Artenliste.}

m) Die lViesen (Tabelle 12, S. 350).

Die Wiesen, die ieh hier behaudelu will, sind stets genutzte Wiesen.
~Ian bezeichnet sie after als "Kulturformation", aber, soweit die Zirpen
in Frage kommen, ist ihre Fauna dennoch eine natiirliche.

.Charakterpflanzen troekener Wiesen sind verschiedene Trifolium-
(T. pratense, T. hybridum u. a.) und Saxifraga-Arten (S. granulata und
tridactylites), Geranium pratense, Bellis perennis, Plantago major
und P. laneeolata und :\Iedieago lupulina.

Die feuchten "Niesen sind devon oft wenig deutlich abgegrenzt;
ihre Vegetation ist meist weniger abwechselnd. Dichte Gras- oder
Riedgrasbestande bilden haufig einheitliehe Deeken, ohne daf da-
zwischen etwas anderes wachst, 1Yiewohl die nassen ,riesen durch
den hohen Prozentsatz der Riedgraser schon weitgehend charakterisiert
sind, will ich doeh noeh einige Pflanzenarten anfuhren, die ich uberall
daselbst fand: Cardamine pratensis, Alectorolophus-Arten und Cirsium
oleraceum.

Ein dritter Biotop, den ich im Zusammenhang mit den \Yiesen be-
handeln will, sind die Dauerweiden. Sie sind meist Wiesen, bei denen
sieh die :\Iahd nieht lohnt. Sie werden als Viehweiden genutzt und durch
das Abweiden des Viehes stets sehr kurz gehalten. Die Funde darau£
sind in der Tab. 12 mitaufzufinden. Darin habe ieh wegen der Gew6hn-
liehkeit soleher Biotope im Lande Mecklenburg keine einzelnen Fund-
orte auIgenommen, sondern sic wic folgt allgemein eingeteilt:

1. Dauerweiden (vgl. Tab. 5, S. 319).
II. Troekene Wiesen.
III. Feuehte Wiesen (vgl. Tab. 8, S. 333).
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In der Zusammensetzung der Zikadenfauna der 'Yiesen gibt es
wenig Bemerkenswertes. Fast aile angefUhrten Zirpenarten sind schon
in einer der zu den anderen Lebensraurnen gegebenen Tabellen genannt
worden. Yon Buschwerk verflogene Zikadenarten, die ich hin und
wieder auf 'Viesen streifte, sind, wie schon oft betont, aus bestimmten
GrUnden in der Tabelle fortgelassen.
Verhaltnismaflig schwierig ist es, fiir jedes der drei genannten Bio-

tope Leitformen anzugeben, da fast alle hier genannten Arten eine
groBe Anpassungsfahigkeit besitzen, so daB man oft nicht weiB, ob es
sich urn Einwanderer aus anderen Biotopen handelt. Aus dieeem
Grunde habe ich auch die Vielzahl der Tabellcn gegeben. Aus den
Haufigkeitsangaben der Arten wird man dann ohne weiteres feststellen
konnen, wo die Art mit ziemlicher Sicherheit zu suchen ist. 8ehr wahr-
scheinlich ist es, daB die Yerbreitung der Arten in den verschiedenen
Gegenden Deutschlands stark wechselt. Zum Beispiel wird eine Art,
die ich hier in Norddeutschland auf trockenen 'Yiesen und sandigen
Flii.chen fing, in SUddeutschland auch auf feuchten Wiesen und anderswo
gemein sein konnen, weil dart die Durchschnittswarrne holier ist und
demnach auch auf Jeuchtem Geliinde ausreichen k6nnte.

Da diese Art Vall Biotopen sehr gewohnlich ist, so mag hier der
geeignete Platz fur die Nennung der mit mehr oder weniger Recht als
Ubiquisten zu bezeichncnden Arten sein: Liburnia pellucida F., Phi/ae-
nus spumarius L., Neophilaenus lineatus L., Aphrodes bicinclus Schrk.,
Cicadula sexnotata Fall. (diese Art ist von EDWARDSund RIBAUT auf-
geteilt worden), Deltocephalus distiuguendus Flor, D. pascuellus FalL,
Euseelis lineolatus Brull", E. plebejus Fall., Empoasca Ikwescens F. und
Eupteryx aurata L. l\Iit mehr oder weniger Recht "Ubiquisten" genannt
werden sie insofern, als sie in dem einen oder anderen Biotop dennoch
fehlen. )Iit Sicherhcit sind sie nur auf den Wiesen und ahn!ichen Bio-
topen zu find en.

In der Zikadengesellschaft der Dauerweide sind Leitformen die oft
massenhaft vorkommenden Liburnia exigua Boll. und Deltocephalus
pulicaris Fall. Sie kommen zwar in vielen anderen Biotopen auch vor,
aber nicht in dieser Menge und Regelmal3igkeit zugleich.

Als Leitformen der trockenen 'Viesen sehe ich Helisia pascuorum Rib.,
L. straminea Sta! und Liburnia llareola Flor an. Sie kommen z"'ar
auch auf feuchteren ":-iesen vor, aber weniger haufig und sonst nir-
gends. It. pascuorum Rib. 1St erst vor kurzem beschrieben worden.
Die Art wurde wohl meist mit J{. quttula Germ. verwcchselt. Einige
Acten nenne ich noch, die durch ihre Haufigkeit in diesem Biotop auf-

23*
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Tab. 12. 

Wiesen. 

I Dau.erweiden. 
II Trockene Wiesen. 
ill Feuchte Wiesen. 

Arten 1 II III 

Kelisia guttula Germ .. 7-9 (1) 
pa.scuorum Rib. 7-9 (2) (2) 
pallidula Bob .. 7-8 (2) 

" 
perspicillata. Boh. 8 (1) 

Megamelus notula Germ. 8 (3) 
Stenocra.nus minutus F •. 5-8 (3) 
Delpbacinus mesomelas Boh . . 6-9 (2) (3) (2) 
Stiroma. albomarginata Curt • . 6 (3) 
Dicranotropis bamata. Boh. 6-9 (3) 
Liburnia pellucida F . 5-9 (3) (5) {3) 

obscurella. Boh. 6--8 (2) 
forcipata Boh. 6-8 (2) 
concinna Fieb .. 7-8 (2) 

" collina Boh. . 5-8 (4) (2) 
elegantula Boh. 8 (1) 
exigua :Boh. 5-8 (5) (3) 
spinosa Fieb. 6-8 (1) (2) 
denticauda Bob. 5-8 (2) 

„ straminea Stal . 5-8 (3) 
flaveola Flor . 6-7 (1) (2) 
Fairroairei Perr. 9 (4) 
brevipennis Bob. 8-9 (3) 

Conomelus limbatus F. 7-9 {3) 
Lepyronia colcoptrata L. 7-9 (2) (3) (2- 3) 
Pbilaenus spumarius L. 6--11 (3) (4) (5) 
Keophilaenus lineatus L. 6--11 (4) (5) 
Eupelix cuspidata F . 5-9 (3) (3) (1) 
Paropia. scanica Fall. 6-9 (3) (3) 
Euacantbus interruptus L .. 7-9 (3) 
Aphrodes bicinctus Schrk. . 7-10 (2) (4) (3) 

flavostriatus Don. 7-9 (3) 
Cicadella viridis L. 6-10 (.l) 
Agallia venosa Fall. . .. 4, 6--9 (3) (3) 

aspera Rib .. 5-8 (2) 
Cicadula sexnotata Fall .. 6-9 (2) (3) (2) 

cristata Rib .. 9 (2) 
tetrasticta Horv. 7 (2) 

Grapbocraerus ventralis Fall. 6-9 (3) (5) (2) 
Doratura stylata Bob ... 6-9 (2) (4) (3) 

·' „ homophyla Flor . . 6-9 (3) (2) 
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Tab. 12 (Forteetzung}.
------Ar-te-n-------', I II III

Deltocephalus socielis Flor .
ocellaris Fall.
distinguendus Flor .
Theni Edw ..
etriatua L. .
pulicaria Fall.
collinua Bah.

" abdominalis F.
" pascuellus Fall

Euscelis argent-at us F.. .
quadrum Boh. .
lineolatus Brune
plebejus Fall ..
Sohenki Kb ...
sordidus Zett. .
obsoletua Kbm ..
brevipe.nnis Kbm ..

Thamnotettix quadrinotatus F.
persimilis Edw. .
sulphurellus Zett.
Preyesleri H. S.

Empoasca viridula Fall. . .
Dicraneura Ilavipennie Zett.
Eupteryx vittata L.

notata Curt.
urticae F.
aurate L...
atropunctata Gz.

Erythroneura hyperici H. S. 8-9 (3)

fallen. Graphoeraerus ventralis H. S., Doratura stylata Boh, nnd Delto-
cephalue abdominalis F. Sie sind Praferenten dieses Lebensranms.

Die feuchten "\Viesen haben eine uninteressante Zirpenfauna. Sie
sind der Lebensraum der beiden gewohnlichsten Schanmzikadenarten
Philaenus spumarius L. und Neophilaenus lineatus L. Eine Leitform
fur diesen Biotop W3t sich nieht angeben. Interessante Funde kann
man hier allenfalls nnmittelbar nach der l\lahd machen, wei! dann
die Zikaden sehr zusammengedrangt sind.

3. Vom lIlenschen geschaffene Leb ensr a.ume.
n) Ruderalstellen.

Als letzte Biotope habe ich zwei von lIlenschen geschaffene un-
genutzte Lebensraume kurz zu betrachten: die Rnderalstellen nnd
die Gruben.

"

"

6-8 (2)
5-9 (2)

6-8 (2)
6-9 (3)
5-10 (5)
6-9 (2)

4-9 (4)
6-10 (3)
7-8 (2)

5-7 (2)

7-9 (2)
7-9 (2)

7-9 (2)

5-11 (1)

(2)
(3)

6-9 (3)
(1)
(4)
(4)

6-7 (5)
5-9 (2)
7-9 (2)

(3)
(3)

6-10 (3)

6-9 (3)
(2)

5-9 (3)

6-9 (1)
(4)

6-9 (3)

(5)

(3)
(2)

(4)
(5)
(3)

7-8 (2)

6-9 (4)
8 (2\

(5)
8 (2)
9 (2)
10 (1)

6-9 (2)
(3)

(2)
(3)
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Auf den Schuttpliitzen siedeln sich eine Reihe Ruderalpflanzeu an,
die fur diesen Lebensraum charakteristisch sind. Eine Aufzahlung
dieser Pflanzenarten eriibrigt sich, da ich nicht naher auf die sehr tri-
viale Zikadenfauna dieses Lebensraums einzugehen brauche. Die am
haufigsten vorkommenden Zirpen sind einige Eupteryx-Arten, die
tiberall zu finden sind, hier abel' an Labiaten, Solanacecn, Compo-
siten usw. glinstige Lebensbcdingungen linden: E. vittata L., E. au-
rata L., E. urticae F. und E. atropunctata Gz. Besondere hinweisen will
ich auf E. collin a Flor, deren Niihrpflanze Ballota nigra ist. An Griisern
(Poa annua, Hordeum murinum usw.) findet man die gewohnlichsten
Deltocephalus-Arten.

0) Kies-, Sand- und Lehmqruben.

Die Zikadenfauna del' Sand-, Kies- und Lehmgruben wird bestimmt
dUTChdas Vorkommen der Art Cicadula frontalis Sc. Sie ist an Equise-
tum palustre gebunden, das sich hiiufig in dichten Bestiinden an den
nassen Platzen der Gruben ansiedelt. C. frontalis Sc. streifte ich nur
an diesen Fundorten, die aber im Lande zahlreich sind. AuBer diesel'
Art nenne ich noch Gicadella ciridis L. und Eupteryx melissae Curt.,
die ich ebenfalls an sumpfigen Stellen der Gruben zahlreich fand.

Die iibrige Zirpengesellschaft der Ruderalstellen wie auch der
Gruben besteht aus eurytopen Arten.

B. Artenliste.

Hier fuhre ich siimtliche in Mecklenburg aufgefundenen Zikaden-
arten in systematiscber Reihenfolge an. Ich hielt mich an das von
HAUPT gegebcne System. Die romischen Ziffern hinter den Artnamen
bezeichnen die Zeitdauer des Vorkommcns diesel' Arten ; die Buchstaben
in Klammern (a, c) geben Hinweise auf die vorhergehenden Abschnitte,
in denen die Art erwiihnt wird. Die Hiiufigkeit dieser Buchstaben zeigt
die Fliichendichte der AIten an. Weitere Zeichen weisen auf das Vor-
kommen in den Nachbargebieten hiu: D. = Diinemark, L. = Liibeck
(Dummersdorfer Ufer), K =Kordmark und Nordwestdeutschland,
P. = PotUmern «('mgebung von Stettin und Stolp), W. =WestpreuEen
«('mgebuug von Zoppot und Zuckau).

Falls die Art nicht selbst gesammelt wurde, fiihre ich Sammler und
Fundort an. Arten, die £iir das Gebiet neu sind, wurden fett gedruckt,
neue Formen unterstrichen. Soweit es moglich ist, gebe ich im ein-
zelnen auch die Xahrpflanzen an und bionomische Notizen, wobei
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neben bekannten und von mir bestatigten eine Reihe neuer Be-
obachtungen mitgetsilt werden.

Cixiidae,
Dixius Latr.

Die Arten dieser Gattung kommen auf den verschiedenen
Laubholzern vor, an denen sie in den verschiedensten Bio-

topen gestreift werden konnen.
1. C. pilosus Olivo Y-VII, (k); D., L., K., P., W. l\fit der Xominatform zu-

aammen fand ich:
var, infumatus Fieb.
var. contaminatue Germ.
var. albiclnctus Germ.

2. C. nervosus L. V-IX, (b, h, k); D., L., K., P., 'V.
var. ataver Schum. VIII, (a).

3. C. cunicularius L. VI-VIII, (h); D., K., P., 'V.
4. C. bifascia tus Sehrk. RABELER etreifte zwei Exemplare im G<Hdenitzer

Hochmoor im Juni (det. Haupt).
5. C. stmnrs Kbm. YI, (k); D.,1\., P., w,
6. C. stigmaticus Germ. VII-IX, (k); S., 'V.

Fulgorldae.
Fulgora Latr,

F. europaea L. Von RUDO\V fiir Mecklenburg genannt, Belcgetuck fehlt
aber in mecklenburgischen Sammlungen. Da in den Nachbar-
gebieten nicht gefundcn und auch hier trotz melner Bemuhungcn
nicht, vorlaufig firr die Fauna zu etreichen,

Issidae,
Ommatidiotus Spin.

I. O. dissimilia Fall. YII-IX, (g); D., S., P. An Eriophorum vaginatum.

Iseas F.
8. 1. coleoptratus Geoffr. RADDATZ fand zwei Exemplare im September in

Vorgarten der Stadt Roetock. Beide Exemplare beflnden sich
in dcr Sammlung. D.. K., 'V.

Delphacidae,
Die Arten dieser Familie scheinen nUT an )Ionocotj"len zu
leben. HA"LPTgibt fUr Jassidaeus lugubris Sign. Thymus (1)
als XahrpfJanze an. Meine Beobachtungen sprechen dagegen.

Asicaca Latr.

A. clavicornis F. wird von RCDOW fur :\lecklenburg angefilhrt. RUDOW

stiitzt sich auf einen Fund, den KOKOWbei Schonberg gemacht
haben soli. Das Belegexemplar ist nicht aufzufinden, dagegen

.1·••••••••••••• __ • • __ •
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befindet sich im Lubecka! Museum ein Stuck dieser Art. das von
Kosow bei Wien gesammelt worden ist! Die Art ist fUx Mecklen-
burg zu etreichen.

Kelisia Fieb.
9. K. gut.tula Germ. '""I-IX, (a, h.c,d,f,I, m); D., X., "1. An Carex arenaria.
10. K. paseuorum Rib. VII-IX. (h, m); X.
11. K. lanax Rib. IX, (k); )I.
12. K. vit.tipennia J. S. VII-XI, (g, h); D., L., :S., P., 'V? An Eriophorum.

Die ~ uberwintern.
13. K. punetulum Kb. VIII-X, (1); N. Ieh {and sowohl macroprere 00 wie W.

die auch sehr viel dunkler pigmentiert waren.
14. K. Scotti (Scctt.) Rib. VIII-XI, (l). In den Xachbargebieten bisher nicht

gefunden. Die ~~ uberwintem. AuBer der Xominatform:

f. nigricollis n. f. (dunkelbraunes Pronctum, macropter},
t. quadrimacu)ata n. f. (vier schwerze l\Iakeln auf den
Plugeldecken, die zu Querbinden verschmelzen konnen).

15. K, pallidula Boh. VII-IX, (a, h, I, JU); D., X., P.
16. K. persplclllata Boh. VIII, (k, JU); D.• X.

Megamelus Fieb.
Uberwinterung ale Imago, Erscheinungszeit Herbst. Die

Fundorte stete feucht und =- schatfig.
17. .:tf. notula Germ. VII-XI, (a, h, I, m); D., X., P., \V. Auch macropter,

t~crwinternde ~~ sind sehr dunkel pigmentiert.
18. M. venosus Germ. III-IV, IX-XI, (g, I); D., x., P., w, Aueh macropter,
19. 1U. beerttrens Reutter. X-XI. (g, h, I); aus Deutschland bisher nur aus

westpreuBischen und westfalischen Hochmooren bekannt. 3&
und W auch macropter,

20. :'1. Pleberl Scott. VIII-XI, (h). Bisher nut einmal inDeutschland in einem
3 in del' "Umgebung von Hamburg von \VAGNER gefangen.

Delphacinos Fieh.
23. D. mesomelas Boh. VI-IX, (a,c,d,f,g.h,k,I,m); D., S., P., W. Auch

macropter.

Stenocranus Fich.
21. S. minutus F. IV-'~, VIII-IX, (c, d, e, h, k, I, m); D., N., P., W.
22. S. luscorittatus Stal. VIlI-XI, (g, h, I); P., W.

Jassidaeus Fieb.
24. J. Iugubris Sign. IX, (k); ich fand ein macropteres~. HAIN:MULLER er·

'beutete zwei ddt eins iro Oktober und eins im Ma:rz! Dbcrwimert
also als Imago.

Delpbax F.
Die Arten dieser Gattung leben an Schilf.

25. D. crassicornis Pz. VII-VIII, (a, h); D., :S., P., W.
26. D. pulchcllus Curt. VI-YIIl, (a. h); D., L., N.

•
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Chloriona Fieb.
Ebenfalla an Schill. \VAGKERstellte fest, daB die W Ihre Eier
in etwa 1-2 In Hohe ahlegen, und man die Tiere nurdortfindet,
wo das Schill Jm Winter nicht gemaht wird. Vielleicht gilt
dasselbe fiir die Arten der Gattungen Euidclla Put, und Del-
phax F., die ich nur mit den Chlorionaarten zusammen streifte,

21. C. prasinula Fieb. VII, (h, il; D., L., 1\., W.
28. C. glaucescens Fieb. VI-VIII, (a, h, i); D., N.
29. C. smaragdula Stal. RADDATZ fing ein 0 im Werder - einem Suropf -

bei 'I'oltenwmkel, im Juli. P., \V.

Euidella Put.
30. E. speelosa Boh. V-VI. (h, i); D., N'J P. An Schilf.

Eurysa Fieb.
31. E.. lurida Fieb. V-VI, (b, k,l). In Norddeutechland biaher nicht gefunden.

~~ auch rnacropter.
32. E. Iineata Perro (= L. quadrivittata Kb.], Ein ~ in Sammlung RADDATZ,

das bei Malchin gefangen wurde. W.

Stiroma Fieb.
33. S. albomarginata Curt. V-VI, (b, k, ro); D., N., P., \V.
34. S.moeste Boh. HusMtLLER erbeutete ein 0 in der Umgebung von \Varen.

(Burgwall 3. VII. 1933.)
S. spec. Am 9. VI. 1936 erbeutete ich im Darzer Hochmocr ein ~ einer

Stircma-art., die S. albomarginata sehr nahe steht., unterschleden
von dieser durch die am Clypeus sehr weit getrennten Stirokiele.

35. S. bicarinata H. S. VI-Vn, (k); R., P.,W.
36. S•• !!inis Fieb. VI-VIII, (k, I); D., X., W.
31. S. pteridis Boh. VI-VII (k); D. L., ;S., P., W. An Pteridium aquilinum.

Die Larven iiberwintcrn unter dem FaHaub des Farna.

Dicranotropis Fieb.
38. D. hamata Boh. VI-IX, (c, d, e, k, ro); D., R., P., W.

Libumia Sta!' (Delphax Osh.)
39. L. discolor. Bob. V-VIII, (I); D., L., X., P. Auch macropter.
40. L. saUna Hpt. VI-VIII, (a); X. an JunCllS Gerardi.
41. L. juncea Hpt. VI, (h); auch macropter; an Brixa intermedia. In den

Kachbargebieten bisher nicht gefunden.
42. L. pullula Bob. VI, (h); D., \Y.
43. L. palmlosa Flor. VI, (h); in den ~achbargebieten bisher nicht gefunden.
44. L. Reyi Fieb. (= Calligypona. albicollis J. S.). VII, (i); an Juncus com·

munis. In den Xachbargebieten hisher nicht gefunden.
45. L. forcipata Boh. VI-VIII, (k, m); D., ~ •• P., 'V. Auch macropter.
46. L. Aubei Perro VI-VIII, (b, d, e); D., L., ~., W.
47. L. Boldi Scott. VII, (b); D., N., W. An Ammophila arenaria.

L. adela Flor. Das Exemplar der Sammlung RADDATZ, das die Etikette
tragt, ist L. difficilis Edw. Die Art ist .zu streichen.

48. J,.. pellucida F. V-IX, fast uberall. D'J L., N., P., \V.

T
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4-!LL. obseurella Bah. (= L. discrete Ed". nee Haupt.) V-VIII, (a, b, k,
I, m); D., N. Auch macropter.

50. L. difficilisEdw. nee. Haupt. V-VIII, (h, k, I); X. In dcr Sammlung RAD.
DATZ steckt diese Art unter dem Xamen L. dubia Kb. und L. adela
Flor. Auch macroptcr,

61. L. collina Boh. V-VIII, (b, c. d, e, C, g. m); D., P., 'W.
52. L. coneinna Fieb. VII-IX. (k, m); K.
53. L. alboslriala Fieb. V, VIII-IX. (d, e); K, w,
54. L. excisa Mel. VI-VIII, (b); D., L., X. An Elymus arenarius. Auch

macropter.
55. L. albocarinata Stal. VI-X, (b, g); D., P. An Erlophorum. Larven uber-

wintern.
56. L. elegantula Bob. VI-IX, (f, k, m); D., L., P., W.
57. L. Ieptosoma Boh. VI-XI, (a, h, I); D., N., P., w, An Binsen.
58. L. lugubrina Boh. VI-IX, (h, i, 1); D., K., P., w, :f~auch macropter, An

Glyceria.
59. L. exigua Bah. V-VIII, (c. d, e, 1,m); D., L., X., "T. Larven tiberwintern.
60. L. spinosa Fieb. v-vrrt, (b, I, m); X., P., \Y.
61. L. oxyura Hpt. V, (h, k, I). In den Xachbargebieten bisher nicht gefunden,
62. L. denticauda Bah. V-VIII, (k, m); D., X., P., 'V.
63. L. atraminea Stal. V-VIII, (m); D., S., ''0.
64. L. f1aveola Flor. VI-VII, (m); D. W.
65. L. Fairmairei Perro VIII-X, (a, h, 1, m); D., X., W. W auch macropter,
66. L. brevipennis Bah. VII-IX, (h, k, 1,m); D., X., w. W auch macropter,

Conomelus Fieb.

67. C. limbatus F. "I1-X, (a, h, i, I, m); D., L., .K., P., W. ~~ auch macropter,
an Binsen.

Euconomelus IIpt •

.(l8. E. lepidus Boh. VI-VIII, (a, h, 1); D., L., X., 'V. ~~ auch macropter, au
Riedgrasern.

Tettigometridae.
Tettigometra Latr.

-69. T. atra Hgb. In der Sammlung des Liibecker Xaturhistorischen ~Iuseums
und im )laltzaneum (= Heimatmuseum) in \Varen befinden
sich Exemplare, die von Koxow bei Feldberg gesammelt wor-
den sind.

70. T. obliqua Pz. VIII, (d, k); X., W.
Rt:'DOW fuhrt fioch eine ganze Reihe andere Arten auf, bei

denen es sieh aber nur urn Farbvarietiiten dieser Art handeln
kann. Seine Belegexemplare sind in keiner Sammlung vorhanden.

Membracidae
Centrotus F.

71. C. coronttis L. VI-VIII, (k, I); D., L., S., P., ,Yo An Laubholzern (be.
sonders Eiche).

=

\
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Gargara A. S.

72. G. gcnistae F. YIl-VIlI, (c,d,f,k); D.,K.,P., ,V. An Sarothamnus sco-
pariua,

Cercopidae.
Lepyronia A. S.

73. L. coleoptrata L. VI-IX, (a, b, c, d, e, h, m); D., P., 'V. Die Larven uber-
wintern zwischen Moos.

Aphropbora Germ.
74. A. corticea Germ. VII. Von RABELER und mir gesammelt und nur im

Goldenitzer Hochmoor. (g.)
75. A. alni Fa.IL VI-X. An Laubhclzem, vor allem wetden, in den verechieden-

stcn Bictopen.
76. A. salicina Gocze. VI-IX. An Weiden in vielen Biotopen.

Philaenns SIal.

n. P. epumarius L. VI-XI. Diese Schaumzikade lebt in fast allen Biotopen.
Aile von HArPT genannten Abiinderungen (und Zwisohcnlormen
zwischen diesen) wurden mit der Xominatform zusammcn ge-
streift..

Neophilaenus Hpt,
78. X. campestris Fall. VII-IX, (b, d, e); x., P., ·W.
79. N. Iineatua L. VI-XI, ebenfalla fast in allen Biotopen.

f. pallidus Hpt. VII-IX, (b).
f. fuscue Hpt. VII-X. (a, g, h).

80. K. minor Kbm. YII-IX, (c, d, e, k); X., P.
81. K. exclamationia Thunbg. VI-X, (c, d, r, g, k}, D., L., P., 'V.

K. albipennia F. kommt im Geb.et nicht vor. HAI!iXt"LLERS Tiere waren
X. campestrie Fall. Desgleichen gehoren die 'I'iere, die JENSE~-

HAARUP in der Fauna. danica ala N. albipennia anfuhrt, zu
N. oampestria Fall (W.A.C:XER).

Aethalionidae,
Ulopa Fall.

82. U. reticulate F. Daa ganze Jahr hindurch an Calluna vulgaris. (c, d, f, g, k);
D., X., P., W.

f. macroptera Kb. Mit der N'ominatform zusammen, aber
selten.

U. lugens Germ. RADDATZ fuhrt in seiner ,;Cbersicht" diese Art an. Das
Tier in seiner Samrolung, das dicse Etikette tragt, 1st aber nur
die macroptere Form von U. reticulata. Die Art ist also fur die
Fauna zu streichen.

]assidae.
Ledrinae.
Ledra F.

83. L. aucita L. VIII, (k); D., P., X., 'V. RADDATZ sammelte im Mai viele
kleine Larven nebeo fast ausgewachsenen. Dies unterstiitzt die
Annahme, daB die Art zweijahl'ig sei.
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Jassinae.
Eupelix Germ.

84. E. cuspidate F. V-X. (a, b, c, d, e, h, m); D., :S., P., w, Die ~ acheinen zu
tiberwintern.

Paropia Germ.

85. P. scanica Fall. VI-X, (h, k, I, m); D., L., X., P., \V. Auf Wiesen im all.
gemeinen, Jch klopfte die Art aber auch "VonLaubholzem, be-
aondera Eiche. Die ~~ scheinen zu uberwintern.

Euaeanthus Lep,

86. E. interruptus L. VI-X, (h, I, ro); D., L., ~ .• P., \V.
8? E. acuminatua F. VTI-VIlI, (1); D., X., ·W., L.

Strongylocephalus Flor.

88. S. !Iegerlei Scott. VI-X, (g); D., L., X. t"benrintert im Torfmoss.
89. S. agreetdeFall. VII-VIII, IV, (a, g. h); D., K. P., W. Uberwintert am

Boden zwischen Schilf.

Apbrodes Curt.

~O. A. bicinctua Schrk. (= rusticus Fall.). VII-X, (e, 1,m); D., L., N., P., \V.
Wahrscheinlich uberwintern die ~Cf, die ich im Oktober unter
Steinen fand.

91. A. bifasciatus (L.) Sign. (= tricinctus Hpt.) YII-VIII, (g, k, 1); D., X., P.
(Scnamr), W.

92. A. trifasciatus Fourc. VI-VIII, (I, g); D., :S., P., \Y. Unter Heidekraut,
93. A. albifrons L. VI-IX, (g, k, I); D., x., P., W.
94. A. fuscofaseiatus Goeze. VII-VIII, (e, k); X. Auch unter Stemen.
96. A. h'strionicua F. vm, (b, 1); D., X., P., ,V.
97. A. flavostriatus Don. (= rivularis Oerm.). VII-X, (h, k, I, m); D., L.,

P., X., W. Die ~~ scheinen zu uberwintern.

CicadeUa Larr,
98. C. viridie L. VI-X, (h, k,l, ill); D., L., X., P., ·W. An -Iuncus und Scirpus,

Penthimia Germ.
P. nigra Goeze. RUDOW filhrt diese Art in seinem Xachtrag zur Fauna.

von ::\Iecklenburg an, gesttitzt auf ein Stuck, das von Ko~ow bei
Schl5nberg gefangen sein soll. Ein Belegexemplar ist nicht auI~
zufinden. Herr SAAGERteilte mir mit, daB sich in der Sammlung
des Liibecker Xaturhistoriscben ;\Iuseums eine P. nigra befindet,
die K050W in der Umgebung von 'Vien sammelte. RUDOW'S
Angabe ist also zweifelhaft. Die Art ist hir die Fauna "Iecklen~
burgs zu streich en.

Oncopsie Burm.
99. O. Janio L. VII-X, (k); D., X., P., W. An Eicben.

var. brunnea F. mit der Stammform zusammeD.
100. o. seut~llaris Fieb. 1m August bei Xeubrandenburg von 'VAGNER gesaro·

melt, von SAA.GER bei Boitzenburg. X., P. An Ulmen.

•
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Bytbcseepus Germ.
101. B. flavicollie L. V-YIlI. (g. k. 1, m); D., N .• P., 'W. An Betula alba und

Carpinus betulua, an Hainbuche oft besonders haufig.
102. B. rutcscutus F. VI-YIII. (I, g); D.• N.• W. An Birken.
103. B. fenestratus Sohrk. (~.lni Schrk.). VI~VIII, (h,1, m); D., N., P., W.

An Eden.
Ilacropsis Lew.

Die meisten Arten dieser Gattung leben an verechiedenen
Laubholzern und kommen mil, diesen in vielen Lebenareumen
VOl'. FUr diese gebe ich keinen Hinweia auf den Biotop, son-

dern nenne nor die Kiihl'pfIanze.
104. ~f.tiliae Germ. VII-VIII. D.• S.•P., 'V. An Linden.
105. )1. scutellata Boh. VII~IX, D., K, P., W. An Weiden.
106. 1\1.rubi Bah. VII-IX, (f, k, I); X. An Himbeeren und Brombeeren.
107. )1. Scotti Edw. VII~IX, (1); X. An Drtica dioica.
108. JI. tibialis Scott, SAAGER fand die Art in del' Palinger Heide, HA.IN:MULLER

in del' Umgebung von 'Waren.
109. M. virescens F. VI-IX, D .• L., N .• P., W. .An Weiden.l\Iit del' Stamm.

form zusammen.
val'. Iateriatriata Strobl.
val'. nassata Germ.

Die folgenden drei Arten werden von den verschiedenen Autoren
verschieden auigefaJ3t. ".,.AG~ER bezeicbnet aie ala Varietaten von M. vi-
rescens F.

110. 1\1. mendax Fieb. VII-IX. L .• 1'\., W. An \Veiden.
111. 1\1. disrincta Scott. VII, X. An 'Yeiden.
112. 1\1. ceree Germ. VI-IX, D .• L., X .• \V. An Weiden.
113. ~I. tusetnerrts Boh. VII~ \'III, D., L., X., W. An Zitterpappel.
114. 1U.impura Bah. VII-IX. D., L., N., P .• 'V. An Weiden (besouders Salix

repeus).
Idiocema Lew.

Die Arten diesel' Gattung Jeben an verschiedenen Lauh-
hclzern und kommen mit dieeen in vielen Lebensraumen vor.

leh nenne Biotope nur fur die selteneren Acten.
115. I.decimusquartus Schrk. (= acurra Germ.) VII-IX, D., P. An Schwarz-

pappel.
116. I. notates F. VIII. (e). An Schlehe (Prunus spinosa). In den Kacbbar-

gebieten nicht gefunden.
117. I. stigmaticaJis Lew. (= adustus H. S.) VII-X, D., L., N., P., W. An

·Weiden.
118. I. litul'atus Fall. VII-X. D., L.• K., P .• 1V. An \Yeiden. HA.uPT nenm die

Art selten. Xach meinen Beobachtungen ist sie aber BehThiiufig,
Val' aHem an Salix aurita.

119. I. tibialis Fieb. VII, (e). An Bergahorn. In den Xachbargebieten nicht
gefunden.

120. I. poeellus H. S. 1m Augu~t in wenigen Stiicken von Salix viminalis am
Elbufer bei Damitz gestreift. WAGNER klopfte sic bei Xeu·
Darchau nordlich Domitz von Schwarzpappel.

r _
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121. I. elegans Flor. VIII, (h). Ich eammelte sie yon Salix caprea, S.u.GER
von Populus tremula.

12'2. T. tremulae EstI. VIII-IX, D., N., P., an Zitterpappel.
123. I. cognatus Fieb. VIII-X, D., X., an Silbcrpappel.
124. I. discolor Flor. SAAGERsammelte ein Sf bei Boizenburg von \\?eiden am

27. VII. 1914.
125. I. laminatus Plor. SAAGER sammelte sie bei Boizeuburg von Pappeln

(27. VII. 1931); D., K
126. 1. populi L. VI-IX, D., L., P., X., "-T. An Pappeln und '\Veiden.

var. fulgidus F. An 'Yeiden. Wird von verschicdenen
Autoren ala gute Art angesehen.

127. T. confusus Flor. VI-IX, D., L., x., P., w. An 'Yeiden.
128. I. albicans Kb. VII-X. D., S., P., 'V. An Silberpappel.

Agallia Curt.
129. A. consobrina Curt. (= punctdcepe Germ.). VII-IX, (k, I); D., No, W.

An Urtica dioica.
130. A. venose Fall. IV -IX, (b, c, d, e, m); D., L., X., P .. \V. Die W tiber-

wintem.
131. A. aspera Rib. V-VIII, (d, o, k, m).
132. A. brachyptera Boh. VII-IX, (h, k, 1, m); D., 'S., P., W.

Platymetopius (Burm.) Hpt.
133. P. undatus Deg. Auf Waldwiesen im Juli und August in der Umgebung

Restocks von RaDDATZ gesammelt. D., 'S., W.
134. P. major Kbm. VIII, (e); D., X. An Eiche. (Ich ktopfte sie von Cra-

taegus.}

Erotettix Bpt.
135. E. eyane Bah. VII-VIII, (i); D. An Potamogeton.

Cieadula Fall.
136. C. punctifrons Fall. VIII-IX, (h); D., 'S., P., W.... -\n weiden.
137. C. septempunetata Fall. VI-VIII, (I); D., 'S.,w. An Filipendula ulmaria,
138. C. opacipennis (Leth.) Edw. VII-IX, (1). Xeu ftlr Deutschland, bisher nut-

in Sibirien und England gefunden.
139. C. frontalis Scott. (= fascifrons Hpt, nee Stall. YII-IX, (h, 0); X. An

Equisetum peluatre.
C. tetrastleta HOIT. VII, (m). Xach 'WAG~ER nur eine Varietat von C. fron-

talis Srott.
140. C. vsriatll. Fall. VI-VIII, (I); D., 'S., \V. An Crtica dioica.
141. C. sexnotata (Fall.) Rib. VI-IX, (c, d, h. m). Himfigste Art der Gruppe.

so dati die Fundortsangaben aug den Xachbargebieten zumeist
zutreffen werden. Xach den Arbeiten yon EDWARDS und RIBAl7'l"

lassen sich die folgenden Arten gut bestimmen.
14~. C. cristata Rib. VIII-IX, (d, m); X.
143. C. lac,is Rib. VIII-IX, (b, d); X.
144. C, viridegrisea Ed ... VIII, (h); X.
145. C. Fieberi Ed\\'. VIII, (a); X.~ \Y. An Scirpus.
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146. C. Horvathl '''g. (= fasciifrons Edw, nee Stall. VII-VIII, (a); N. \VAG:SER

gibt fur diese Art als Xahrpflanzen .Iuucus lamprocarpue und
J. Gerardi an.

147. C. quadripunctulata Kbm. (=ramigera Zachv.). VIII, (c, d, e). Xach ",TAONER

an Corispermum hiesopifolium. leh streifte die Art, von Setaria
und Panicum-arten.

Balelutha Kirk.

148. B. punctata 'I'hbg. "\Vahrend des ganzen Jahres, uberwintert an Koniferen.
(g, k); D., "N., P., \Y.

Euscelinae,
Graphocraerus Tbms.

149. G. ventralis Fall. VI-IX, (C, d, m); D., L., x., P.• \V.
Doratura J. S.

150. D. styleta Boh. VI-IX, (c, d, m}, D., L .. N., P., \V.
161. D. exllis Han. VII, (e); S.
152. D. homophyla Elor. VI-IX, (c, d, e, f, m); D., ~., P., \V. Nur an del' Kuste

und nul' in einer neuen Form.
I. liltorali, n.l. YI-YIII, (b); (Beschreibung S. 311).

Paramesus Fitb.

153. P. nervosus Fleb. VI-VII, (a); D., oX., ·W. An Juneus maritima und Scir-
pus maritimue.

Paralimous Mats.

154. P. phragmitis Boh. VII-IX, (h, i); D., N. An Schilf.

Rbystistylus Fie-b.

100. R. proeeps Kb. VII-IX. (b, d, f)j S. An 'Vt'ingaertneria canescens und
Xardus strictus.

Dehecephelus Burm.

Alle .Arten diesel' Gattung scheinen an Gramincen zu leben.
156. D. punctum Elor. VI-VIII, (a, d); D., X., ,v. Merkwurdigerweise fand

ich diese Trockenheit Iiebende Art auch auf den Salzwiesen bei
·Warnemiinde.

157. D. eostaUs Fall. 'YII, (h). In den Xachbargebieten niehl, gefunden.
158. D. socialis Flor. VI-X, (b, c, d, e, I, k, m); D., L., P., W.
159. D. IDllltinotatus Bah. VII-X, (c, e, g, k); P.
J60. D. occHaris Fall. V-IX, (c, e, I, m); D., L., S., P., \Y.
161. n. allobrogicus Rib. in litt.1). VIII, (k); X.
162. D. Flori (Fieb.) Tben. VII-VIII, (k, I); D., X.
163. D, ,nrsnmflexu' Tben. VII-nIl, (I, g, k); K.
164. D. parallelus Fieb. Von RABELER im August im G6ldenitzer Hochmoor

gefunden (det. H,\l::PT).
----

1) Die Beschreibung mrd in Bull. d. 1. Soc. d'Rist. :Kat. Toulouse erscheinen.
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165., D. diatinguendua (Flar) Then. VI-X, (a, b, c, d, e. k, 1, m}. Eine der hau-
figeten Zirpenarten. D., L., K" P., 'V.

166. D. striatus (L.) Rib. VI-IX, (b. c, d. e. f, I. mi.
var. sabulicola Curt. VII-IX, (b).

167. D. Thenl Edw. (~spatner Rib.). VI-Vln. (b, e, m); N-
168. D. Putoni Then (= nodosua Rib.), VIII-IX, (d, e); X. An Artemisia

campestrie.
169. D. eephalotes (H. S.) Rib. VIT-VIII, (a); X.
170. D. ereetus Stal. VIII-IX, (d). An Helichrysum arenar ium. Nach Hu::n

nordische und eibiriache Art. Bisher nur in den Ostalpen ge·
funden.

171. D. pulicaria Fall. VII-X. (b, c, d, e, k, 1, m); D., L., :K., P., W.
172. D. colllnue Boh. VI-IX, (c, d, e, f, m); D., N., P., W. Im Herbst fand ich

sehr stark pigmentierte Stucke, deren Flngeldeoken, Pronotum
und Scheitel dunkelgrau waren.

173. D. abdominalis F. VI-VIII, (b, 1, m}; D., X., P., 'V.
174. D. strilirons Kb. VI-VIII. Ieh fand nur je ein Exemplar auf den Dunen

des Dares und im Gcldenitzer Hochmoor. RADDATZ sammelte
die Art auf den 'Wiesen und Dunen bei Markgrafenheide (Warne-
munde).

175. D. pascuellus (Fall.) Then. V-XI, (a, h, k, J, m); D., L., N., 'Y., P.
176. D. aselmilis (Fall.) Then. VII-VIII. (g, h); D.• L.. K, W.
177. D. maouliceps Bah. VIII-IX, (g, h); X., W. An Eriophorum t
178. D. puslllus Kb. VIII-IX, (e); D. Diese Art iat ihrer \Vinzigkeit wegen

sehr Jeicht zu tibereehen.
179. D. Panzeri Flor. VIII-X, (g); N., P. An Eriophorum. Die!j?~ scheinen

zu uberwinteru.
Scaphoideus Uhler.

180. S. fonnosus Boh. VII-VIII, (h). In den Nachbargebleten bisher nicht
gefunden. "-ird sie angeftihrt und fehIt in der Liste Paralimnus
phragmitis Bah., so handelt es sich wahl meistens urn diese ge-
wohnliche Art, mit der sie verwechselt wird. S. formosus Bah.
ist aelten und Jebt an GIyceria und Pseudacorus (HAUPT).

Limotettix J. s.
181. L. strioJa Fall. VII-X, (a, h); D., L., X., P. 1m Herbst sammelte icb fast

schwarze Stucke.

Euscelis Brulle.

182. E. quadrum Bah. VII-X, (h, I, ro); D., X., P., 'V.
183. E. argentatus F. VI-IX. (b, c, d, e, h, m); D., L., lX., P., 'V.
184. E. interstitialis Germ. YII-YIII, (f). Von SAA.GER auch bei Boizenburg

gestreiIt. K.
185. E. transversus Fall. VI-"VIII, (e). Ich fing die Art nur auf den besonnten

Hangen bei Xeubrandenburg. RADDATZ auch auf den trocknen
Wiesen bei Markgrafenheide. D., S., \V.

186. E. striatulus Fall. VI-'VIII, (f, g, k); D., L., X., P.,1V. An Calluna vulgaris.
£. russeolus Fall. mit der Xominatform zusammen, aber

schen.
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187. Es orlchaleeus Thms. IX. (c, d). Auf sandiger Brache bei Greveemuhlen,
auoh bei 'Varen (HAI~)ltLLER).

188. E. grisescena Zett. VI-IX, (g); D., X., P., W.
1~9. E. aemulans Kb. (~ Bahlbergi Reutter). VII-X, (b, b, k, I); N.
190. E. sordidua Zett. VI-X, (at g, h, k, 1. m); D., L., "S., P., w.
191. E. Iineolatua Bruile. IV-X, (b, c, d, e, m); D., N., P., w,
192. E. dlstlnguendus Kbm. VI-IX. Auf Kleefeldern. 1\.
193. E. plebe-jus Fall. VI-X, (b, c, d, e, m); D., L., X., P., ~V.
194. E. onustus Fcrr. VIII-IX, (f); Luneburger Heide und Toralpen sind die

bisher bekannten deutseben Fundorte.
195. E. Schenkl (Kb.) Xaet, VII-YIII, (e, m); D., K, W.
1913.E. obsoletue Kb. VII-X, (a, g, h, i, I, m); D., L., K., P., lV. An Biusen.
19i. E. brevipennie Kb. V-VIII, (b, f, g, k, rn); D., ~., P.• W.
198. E. Impictifrons Boh. "VI-IX, (b, c, d, e); D., X.• P., w,

Allygus Fieb.
199. A. commutatus Scott. VI-IX, D., X., P., ,,~. Hierher gehoren aamtliche

von RADDATZ als A. atomarius beatimmten Stucke. An Eichen
und anderen Laubbaumen.

? 200. A. atomai-ius F. In der Sammlung RADDATZ befinden sich mehrere
Stucke unter dem Xamen A. Heydeni Kb., die zu A. atomarius
gehoren. Drei von den vier Stuoken tragen die Fundortbezeich-
nung 'Vien. Das .ierte Shick hat keinen FundortzetteJ. Da die
Art in D., P. und "'. gcfunden 'Worden ist, kaIUl es sieh urn einen
)Iecklenburger Fund handeJn.

201. A. mixtus F. VII-IX, D., X., P .• ,Yo An Eichen und anderen Laub·
balimen.

202. A. modestus Scott. YII-X. (1); X. An Ulmen.

Thamnoteltix ZeU.

203. T. Iineatus F. (= Stictocoris I.). Vl-IX, (e); P.
20-t T. Preyssleri H. S. (= Stictocoris Pr.). VII-X, (b, c, d, e, h, k, m); D., ~.,

P., ,Yo Sur im Herbst fand ich diese Art auch auf feuchten
Stellen und nur ~~. "Wahrscheinlich uberwintern diese.

205. T. coronieeps Kh. (= Deltocephalus c.) YII-X, (h, k, I).
206. T. tennis Germ. VII-IX, (c, d. f, g, h, k); D., X., P. An Grasern zwischen

Call una.
207. T. eroceus Germ. VI-IX, (e). An Bromus (inermis 1). Yon Ko~ow auch

in der Umgebung .on Schonberg gesammelt. In den Xachbar-
gebieten nicht gefunden.

208. T. attenuatns Germ. 'VIII-IX, (f); D., 1\.
20!J. T. fenestratns H. S. YIII-IX, (d, e); P., ,Y. An Helichrysum arenarium.
210. T. octopunctatus Schrk. (~splendidulus F.). VII-IX, (I); D., X., W. An

l.'hnen.
211. T. abietinus Fall. \~I, 1\. Xur einmal von Fichten bei Seubrandenburg

gestreift. p!ilhlbachtal.)
212. T. torneellus Zett. Von RADDATZ im Juni bei Schlemmin gesammelt, von

HAI:S)ltOLLER bei Waren.

A[(:hiv t.Katurgeschl('hte, K. F. Bd.6, Heft 3. 24
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213. T. subfusculus Fall. V-VIII, (k); D., L., X., P., W.
214. T. biguttafus Fall. VIII, (e); D.• X., P., W.
215. T. dUutior Kb. VIII, (e); D., L., X.
216. T. simplex H. S. (= praainus Fall). R-\BELER land drei Stuck im GOlde-

nitzer Hochmoor am 11. VI. 1928. Xach RADDATZ auch auf
Wa.ldwiesen in der Umgebung von Restock.

217. T. l"itripenois Flor. VII-IX, (c, d, f); X.
218. T. frontalis H. S. VIII-X, (a, h, k, I); D., X., P. An Riedgraeern.
219. T. quadrinotatus F. VI-X, (a. b, g, h. k, 1, m}; D., L., S., P., w.
220. T. aurantlpes Edw. Ein Stuck sammelte HAI)I)rrLLER am 22. IX. 1933

bei Seeblanken auf scha.ttigcr Buchenwaldwiese (det. 'VAG~ER).
221. T. persimllls Edw. VII-IX, (I, m}; X.
222. T. quluquenotatus Boh. IX-X, (h; I). An Riedgrasern. In den Nachbar-

gebieten nicht gefunden.
223. T. intermedius Bob. VIII-IX, (g, 1); X.
22-1.T. sulphurellus Zetb. (= vittdventris Hpt. nee Leth.). VII-X, (b, h, k, I,

m); D., L., "S., P., 'V.
225. T. exelsus Hpt. (= eulphurellus Hpt.). H.Hs:-ortLL.ER sammelte einige

Stucke bei Waren im August.
226. T. Ilaveolus Boh. (nee Hpt.). VIII, (e, k). In den Xachbargebieten niche

gefunden. leh streifte sie von Koniferen.

Grypotes Fieb.
227. G. puncticollis H. S. VII-XI, (f, g, k); D., X., P" w. An Kiefcm. leh

hatte Gelegenheit, bei Fallung von Kiefern im November die ~¥
in Anzahl in den Kronen zu finden. "~ahrscheinlich ubcrwintern
diese.

Opsius Ffeb.

228. O. Heyden! Leth. VII-X. Ich sammelte sle nur in den Garten der Stadt
Restock an Tamarix. In den Nachbargebieten nicht gefunden,

Typhlocybinae.
Alebra Fieb.

229. A. albostriella L. VI-X. D., L., ~'J P., ,Yo Uberall im Land haufig an
verscwedenen Laubbaumen, ,"or aHem Eichen und Linden.

Empoasea Walsh (incl. Chlorita Fieb.)
230. E. flaves-censF. Das ganze Jahr iiber sehr haufig in last allen Lebens-

n'i.umen. tberwintert an Koniferen.
231. E. Tnllgreni Rib. VI-IX, X. An Kartoffelkraut oft in Menge.
232. E. viridula Fan. VI-IX, (b, c, d, e); D., K., P., ,Yo An Artemisia cam-

pestris.
233. E. smaragdula (Fall.) Edw. VI-IX, (1, g. k, I); D., L., K, P., W. An

Birken nnd Eden.
23..1. E. populi Edw. VII-VIII, (1); D., X. Ieh sammelte sie nur an Populus

tremula.
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235. E. rurcscens Mel. VII-VIII, (hI; L., X. An "'eiden.
236. E. vlrgutor Rib. VIII. :Xur einmar am 2. VIII_ 1936 an Salix vlminalis

auf den Elbwieaen bci Domitz (1).

Erythria Fieb.
2B7. E. aureola Fall. VI-X, (f, k); D., K., W. An Calluna vulgaris,

Dlcraneura Hardy.

238. D. variate Hardy. Das gauze Jahr tiber. (e, k}; D., N., 'V.
239. D. flavipennis Zet.t. VI-X, (a, h, I, m}; D., N., P., W. An Riedgrasern.
240. D. Fieber! P. Low. VI-IX, (h, i); D., X., W.
2..H. D. citrinella Zett. VI-IX, (g, k); D., N., P., 'V.
242. D. mollieula Boh. IX, (e); D., N., W.

Euplerix Curt.
243. E. vittata L. VI-X, (h, k, I, m); D., -S., P., 'V. An Krautem (vor allem

Compositen).
244-. E. notata Curt. VI-X, (b, c, d, e, k, m); D.,X., 'V. An Hieracium pilosella.
245. E. aurate L. VI-XI, D., L., -S., P., 'V. An Urtice dioica und vielen Krau-

tern (Labiaten) fast Ilbere ll.
246. E. ntropunctata Goeze. VI-X, (a, h , m); D., L., K., P., 'V. An vielen Krau-

tern (auch an Kartoffel- und Zuckerrubenkraut).
247. E. urticae F. VI-X, (k, I, m); D., L., X., P., 'V. An Urtlca dioica.
248. E. cyclops ~lats. VIII, (I); HADr:~H;LLER fand sie auch bei Waren am

4. X. 1931. X., W.
249. E. collina Flor. RADDATZ fand sie irn September bei Toitenwinkel, WAG:SER

etreiftc sie am 12. VIII. 1936 von Ballcte nigra bei \Yaren.
250. E. sfnehydearum Hardy. VI-X, (k); an Staehys eyivatfca. X.
251. E. mellssae Curt. VII-X, (h); D., L., X.
252. E. Thoulcssi Edw. VIII-X, (h, I); an JIentha. aquatics.
253. E. sexpunctata Fall. (= 'I'yphlocyba a.). VII-IX; an ""eiden, meist Salix

caprea.. D., X., lV.

Typhlocyba Germ.
Die meisten .Arten dieser Gattung kommen auf verschiedenen
Laubhblzem vor. Ieh gebe deshalb nUf die Xahrpflanze an

und keine Biotope.
254. T. jucunda H. S. VII-X, an Erlen. D., 1\., P., 'V.
255. T. teDerrima H. S. VI-X, an Himbeeren und Brombceren. D., S., P.
256. T. ulmi L. VI-X, an Ulmen. D., X., P., \V.
257. T. quercus L. \7I_X, an Eichen und andcren Laubbaumen. D., 'S., P.• ,,~.
258. T. cruenta H. S. VI-X, an Br.chen. D., :N., P.
250. T. nitidula F. VII-X, an Carpinus betulus. D., L., S., P.
2GO.T. geometriea Schrk. VI-X, an Eden. D., 1\., P.

f. gratiosa Eoh. fing RADDATZ an Eden. D.
261. T. eandidula Kb. VII-VIII, an Silherpappel. D., X.

Die folgenden Arten wurdcn fruher ala eine Art (T. rosae L.) aufgefaBt.
Durch die sehr genauen Untersuchungen von EDWARDS und RIBAUT scheint
es jedoeh erwiescn, daB ell' sich urn lliocphologisch und okologisch
scharf getrennte Artcn handelt.

:?4*

---- --~~
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262. T. rosae (L.) Edw. VI-X, an Rosen. D., L., K., P., \V.
263. T. sallelcula Edw. VIII-X, an 'Weiden. K.
264. T. avellanae Ed",. VII-IX, an Hasel. K.
265. T. barbnta Rib. VIII, an Salix aurita. x.
266. T. pruni Edw. VI-v 'III, an Prunes domestica. K.
267. T. dlvergens Rib. VII-VII, an Ulmen. K.
268. T. Lethlerry Edw. '~I-IX, an Ahorn und Ulmen. D., X.

var. plurispinosa \Vg. 'VA..G~ERsammelte dieae Varietat am
9. VII. 1936 bei Xeubrandenburg von Corylus.

269. T. staminata Rib. VIII-IX, an Hasel.
270. T. prulujcola Edw. \VAG5ER sammelte sie bei Xeubrandenburg am 8. VII.

1936 von Prunus splnosa (det. \YAG"",ER).
271. T. hyppocastani Ed'w. Yon HAIS:'JfLL.ER bci Waren {Eisnick, 9. IX. 1930}

gesammelt (det. WAC-SER).

Es ist wahrecheinlich, dan in }'Iecklenburg nooh sehr viel
mehr Arten aus der Typhlocyba rosae-Gruppc vorkommen.

Eurhadina Hpt.

272. E. German Zett. VII-XI, (I, g, k); D., K., W. .An Kiefern.
273. E. stellulata Burro. VI-IX, an Birken und Kirschbaumen. D., X.
27-1..E. Lowi Then. VII-IX, an AC€r pseudoplatanus. D., K.
275. E. concinna Germ. VII-IX, an Eichen und Buchen. D., K., P.
276. E. Ribauti Wg. VII, (k); an Eichen. N.
277. E. pulchella Fall. VII-IX, an Eichen. D., N., P., 'W.

Erythroneura Fitch.

278. E. alneti Dahlb. VI-IX, an Alnus glutinosa und Carpinus betulus, D., L.,
K., W.

279. E. hyperici H. S. VII-IX. (0. d, m); D., X., W., an -Iohanniskraut.
280. E. flammigera Geoffr. IV-V', am Sudrand yon Fichtenschonungen, VIII

bis IX, an verschiedenen Laubbdumen. D., L., S., W·., P.
281. E. augusta Leth. V, ein Stuck bei Bad Kleincn.
2E2. E. rubruvlttafa Leth. VII-IX, [d, f, g); D., N., P. An Calluna vulgaris.

C. Einiges tiber die geographlsehc lerbreitung der Zikaden.
Ea mag tlbertriebeu erscheinen iiber die zoogeographischc Verbreitung ciner

Insektengruppe etwas auszusagen, wenn hierfiit, wie in meinem Fall, nnrein kleines
Gebiet fur die Untersuchung zur Yerfugung steht. Ich glaube aber, daB ich durch
mein Sammeln in allen Teilen )[ecklcnburgs einiges Wertvolle an Beobachtungen
zusammengetragen babe. pleist steben einem zur Bearbcitung eines Gebietes
nur die Sammelausbeuten anderer zur Yerfiigll1g. so daJ3man wahl Geuaues u~r
das Yarkommen der gesammelten Arten in dem Gebiet aussagen kann, nicht
aber beim Fehlen einiger Arten in der Sammelausbeute auf das Fehlen derselben
am Sammelort schlieBen dari.) So erscheint es mir denn angebracht., hier den
Stand der Kenntnjs~e ub~r die geographische Yerbreitung einiger Zikadenarten
fiir Mecklenburg nnd die Xaehbarlander festznlegen.
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Uber die Fauna der Nachbargebicte erschienen Arbeiten von Lubeck, der
Xordmark und Xordwestdeutechland, und eine Zikadenliste der Umgebung von
Stolp ncueren Datums. Friihere faunistische Arbeiten gibt es uber die Zirpenfauna
Pommerns und WestpreuBens. Diese Arbeiten geben zusammen mit meinen
Beobachtungen elnen guten "L"berblickuber die Zikadenfauna von ganz Nord-
deutschland.

Leider fehlen aus den ubrigen Gauen Deutechlands noch zusammenfasscnde
Darstellungen der Zikadenfauna. Angaben tiber die Verbreitung einzelner Arten
finden sich abet in dem von HAUPT bearbeiteten Toil "Homoptera" der "TicrW"elt
Mitteleuropas". Uber die Zikadenfauna der europaischen Staaten sind nur wenige
zusammenfassende Arbeiten erschienen (Ich nenne nUT: JEXSE~ HAARCP, Dan-
marks Cikader). Im allgemeinen Ist zu sagen, daB wir noch sehr wenlg uber die
zoogcographische Verbreitung der Zirpenerten wissen. Der Katalog von OSHAN"V{
tiber die Zikaden des palaarktiechen Oebietes muBte notwendig einer Revision
unterzogen werden, denn seine Verbreitungeangaben erschcinen zum Teil zweifel-
haft. Besonders nicht allgemein verbreitete Arten werden heute noeh von den
verschiedenen Autoren ganz verschieden aufgefaBt. Eine Bearbeitung dieser
Fragen unter Berucksichtigung der gesamten sehr zerstreutcn und oft nUT An-
gaben tiber eine Art enthaltenden Literatur wurde den Rahmen meiner Arbeit'
sprengen. Diese Fragen konnen nUl' im Zusammenbang bearbcitet werden, wobei
noch darauf hinzuweisen ist, daB eine aus Kaukasien bcschriebene Art zum Bei-
spiel schon limgst mit anderem Namen aus einem anderen Gebiet bekannt sein
kann. Leider fehlt eine monographische Bearbeitung der allermeisten Zikaden-
gattungen.

lJnter l3eriicksichtigung der Zikadenfauna der Xachbarliinder wende jeh dio
Ausdrucke nordliche, ostliche, siidliche und westliche Art an, da der
Gebrauch der in der zoogeographisehen Literatur iiblicben Begriffe (boreal, pon-
tisch usw.) mir fUr eine so wenig erforscbte Im.ektengruppe, v.ie es die Zikaden
sind. nicht nutzlich erseheint.

'YAG~ER weist in seiner Arbeit tiber die Zikaden der Xordmark und Xord-
westdeutschlands auf das Verbreitungsgebiet einiger Arten hin, das von Osten
her in daa von ihm untersuchte Faunengcbiet hineinreicbt. Diese Anen haben
eine iiberemstiromende Verbreitung mit einer groBen Zahl von Pflanzenarten, die
im Sinne HOCKS ala Kiefernbcgleiter bezeicbnet werden. und deren Yerbreitunga-
gebiet tiber eine deutliche Linie im Slido"ten Schleswig-Holsteins nicht hinaus-
geht. 'Vir sehen daraus, daB die geographische Verbreitung der Zirpen weitgehend
sich mit der ihrer Xahrpflanzen deckt.

Die Ausbreitungsmittel der Zikaden, wenn wir die Singzikaden unberiick.
sichtigt lassen, sind gering. Viele Arten sind brachypter und auch die ma-
crapteren Arten roachen schembar nm selten ,,"onihren Flugeln Gebrauch. Ich
beobachtete nur die Typhlocyben im FIuge, 1.U1dzwar wie sie an der Westseite
ihrer Xahrpflanze. die von den Strahlen der ·AbendsolUle getroffen wurde.
schwarmten. Sie entfernten sieh aber nie weit vom Laub der Raume, sondern
kehrten in raschem Zickzackflug damn zuriick. Von selbst werden Zikaden also
keine groBeren Strecken durchfIiegen, sondern allenfalls vom "'~ind weiter ver·
weht werden konnen. Sie konnen sieh dahcr nicht mit der Schnelligkeit voo
Schmetterl[ngen ausbreiten.
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Bei meinen faunistischen Untersuchungen des Gebietes Iielen mir
schon im ersten Sammeljahr einige Zikadenartcn auf, deren Verbreitung
in Mecklenburg eine begrenzte ist. Auf diesc Arten rich tete ich daraufhin
meine gauze Aufmerksamkeit, urn fur sie moglichst genaue geographische
Grenzen ihres Vorkommens in Mecklenburg fcstlegen zu konnen, Selbst-
vsrstandlich ist eSI daB cine weitere Durchforschung des Landes meine
Ergebnisse korrigicren kann, im allgemeinen aber werden die von mir
entdeckten Grenzlinien Giiltigkeit behalten. Vielleicht bilt sich an Hand
dieser meiner Untersuchungen auch einmal eine Einwanderunga-
geschichte tiber diese oder jene Zirpenart (z. B. Lepyronia eoleoptrata L.
yon 0 nach W) feststellen, wie sie fiir Carabus allratus L. bekannt ge-
worden ist.

Karte 2 S.372 zeigt die Verbreitungsgrenzen foIgender Arten:

senkrecht gestrichelt = T. quinouenotatus Boh.,
waagerecht weit " = L. coleoptrata L.,
waagerecht eng " = S. [uscorittutus Boh.,

schrag " = mehrerc Arten, deren Yerbrei-
tung eine mehr sudostliche ist.

Arten uestlicher Verbreitung
konnte ich in Mecklenburg nicht nachweisen. Wahrscheinlich ge-

horen Aphrodes limicola Edw. und Psammotcttix maritima Perr .. die
beide an der deutschen Nordseekuate gefunden wurden, und Typhlocyba
decempunctata Fall. hierher. Aile diese Arten wies \YAGXER fur das yon
ihm untersuchte Gebiet nacho

Arten siullicher Verbreitung.
Eine interessante Gruppe sind die Arten slidlicher Verbreitung. Es

handelt sich dabei urn Arten sehr diskontinuierlicher Verbreitung.
Ich konnte nur sehr wenige Fundorte solcher feststellen, und zwar
Issu.s coleoptratu.s L., Tettigometra atra Hgb., Idiocerus notatus F.,
I: poecllus Fall. und I. decimusquartu8 Schrk. Es ist aber moglich, daB
dlese Arten von anderen Autoren anders aufcrefaI3t 'werden da es sich
urn ftir Norddeutschland wenig bekanute selt:ne Formen h~ndelt. leh
fand sie nur im ,Sliden )lecklenburgs und niemals hiiufig. Eine typisehe
~.\.rt sudhcher Verbrcltung, die von RUDOW fur das Gebiet anaecreben
wird Fulgora europaea L k t' h . h f . . ~"h ., ., onn e Ie me t au fmden obcrlelCh Ie roH
wegon dieser Angabe besondere Mlihe gab. Diese Zikade"erreicht vie!-
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leicht in der Priegnitz, wo RUDOW ebenfalls sammelte, ihre Nordgrenze,
fur die Fauna illecklenburgs ist sie aber zu streichen, solange kein
Belegexemplar vorliegt. In der Umgebung von Berlin sammelte ieh
diese Zirpe haufig. In den ostlichen und westliehen Nacbbargebieten
wurde sie nicht nachgewiesen.

Einen bemerkenswerten Fund machte ich aber im nordostlichen
Teil }Iecklenbllrgs, und zwar stellte ieb in Rostoek das Yorkommen
einer Zikade fest, die ihte Hauptverbreitung iru mediterranen Gebiet
hat. Es ist die 'I'amarixzikade Opsius Heyileni Leth. Diese Zirpe ist
streng an den Tamarixstrauch gebunden und Iebt in Rostock nur an
den im Windschutz an der Siidwand der Hauser stehenden Biischen.
OSHA..'\IX gibt als Yerbreitungsgebiet Nordafrika, Siid- und )littel-
europa an. H.U'PT Siid- und }iitteleuropa; letzterer schreibt aber weiter
"bei uns mit dem Tamarixstrauch eingefiihrt und mit ihm bis Nord-
deutschland vcrbreitet". Eine genaue Fundortangabe fehlt. Da die
Art in den Xachbargebieten nicht gefunden wurde, ist es wahrschein-
lieh, da13 Rostock der nordlichste Fundort dieser Zirpe ist,

Arten siidostlicher Verbreitunq.
Sehr unbestimmt hatte ich mich tiber die funi anfangs genannten

Arten sudlicher Yerbreitung ausgedruckt, weil ich nicht ganz sicher
war, ob sie nieht mit gleichem Recht in die Gruppe der Zikaden siid-
ostlicher Yerhreitung einzureihen sind. Ich habe mich jedoeh ent·
schlossen, in dieser Gruppe nUT Zirpen zu nennen, von denen Fundorte
aus. dem Osten und Siidosten yorliegen. "~ieweit es sich hierbei urn
pontische Faunenelemente handelt, rouE die weitere zoogeographische
Forschung klaren. Das Yerbreitungsgebiet dieser Zikaden habe ich auf
Karte 2 eingezeichnet. Es umfaEt im Siidosten des untersuchten Ge-
hietes einen groBen Teil des Kreises Stargard; im Siidwesten befinden
sieh die Fundorte fUr Mecklenburg nur in den kleinen Landesteilen,
die den Elbstrom heriihren.

An mesen Fundorten fand S.UGER bei Boizenburg und ieh hei
Damitz Euscelis interstitialis Germ. ,rAG~ER fand sie aueh bei Neu-
darehau und Gesthaeht. "'. neunt sie zusammen mit den Arten, die
von Osten her in das nordwestdeutsche Faunengebiet hineinreichen.
Da ich aber die Art sonst nicht in }Iecklenburg feststellen konnte und
diese Fundorte an der Elbe die einzigen sind, nehme ich an, daB
E. interstitialis Germ. das Elbtal entlanggewandert ist und sich dann an
Stellen ansiedeIte, die ihr die Lebensbedingungen ermaglichten. Zu
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demselben Schluf kam ich, da die Art in den Faunenlisten der ost-
lichen Nachbarlander fehlt.

Auf das in diesem Absatz genannte Gebiet des Kreises Stargard
bin ich in dem Abschnitt "Besonnte Hange" schon naher eingegangen.
Die typiechste Art siidostlicher Verbreitung ist Thamnotettix [ene-
stratus H. S. Sie wird von FLOR fur Livland genannt, von ~IATSl:'lA.RA
fur 'VestpreuBen nnd von SCH)IIDT fur die Umgebung Stettins. "'rAGXER

fand sie bei Neudarchau an der Elbe {mundliche Mitteilung), Es ist
somit nicht ausgeschlossen, daB T. [enestratus H. S. aueh fur die au die
Elbe grenzeuden Mecklonburger Gebiete noeh nachgewiesen wird,
Ich fand sie nur in dem schrag gestrichelten Teil des Kreises Stargard.
Ihr Hauptverbreitungsgebiet ist, soweit bisher bekannt, der Siidosten
Europas. Sie kommt aber auch in 8iidfrankreich nnd Algier vor.

Andere Arten, die ich nur im siidlichen Teil des Kreises Starganl
sammelte, sind Thamnotettix lineatus F. und Dicraneura mollicula Boh.
Nach OSHA"'" ist D. mollicula Boh. als sudostliche Art aufzufassen,
wahrend die Ansiehten tiber T. lineatus F. sehr umstritten sind. Beide
Arten streifte ich nUI an besonnten Hangen.

Arten iistlicher Verbreitunq.
Die am deutlichsten begrenzte Gruppe sind die Zirpen ostlicher Ver-

breitung. WAGXER zahlt in seiner Arbeit folgende Arten auf: Teui-
gometra obliqua Pz., Philaenus campe.tris Fall., Euscelis interstitialis
Germ. (s. 0.), E. impictifrons Boh., E. argentatus F. und Empoasca "iri-
dula Fall. Zirpenarten, die er in Nordwestdeutschland nicht fand, die
aber in :.\Iecklenburggemein sind, ftihre ich hier an: Liburnia collina Boh.,
DeUocephalus socialis Flor und D. rI1uUinotatus Bah. Naher befaBte
ich mich mit den Verbreitungsgrenzen von zwei auffalligen Axten, von
denen ich wahrend meiner Sammelzeit feststellte, daB sie im Westen
des Landes nicht zu finden waren: Stenocranus fuscovittatus StaI und
Lepyronia coleoptrata L.

S. fuscovittatus Stal bewohnt in ~Iecklenburg das auf Karte 2 eng
waagerecht gestriehelte Gebiet. In Westdeutschland fehlt diese Zikade,
wahrend sie fur Pommern und WestpreuBen nachgewiesen wurde. In
der Umgebung von Berlin fand ich sie selten. Diese Zirpc ist wiihrend
ihrer Erseheinungszeit die auffalligste Zikade (vgl. S. 344). Sie bevol-
kerte im Oktober in unzahlbaren )Iengen die \Yaldsumpfe der Rostocker
Heide. 1m angezeichneten Gebiet des Kreises Stargard fand ieh sie
seltener. Sie ist durch die sehwarzen Stirnkiele und den kurzeren
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Scheitelleicht von der uberall haufigen verwandten Art S. minuius F.
zu unterscheiden.

Lepyrol1ia coleoptrata L. ist ebenfalIs eine sehr in die Augen faHende
Art. HACPT nennt ihr Verbreitungsgebiet circumpolar. Diese Art miifste
dann also uberall in Europa und aueh Norddeutsehland zu finden sein.
Desto auffalliger ist das Fchlen dieser nieht zu ubersehenden Art in der
von WAG"ER veroffentlichten Liste von Nordwestdeutschland. In
Mecklenburg kommt sie in dem Gebiet vor, das ieh durch wcite waage-
rechte Striche gekennzeiehnet habe (einschliefllich dem von S. [usco-
oiuatus Stal); sie fehlt nach meinen Beobachtungen in den ubrigen
Landesteilen. In Pommern und Weetpreullen ist sie gefunden worden.
JEXSEX-HAARUP gibt a18 einzigen danischen Fundort die lnsel Born-
holm an. Die Art scheint also im Norden Europas nicht sehr weit nach
\Vesten vorzudringen. Im siidlicheren Europa scheint sie weiter nach
'Vesten zu gehen. Fur Frankreich wird als ihr Gebiet angegeben "dans
Ie centre et Ie nord". Sie bevorzugt steppcnartiges Gelando ; besonders
an den Grenzen ihrer Verbreitung in )Iccklenburg stellte ich sie nur auf
± troekenem Gelande fest, wahrend sie zum Beispiel bei Laage auch
in Anzahl auf den Ieuchten Reclmitzwiesen gestreift wurde. Bemer-
kenswert ist dcr eingesprengte Fundort in einem Gebiet, in dem ich sie
sonst nicht fand. Es ist der Fundort am \Yariner und Xeukloster See.
Hier fand ich sie zuerst an einer Stelle, an der als einzigem mecklen-
burgischen Fundort der xerophiJe Kafer Copris lunaris L. festgestellt
wUIde. An der Kuste dringt diese Zirpe viel weiter nach ".,..esten Yor,
als in dem dahinter liegenden Binnenland. Sie hiilt sieh hier vor
allem an die Formation der grauen Dune.

Einen Ubergang zur naehsten Gruppe, den von mir als Zikaden
nordlicher Yerbreitung aufgefaBten Arteu, bilden vieHeicht lwei seItene
Zirpen, iiber deren Yerbreitung noch sehr ,,'enig bekannt 1st. Es sind
die Arten Deltocephalus arealus Stal und Scaphoideus formosus Boh.
Kaeh OSHA"!" ist S. formosus Boh. ohne weiteres als nordliche Art
aulzufassen, wiihrend D. areatWi Stal auch flir die Ostalpen angegeben
wird. In den Faunenlisten der Kaehbargebiete fehlen die Arten. leh
beschranke mich hier nur mit dem Hinweis auf diese Zirpen; Genaueres
mull die Erforschung der Zikadenfauna besonders der im Osten an-
grenzenden Kachbarlander bringen.

Arten "ordlicher Verbreitung.
Als Arten nordlicher Verbreitung fasse ieh die tyrphophiJen und

tyrphobionten Zikaden auf, die bei uns an die Hochmoore gehunden
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sind. Ich nenne folgende Arten: Meqamelus breciirons Reutter, Liburnia
albocarinata Stal, Strongylocephalus Megedei Scott., Deltocephalus
Panzeri Flor, D. maculiceps Boh.
In Karte 2 zeichnete ich die Verbreitung der Art Thamrwtettix

quinquenotatus Boh. mit senkrechten Striehen ein. In den Nachbar-
gebieten fehlt diese Art. HAUPT spricht die Yermutung aus, daf es
sich urn eine nordliche handelt. England, Schweden, Nordrullland
und Deutschland sind die Yerbreitungsgebiete, die OSHAXIX in seinem
Katalog auffuhrt, Leider ist der deutsche Fundort, dcr OSHA"'''S
Angabe zugrunde liegt, nicht festzustellen.

IfO/7JL'11J
o 10 20 30 110 SlIkIn

j7C'QlmtWI

\) ".

Harte 2: Ycrbrcltung f'lniger ztmen in )Ic<:);:lf'nburg (Erkl. S. 368).

III. Die Zikaden als Pflanzenleinde.

Zu Untersuchungen tiber die Schiidlichkeit der Zikaden in )Iecklen-
burg wurde ich angeregt durch die Bemerkung von RADDATZ tiber die
Art Cicadula sexnotata Fall., daf sie als Getreideverwuster hier auf-
getreten sei, wobei er aber zugleich Zweifel an dicser Angabe auliert.
Es ist ja durchaus moglich, dan gelegentlich einmal fur diese Art aueh
in )Iecklcnburg, wie im Xorden und Osten, eine Gradation eingetreten
ist, aber iiber neuere Schaden ist nichts bekannt geworden.

Schaden, von Zirpen verursacht, beobachtete FRIEDERICHS in Mecklenburg
in zwei Fallen. FRIEDERICBS beobachtete in dem abnorm heillen Sommer des
Jahres 1932 in der Tmgebung von Restock am Rande eines Tumpela eine starke
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Gradation von Cicadella viridis L. Dort wachsendes Al isma plantago hatte
durch die Saugtatigkeit der Larven und Imagines dieser Zirpe sebr gehtten. Teils
'Waren die Blatter braunfleckfg geworden, teila vollig verdorr t, An Ho lu nder
beobachtete FRIEDERICllS cine Deformation der Blatter, hervorgerufen durch
die Larvcn einer Scbaumzikade (A. sa7icina 1). ,,~o die Lar-sen saBen, krumrnten
eich Tcile des Blattes epiralig ein, erhielten eine glanzende Oberflache und krau-
sclten aich. Gleichartige Dcformationen durch die Schaumzikadc stellte er an allen
moglichen saftfgen Pflanzen fest, wogegen derbere, z. B. die Weide oder Graser,
unverandert bIieben. FRIEDERICHS ncnnt diese Deformation cine Gallenbildung
und meint demit ein Vorstadium zur Entstehung einer solcben.

Ahnh<!heFolgen zeigten sich in einem Versuch, den ich mit JJfacropsislanio L.·
Larven machte. leh setzte eine Anzahl dieser Larven an einen mit einem Gaze-
beutel zugebundenen Eichenaweig, Die Lar-sen saugten sowohl an den Blattern
ale auch an den dunnen Zweigen. Vor allem wurde aber ein junger Spitzentrieb
von Ihnen angefaHen, der sich sehr achlecht entwickelte. Die .Blatter blicben
kleiner und wcHten sicb stark. Ais ich im Herbst den Gazebeute! entfemte, zeigten
sich auch an den Asten starke Deformationen. Die Einstichstcllen der ZirFen
saDen dicht bei dicht, und die kleinen Xarben hatten der Rinde des Astehens
ein warzigcs Aussehen verliehen. 1m Freien beobachtete ich derartige Schaden
nicht.

W. SCH"AUERstellte auf Grund statistischen ~Iaterials fest, daB
die Zwergzikade (C. sexliolata Fall.), wiewohl sie tiberall in Deutsch-
land vorkomme, nur in dem subsarmatischen (ostlichen) Klimabezirk
Deutsehlands scMdrich wird. Das gIeicbe wird wahrscheinlich auch
flir die tibrigen scbiidlich werdenden Zikadenarten gelten. lch beob-
achtele, daB die gelegentlich schadlich werdenden Zirpen in den Fangen
des trocknercn Sommers 1935 viel starker vertreten waren, als in denen
des nassen und unfreundlichen Sommers 1936. Sie werden also durch
Troekenheit und die hohere 'Yarme, die damit hier ftir die betreffende
Zeit verhunden zu sein pflegt (schon weil dann die Sonne mehr scheint),
begiinstigt. Solehe 'Cmstande mogen ihre Gradation herbeiftihren.
Urn liber Yorkommen und Schadlichkeit dieser Zirpen in )lecklen-

burg Klurheit zu schaffen, habe ieh auf Getreidefeldern und den tibrigen
Ackerfruchtfcldern Zahlfange durchgeflihrt (50 KatscherschHige = ein
Fang; drei Fange an verschiedenen Stellen des Feldes durch drei divi-
dicrt = Ergebnis). An Obstbaumen wurden die erreichbaren Z""-eige
abgeklopft. Da aile diese Untersuchungen zumeist unmaLlgebliehe
Ergebnisse zur Folge hatten, beschranke ich mich hier groLltenteils auf
das Feststellen der Arlen.
Aus meinen Protokollen geht hervor, daLl fast aile Gelreidearlen

gleich stark oder schwach wahrend der beiden Yegetationsperioden
1935/36 befallen waren. Yon den von mir auf Getreidefeldern von
April bis Juli gesammellen elf Zikadenarten sind seehs Arten keine
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Getreidebewohner, sondern solche der Enkrauter. Dasselbe gilt wahr-
seheinlieh aneh fiir die sehr flugtiiehtige Art Empoasca flaveseens F.,
die aber, de sie polyphag zu sein scheint, auch hier ihre Lebensbedin-
gungen findet, Es bleiben die Arten Liburnia pellucida F., Gicadula
seznotata Fall. und Deltocephalus striatus L.'), von denen bekannt ist,
dal3 sie besonders in Schweden, Finnland und Tngarn sehr schadlich
geworden sind. Diese Arten fand ieh regelmalsig, aullerdem noch die
Art Euscelis lineolatus Brulle. Immer aber blieb ihr Auftreten in ganz
bescheidenen Grenzen.

Ich hatte Gelegenheit, das Verhalten dieser Zirpen bei ungiinstigem
"~etter zu beobachten. An kalten, regnerischen Tagen konnten sie
nicht mit dem Netz gefangen warden. Sie sallen dann (ziemlich schwer
zu finden) am Grunde der Hulme, windgeschutzt , ruhig und unbeweg-
lich. Sie hatten also das fur sie erreichbare giinstigste Kleinklima auf-
gesueht und befanden sich mebr oder weniger im Zustand der Kalte-
starre. Sie sprangen erst nach laugerem "Argern" mit einem Halm
davon. Zwei Fiinge machte ich an sehr warmen Sonnentagen, denen
schon eine Schonwetterperiode vorausging. Sie brachten zablenmallig
das hochste Ergebnis.

Eine kurze zahlenmafsige Darstellung meiner Ergebnisse wahrend der Vege-
tationsperioden 1935/36 soli die geringe wirtschaftliche Bedeutung der Zikaden
an Getreide unteratreichen. Ich fuhrte in den ~Ionaten April bis Juli in [edem
Jahr je 10 Ergebnisfange (vgl. S. 373) an den verscbiedenen Getreidearten dUTch
und gebe hier kurz einen Auszug aus meinen Protokollen:

Roggen. Ein Fang Maximum U. 6. 1!J35. . . 8 Zikaden.
Durchschnitt . . . 2,8

davon prozentual ausgedruckt: Liburnia pellucida F. 35,5%. Gicadlda
sexnotata, Fall. 20%, Deltocephulu8 stflfttU!I L. 18,8% und EU!lcelis
lineolatu8 Br. 4,4%. Rest ubrige.

Gerste. Em Fang ::\-Iaxim}lm 14.6.1935 ... 17 Zikaden.
Durchschnitt " 3,8

davonin % L. pellucida F. 25,4%. C. s€xnoww Fall. 23,4%. D. 8triatu8 L.
27.1% und E. linwlutu8 Br. 1,9%.

Weizen. Ein Fang )Iaxirnum 20.6.1936 ... 12 Zikaden,
Durchschnitt . . . 5,2

davon in % L. pelllu:ida F. 4,9%. C. sexnotafa Fall. 57,1%. D. striatus L ..
19,5%.

1) In folgendem nenne ich die letzten zwei Arten haufiger. Da ich die
Arbeiten von RIBAIT zu Epat erhielt, konnte ich nicht mehr feststeHen, ob eg
sicb bei den Formen. die ich am Getreide sammelte, wirklich um C. s€xnotata L.
bzw. D. 6triut1l8 Fall. bandelte oder urn 'VonRIB.! l:"T nen be£chriebene Arten
der Sexnotata- oder Striatu$.Gruppe.
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Hafer. Ein Fang Maximum 27.5.1935. . . 5 Zikaden,
Durchschnitt . . . 1,8

davon in % L. pellucida F. 40~/~HC. sexnotata Fall. 10%, D. etriatue L.
23,3%. E. Iineolatus Br. 20?~.

Wahrend des Reifens des Getreides nahmen die Zirpen immer mchr
ab nnd unmittelbar vor der )Iahd fehlten sie ganz. Spater auf den
Stoppelfeldern durehgefiihrte Zahlfange zeigten, daLl die Unkraut-
pflanzen der Getreidefelder eine )Ienge Zikadenarten (21) beherbergen,
die nicht auf die Getreidepflanzen iiberzugehen scheinen. Es ist eine
ganz triviale Gesellschaft, deren Anfziihlung mit Namen nicht lohnt,
nngefiihr iibereinstimmend mit den haufigen Arten trockener Wiesen.

DaIJ auf Stoppelfeldern etwa 10- bis 20mal so viel Zikadenindividuen
vorkommen als in der Vegetationsperiode des Getreides, liegt daran,
daB der August die Haupterscheinungszeit der Zirpen ist. Bemerkens-
wert ist die Haufigkeit und RegelmaIJigkeit von Cicadula eexnotata Fall.,
der Zikade, die anderswo als arger Getreideschadling auftreten kann.
Auch aile anderen von mir auf den Getreidefeldern gestreiften Zikaden-
arten kehren in den Fangen auf den Stoppelfeldern wieder. Die iibrigen
Artcn sind vom Feldrain aus auf die Stoppelfelder iibergewandert.

Im Oktober und Xovember 1935/36 machte ich daun noch mehrere
Streiffangc auf der Wintersaae. (FUr Ztihlfiinge waren zu wenig Zirpen
da.) Es kamen auf Roggen, Wintergersto und 'Yinterweizen vor:
Philaenus spumarius L., C. seznotata Fall., D. striatus L., D. distin-
guendus Flor, E. lineolatus Br. und Eupteryx atropunctata Gz.

Feldjriichie.

Die Ergebnisse meiner Zahlfange an Klee, Zuckerriibe und Kartoffel
lassen, obgleich diese drei Pflanzen systematisch weit auseinander
stehen, eine gewisse Ubereinstimmung der auf ihnen gesammelten
Zirpenarten feststellen. Ich fand an Klee acht verschiedene Arten, an
Zuckerriibe vier und an Kartoffel wieder acht '),

An Klee fand sich am hiinfigsten Euseelis distinquendus Kb, Die
Art scheint an diese Pflanze gebunden zu sein, ohne daf sie aber eine
Kleeart bevorzugt. Das )Iaximum zeigte ein Fang am 11. 7. 1935
(55 Zikaden, davon 33 E. distinguendus Kb., 19 Deltoeephalus puliearis

1) Es 'Warenfolgende Arten: L. pe:lucida F. (Ka), P. scani~aFall. (Ka), A. hi·
cinclu8 Schrk. (KI, Ka), D. striatus L. (KI), D. puliearis Fall. (KI), D. abdomina lis
(Ra), G. t'iridis L. (Z), E. distil1g1lendu8 Rh. (Kl), Euscelis·Larven (Ka), E. 1inoo-
latus Br. (KI), T. subfusculus Fall. (KI), C. sexnotata Fall. (Z), E. jlar€scens F.
(KI, Ka), E. TuUgreni Rib. (Ra), E. uurata L. (Z), E. atropullctafa Oz. (KI, Z, Ka).
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Fall.). Schiidigungen der Pflanzen konnte ich nicht fcststellen. D. puli-
caris FalL ist die zweite Art, die dureh ihre Hiiufigkeit au Klee auffieL
Die Art ist aber polyphag. Der Durehsehnitt eines Zdhlfanges an Klee
waren etwa 20 Zirpen.

An Zucker r ub e ist die haufigste Art Eupteryx atropunctata Gz.,
die auch sehr regelmiiJlig und haufig von Kartoffeln gestreift wurde.
Sie hat zwei, vielleicht auch drei sich iiberschneidende Generationen
in Mecklenburg. Besonders stark werden Spiitkartoffeln befallen. Am
16. 9. 1935 beobachtete ieh auf einem Kartoffelfcld bei Parkentin
folgende Haufigkeit : Ein Zahlfang = 71 Zikaden, davon Empoasca
Tullgreni Rib. 12, Eupteryx atropunctata Gz. H und Xymphen derselben
Art 15 Stuck. An dem befallenen Kartoffelkraut bestand des von
TULLGREOI besebriebene Krankheitsbild. VerhiiltnismiiJlig junge Blatter
waren weiJlfleekig und leieht gekrauselt, wahrend die alteren Blatter
teilweisekleine vertrocknete Stellcn aufwiescn, teilweise die Stichwirkung
uberwunden hatten und sieh auf der Oberflache warzig anfuhlten. Das
Kartoffelfeld grenzte im Westen dieht an einen kleinen Kiefernforst
(Altholz), der es vor den Westwinden schiitzte. An diesem Rand
zeigte sich besonders starker Befall, und hier beobachtete ieh die oben
beschriebenen Schaden des Krautes. Mit einem Fang (50 Katscher-
schlage) wurden zusammen 147 Zikaden gefangen (E. Tullgreni Rib.
28 Stiiek, E. atropunetata Gz. 101 Stiiek, Larven und Nyrnphen der-
selbcn Art 18 Stuck), d. h. etwa dreimal so viel an diesem gesehiitzten
Teil des Ackers; wahrend nach Osten, je freier der Acker lag, die
Zahl der Zikaden cines Fanges immer gering.r wurde '). An den Schiiden
hatte aueh E. Tullqreni teil, die anssehlieJllieh an der Kartoffel VOT-

kommen soll. Im Juli 1936 streifte ieh auf einem kleinen Kartoffel-
aeker in Gehlsheim mit einelli Fang 64 Stiiek. Sehiiden an Kartoffel-
kraut konnte ieh dart aber nieht feststellen.

{FUr Zuckerriibe erbrachte em ZahIfang im Durchschnitt 9,8 Zikaden. das
)[aximum waren 27 Zikaden (16. 9. 193';), fur Kartoffel war der Durchschnitt
fur einen Fang 30,1 Zirpen.)

An Klee und Kartoffel streifte ieh dann noeh regelmiiJlig Aphrodes
bieinet"s Sehrk. Diese Zirpe ist auf Kleefeldern schon sehiidlieh ge-
worden. Den tibrigen Arten kommt keinerlei Bedeutung zu.

Zahlfange machte ich auBerdem noch an W'rucken. Seradella, Erbsen, Bohnen
und Lupine. An Wrucken streifte ich fast dieselben ~.\rtenwie an Zuckerriibe.
dorh nie in groBer Anzahl. E. afropunctata Gz. war auch hier die haufigste Art.

1) Diese und andere Brobachtungen (s. unten) bestiitigen wiederum den von
FRIEDERICHS oft betonten ortlichen )Iassenwechsel entsprechend den 'Coter-
schieden des Kleinklimas.
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Die an den ubrigen genannten Pflanzen in geringer Anzahl gestreiften Zikaden
sind niclrt bemerkenswert, An SeradeHa land sich einmal auf einem Feld bei
Ganzlm am 5. 0. 1936 C. sexno'ata Fall. haufig. Im August streifte ich regelmallig
auf einem Sulslupinenfeld bei Leuseow. Etwa 10 m voui Feldrand entfemt, etrcifte
ich keine Zikade mehr yon den Pflanzen.

Dbstbiiume.

Pflaume:
Plirsieh:

Es kommen vor an (Kloplschirm):

Kirsche: Allygus mixius F., Empoasca ilaceecens F., Typhlocyba
quercus L., T. rosae L. und Eurhadina stellulata Burm.
Empoasca jlavescens F., Typhlocyba pruni Edw,
So oft ieh aueh Faage an diesem Baum machte, nie fand
sieh eine Zikade im Kloplsehirm.
Centrotus cornuius L., Typhlocyba rosae L., T. staminate
Rib., T. oxyacanthae Rib.
Cixius nen:osus L., Typhlocyba-Larven.

Apfel:

Birne:

Au.l3erdem selten einige Macropsie- und Idiocerus-Arten, die sicb
offensichtlieh von nahestehenden Weiden verflogen hatten. Schaden
durch die Saugtatigkeit der Zikaden an den Stengeln und dem Laub-
work der Obstbaume konnte ieh nieht feststellen. Nur zwei Zirpenarten
traten in erheblicher Anzahl anf: Eurhadina stellulata Bnrm. an Sauer-
kirsehe im August in Leussow und Typhlocyba pruni Edw. an Pflaumen-
baumen in den Garten der Stadt Rostoek.

An den Beerenstrauchern gesammelte Zikaden waren von benach-
barten Ostbaurnen oder anderen Laubholzern dahin verflogcn.

Gartenpllanzen.
Die Untersuchungen nber das Yorkommen von Zikaden an Gartenpflanzen

\\"Urdendurehgeftihrt in dem Gartenbaubetrieb der Heilanstalt Gehlsheim, den
Garten der landwirtachaftlichen Venmchsanstalt in Rostock·Barnstorf und der
Cartnerei )'Iaiburg innerhalb der Stadt Rostoek. Gelegentliehe Beobaehtungen
wurden wilhrend meiner vielen Exkursionen uberall im Land Mecklenburg gemaeht.

Die Pflanzen def Ziergarten 1-verden von Zirpen weitgehend ver-
sehont. Da ieh auf diesen Pflanzen aus offensiehtliehen Griinden
keine Streiffange durchfiihren konnte, nenne icb nur die wenigen AIten,
die ich saugend beobachtete.

leh fand an Nelken einmal (20. 9. 1936) Aphrodes bicinctus Sehrk.
in Anzahl. Die Pflanzen waren nieht geschiidigt. Das Nelkenbeet war
nieht sehr sauber (unkrautfrei) gehalten. An Dahlien und Chrysan-
themen fand ieh liheral! im Land - aher immer selten - Philaenus
spwnarius L., und zwar nur die Imago.
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In den Gemusegarten werden die Gewurzpflanacn von Zikaden
nicht aIs Nahrpflanzen angenommen. An Bohnen bcobachtete ich
regelma.f3ig Empoasca jlavescens F., an verschiedenen Kohlsorten die
schon bei den Feldfruchten angeflihrten Eupteryx-Arten.

Aile diese bisher genannten Zirpen sind nicht als Schadlinge unserer
Gartenpflanzen zu bezeichnen. Ihr Vorkommen an den verschicdenen
Gartenpflanzen ist ein vollig regelloses. Ihr mengenmafliges Auftreten
bleibt nach meinen Beobachtungen stets gering.

Direkte Schiidlinge unserer Gartenpflauzen sind aber zwei Zikaden,
deren massenhaftes Auftreten ich verschiedentlich beobachtete: Typltlo-
cyba rosae L. (die Rosenzwergzikade) und Opsius Heydeni Leth. (die
Tamarixzikade ).

Sehr eingehend befa13te sich K. SunI mit der Biologie der Rosen-
zwergzikade (bei Krakau), Im allgemeinen kann ich seine Beobachtun-
gen bestatigen, mit Ausnahme der, daI3 die zweite Generation von
T. rosae ihre Entwicklung an Apfelbaumen durchlauft. Ich fand viel-
mehr die Larvenstadien vom April bis in den September hinein an den
verschiedenen Rosenarten; Imagines von Juni bis in den Oktober. Die
Generationenfolge habe ich nicht verfolgt. Vom Juli bis in den Septem-
ber hinein befanden sich an den Rosenstrauchern sowohl Larven wie
Imagines zusammen, Besonders haufig ist die Art von Anfang August
bis Ende September. Urn diese Jahreszeit beobachtete ich auch allent-
halben die von dieser Zirpe verursachte Wei1.lpunktkrankheit der Rosen-
blatter, Besonders konnen geschiitzt stehende Rosen, und von diesen
wieder die unter dem Kamen "Crimson Rambler" bekannten Rosen
erheblich geschadigt werden. Die durch den Stich und die Saug-
tatigkeit der Zirpe zerstorten Blatter werden weiBfleckig, dann braun-
fleckig und vertrocknen. Diese Blatter fallen frlihzeitig abo In einem
Garten der Yersuchsanstalt fand ich schon im August an einer
windgeschiitzten sonnigen ~Iauer einen Rosenstrauch, der zu 50~~
entIaubt war. An den herabgefallenen Blattern zahlte ich bis zu
14 Exuv:ien der Kymphen.

In den Gartnereibetrieben kann also diese Zikade erbeblich scbaden. Da die
von SnDI bezeichnete Bekampfungsmetbode mit wenig 'Yorten wiederzugeben
ist, sei sie hier angeliihrt: ..Die Beka.mpfung des Schadlings 1st nue im Friihling.
wiihrend des Ausschlupfens der ersten Generation auf Rosenstrauchern moglich.
und zwar mittels 5proz. Xikot~nl6sung mit Zusatz von 0,25 kg Schmierseife auf
10 Liter Losung. Spater unternoromene Yersuche, die schon auf Bliitte.rn saugen·
den Xymphen 7.U 'l"ertilgen, bleiben erfolglos." (Die Bekampfung ist also etwa
im April durchzufuhren und je nacb der roehr oder weniger geschiitzten Lage
Jriiher oder spater!)
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Was Opsius Heydeni Leth. betrifft, fand ich nur in Restock
Tamarisken davon befallen, obgleich der Zicrstrauch uberall im Lande
angepflanzt wird, Diese Zikade ist sehr von mikroklimatischcn
Faktoren abhangig:

Man findet aie nur an sehr eonnigen und durch Hauser von den Xordwcst-
winden gcschutzten Platzen. Ein 'Iumarixatrauch, der etwa 30 Meter von
einem stark befallencn entfernt stand, war vollig frei von diesen Zikaden,
weil er frei an einer Strafsenkreuzung stand. die den Nord- und Weetwinden
Zutritt bot.

Die Tamarixzikade hat nur eine Generation und uberwintert als Ei.
Die ersten Larven fand ich am 14. Juli; die ersten Imagines am
11. August, die letzten (eusechliettlich '?'?) am 16. Oktober. Diese Zirpe
tritt in groben Mengen auf. (Zehn Netzschlagc 420 Stiick.) Die Larven
und Imagines sitzen in besonders hohcr Anzahl an den 'I'riebspitzen,
die durch die Schwere der auf ihnen lastendcn Tiere haufig nach unten
gebogen worden. Ende August bemerktc ich dann ein Yertrocknen der
auf3ersten Triebspitzcn und schlicblich ein Absterben der Triche, das
sich bis auf 5 em Lange ausdehnte, Die vertrockncten Enden bleiben
am gesunden Stengel und warden erst mit dicsem zusammen am Endc
der Vogctationsperiodo durch den Einfhif von 'rind lind 'Yetter ab-
gebrochen. Da aueh die vortrcckneten Triebspitzen ihre griine F;:-irhung
nicht ganz verlieren, ist der Schaden nicht augenfdIlig.

Landwirtsclw/tlich genulzte TriesP/l.
Die Anzahl der Zikadcn bei meinen Streiffiingen war auf ± feuchten

'Viesen steta 3m hochstf'n. Anile! pin paar Seltenheiten sind aIle hier
vorkommenden Arten regdmhJ3ig nnd haufig zn finden. Ihre Sch!id-
lichkeit fUr die Heuwirtschaft versuchte leh durch cinen Yersuch zu
bestilllmen.

Zu die>lem Zwe('ke stellte ich auf cincr "~ie~e bci GehlRheim drei Kasten auf.
an allen Seitcll mit Stoffgaze bespannt, 100 em hoeh, mit ('in{'r {~rundfJael1e VOll
100: 200. :Mit der offenen Grnndfki.che wnnlen diese Kasten auf den "'ie8en-
boden aufgeRetzt und ringRheruIH "mele- etwas Erd€' anw·haufdt. Eine Offnung
an der SC'hmahleite gewahrte mil' e-inen Einblick in die Kasten. Die Aufstdhmg
erfolgte so. da13 die kkinkhmatischell VerhaltnisRe fiir die drei Kasten moglit'h~t
gleich waren. Der Yersueh begann am 1. .Tuni. Allpf'( G-etier '\ urde lmtf'r dl'Jl
Ka..'~ten moglichst entfernt. UotC'r8m>ht wu('(!en die Kastt'n aile z\\ei "'(){:ht·o.
Kasten Nr. 2 wurde mit 10 \Yieseozirpen verschiedener Art b('~et7.t, Kaf'ten 1\r. 3
mit etwa 100 Shick derRelhen. Rei allen folgmden Vntt'rsuchungen wurden die
Kasten, bevor ieh weitere Zikaden eimlt'tzte, von sonstige-n ,\ iedel'Ulll aufgetretencn
Insekten mit Hilfo cines AufRaugers befreit. Kasten Kr. 1 blieb stets unbesetzt,
um als Kontrollkasten zu djencn.

Archiv f. Katurgcschichle. N. F. Ed. 6, Heft 3. 25 a.
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In Kasten Nr. 2 setzte ich his Ende September etwa 1000 Zirpen, in Kasten
Nc.3 etwa 5000 ein. Ieh sammelte diese Ticre auf dersclben Wiese, auf dec ich
die Kasten zu stchen batte. Es befandcn sich fast alle Artcn dec Tab. 12 (8. 350)
darunter .

Meine Untersuchungen des Kasteninncren wurden erscbwert durch das schnelle
Aufgeilen dec Graser, so daB schlictilich nicht roche dna gesamte Kasteninnere
ubersehen werden konnte, was etwa von Mitte August an der Fall war. Ein tiber.
raechendes Ergebnis fur mich war, daB in Kasten Nr, 3, dcr scbon am 15. August
mit etwe, 2500 Zikaden bclegt worden war, keine Ubervolkerung eingctreten war.
Ich hatte den Eindruck, aI8 ob die Anzahl dcr Zikaden, drc ioh eingesetzt hatte,
Immer die gleiche blieb. Eine Schadigung der wtesenptlanzen konnte ich nul'
durch die Schaumzikade festatcllen. Verschicdene Grasstengel, die mit den Schaum-
ballen der Larvenzustande dieacr Zikade behaftet warcn, versah ich mit eincm
Bandchen. Diese Triche kamen nicht zum Bluhen. Mein Protokoll sagt tiber die
tJbersiehtsbilder, die mil' der Einbliek in des Kasteninncre beim Einsetzcn neuer
Zikaden gab, stete daeselbc aus: Der Pflanzenstand in allen drei Kasten glcieh.
Uoterschicde sind nieht zu bemerken.

Am 1. Oktober beendigte ieh den Versuch, nachdcm ich auch an diesem Datum
dureh ein Vbersichtsbild keinc Unterschiede im Pflanzenbewuehs del' drei Kasten
feststellen konnte. leh kroch in das Innere der Kasten und sammelte alle Zikaden
auf, und zwar

in Kasten 1.\1'.1 12 Zikaden,
in Kasten 1\r.2 49 Zikadcn und
in Kasten Nr. 3 67 Zikaden.

Das Ziel, den etwaigen EiniluB pinE'S reichlichen Auftretens del' Zikaden auf
das "~achgtum del' \Yiesen festzustellen, war mermit leider nicht erreicht. "ahr·
scheinlieh sind die Zirpen stets sehr schnell eingegange-n, benachteiligt durch das
nul' selten heitere 'Yetter dieses Sommers (1936). Xur an den wenigen 80nnigen
Tagcn sah ich die Zikaden in den Kasten !\r. 2 und 3 umherhupfen. mcist saGen
sie still an den \Vii-mien der Kasten oder an den Stengeln der Pflanzen.

Eine gewisse Antwort auf die Yersuchsfrage liegt aber in del' gcringen Anzahl
der in Kasten Nr.1 von Katur aug aufgctretenen Zikadcn.

Aus aHem zusammen ergibt sich, daB nur folgende mecklenburgi-
schen Arten in wirtschaftlicher Hinsicht iiberhaupt Beachtung ver-
dienen:

Liburnia pellucida F. (Getreide),
Deltocephalus slriatus L. (Getreide),
CicadukL sexllotata Fall. (Getreide),
(Euscelis distillguendus Kb. [Klce]),
Opsius Heydeni Leth. (Tamarix),
Eupleryx alropullctata Gz. (Kartoffel, Zuckeniibe 1),
Typhlocyba rosae L. (Rose).

Diese Arten haben mit Ausnahme VOn Euscelis und Opsi'/ls mehr
als eine Generation, aber urn in Gradation zu treten, bedlirften Sle

einer hoheren "rarme, als unser Klima sie normalerweise bietet.
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IV. Die Zikadenfeinde.

Lurche und Kriechtiere, wie Frosche, Kr6ten und Eidechsen ver-
schmahcn selbstverstandlich nieht Zikadcn. Ieh beobachtcte im Hutter
Wold bei Parkentin (14. 6. 1935) an den dortigen Fischtciehcn emen
Laubfroseh, der wahrend der Beobaehtungszeit ausschlieJJlieh Jagd
auf die dort reichlich vertretene Cicadella mridis L. machte.

Von den Vogeln vertilgen allc Insektenfresser Zikaden. Bemerkens-
wert ist die Beobaehtung B. FUGES, die HAUPT mitteilt, der den Magen
eines Rebhuhns ausschlieJJlieh mit Zikadcn vollgcstopft fand. Wahrend
starker Sttirme im August 1935 und 1936 beobacbtete ich auf dem
Blucherplatz in Rostock, direkt vor dem Zoologischen Institut, eine
Unmenge Schwalben, die auf die von hohen Eichen und Linden ge-
wehten Typhlocybincn Jagd machten. Sie kamen an diesen Platz nur
an sturruischen - also fur sie gunstigen - Faugtagen.

Insektivorc Kleinsauger mcgcn zwar gelegentlich Zirpen als Nahrung
erwischcn, wesentlicher abc! ist, daB das ,reidevieh, wenn auch nur
zufallig, unzahlige Zikadenlarven mit seiner PfJanzennahrung aufnimmt
und also vernichtet.

Bemerkenswerterc Zikadenfeinde Iinden wir unter den Insekten.
Wahrend ieh Raubfliegen beim Erbeuten von Zirpen nieht selbst
beobachten konnte, gelang mir dies bei Floriliegenlarven, ~rarienkafern
und deren Larven. Letztere waren fast immer an stark von Typhlocyba
rosae L. bcfullenen Rosen zu linden.

Einen Versuch hierzu stellte ich mit dcr Tamariskenzikade (0. he!/deni Leth.)
im Kafig an. Vcrschiedene damit zusammengebrachte Coccinelliden, hauptsach-
lich C. 7-pullclata L., - Lan-en und Imagines - fingen mit Gewohnung an die
ungcwohnte Umgebung am zweiten Tagc an, Jagd auf die Zikaden zu machen,
indem sic diese regeJrecht rund urn die Triebo verfolgten. Sie muJ3tcn sic oft bis
zur Spitze t.reiben, wo die Zikade dann, wenn sio nicht sofort absprang, ihnen
zur Beute wurdc. Bemerkeuswert ist die Schnelligk('it, die die Coccinelliden ent-
wickelten, urn die Zirpen gar nicht erst zum Sprung kommen zu lassen. Die Beute
wuede stets mit eioe-m Yorderbein ergriffen, dem das andere sofart nachfolgte,
so daB die Zikadenlarve richtig umklammert wurde. Die Fralltatigkeit der Cocci·
nelliden begann an irgcndeiner Stelle des Abdomens, nie am Kopf, den sic ver·
schmahten und fallen lieBen. Erbeuten konnten die Coccinellidcn aber immer
nur LaITen, den Imagines gelang es fast immer, sich durch raschen Sprung zu
retten.

Florflicgenlarven bcwegtcn sich wesentlich Iangsamer auf den Tamarix-
zweigen, und es konnte nicht beobachtct werden, daO sie eme Zikade erwischten,
auficr wenn diese sich gerade in der Hautung befanden.

Zikoden sind auch die Beutetiere versehiedener Grabwespen. So
beobaehtete HAUl'T eino Gorytes-Jut, die die Larven der Schaumzikade

25*
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uus der schutzenden Schaumhiille holte. In Mecklenburg konnte ich
keine Grabwespc beobachten, die Zirpen eintrug. Pemphredon. luridus
Dlb., die in anderen Teilen Deutschlands Zikaden eintragb, begniigte
sich an einem Feldweg bei Toitenwinkel mit graBen schwarzen B1att-
lauscn, SovicI bisher bekannt ist, sind die Grabwespen keineswegs
spezialisiert, sondern tragen von Gegend zu Gegend verschiedenc
Beutetiere ein.

Spinnen fangen selbstrcdend viel Zirpen in ihren N ctzen, und auch
Springspinnen habe ich selbst Zikaden fangen sehen. Was die kleinen
roten Milbeu (Trombidiidenlarven), die so haufig an Zikaden sitzen,
hetrifft, so war bisher nicht klar, Db sic die Zirpen nUI als Transport-
mittel benntzen oder aueh dnrch Saugtiitigkeit beliistigen. Lctatercs
ist zu bejahen. Anfangs sctzte ich siimtliche von Milben besetzten
Zikaden in ein Sammelglas, urn sie lcbend mit nach Hause zu bringen.
Betrachtete ieh mir dann meine Ausbcutc auf Gem Arbeitstisch, so sah
ieh die Milbcnlarven an den Illaswanden umhcrlaufen und die Zirpen
Irci von ihnen. Totete .ich dagegen die von )lilbcn besetzten Zikadcn
sofort ab, um sie fur mcine Sammlung zu praparieren, und wollte ieh
diesc dann spiiter VOIl den rtIilben befreicn, so ruerkte ieh oft an einem
'Yiderstand, ua13die l\lilbcn ihrc l\Iundteile in das 'Yirtstier eingesenkt
hatten, urn sieh volhusaugen. Eillmal fand ieh auch rin Idiocerus-~,
clem cine dicke :\filbe anhaftete, bei dcr es 8ieh yiellcicht um die Gattung
Pediouloides handelte .

•\uBer den zuletzt behandelten ~Iilben waren alle bisher aufgeflihrten
Zikauenfeinde Episiten oder Hauber. Bemerkem;werter als die - nicht
spezialisicrten - Episitell dcr Zikauen sind ihre uoeh wenig bekannten
Parasiten.

Stylopisierte, d. h. von Strepsipteren parasitierte Zikaden fand
ieh verhaltnismaBig selten in Mecklenburg. Das erst.c stylopisierte
Ticr fand ieh am 1. Juli, und am 2~. September das letz!e im Jahr,
und zwar trat in der lHlnfigkeit der Funde ein regelmiWiger An-
stieg his l\1itte September cin. AIle parasiticrten Zirpen waren aus
dcr Familie der Delphncidae: Liburni" obscurella Bah. 3 und 'A',
L. discolor Boh. 'i'i, L. l"gubrina Bah. 33, L. elegantul" Bah.
W (verhiiltnisma13ig h~lufig in nicht zu trockencn Kicfernwaldern),
L. leptosolllit Flor 'A', L. exigua Boh. 33 und 'A', L. Fair"'airei Perro
a und W, aullerdem verschiedcne Delphacidcnlarven. Aus diesf'I
Aufziihlung geht hervor, daB im Durchschnitt die 'A' starker befallen
sind als die 33.
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ULRICH gibt noch andere Zirpengattungcn ala "'irtstielo der Strepsipteren
an, die auch in Mecklenburg vorkommen, von m "r aber nicht etyloplsiert gefunden
wurden.

Hiiufiger als stylopisiorte Zikaden brachte ieh von meincn Ex-
kursionen mit Schlupfwespenlarven der Gruppe Dryininae besetzte
Imagines und Larven der verschicdensten Zirpengattungen cin, urn
sic zu ziichten. Es gelang mir nur teilweise. Tage-, zum Teil
wochenlang lcbtcn die bcfallcncn Zikaden in einer mit feinster
Messinggaze bedeckten Glasbuchse, in der sich eine kleine Gras-
pflanze befand, Da IL,uPT seine Beobachtungen an Euscelis-Aiun:

Abh. 5. Drvtutdcnlnrve an etnor Delphacldennvmphe.

machte und nie Delphaciden befallen land, will ieh hier kurz moine
Beobachtungen an ciner befaHenen Dclphacide, ciner Liburnia-Larvc
schildern.

Am 3.• Iuni brachte ieh mehrerc befallene helle Larvcn (L. straminea Stal t)
in dna Zuchtglas. Auffallig bci befallcnen Delphacidcnlarven ist die Grone der
rei feu Schmarotzerlarve, die fast die des "'irtsticres erreicht {Abb. 5). Xach
Hs.ur-ra Untersuchungen macht die Schmarotzerlarve drei Hautungen durch,
ehe eie schlupft, "'ahrend der letztcn Hautung beginnt die Larw die "'irtszikadc
vollig auszuh6hlen, wabei dereu Tod einfritt. Dann reint die Larvenhiille auf
(Abb. 6) und die verpnppung:-;reife Made fallt heraus. DieSfn Yorgang konnte
icb in allen Einzelheiten an befaII{'nen Libllrwia-Lal'VC'Il brobal'bten. Charakte-
ristisch war ihr n{'nchmen kurz Yor dem Tode. Cnruhig klcttertcn sie auf den
Grasbhittprn umher, bis sie schlieOlich an eim'r Blattspitze Halt maehten. Diesen
Augcnbliek der Ruhe sehpint die Dry.inidenlarve abgewartet zu habeD, denn dutch
Eindringen und ZerstOren wiehtiger Organe des W'irtstjeres mit ihren Kiefero
und durch EinflieJ3enlassen des Yerdauungssaftes Wtd sic die Zirpe schnell abo
Di(>se kJammert sieh mit den beiden Yorderbt>inpaaren an cler Blattspitzc fest,
wahrend die Hinterbeine herabLangen oder lose dem Blatt aufliegen (Abb. 5
und 6). Xach kurz('r Zeit rejJ3t die letzte Larvenhaut oben der Lange nach auf,
und der Parasit beginnt zu schliipff'n. Ruekartige Bewegungen der Thladein me-hr
oder weniger Iangcn IntervaJIen oergrcE(·rn rasch den RiB in der Lanenhnut.
Kaoh"ca. 10 Uinuten hat sich die S("hmarotzer)arrc dann yon dem toh>n \Yirtstier
befreit und faUt horab (Abb. 7). Am Boden beginnt sic jetzt einen Hingeren "Ver-
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dauungsspaziergang" (HALPT), ehe sie sich verpuppt. Meine Dryinidenlarven
bohrten sich stete in den lockeren Sand ein, und die Kokons waren deshalb an
der Au.Bcnscite mit feinsten Sandteilchen ubcrsat,

\Viihrend ich Delphaciden-Imagines nie mit.Dryinidenlarven besetztfand, waren
es bei den Euscelinae und Typhlocybinae Imagmes und Larven. Bcsonders dio
Gattungen Oncopeie, Deltocephalus und Typhlocyba schienen bevorzugt, Eine
Menge paraaiticrter Typhlocyben, die ich sammelte und in eincm Gezebeutel mit
Zcllophanfenster an einen Lindenzweig einband, zcigten in ihren Lebcneaufse-
rungen nichts AuffalUges, antler daB an einzelnen Individuen ein recht hsufiges
Putzen und Ffugelspannen viellelcht ale Folge eincr besonders ungtinsbigcu

Abb. 6. Dio lctzte Lar-cenhulle Ist geplatat,
die Dryinidenlar-ve berrctt Bleb.

Abb. 7. Verpuppungsrclfe
Drj-Inldenlarve.

Ansatzstelle der Dryinidenlarve - zu beobachten war. Die Ansatzstellcn der
Dryinidenlnrven befinden sich uberall am Kerper der befallenen Zirpen, aulser
an der Kopfkapsel. In der Regel eitzt der Parasit am Abdomen.

Mit Dryiniden behaftete Zikaden sind wahrend der ganzen Vege-
tationsperiode zu finden, so schon am 10. 4. lU36 bei Krakow Liburnia
exigua Boh. und deren Larven in Anzahl. Von letzteren war etwa
jedes dritte Tier mit den mohnkorniihnlichen Anhangen verseben. Die
letzten parasitiertcn Zirpen sammelte ieh am 23. 9. 1936. Auaer den
Familicn Cercopidae, J.Uembracid-ae,Aethalionidae und Ledridae - den
artenarmsten unserer mecklenburgischen Fauna - fand ich fast aUe
Gattungen der iibrigcn Zikadenfamilien parasitiert. 1m FrUhjahr waren
die Delphaeiden, im Sommer die Jassiden starker befallen. 1m Herbst
fand ieh ausschlie3lieh Euscelinae und Typhlocybinae mit Larven be-
haftet, oft - besonders die Gattungen DeUocephalus, Euscelis nnd
Typhlocyba - doppelt bis dreifaeh.
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Proktotmpiden, die als Eischmarotzer von Zikaden bekannt sind,
habe ieh nieht gefunden.

Aueh unter den Dipteren gibt es Zikadenparasiten. Es sind die
Pipunculidae. Diese Fliegen zeichnen sich dutch besonders gro13c
Angen, die fast den ganzen Kopf einnehmen, und gut ausgebildete Haft-
lappen an den Tarsen aus, Yon diescn Fliegenlarven als Entoparasiten
befallene Zirpen sammelte ieh schon im April, und zwar die Art Euscelis
lineolatus Br. Durch den unfOrmig angeschwollenen Hinterleib sind die
parasitierten Ieicht von den normalen zu unterscheiden. Auffallig
haufig sind derart aufgedunsene Zikaden aber erst im Herbst. Dies
zeigt ein Zahlfang, den ieh am 21. 8. 1936 maehte. Von 100 mit dem
Exhaustor auf den Breitlingwicsen bei Oldendorf (Rostoek) wahllos
gesammelten Neophilaenus linealus L. waren 23 mit durchbruchsreifen
Maden besetzt.

Sie wurden in eins der schon geschildcrten Zuchtglaeer gebracht. Im
Gegcneatz zu anderweibig paraaltierten Zirpen habcn diese von den Fliegen-
maden befallcnen ein abuorrnalea Gebaren, wcil aie durch den stark ge-
schwollenen und in die Lange gezogenen Hinterleib in ihrer Bewegungsfreiheit
stark gehemmt sind. Ratte die Pipunculidenlarve ihre durchbruchsreife GroBe
erlangt, lieBen die Neophilaenue das hintere Beinpaar wie gelahmt herab-
hangen DUel' schlcif ten es nacho Jetzt war del' Zeitpunkt nicht mehr fern,
an dem die Flit."genmadc ih1'en Wirt verlasscn muBtc. Die Zirpen hatten dann
schon meist nicht mehT die Kraft, s ch an den BHittem und Stengeln fest-
zuhalten. Sic saBen entwE'der am Boden oder in einem SproBwinkel. Kurz
VaT dem Durchbruch starben sie abo Die Fliegenmaden bohrten sieh zwischen
Thorax und Abdomen, das an dIesel' Stelle aufbrach, durch und fielen zu
Boden. 1h1'e GroBe war erstaunlich, hatten sie doeh oft die Lange ihres
\Virtstieres crreicht oder sogar iibertroffen. Die Vcrpuppung erfolgte ziemlich
rasch. :\Ieist fand ich schon eine Stunde spater die verhaltnismaBig kleine
Tonnchenpuppe.

Kach meinem Fund im April (s. 0.) fand ich im Mai, Juni und Juli keine von
Flicgenmaden befallene Zikaden. DaB diese aber trotzdem vorhanden waren,
zeigten mir spatere Untersuchungen an praparierten Zirpen, denn besondC'rs
abnorm gefarbt.e Zikaden zeigten haufig FJiegenbefall. Die noeh klemere Fliegen~
made hatte meist versucht. das durch Cyankali abget6tete ·Wirtstier zu verlasscn
und sieh durch die Aft('r6ffnung desselben nach auBen durchgeboh1't. "Ober die
Fundorte clef gcsammelten 'VonPipunkuliden parasit:crterr Zikaden ist auszllsagen,
daB im Durchschnitt an feuchteren Orten del' Befall haufige1' festgesteHt wurde.
Ebenso wie Dryinidcn sind Pipunkulidcn \\ilhrend cler ganzen Yegetationsperiode
Zikadcnschmarotzer.

Der Vollstandigkeit halber wiII ieh noch erwahnen, daJJ aueh Nema-
toden in Zikaden schmarotzen konnen, und zwar fand GRU~E& bei
Spandau Schaumzikadenlarven von diesen infiziert.
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SehimmelbefaIl, den letzten zu nenneuden Zikadeufeiud, habe ieh
im Freien nie festgestellt, aber mir gingen 1U35meine samtlichen Zuch-
ten hieran zugrunde. In der Provinz Posen bcobachtete H. Low eine
Empusa-museae-Epidemie an Cicadula sexnotata Fall.; HAUPT 1913

eine solche Epidemic auf
trockencm Gelandc der D5-

6~ laucr Heide hei Halle.

dichte.
hervor.

5. In manchen Fallen konnte eine wcchselnde Fliichendlchte auf verhiiltnis-
maBig kleiner Flache in Abhangigkeit yom Mikroklima festgestellt wf'rden, ebenso
etwa verschied.ene Erscheinungszeiten in versehi('dcnen Leben.<:niurucll in Ab-
hangigkeit \"'"omStandortklima, ferner uas Yerhaltt'n gcgC'ni.iber \Yetterschwan-
kungen.

6. In der Artenliste sind nieht nur viele flir Mecklenburg, sondt::'rnauch viele
fur Norddeutschland nene Arten aufgefuhrt. sowie ('ine fur Deutschland neue
Art. Sic wurden zum allergn.iBten Teil auf mehr als 200 Exkursionen von mil'
selbst gesammelt.

7. Keue Formen s'nd die sowohl morphologisch wie
getrennte Form Doratura homophyla FloI' f. littoralis n. f.
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Abb. 8. AnstelgE'll uud Abstnkcn des Para stten-

befalls W"~blend del'VcwtatlOll!';pcrlOde.
~tylopisjerte Zirpen.
Yon Dryjniden parai'lltif-r1;e Zirpen.

--- Yon Diptercn (PipUll('uliden) pa.rasi-
tierte Zirpen.

Nahrpflanzen und bionomische

Y. Zusamrnentassung.
1. \Vie mangelhaft die Zika-

denfnunu Mccklenburgs biaher be-
kannt war, ergibt eich daraua, daB
man nur 150 Arten kannte. Durch
die vorliegende Untersuchung
wurdc deren Zahl auf 282 erhoht
und dam it die groBte del' bis-
herigeu deutschen Zikadenlistcn
gescheffen.

2. Es wurde versucht, nicht
nul' eine bloBe Artenliste her-
zustellen, sondern die Vertei-
lung auf die Lebeneraume dar-
zustellen.

3. Es zeigte sich, daB die
meisten Biotope viele Ihnen
eigcne Formen besibzen. An-
dere Formen haben allgemeine
Verbreitung.

-l. 1m Zusammenhang mit der
Bcarheitung der einzeIncn Lebens-
ni.ume i.'lt hier die Ortsdiehte
del' ZlkadC'narten in Tabellen-
form dargf:'stellt worden. Fla.chen-

Xotizen gehen aus der Artenliste

okologisch deutJich
und 2.wei sehr auf-
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fallige Farbvarietaten von Kelisia Scotti Sc.: f. niqricollie und I. quadri-
maculata n. £f.

8. FUr viele Zikadenarten wurde festgestellt, daB sie in Mecklenburg
ihre geographische Verbreitungsgrenze haben, fiir einige Arten auch der
Verlanf der Grenze Ihrer Verbreitung nach Suden, Westen und Nordwesten
feetgelegt.

9. Es wurde die Zikadengeeellachaft der Kulturpflanzen qualitativ und quanti-
tativ untersucht. Sie sind hicrzulande wenig haufig daran und praktisch nicht
schadlich, auBer Typhlocyba, rosee L.

10. Art und Heufigkeit der Zikadenfeinde und des Verhalten mehrerer Para-
siten und ihrer ·WITteist Gegenstand des leteten Abschnittes.
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