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V o r w o i  I Fi ' S a t u r n i i d a o  ü a m r n l o t -  , ] n d Z ü M i l o t  w r i  d n n  n i d i

v  i p ] ] n i <-h I f r a q o n ,  . k I o  r i i r  d o n  h ä i i H q o n  l t t a r n n

a t l a r ,  o i n o  n o l i r  nur ;  f i i l n  1 i M i o  7 u c h t  a n  1 o i M m q  q o ;; o h r i o h o n  w m d o .

W i r  h a t  t o n  s p l i r  o M  7 , u M i  | nia I o r i a 1 d i n r - . n r :  " C i  o [ \ n p  i n n o i  r; "

f l ammo 1 i o i n o n  o i i r l n n l  m i l q o b r a M ) l  u n d  \ <■ i s c h  i o d o n o

f i a m m l r r  u n d  7 , ü M i t o r  wo i t o i  < j o q o b o n  . K a u m  d i o m i  F'mpf
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1 i f q t  n a t ü r l i c h  d i o  V o i n i u t n n q  n a l i o ,  d a ß  l m M i  v i r>) o N a l u i n i

i c l a o  7,l i c h t  o r  n i o l i r  o d o i  q r o | U >  P r o b l ^ m o  h o i  d o r  Z u c h t  d o r
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r i e h  a u c h  d o n  q o m ä | M q l o n  H r o i l o n  w ä h i o n d  dor ;  q a i r ^ o n  , l a h

m i t .  r o l a t i v  w o n i q  A u f w a n d ,  a h o i -  d o c h  n i c h t  q a n z
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l a i M i o r l o  7 . u M i  I a n  1 o j t  n u n  a n z i i f o i  I i i ( o n ,  d a m i t  a u c h  q o i a d o  d i o r - o  

n c l i o n o , q i  o ß o  A r t  ü b o t  ni i ' h i  o j - o  ( ’. o n o i a t  i o n o n  f o i  l l a u f o n d  i i ' p i  n d u

7, i r' r  I w o i  d o n  k a n n ,  I n l  o i  o n n o  j o d o n  r> i n  r. t h a  f I o n  7. ii • ■ h

l o i  s M  oci r ' i i  r-so M  I o . |i i o y . nc h  l i ; d  h o w u R  I ' ; f>h r  d °  I n i M  i o i  i

I l o n c l i  r  i o b o n  w o i  d o n  , d a m i t  a u c h  N a M i w n M i s  d o n  M o h h \

r i n l n m o l o q n n  n . i c l m i l  I z n  . f t d o n  I lu- d  i oru' i n A r t  i l ; o |  h a n d i ' l t

i M i  o i  q ; i n 7  | f ' 11 l . M r a M  . a l l  I i o i c h o n  F1.
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zelpubl .i. Rat io nen  (vgl. P A U K S T A D T  & PAUKSTADl 1981a, 198Tb, 1985a,

1 9 8 5b, 1905c, 1985d, l985o, 198f.a, I9fu.h, 1989)

Einlej Lung : Wähl end me hr e r e r  ausgedehnte ) en l <um > 1 > xj i 'Iw■ i I

r ei se n und langem Aufen th alt  inigen r:ini smiost mel nul

at.i sc hon  Ländern, bot nicli den Aul oi'i'ii d i eses Ai i ikels 

sch i edeneri Ort en die Mög 1 i ehkei I die Lebe nsw e i dei At t 

a 11 am -Raupen der freien Nat.ui ausg i e b i g  s t ud ier en können

Die u n z ä h l i g e n  voi ge f u nde nen  lokalen kl im a t i s c h e n  V’eihältrii 

die  Au s w e r t u n g  zah lre ich er Li ( ei at ui h i nwe i se und die dur ch lat ah 

r un g s a u s  tausch mit a n de ren  Zucht ein g e s a m m e 1ten I n f orma tio nen  

wu r d e n  auch bei E o 1 g e s u c h t e n  diese « "Gr oß sp inn ers "

Deutseliland mit. gr o ß e m  Erfol g bei iicks i cht i g t. Dieses fühlte

der  Regel zu vi;i IuhI. freien odei last v e r 1 us 1.1 r e i en , g e s u n d e n  

N a ch zu cht en.  Die unter Z u c h l b o d i n g u n g e n  Fie ila nd g e ma ch

teil u m f a n g r e i c h e n  B e o b a c h t u n g e n  und ges a m m e  1 t en Er f a h r u n g e n  bil 

d e t e n  die G run d 1age für die fehl end en aus fühl 1 iehen Zucht hi nwei 

(-em pfe h 1 ungen) Die sehr oft widersptiieh 1 iehen Angab en der

L i t e r a t u r  b li ebe n hier un ber ü c R s  i ch t. i g l weil die Zucht ge le 

geritlich auch unter sehr u n g ü n s t i g e n  Verhältni z u fäl lig

g e l i n g e n  kann.

Das gut e Ge li n g e n  .A. <it L<in Zucht i r. I sehr u n t e r s c h i e d

l ie he n F i n f l u ß f a k t o r e n  abhängig. Fs die Zucht, t einpera l ur

di e L u f t f e u c h t i g k e i t  die Eulte rwa h] das Platzangebot und die 

Wahl der Zuch f behä 1 l n i sse genannt, weiden. Die Zuelil dei A. alias: 

Ra u p e n  ist allen .lahresze i t.en \ erliü I t n i smäß i g einlac h und 

pr obl e m a t i s c h ,  de Züchr.ei den  Kan da r; An f wa« mit im

V e r h ä l t n i s s e n  o i nw’ig Lieh t. die de ne itne l-uudor t >' möglich;;

ent s p r e c h e n .

In di e s e r  P u bl ik ati on wird spi-z ie|l die Ziwlit d^s At

lasspi nnei s (Attac'ii:; at lau L.) tieschi iehen, liier

g e b e n e n  Zuch t einpl eh l ungen sind abei dei K > '< i <' I ande

T a x a  des Genu s At t und I ei i w<* m<-h <ml and<M d<g

F a m i l i e  :!a t ui n i i dao .mzu wen de

Die Beh and l u n g  der A at Lat: e

D e r  S c h l u p f  i l e r  R ä u p c h e n  e r f o l g t  L i  Ai  T a g e  n a c h  d e i  f-,

a b l a g e .  D a s  E i s  t a d  i um i s t  t r o p i s c h e n  G e b i e t e n  \  e i  h; i  I t n i s m ä ß  i g

k u r z  ( v ( j  1 . P A t l K Ü T A D T  & P A U k ü T A D T  1 9 H ‘ >e)  I n  ( 11 ■ n gern iß i H i e i

t e n  w u r d e  u n t e r  Z u c h  t I >ed i n< i m i g i  n ;: < ■ 11 I 111 > I d e  i n p c h e  n L e
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Die F u t t e r p f l a n z e n wahl unt er  Z u c h tb e d i n g ungen

A t t a c u s  at ia s-R a u p e n  könne n an sehr u n t e r s c h i e d l i c h e n  Fut ter  

p f l a n z e n  geh a l t e n  werden. Es we r d e n  bei PFIGl.FR (1989) Nalirungs 

p f l a n z e n  aus 90 G a t t u n g e n  in 48 Fam i J i e n  aufg el i s t e t  Wir mö c h t e n  

hier  nur ein ige  sehr b e k a n n t e  und auch der Regel leicht 

füg ba re F u t t e r p f l a n z e n  nenn en und die  Vor und/ ode r N ach tei le 

ni ge r b e k a n n t e r e r  F u t t e r p f l a n z e n  kurz schildern.

Als q u a l i t a t i v  bes te s Futt er sich die Blätter des Göl

t e rb au mes  (Ailanthur: sp.) Leide r treibt der Got. ter bäum aber erst 

.spät im Früh jah r und ist d e n  n ö r d l i c h e r e n  Br eit en sei len

Pa r k a n l a g e n  und p r iva ten  G.'irl en I i nd< F, ine weite re sein

gute F u t t e r p f l a n z e  ist Flieder  ( .s')/ j ../>.) Ge w a s s e r t e  Flieder' 

zweige  lass sich schon .sehr ze i t. i q liülij.ihr g r ö ß e r e n  Men 

gen im behe i z t e n  Zinuner treiben und wer den  sogar noch kurz 

dem Laubfall den Raupen  an geno mme n. Fine g l e i c h g u t e  Futter

p f l a n z e  ist der Apf elb aum . Wäh r e n d  nah ezu  des gan ze n J a hre s steht 

w i n t e r h a r t e r  Liguster (Liqus t.ium sp., bevo r z u g t  der g r o ß b l ä t t r i g e  

L. ovalifolium) de m Zü c h t e r  Verfü gu ng.  Als ein Nachteil bei

der F ü t t e r u n g  mit Lig ust er sich aber die ger i n g e  Blatt

große. Die Rau pen  müss en sehr  viel laufen, das n o t w e n d i g e

B l a t t v o l u m e n  fressen können. We nn s t re nge n Win ter n kein Li 

g u s t e r  vo rh a n d e n  sollte, kann als F r s a t z f u t t e r  mit Kirsch-

l or be er (Prunus sp.) g e f ü t t e r t  w er den  (vgl P A UKST ADT  t* P A U K S T A D T  

1985c) Wir hatten die Futt.erzwei.cje g r u n d s ä t z l i c h  zuerst, 

mit w a rme m oder hei ßem  Wa sse kurz abgeduschi damit 

Spinnen, and er en k le ine n T i e r c h e n  und gro b e m  Schmutz befieit

sind. Das Futter sol lte  nicht naß gereicht wenden

D i e Be h a n d l ung d er AI t ai'us ,j t I .w Raup en

Die Rau pen  kön nen  allen S t adi en auf e i n q e w ä s s e  j t en Z w e i g e n  der

F u t t e r p f l a n z e  g e hal ten  werden. Bei der ll.i 1 l u n g  aut Blä fle in des 

G ö t t e r b a u m e s  so llt en jeweils wen ige  Blätle r gebündelt und

e i n g e w ä s s e r t  werden. Fs muß b e s o n d e r s  daranl geachtet werden, daß 

W a s s e r  tägli ch nachgef üi 1 t. wild. Der Wasserbedai I einiget Futter  

p f l a n z e n  ist b e so nde rs in den S o m m e r m o n a t e n  oft sehr groß. Die 

Ö f f n u n g e n  der  W a s s e r b e h ä l t e r  (Flaschen  etc.) m üss en mit Papier 

gut v e r s c h l o s s e n  werden, damit die R ä u p c h e n  nicht v e r s e h e n t l i c h  

in die F las che  und damit das W a s s e r  g e l a n g e n  könnten. Fin 

h ä u f i g e r  Futf erw e c h s e l  sollt e möglich st ver mi e d e n  werden, Stö

.11
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rungen r)n R nup eho n zu i mlir/ini on. Frsl d i o Rlättei nahezu

nliq^f rpf-r.on sind, woi rjen Zweige daz nqo s t eck I P i o Ränpolion

kriechen  dann s o  1 bs I s 1 and i q auf dar, frische Füller iibnr . Hin Rau 

pnn können auch mit Zwe iqgabol dei Futter

pflanze hpraiinap.nchn i I Inn werden, .nin dann dar; in das fri

nrlip Futter wied er li i ne i rizuhängen . AuT keinen Pall darf versucht,

werden, die R äupH ien  dein Fiaßbl.att. oder ’/wn i q 7.11 lösen. Dio

Ranch f i’i P o sind r.ehr ompf i nd I i eh und reißen ] oi Hit. Fs ist

auch qpupi'pl l kei nem  Raupons I ad i um unbedinqt. or f 01 dor 1 i oh /J.

atlar Raupen mi I der Hand edei Pinz ett e anzu f a s s e n , außoi 

vie lle ic ht einmal Füllet gef all en sollten.

Fr e i ] andfioobach I unqen auf Ra I i .lava und Snniat 1 a hatten  ge

zeigt daß er wac h s e n e  Raupen meist, einzel n je Zweig sitzen

(P AU KST ADT  H PA UKS T A D T  1901a, IQflSo) A. atlar Raupen benöti gen  

aber nicht nur im Freiland, sondern auch unte r Z u c h t b o di ngu ngo n 

sehr viel Platz. Tn Käfiqen, Te rra rie n oder an der en Zuc htbehäl 

tern g eh alt ene  Raupen sind zum Tode verurteilt. L e di gli ch Jung

raupen dürf en  noch verha l t 11 ismäßi q dicht gedrängt qez oq en 

den. Die Raupen müss en sp äte ste ns ab dem 2. KIoid auf mehrere 

e i ngew äss er t e Zwe iqe  verteilt werden. Der Platz und Fu 1.1 er bedarf 

qerado  der Alt. raupen i r; t sehr groß. Für die Zucht 100 A.

atlar, Al traupen wird f!I e 11 f 1 äclie m i n d e s t e n s  3 bonö

tiqt Nur den Raupen qen üqend  Platz zur Verf üqu nq slel.lt.

und auch im W in te r für r e g e  ] maß i gen buf t ansl anscli .'sorcit

läßt sich das Au ft r e t e n  Dar mi n fek I i orten er heb l i c h  reduzieren.

Der erf ahre ne Z ü ch te r kann (las jeweilige Fu l w i ck I nngss t ad i um der 

Raupe anhand der Tube r ko 1 f 01 111 und qröße leicht f o>;tnl p1 I nn ( vq I 

PA UK ST ADT  & PAUKSTADT, Fnt.Z. Diuck)

fn keinem harve ns I ad i um vei langen /I. atlar Raupen besonders

große Wtärme. Die Zucht int. Ir bei d u r c h s H m i  11 1 i chon 'Zim

mer temper tnr von 1.5°f’ rihne Probleme inöql. ich. Al 1 erd i nqs

lanqsamt sich die W a c h s tum sqe soh win diq kei t bei nie dij qen  Tempo 

rnturen qanz oihoblieh. Vf»n wurde uni er ZuHi l bod i nqutiqon be

obachtot daß not ade den lanqsam a u f w a c hsen den  Raupen meist

besonde rs qroß o Zucht fall er II werden können. Auch süd

os Las i a t i sehen Fre ila nd sind /t. atlar Pop ula t i o n e n  den Rerqen 

sehr extr eme n T'empernt nrfschwnnkiinqen und wä hle nd der Nacht. auch 

s e h r  nj ed riq on Teinpei a I u 1 eri ausqesetzf Die oft unqeschützt. s i t 

zenden Raupen sind den Re |-qhänqnri 1000 bis 1300 m Höhe
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tags übe r einer sehr i n te nsi ven  S o n n e n e i n s t r a h l u n g  ausge so tzt  Es 

w erde n T e m p e r a t u r e n  erreicht, die  im Sc hatt en zwisc hen  35° und 

40°C liegen. Am spä ten  N a c h m i t t a g  oder geg en Abend fällt die Tem 

pe r a t u r  nach kr äf tigen  R e g e n f ä l l e n  plöt z l i c h  sehr schnell ln der 

Na cht  w ur de n von uns in den B e r g r e g i o n e n  T e m p e r a t u r e n  z w is che n 

12° und 15°C gemessen. In h öh ere n Lagen Sumatra, Java, Gele

bes und Bali wurde n g e l e g e n t l i c h  soga r e rheb lic h tiefere T e mper a 

turen angetr.of f en . LAMPE (1984a) z ü chte te /I. alias aus sum atran i 

sch on Populati one n, (1984b) A. Laprobanis sin gha l e s i s c h e n  Po

pu l a l i o n e n  und (1986) A. lorquinii von den P h ilip pin en erf olg  

reich bei einer hohen T e m p e r a t u r  in H e i z u n g s n ä h e . Auch NASST G 

(1983) zü chtet e A. ca e s a r  unter  Trei bha usb e d i n g u n g e n .

Es ist zw eck mäß ig die W a s s e r f l a s c h e n  mit den ei nge w ä s s e r t e n  Fut 

t e rz we ige n auf sa ug fä h i g e s  Z e i t u n g s p a p i e r  zu stellen. Die Papier 

u n t e r l ä g e  sollte täglich g e s ä u b e r t  werden. Durch einf ach es Aus 

w e c h s e l n  der Z e i t u n g s b ö g e n  kann d iese s probl eml os und schnell g e 

sc hehen. Z e i t u n g s p a p i e r  hat auch den w ei ter en Vorteil, daß Feueh 

t ig kei t aus dem Kot und b e so nde rs wäh re nd der D a r m e n t l e e r u n g  kurz 

vor dem  Kokonbau, aus dem mehr oder w enig er fl üss ige n Da rmi n h a l t  

so for t a u f ge no mme n wird. Eine S c h i m m e l b i l d u n g  und die p a r a l l e l e  

"Zucht" von lä stig em Un g e z i e f e r  wie M ilbe n (PAUKSTADT & P A U K S T A D T  

1985b) und Sta ubl äus en wird ve rmied en.  Die Unte rla ge muß bei 

Z u c h t b e g i n n  auch absolut  s tau bfr ei sein. Bei h e r u n t e r g e f a l l e n e n  

R ä u p c h e n  würden  sonst Sta ubf ä d e n  an den Füßch en hänge nb lei ben . 

Die auf die F u t t e r pf lan ze z u r ü c k g e s e t z t e n  Räu pchen  werden  durc h 

die St au bf äde n erh ebl ich  b e hi nd ert  und fallen meist wieder vom 

Fu tte r herunter.

Beim Han ti e r e n  mit ält er en  Ä. at.las Rau pon  sollte mö gl ich st 

(S c h u t z - )B r i 11 e ge tr a g e n  worden, da dio Rau pon  teilweise  sein 

inte n s i v  ein stark b r enn end es Wehrsokrol ihren za hl rei che n

W e h r d r ü s e n  v e rs pri tze n können. Das Weh rsekret verursac ht don 

S c h l e i m h ä u t e n  der Augen ein sehr st ark es Brennen. Die Fun kti on 

der W e h r d r ü s e n  und die che mi s c h e  Z u s a m m e n s e t z u n g  der W e hr flü ssi g 

keit sind noch ung en ü g e n d  erfor sch t (vgl MASSIG 1901, NAS SIG  & 

P A U K S T A D T  1985, P A U K S T A D T  & PAUKSTADT, Fnl.Z. Druck)

D ie w ichtigst en Raupenkrankjiej ton

Als die g e f ä h r l i c h s t e n  und hä u f i g s t e n  R a u p o n k r a n k h e  i t on

di e s e r  Stelle dor P e rl sch nur kot  und dio Sch 1 a f f such t (Fl.iehoi je)
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genann t werden. Beide K r an khe ite n lassen sich auch von einem Lai 

en ei nd eu tig  erk e n n e n  und untersch eid en.

Beim P e r lsc hnu rko t wird der Kot wie an einer Schn ur aufge re iht  

a u s g e s c h i e d e n , und er bleibt dann oft wie eine o ff ene  Per len ke tte  

am Afte r der er kra n k t e n  Raupe hängen, diene K r an kh eit  kann in al 

Jen R a u p e n st ad ien  auftreten, besonde rs wenn dje Rau pen  zu feucht 

ge hal ten  werden. In der Regel übe rle ben  die Raupen die Krankheit 

immer; entw i c k e l n  sich alter deu tli ch «soll l echt er die g e 

sc hl üpf ten  Falter sollte n für eine Nachzucht, nicht verwendet, 

den .

Wei ta us g e f ä h r l i c h e r  als der Per 1 schnür kot ist. dio Reh 1 a f fsuch t. 

Diese wird du rch Noftomn F ver urs ach t und tritt meist erst

ab dom 3. Kleid auf Im fo rtg esc hri tte nen  Rtad ium  dieser Krank 

heit hängen die Raupen schlaff an den Zw eig en der Fu tte rpf lan ze 

he runter und h a lt en  sich dann nur mit den v ord ere n Brustfuß paa  

g el eg en t l i c h  auch mit den Mandibeln, am Zwe ig fest Der Kot 

wird ver flü ssi gt ausqeschi e d e n . Diese Ka nkhei t muß unbedingt, 

re ch tze iti g erkannt und zumindest  alle o f f e n s i c h t l i c h  erkr ank ten  

Ra upe n sofort vernichtet werden. Au ßer dem  m üs sen  alle B l ä t t e r tdie 

mit dem Kot der Raupen Berü hrung  kamen, entfernt werden. Durch 

ein gr o ß z ü g i g e s  Re pa r i e r e n  aller ver bli ebe nen  noch ges und en Rau 

pen, läßt sich oft ein Großteil der Zucht vor dem T o t a 1 vor 1ust 

retten. Die sc hl ü p f e n d e n  At I asspi.nner dürfen aber generell nicht 

für die We iter zuc ht verwendet werden. Der Noscmn Errege r wird 

über die Puppe, den wei bl ich en (all er und das F, wieder auf die 

Raupe übertragen. Fr st. bei diesei bi icht dann d i e Kra nkh eit  ab 

etwa dem 3. Kleid wieder Hut et dem M i k r o s k o p  läßt sich der;

Nonpnhi Erreger  bei etwa fU)<) fadier Ve r g r ö ß e r u n g  im Abdom en des 

we ibl ich en Fa lte rs (nach der Eiablage) fest stellen, und befal len e 

Eig ele ge können somit, rech tz e i t i g  von den ges u n d e n  getrennt 

den. Dieses ist. zwar keine a u ß er ge wöh nli ch schwi er ige  Prozedur 

er for der t aber do ch etwas O b u n q , Erfahru ng und das notwen di ge 

Mi k r o s k o p .

Der Kok onbau

Tm ft. (letzten) Kleid verdoppelt, sich die F r eß po rio de der Raupe, 

und sie beträg t d ann  unter nor malen Zuc hIb e d i n g u n g e n  etwa zwei 

Wochen. Zum Ende d ies es Kl eitles wird der Darm Inte rva lle n

restlos entleert Zuerst wird der ietzt breiar tig e, glä nzend
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s c hw ar ze Kot aus gestoßen; spät er wird dan n noch eine g e l e e a r t i g e  

Fl ü s s i g k e i t  ausg esc hie den . W ä hre nd die s e r  V o rg äng e läßt die Raupe  

d e n  H i n t e r l e i b  sen kr ech t nach unte n hängen; sie löst also g e g e b e 

n e n f a l l s  den  N a c hsc hie ber  und die h i n t e r s t e n  B a u c h f uß paa re vom 

Zweig. Diese Raupen dürf en jetzt nich t mit an S c hl aEf suc ht er 

k r a n k t e n  Raupen ve rwe c h s e l t  werden, weil man sonst event uel l auch 

w er tvo lle s, ges und es Z u c htma ter ial  v e r n i c h t e n  würde.

N ach  der  Da r m e n t l e e r u n g  wan der t die Raupe  in den Zwei gen  der F u t 

t e rp fl anz e umher und sucht nach einer o p t i m a l e n  Spin nmö gli chk eit . 

Die g roße n Blätter' des Flied ers  sind her v o r r a g e n d  als Hül lb l a t t  

für d en Kok onbau  geeignet, die Rau pe b e vorz ugt  große Blätte r an 

m ö g l i c h s t  h ä ngen den  Zw e i g e n  als Spin n h i l f e  (vgl. P A U K S T A D T  & 

PA U K S T A D T  1989). Die r e lat iv k l ein en Blä tte r des Ligu ste rs sind 

ungeei gn ete r, und sie er for d e r n  von der Raupe de s h a l b  u m f a n g r e i 

c h e r e  V o r b e r e i t u n g e n  und eine sehr viel auf wen d i g e r e  S p i n n s i c h e 

rung des Kokons. Al lge m e i n  wird der Koko n an Lig ust er er he b l i c h  

k l e i n e r  ges ponnen, was aber n icht s auss agt  über die spät ere  Q u a 

lität und Größe  der Puppe und des d ara us sc hl ü p f e n d e n  Spinners. 

Die Raupe  benö tig t etwa 1 bis 2 Tag e für das Spinn en des Kokons 

und we i t e r e  1 bis 7 Ta ge (selten auch bis zu 10 Tagen) bis zur 

V e r p u p p u n g .

Die B e han dlu ng der A. a t l a s -Kokons

Etwa 10 Tage nach dem Ein spi n n e n  der Raupe n wer den  die Kokon s aus 

dem G e z w e i g  der Fu tt e r p f l a n z e  he rau s g e s c h n i t t e n .  Die H ü l l b l ä t t e r  

we r d e n  entfernt, und mit den  Fin g e r n  wird sehr vo rsi c h t i g  die 

S c h l u p f r e u s e  geweitet. Die Seide wird im Ber eic h der Reuse soweit 

au s e i n a nde rge zup ft,  bis man eine F i n g e r k u p p e  durc h die Ö ffn ung  

s t e c k e n  und den Inn enran d de r g e w e i t e t e n  Reuse wieder g l ät ten  

kann. Die Reuse darf auch so weit g e ö f f n e t  werden, daß die Puppe 

zur G e s c h l e c h t s b e s t i m m u n g  h e r a u s g e n o m m e n  wer den  kann. Dan ach  wird 

die Re use durc h leic hte n se i t l i c h e n  Dru ck wieder vor sic hti g g e 

schlos se n. Durc h die V e r g r ö ß e r u n g  der Sch lupfreuse erhält man t a 

del l o s  s c h l ü pf end e S a m m lun gse xem pla re.  Die Kokons dürfe n auf k e i 

nen Fall au f geschni t ten werden. Die sc hl ü p f e n d e n  Falter könnt-en 

mit den  Fl üge ln an der sch arf en S c h n i t t s t e l l e  h ä n g e n ble ibe n und 

wü r d e n  sich verletzen.

Der Ko kon  wird an der meist recht lange n S p i n n a iche run g a u f g e 

hangen, daß unter ihm ein F r e i r a u m  von mind e s t e n s  20 cm bis
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B o d e n  verbleibt. Der frisch g e s chlü pft e Spinner muß sich unter 

den Kokon hänge n können, dami t er seine g roß en Flügel auf pum pen  

und här ten  kann.

Pas Pup pe n s t a d i u m  d auer t etwa drei Wochen. G e l e g e n t l i c h  überli e 

gen die Puppen aber auch und schlü pfe n erst im näc h s t e n  Frühjahr. 

Wä hre nd der Daue r der P u pp enr uhe  müsse n die Kok ons  gut feucht ge 

halten  werden. Es ist d e s h a l b  zwe ckm äßi g di ese zum ind est  jeden 

Abend mit w arm em Wasse r aus gie big  zu be spr e n g e n  und durch

feuchten. Wir ve rwe n d e n  dazu gru nd s ä t z l i c h  nur d e s t i l l i e r t e s  Was 

ser (Kondensat aus dem  Wäs chetr ock ner ) Das K o nden sat  ist: ab 

solut frei von c h e m i s c h e n  und m i n e r a l i s c h e n  Ver un re ini gun gen , 

die im Regen- sowie Le itu ngs w a s s e r  entha lte n könnten. Damit

die Puppen auch ku r z z e i t i g  keiner tro cke nen  Ile i zung slu f t a u s g e 

setzt sind und zur E r halt ung  einer m ö gl ich st g l e i c h m ä ß i g  hohen 

Luftfeuchtigkeit., ist es zweckmäßig, die Kokons in ge sc h l o s s e n e n  

Zu c h t b e h ä l t e r n  oder besser in beh eiz ten  Z u c h t k ä s t e n  (vgl PAUK 

STADT  & PAU KST ADT  1985a) aufzu hängen. Es empf ieh lt sicli auch die 

Puppen nach G e schl ech t vorzuso rti ere n, um u n b e a b s i c h t i g t e  Paa 

rungen bei einem g l e i c h z e i t i g e n  Schlupf zu vermeiden. Kokons mit 

mä nnli c h e n  Puppen wiege n etwa 8 bis 1.0 Gram m und mit weibl ich en 

Puppen etwa 11 bis 14 Gramm.

S chlu p f und P aarung

Eine Zucht gilt erst als erfolgr eic h, der Z ü ch ter  den Ent.

W i c k l u n g s k r e i s l a u f  vom Ei über die Raupe, die Puppe und den Fal 

ter bis ztim Ei wied er  schli eße n kann. Nicht a l l e i n e  öko

nomischen, son de rn b e s o n d e r s  auch aus öko log i s c h e n  Grün de n sollte 

jeder ern sth aft e Zü c h t e r  großes Interesse der D u r chfü hru ng

einer Na ch zucht  haben.

Der her rl ich e A t l a s s p i n n e r  schlüpft meist nacht n z w i s c h e n  22°" 

und ?,4°° Uhr. Nach etwa einer S t u n d e  sind seine Flügel vollen

Grö ße aufgepumpt, und nach we iter en drei Stunden sind soweit,

ausgehärtet, daß der Sp inn er flugfähig ist. Mit Spann we ite

von  bis zu 2f>, 5 cm (im unpräpari er teil Zustand) zählt er den

g röß ten  Sch met t e r l i n g e n  der Erde.

Wenn reichlich Zucht oder F r e i 1andkok ons  vo rhan den  sind, wird 

man beoba ch ten  können, daß zuerst überw ie gen d M ä n n c h e n  und später 

dann We ib che n s c hlüp fen  (vgl PAU KSTAD T & P A UK STA DT 198 1a) Die 

ersten Falter sollte man als Be le gex emp lar e füi die eigene Ramm

.TG
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lung sauber  präpariere n, beso n d e r s  wenn man die V a r i a t i o n s b r e i t e  

d i e s e s  sehr v a ria ble n Falte rs (vgl. PAU KS T A D T  & P A UKST ADT  1986a) 

f e s t s te ll en möchte. Dabei ist zu beachten, daß ein M ä nnc hen  bes 

ser zue rst  ein bis zwei Tage leben sollte, bevor für die

Pr ä p a r a t i o n  ge töt et wird. Nur so kann man eine spätere  Ver ö l u n g  

des Körpers  vermeiden. Dami t die  g e s c h l ü p f t e n  Falter bei D ä m m e 

ru n g s b e g i n n  oder wäh ren d der  Nacht nicht u m h e r f l i e g e n  und 

u n a n s e h n l i c h  werden, läßt man eine helle Z i m m e r b e l e u c h t u n g  b r e n 

nen. Wei bc hen  ve röl en nur sehr s elte n und können de s h a l b  bere its  

vor dem  der S c hl up fna cht  f o lg end en D ä m m e r u n g s b e g i n n  g etöt et w e r 

den. Es müss en  r e c htze iti g m e h r e r e  Mä nn c h e n  für die Pa arung  zu 

r ü c k g e h a l t e n  werden, wenn eine Fo l g e z u c h t  b e a bsic hti gt wird. Auch 

di e s e  Tie re  müs se n e nt wed er nac hts  bei a u s r e i chen der  Z i m m e r b e  

l e uc ht ung  oder aber mit z u s a m m e n g e k l a p p t e n  Flügeln lebend e i n g e 

tütet und gek üh lt bis zum Schl upf  der We i b c h e n  au fbew ahr t werden. 

Nu r so kann man vermeiden, daß die Zu ch tt i e r e  um h e r f l i e g e n  und 

V e r l e t z u n g e n  der Beine, i n s b e s o n d e r e  der Füße und Kla uen  d a v o n 

tragen. Intakte Ta r s e n  sind für die Pa aru ng weitau s n o t w e n d i g e r  

als he ile Flügel, weil sich das M ä n n c h e n  währ end  der Kopula mit 

d en  T ars en am H i n t e r l e i b  des Weibchens , an dem Kokon oder am 

Z we ig fes tk lam mer n muß.

Zu r E r la ng ung  einer e r f o l g r e i c h e n  Paa run g (es gibt g e l e g e n t l i c h  

auch Sche inp aar ung en)  sollt e das M ä n n c h e n  etwa einen Tag älter 

als das  W e ib che n sein. Die gr ö ß t e  P a a r u n g s b e r e i t s c h a f t  ist wäh 

rend der Dämmerung, in sbe so n d e r e  w ä hr end  der A b e n d d ä m m e r u n g  vor 

handen. Unte r Z u c h t b e d i n g u n g e n  p aar en sich die Tiere nur sehr 

s el ten  von selbst. G e l e g e n t l i c h  kann die Kopula aber auch mit 

H il fe einer Ha n d p a a r u n g  erlang t w e rden  ( v g l . P A UKS TAD T & PAUK 

S TA DT  1 9 8 5 d ) . Auch für die D u r c h f ü h r u n g  einer Ha n d p a a r u n g  ist 

d ie  A b e n d d ä m m e r u n g  die g ü n s t i g s t e  Zeit. Es ist ratsam 

g l e i c h z e i t i g  mit m ehr ere n Paaren die Kopula zu versuchen, weil 

ein Erf ol g leider rel ati v sel te n zu v e rze ich nen  ist. Oft kann die 

Pa a r u n g  bei g röß ere r Wär me  und ho her Lu ft fe u c h t i g k e i t  (vgl. NÄS- 

SIG 1983, PAUK STA DT & PAUK S T A D T  1985a) erzielt werden. Tn t.ropi 

sehe Geb iet en macht die Pa aru ng des A t 1asspi nn erc  dage gen  keine 

Sc hw ier igk eit en;  sie klappt fast immer Die Kopula dauer t der 

Regel fünf bis acht Stunden, g e l e g e n t l i c h  aber auch erh ebl ich  

länger. M e h r f a c h p a a r u n g e n  wur d e n  von auch be oba cht et Wäh

rend der Kopula dürf en die Pare nicht gestört, werden. Schon durch
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das Ei nsc hal ten  der Zi mmerbel euch t.ung könn ten  sich die Paare wie 

der trennen. Nach erf olg ter  Kopula wird das M ä n n c h e n  als B e l e g 

exemplar für die S a mm lun g präpariert, später nat ür l i c h  auch das 

Weibchen (E l t e r n t i e r e ) Das Wei bch en beginn t sofort nach der Paa 

rung mit der Eiablage, die bis zu drei Tage dau er n kann. Es 

den zwischen  50 und 180 Eier kleine n Gru p p e n  abgelegt. Diese 

sind in der Regel e n tw ede r alle befruchtet, oder sie sind alle 

unbefrucht et.  Nur teilw eis e b e fru cht ete  Eig ele ge wur den  von 

bisher nicht fe stg est ell t. Ob die Paarung und da mit die Zucht des 

At lass pin ner s A t t a c u s  atlas I,. erfo lgr eic h verlief sieht der 

Züchter dann am Schlupf der Räupchen.
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