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Merkblatt: Gek�mmter Nagek�fer – Ptilinus [Dermestes] pectinicornis L.
Allgemeines
Der in Geb�uden vergleichsweise sel-
tene Gek�mmte Nagek�fer tritt i.d.R. an 
Laub- und sehr selten auch an Nadel-
h�lzern auf, bevorzugt werden feinpo-
rige Harth�lzer wie Buche (LANGEN-
DORF, 1988; SUTTER, 1997). Sch�den 
treten im Freiland wie in Geb�uden auf. 
Nachweise liegen von Ahorn, Buche, 
Eiche, Erle, Hainbuche, Kirsche, Pap-
pel, Platane, Tanne1, Ulme und Weide vor (CYMOREK, 1984; 
FREUDE et al., 1969; KEMPE, 1999; VIT�, 1952). Der K�fer ist 
in ganz Europa verbreitet, mit Ausnahme von Nordrussland, 
Nordschweden und Finnland (CYMOREK, 1984). Wie der Ge-
meine Nagek�fer (Anobium punctatum) bef�llt er gesundes 
Holz und geh�rt zu den Trockenholzinsekten (VIT�, 1952).

Die K�fer / die Vollinsekten
Der Gek�mmte Nagek�fer ist ein mittelgro�es, walzenf�rmiges
Holzinsekt von 3,2-5,5 mm L�nge mit einem gro�en, nach unten 
gebogenen, braunen Halsschild (Abb. 1). Der K�rper ist zylind-
risch und der Hinter-Schild und die Fl�geldecken deutlich gew�lbt, 
fast etwas kugel�hnlich. Die Fl�geldecken tragen feine, etwas un-
regelm��ige Punktreihen und sind mattgl�nzend (Abb. 2 und Abb. 
3; CYMOREK, 1984). Der Kopfschild ist nach vorne zu oft etwas 
dunkler und etwas warzig. Im Gegensatz zu anderen Holzinsekten 
mit ges�gten F�hlern ist die Vorderbrust nicht zur Aufnahme der 
Kopfunterseite ausgeh�hlt. Die M�nnchen tragen verzweigte, an 
einen Kamm erinnernde F�hler (Abb. 4; feine L�ngsrippen), die 
Weibchen haben ges�gte F�hler (CHINERY, 1976). Die Weibchen 
locken die M�nnchen mit einem Sexualpheromon an, das sie w�h-
rend der typischen Sterzelhaltung2 abgeben (CYMOREK, 1984). 
Larven und Entwicklung
Die kleinen, fadenf�rmigen Eier werden oft in zug�ngliche Holz-
Gef��e gelegt oder es werden kurze G�nge angelegt. Die Eier sind 
ca. 1,5 mm lang, aber nur 0,075 mm breit (SUTTER, 1997). Bei 
welcher niedrigsten Holzfeuchte eine Ei-Ablage und die erfolgrei-
che Etablierung der Ei-Larven m�glich sind, ist m. E. nicht sicher 
bekannt. In den meist wei�en bis milchigen Eiern entwickeln sich 
bei g�nstigen Temperaturen die Ei-Larven. Anders als z. B. beim
Gemeinen Nagek�fer durchlaufen die Larven vier unterschiedliche 
Larvenstadien: von der Faden- zur Engerlingsgestalt. Die jungen 
Larven bohren sich nach dem Schl�pfen in das Holz ein und ent-
wickeln sich dann dort, indem sie Holz fressen. Die �lteren Larven 
sind gelb bis goldgelb, gekr�mmt (engerlings�hnlich) und haben 
feine Haare am K�rper (KEMPE, 1999). Wie bei anderen Nagek�-
fern haben die Larven feine Dornen auf dem R�cken (starke Lupe).
Die Kopfkapsel ist schmaler als der Larvenk�rper und st�rker 
sklerotisiert. Die drei Beinpaare sind kurz oder fehlen bei den jun-
gen Larven (ggf. werden sie �bersehen). Die Larven leben ein bis 
mehrere Jahre im Holz (NOLDT, 2014). Die Entwicklungszeit ist 
abh�ngig von abiotischen Umweltbedingungen und dem N�hr-
stoffgehalt des Holzes (NOLDT, 2014). Die K�fer schl�pfen in den Monaten Mai bis Juni zur Kopulation und sterben dann 
(CYMOREK, 1984). Zur Eiablage kriechen die Weibchen gern wieder ins Holz (VIT�, 1952). Nur ein kleiner Teil der Weib-
chen sucht nach einem neuen Lebensraum, was zu einem Neubefall f�hrt (HICKIN, 1963).

1 Vermutlich werden Nadelh�lzer nur befallen, wenn befallenes Laubholz in unmittelbarer N�he ist angegriffen und der Befall 
vom Laub- auf Nadelholz �bergehen kann, da im sehr feinenporigen Nadelholz keine Eiablage m�glich ist. Im Labor wird Na-
delholz als Nahrung angenommen (HICKIN, 1963).
2 Bei dieser Haltung sitzen die Weibchen auf dem Holz, recken das Abdomen mit voll ausgestreckten Hinterbeinen hoch und 
geben einen Duftstoff ab, der die M�nnchen �ber eine Distanz von 1 m anzulocken vermag. Diese Haltung wird f�r 15 bis 30 
Sekunden eingenommen, dann folgt die Ruhestellung (HICKIN, 1963).
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Abb. 1: Weibchen des Gek�mmten Nagek�fers (Ptilinus pectinicor-
nis); ohne gek�mmte F�hler; die Fl�geldecken bedecken auch die 
Flanken des Tieres weit; der Halsschild sch�tzt den nach unten wei-
senden Kopf.

Abb. 2: Gek�mmten Nagek�fers von oben, der Kopf weist nach un-
ten und das Halsschild verdeckt den Kopf vollst�ndig.

Abb. 3: Ptilinus pectinicornis: Abgenommene Fl�geldecke von der 
Innenseite; die Punktreihen sind nicht gleichm��ig.

Abb. 4: F�hler eines M�nnchens des Gek�mmten Nagek�fer.
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Holzsch�den
Befallen wird trockenes, gesundes und nicht berinde-
tes Holz. Zu erwarten sind Sch�den an Brennholz, 
Fassaden, Furnieren, Ger�ten, Kunstgegenst�nden, 
M�beln, Schnitzwerk, Treppen und Verkleidungen
(HICKIN, 1963; WEIDNER, 1994). Was dieses holz-
zerst�rende Insekt mit anderen Nagek�fern verbin-
det, ist, dass oft eine intakte Holzdeckschicht erhalten 
bleibt. Das Bohrmehl des Gek�mmten Nagek�fers ist 
einfach zu erkennen, da es sehr dicht und kompakt in 
den Fra�g�ngen liegt und einen sogenannten Docht 
bildet (Abb. 6); zudem ist es holzfarben und l�ngs-
streifig, ebenso die Zellw�nde der Fra�g�nge. 
Gleichwohl werden Sch�den, aufgrund der dichten
Pressung des Bohrmehls bei der Verarbeitung gele-
gentlich �bersehen (WEIDNER, 1994). Fra�sch�den 
finden sich im Fr�h- wie im Sp�tholz; die G�nge wer-
den oft in Faserrichtung angelegt (Abb. 7). Die Holzzerst�rung geht bis zum finalen Abbau des Holzes. Der Holz-
schaden kann mit denen der Splintholzk�fer (Lyctus spp.) verwechselt werden; jedoch sind die Ausschlupfl�cher des 
Gek�mmten Nagek�fers gr��er. Der Gek�mmte Nagek�fer kommt auch zusammen mit dem Gemeinen Nagek�fer
vor, da die Weibchen auch alte Ausflugl�cher dieser 
K�fer f�r die Eiablage nutzen (SUTTER, 1997). Die 
kreisrunden G�nge haben einen Durchmesser von 
0,3-1,5 mm und die Ausflugl�cher sind rund mit ca. 
1-1,5 mm Durchmesser.
Hinweis:
Die Sanierung ist nach DIN 68800-4 zu planen und 
auszuf�hren. Unterschieden wird dabei in DIN 68800-
4 zwischen Insekten-Schaden [Altschaden ohne le-
bende Larven] und Insekten-Befall [Lebendbefall]. 
Nur ein Lebendbefall muss i.d.R. bek�mpft werden.
Die Holzsch�den bei Altsch�den sind hingegen „nur“ sta-
tisch zu pr�fen; ggf. muss die Konstruktion ert�chtigt 
werden. Die Pr�fung, ob ein Lebendbefall vorliegt, erfolgt vor Ort i.d.R. durch einen Sachverst�ndigen f�r Holzschutz.
Bewegliche Objekte k�nnen auch in Thermokammern behandelt werden (NOLDT / NIEDERFEILNER, 2006). Geb�ude 
k�nnen z. B. im Hei�luft-Verfahren oder mit chemischem Holzschutz behandelt werden; lokale Sch�den k�nnen im 
Mikrowellenverfahren oder mit anderen thermischen Verfahren bek�mpft werden. Details erfragen Sie bei Ihrem zerti-
fizierten Holzschutz-Fachmann.
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Abb. 5: Gef�llter Fra�gang des Gek�mmten Nagek�fer (Ptilinus pectinicornis) mit 
docht�hnlichen, festen Inhalt. 

Abb. 6: Detail eines gef�llten Bohrgangs des Gek�mmten Nagek�fers; der soge-
nannte Docht ist fein gestreift.

Abb. 7: Im Holz festsitzender K�fer; die Weibchen verlassen das Holz nach der 
Eiablage nicht mehr und verstopfen so den Zugang. 
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