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Herring -
In d er S itzung am 23 . A ugust wurden in Yor- 

scldag geb rach t, und ais ordentiiche M itg lieder aufge- 
hom m en:

97. H r . E d i H e rin g  zii K leinrotoseiż bei T urnaii 
in Bohmen.

98. i t r ;  E ld itt ,  Ł e h re r  an der bobem  T och ter- 
Scbule zu K dnigsberg  i. P .

Zum V ortrage kamen : d er bereits abgedruckte
Aufsatz des H rn. F re y e r  ii ber Sphinx E sulae, ferner 
ein Aufsatz der H rn. Banse und Matz iiber N othus cla- 
vipes Mgl. bipunctatus III. und praeustus Oliv., ein 
Aufsatz des H rn. Ju n k er iiber O rchestes Quercus und 
endlich 2 Aufsiitze: N achricht iiber die Seefelder bei 
R einera in entom ologischer B eziehung und B eitrag  zur 
Kenntniss der Volucella plum ata und bombylans. W erdeii 
śammtiicb iibged ruck t werden.

D ie H erren  K rasper, Matz, Schm itt und SuflTriań 
bereicherten durch Z usendung in teressanter K ai'er die 
Yereinssammlung, wofiir d er Vorstand bierm it den ver- 
bindlicbsten Bank abstattet. Zu gleichem  D anke fiihlt sich 
derselbe veranlasst durch die U eberreicbung des 3. Bds;
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d er  Zeitschrift fur die Entom ologie  gegen  Hrn. P rof.  i 
G erm ar, so wie gegen  den Hrn. Verf. der Dissertation:

60. H ag en  Synonymia libellularum europaea- 
rum. 1841.

61. JBoisduval G enera et  Index methodicus euro- 
paeorum lepidopterorum. 1840. Gekauft.

Uefoer die Larveu der Melolden.
voh

Urn. Professor C. Th. V. Siebold in Erlangen,

Ais Leon Dufour das sonderbare Epizoon unter 
dem Namen Triungulinus tricuspidatus bescbrieb und 
abbildete, ' )  ahndele derselbe nicht, dass dieser ais 
Laus im P e lze  der Apiden lebende Schmarotzer eine 
Meloe-Larve sei, und docli hatte D e G eer  diese That- 
sache scbon Jangst dargethan. 2) L e ide r  waren die 
Beobachlungen, welche De G eer  iiber die schmarotzen- 
den Meloe-Larven angestehlt hatfe, ganzlich in Vergessen* 
heit g e ra th e n , obgleich einzelne ausgeżeichnete Ento- 
mologen recht gu t  mit dem Schmarotzer - Leben der 
Meloe-Larven bekannt waren, so erwahnt z. B. -Nitzsch 
den Pediculus apis auct. (Pediculus Melittae K irby )  ais 
einen Schmarotzer 3), welcher zuverlassig nichts anders

Annales des sciences naturelles. Jan. 1828. pag. 62. Des- 
cript. d’un genre nouveau de 1’ordfe des parasites par Leon 
Dufour. Sielie Froriep’s Notizen. B . X X I I .  m 472 r w  
151. F ig . 17. ' 1 °*

-)  De Geer: Ahliandlungen zur Geschiclite (ler Insekten B V 
pag. 203. Tab. I. F ig . 7.

3)  N itzsch: Darstellung der Fam ilien und Gattungen der Thier- 
Insekten. pag. 5 . (Aus deni 3ten Baade von Germars Ma- 
gazin fiir die Entomclog-ie.)
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ais die —  nicht einma! immer —  schmarotzende Larve 
einer Meloe oder  L ytia  ist. In d e r  neuern Zeit ist man 
wieder aut die Jugend-Zustiinde von Meloe au rmerksam 
gewesen, wobei sich dann, wie es nicht anders sein 
konnie, die von D e G ee r  ausgesprochenen Beobachtun- 
gen als ganz r ieh tig  bewahrlen 4) ;  ohngeachtet, dass 
man su-h von alien 8eiten her iiber die R ichtigkeit  die
ser De G eer’sehen Beobachtungen ausspricht, so erheb t  
Sl, " ^ e,r neuesten Zeit eine gewichtige Stimme, welche 
die W ahrheit dieser 8ache bezweifelt. Westwood nlim- 
Jich kann sich trotz dieser von hochst zuverlassigen E n-  
temologen ausgehenden Versicherung des Zweifels nicht 
enthalten, ob der Pediculus apis auch wirklich die Larve 
von Meloe s e i 5) ?  Westwood findet im Baue d e r  Mund- 
theile den Pediculus apis mit keiner anderen ihm be- 
kannten Larve iibereinstimm’end, sondern in dieser JHin- 
sicht mit vielen Auopluren verwandt6) .  Ich kann dies 
durchaus nicht finden; ich kenne zwei verschiedene 
Arten von Meloe-Larven, eine orangegefiirbte von V fe lo e  
proscarabaeus und eine schwarz ge ta rb te  wahrscheinlich 
von Meloe scabrosus, an denen sehr deutliche F iih ler, 
Palpen und Nebenpalpen vorhanden sind, Iiinter den 
hiihlern erkennt man zwei sehr deutliche einfache Au- 
gen , der  L eib  besteht mit Ausschluss des Kopfes aus 
12 K orper  - Segmenten, (Leon D ufour g iebt sowohl in 
der Beschreibung als in der  Abbildung des T riunguli-  
nus ein Kbrpersegm ent zuviel an), an dem 2ten, dten 
bis 11 ten Korpersegm ente befinden sich 2 seitliche S tig- 
nien, von denen das erste und zweite P a a r  die grossteii 
sind. Die beiden langen , bogenform ig gekriimmten 
K ieler lauten in eine einfache sehr feine Spitze aus, in 
der R uhe  ragen sie nicht iiber den vorderen Rand des

“)  B randt und R atzeb u rg  (M edizinisclie Zoologie. Bd. I I .  pag.
105.) bestiitigen ebenfalls diese B eobaclitungen.

5) W estw ood: an in troduction to the  m odern classification of
Insects. 1. Vol. 1839. pag . 303.

®) Ebenda. „ I  sh a ll only add, th a t  a lth o u g h  th e  m outh  of 
these  larvae  is m andibulated , i t  is quite unlike th a t of any 
o th er la rv a  w ith  w h ich  1 am  acquinted, and th a t th e  m outh  
o f  m any of th e  A noplura are  also m andibulated.
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Kopfes vor, wobei sich ihre  Spitzen iiber eindnder ■ 
kreutzen, ich kann durchaus keine Aehnlichkeit zwischen 
diesen schmachtigen langgekriimmten und scharf  zuge- 
spitzten K iefern  und denen eines Pelzfressers (Anoplura 
Leach , Mallophaga Nitzsch) wahrnehmen 7), mich er- 
innern sie vielmehr an die sichelformigen Mandibeln 
d e r  D yticus-Larven. Bei beiden Larven-Arten sind die 
seeks Beine mit der sonderbar gebildeten dreizackigen 
Klaue versehen, welche diesen Thieren den Namen 
Triungulinus tricuspidatus verschatft hat. D ie  wahre 
Gestalt dieser Fussklauen kann sehr Ieicht falsch aufge- 
fasst werden, indem sich, wenn man eine Meloe -  Larve 
mittelst des Mikroskops vom Riicken oder Bauche aus 
betrachtet,  die drei hornigen B la tter  des alsdann auf 
d e r  Seitenkante zu liegen kommenden Dreizacks jedesmal 
volIstandig decken .nur durch sehrs tarkesPressen  zwischen 
zwei Glasplatten kann man es dahin bringen, dass sich 
de r  Dreizack au f  die flacbe Seite  um legt und so seine 
auffallende Gestalt dem beobachtenden Auge P re is  giebt.

Urn mich von der R ich tigke it  der D e Geerschen 
Beobachtungen zu uberzeugen, fiitterte ich mehrere 
in der  B ega ttung  aufgefundene Individuen von Meloe 
proscarabeus in einem Blumentopf'e, welcher halb mit 
E rd e  gefiillt war, sie liassen das ihnen dargebotene 
Gras und die Weibchen legten dicht unter der Qber- 
flache der  E rd e  grosse Klumpen von orangegelben 
E iern , aus welchem nach etwa drei Wochen eine zahl- 
Jose Menge kleiner orangegef;irb ter Larven hervor- 
schliipften, welche in ihrer  Gestalt vollstiindig mit T ri-  
ungulinus tricuspidatus (Pediculus apis) iibereinstimmten.
Ich hatte den Blumentopf am Fenste r  meines Zimmers 
stehen und mit einer Glasscheibe lose zugedeckt, so dass 
g a r  bald viele hunderte  der  Larven a u f  der Fenster- 
briistung umherliefen, sie gruppirten  sich aber nach 
kurzer  Zeit zu grdsseren und kleineren H aufen zusam- 
men und verhielten sich alsdann ziemlich ru h is : , nur

O  7

7)  An alien Pelzfressern, welclie ich untersuchte, namlich an 
Philopterus Falcicornis, Cygni musici, Strygis Nycteae, Lari 
fnsci, Corvi Corhicis, Falconis II lit eon's, Caprimulgi, fand ich 
die Mandiheln kurz, gedrungen and geziilint, ganz so, wie 
sie von Bnrmeister (Handlmch der Entomologie, B. II, pag,
419 und 422} k a rak te ris ir t worden sind.
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wenn man mit dem F in g e r  iiber sie hinwegfuhr, gerie-  
then sie in die gross teU nruhe ; es wahrte auch nicht sehr 
lange, so schleppten sicb grossere  und kleinere F liegen , 

B. Mu sea domeslica mid rudis9 welche sich in meinem 
Zimmer aulhielten5 auf der  Fensterbriistiing miihsani 
fort, andre lagen unbeweglich auf  dem Riicken, und 
wenn man dieselben genauer befi'achtete, so fand man 
sie mit Meloe-Larven fiber und iiber besetzt. E s  baben 
diese Larven namlich die E ig e n sc h a f t , sich in 
dem Augenblicke, wo sich ihnen ein andres Insekt niih- 
ert, sich an die Borsten und H aare, wenn soJche vor- 
handen sind, mittelst der eigenthiimiichen dreizackigen 
I  ussklauen festzuklammern. Im Fre ien  tra f  ich sehr 
haufig dergleichen Meloe - Larven a u f  verschiedeuen 
Apiden und Andreniden an, auf welchen sie am iiebsten 
die Gegend des Nackens und des Metathorax einneh- 
men, sie wissen sich an die H aare  und Borsten der- 
selben so festzuklammern, dass man sie nur mit Miihe 
davon losreissen kann. Ich fand die orangegefarbte  
Meloe-Larve sehr oft au f  Bombus terrestris, Anlhophora 
leporina, xMegilla pilipes, Andrena thoracica, Nomada 
ovata, wahrend die senwarzgefarbe Meloelarve von mir 
an Andrena ovina und Hylaeus 6— cinclus gesehen wurde. 
H e rr  Drewsen und Schiodte haben au f  sehr verschiede- 
nen Hymenopteren Meloelarven angetroffen, es werden 
von ihnen namentlich a u fg e fu h r t8j: Allantus Colon,
Selandria Serva, Hylotoma Pagana, Odynerus parie- 
tum, Andrena Clarkella, Episyron rulipes, Chelostoma 
florisomne, Prosopis annulata, Panurgus lobatus, Nomada 
Goodeniana, lineola, llava, Anthidium manicatum, M ega
chile centuncularis, Stelis phaeoptera, Epeolus variegatus 
Macropis labiata. Die Larven, welche von diesen Ento- 
mologen auf Blattwespen gefunden wurden, schienen 
demselben als von einer den iibrigen verschiedenen Art 
herzuriihren.

E s  ist hochst wahrscheinlich, dass die Meloe- 
Larven bei ihrem spliteren Wachsthume die Apiden 
verlassen und sich einen andern Aufenthaltsort aufsuchen, 
da sie von den Apiden und Andreniden, au f  welchen sie

8)  V erzeichniss <Ier dauisclien Arteu der G attungeii IJom liiis und 
P sith y r u s . I s is . 1841. l i f t .  Y. p ag . 330. Aus Kriiyers natur- 
liistorisoher Z eitsclirift.
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bis dahin schmarotzten, ih re r  Grosse wegen alsdann 
nicht mehr getragen werden kbnnen. Ich babe die 
Meloelarven auf den oben erwahnten Anthopbilen immer 
nur von einer und derselben Grosse, immer nur in der 
Grosse wie sie aus dem E i  geschliipftwaren, gefunden, 
selbst in denMonaten Juni und Julifingich Anthophilen, auf 
welch en die Meloelarven nicht grosser  waren, als urn 
die Mifte des Aprils, zu welcher Zeit diese Larven 
am haufigsten au f  Anthopbilen angetroflen wurden. Es 
ware mdglicb, dass sich die Meloelarven in die Nesler  
der  Anthopbilen trngen liessen, uni dort in einer anderen 
uns noch unbekannten W'eise ibr Schmarotzerleben fort- 
zusetzen. Ich balte es fur nicht wahrseheinlich, dass 
sich dieselben in die Leibeshbhle der Anthopbilen hinein- 
fressen, urn ais Entozoon dort fortzuleben, es sind mir 
zwar in der  B auchhdhle  von verschiedenen Bombusarten 
hiiufig Larven aufgestossen, welche ich jedoch dem 
Ansehen nach fur die Larven von Conops - F l iegen  be-, 
trachten  musste, uni so mehr, da sie niemals eine solche 
Grosse besassen, welche einer erwachsenen Meloe-Larve 
entsprochen hatte. Verzehren die Meloe-Larven in den 
N estern  der  Antophilen etwa den H onig  und Blumen- 
staub, welchen die Ietzteren fur ilire .Fungen lierbei- 
schleppen? oder nahren sie sich von der  B ru t der An-- 
thophilen? E s sind dies F rag en ,  au f  welche ich durchaus 
niehts zu antworten weiss. Ich hatte in Mitte Juli dieses 
Jahrs Gelegenheit,. eine Colonie von Ily laeus 6 — cinc-. 
tus, welche in einem Erdh iige l  ihren Wohnsitz aufge- 
schlagen hatte, za durchsuchen und land in den h inter— 
sten L nden  der sich durchkreutzenden Ghnge ausser 
den mannlichen und weiblichen yollkommenen Andrenen 
einzeine Larven , welche an gelben zusammengeballten 
Blumenstaub nagten, oder die Puppen  derselben. Auf 
den vollkommen entwickelten Andrenen sassen schwarz- 
ge fa rb te  Meloelarven von der  bekannten G ro sse ,  die 
L arven ,  obgleich auf  verschiedenen Slufen d e r  E n t-  
wickelung befindlich, gehorten sammtlich der genannten 
I ly la e u s - A r t  an, und weder in ihnen, in den Puppen, 
noch in den vollkommen ausgebildeten Andrenen fand 
sich lrgend eine Schmarotzerlarve vor. Obgleich diese 
Onteisuchung keinen Aufschluss liber die spiitern Zu-. 
stiinde der Meloelarven lieferte, so bin ich doch iiber-, 
zeugt, dass man nur au f  diesem W ege, namlich dut ch
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ijfęissiges Durchsuchen der  Apiden- und Andreniden-Nes- 
ter dahin gelangen wird, die Naturgeschichte der Me- 
Joiden aufzuhellen. Mogten es sich doch unter den 
Lesern dieser B latter einige zur Aufgabe machen, der  
Entwickelungs.-Gesęhichte d e r  Meloiden naclizuspiiren, 
jeder auch noęh so kleine Beitrag  zu der gewiss hochst 
interessanten Lebensgeschiehte der Meloiden wird au f  
das willkommenste aufgenommen werden miissen, und 
yielleicht wird durch das Aneinanderreihen der einzel- 
nen Beobachtungen allmaiich die ganze Lebensgeschiehte 
dieser Coleopteren nach und nach in einer wiinschens- 
werthen Yollstandigkeit erkannt werden.

Wenn es Westwood bedenklich macht, dass im 
Freien auch au f  Syrphiden und Musciden diese Meloe- 
Larven angetroffęn w erden9), so lasst sich diese E r -  
scheinung sehr leicht erklaren. D ie  eben ans dem Ei 
hervorgekrochenen Meloe - Larven sind sogleich darauf 
bedacht, sich bei nachster Gelegęnlieit an Apiden und 
Andreniden zu heften , was sie sehr leicht dadurch er- 
reichen, indem sie in Blumen kriechen, und dort so 
lange harren , bis ein solches ersehntes Hymenopteron 
des Honigs oder Blumenstaubs wegen die Blume besucht, 
bei welcher Gelegenheit sich die Larven mit Schnellig- 
keit an diese Hymenopteren anhangen, dass sie in ihrem 
E ife r  sich auch au f  andere  Insekten, z. B. au fD ip te ren ,  
welche die Blumen ąufsuchen, begeben, lasst sich leicht 
denken. Śolche verirrte Meloe-Larven werden mit der 
Zeit zu Grunde g e h e n ,  und gewiss setzt Erichson mit 
Recht dem zweifelnden Westwood die F ra g e  entgegen: 
„geh t nicht in der N atu r  vieles zu G runde, welches 
seine Bestiinmung nicht e r re ic h t10) ?  So mogen sich auch 
die M eloe-L arven , welche von Drewsen und Schiddte 
auf Blatlwespen angetroffen worden waren, sich dahin 
nur yerirrt haben. Z ur  Bekriiftigung dessen, was ich 
hier eben bem erkt habe , diene folgende Beobachtung: 
ani 21. April dieses Jahres machte mich hier bei einem 
Spaziergange meine Tochter ,  welche mit dem Pfliicken 
der Blumen von Anemone nemorosa beschaftigt war, auf 
eine Menge Anemonen-Bluthen aufmerksam, w elche statt

9) Westwood Introduction Vol. I. pag. 303.
\ ° )  yyiegmann’s Arcliiv, 1840. II. pag. 289. Jaliresbcriclit.



gel ber Staubfaden ganz schwarzgefarbte besassen: bei 
genauerer Untersuchung zeigte es sich, dass die gelben 
Antheren dieser Blumen von einem Haufen schwarzer 
Meloelarven ganz bedeckt waren, die alle ganz rubig 
sassen, aber bei der geringsten Beriihrung alarmirt wur- 
den und unruhig in den Blumen bin und her krochen; 
hielt ich irgend ein haariges Insekt in eine solche von 
Meloelarven angefiillte Blume, so war in kiirzester Zeit 
dieses Insekt vollstandig mit diesen Thierchen bedeckt. 
Ich fand nachher an verschiedenen Orten, wo jene Ane
mone wuchs und bliihle, dergleichen Gruppen von schwar- 
zen Meloelarven in gleicher Menge die Blumen besetzt 
halten.

E r l a n g e n ,  den 15. August 1841. r

IIef?er die fwattiiKg* Clirysotoxum
ron

fern. Professor Dr. Loevv in Posen.

Es gsebt in der Ordnung der Diptern, wie in 
den ubngen fn.ektenordnungen Gattungen, deren Arten 
sich durcn ganz kurze Biagnosen sicher begriinden 
l a s s e n .  In d Gattungen, ist dies sehr s c h w e rTo 
nicht unmoghph, ja  in manchen Gattungen reichen nur

der Arten die "Tk- SC«-rr b Kn^ en hin’ der ^estimmung tier Arten die notnige Sicherheit zu geben; und selbst
solche ausfuhrliche Beschreibungen sind, wenn nicht mit
grosster Aufmerksamkeit entworfen, oft nur bei dem
Vergleiche der naohst verwandten Arten verstandlich. Je
naturlicher und je  einiger in sich eine Gattung ist, de-
sto schwerer wird in der R egel die Artbestimmung- je
kuns hcher dagegen und je  mehr sie in sich gespalten
ist, desto leichter wird jene meistens. Allerdings giebt
es luervon Ausnahmen, wo bei der
aller ,-esentlichen Charaktere, unwesentiichere ^nd^lelclu
in die Augen fallende Merkmale (F a rb e , Zeichnunn- 
Grosse u. s. w.) sich innerhalb der Art so unverandef-
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Uch erw eisen , dass sich  d ie  A rten  m it L e ic h tig k e it  und  
S ich erh e it  darnach im tersch eid en  la s se n , od er  wo d ie  
F o im  ir g e n d  e in es w esen tlich en  T h e ile s  1 ur d ie  e in zeln en  
A r!en  so  variirt is t ,  dass die.se V eran d er lich k eit se lb st  
zum n atu rlich en  C harakter d er  G attu n g  g e h d r t , w ie z. 
B . h au fig  d ie  g r o sse  F orm m a n ich fa ltig k e it d er  aussern  
G en ita lien , (A silu s u. s. w .)  etw as, w orauf bei w eitem  
i> eh r W erth  g e ie g t  w erden  m uss, a is b ish er im  All<re- 
11 e in en  g esch eh en  ist, da sich  darin e in e  a u f  Erhaltun<v 
der A rt und V erm eid u n g  hybrid er Z e u g u n g en  z ie ie n d e  
R ich tu n g  d e r  N atu rk rą ft au sserlich  m a n ifestir t, som it 
d iese  M anifestationen  recht e ig en tiich e  S p ez ie sd ifie ren zen  
sind , w ahrend v ie le  an d ere U n tersch ied e  ais z u fa llig e r e  
D ifferen zen  b eze ieh n et w erden k on nen; d esh a lb  kann  
m an, w en ig sten s in d er M ehrzahl der G en era , g ew iss  
sem , d ie  F o rm  d er  G en ita lien  e in er  g e g e b e n e n  S p e z ie s  
b ei k ein er  an d eren  w ied er  zu  finden , w ahrend F iii« -e l- 
form , F u h ler fo rm  u. s. w. bei m ehreren  A rten (innerhalb  
der G r e n z e n , w e lc h e  in d iv id u eile  A bw eichu ngen  in  der  
Art se lb st n ich t iib ersch re iten ,)  g le ic h  se in  konnen. —  
N ich t se lten  ist d ie se  w ahre sp ez ifisch e  B ifleren z ia tio n  
von den  e ig e n t lic h e n  G esch lech ts th e ilen  a u f d ie  H a lt-  
und E a fto r g a n e  iib ertragen , zu  denen ja  eben d ie  aussern  
G en ita lien  schon  den  U e b e r g a n g  b ild en , h au fig  sch ein t  
sie  zu  feh len , wo s ie  nur w eg en  der K le in h e it  der T h e ile  
oder w e g e n  der verb orgen en  L a g e  d erse lb en  schw erer  
aufzufinden is t. In  v ielen  G attu n gen  z e ig e n  auch andere  
T h e ile , d ie  in k e in er  so lehen  unm ittelbaren B eziehuno- 
zur F ortp t!anzun g der A rt steh en , sich  von A rt zu  A rt um ge^  
sta lte t, w ie  d ies  iib e ra llu n d n a m en tlich in n eu erer  Z e ita u c h  
fiir d ie B ip te r n  rnehr a is f'ruher anerkannt ist, w odurch d ie  
bei M eig en  noch  g ro ssen  T h e ils  a u f F arb u n gsu n tersch ied e  
b egriin d ete  A rtu n tersch eid u n g  w esen tlich  an S ich erh e it  
gew onnen hat. L e id e r  tra g t jenes V erfahren M eig en ’s 
d ie  S ch u ld , dass e in e  g u te  Anzahl d er von ihm  aufo-e- 
stel 1 ten  A rten  ihren  A rtrechten  nach g a n z  zw e ife lh a ft  
g e b lie b e n  ist. D ie s  fin d et b eson d ers in  so lch en  G attun
g en  s ta tt , wo d ie  F orm u n tersch ied e  w en ig er  au fta llig  
und d ie  F a r b e n - , Z e ic h n u n g s- und G ro sseu n tersch ied e  
en tw eder auch nur g e r in g , od er  d ie  A rten in d ieser  B e -  
z ieh u n g  seh r veranderlich  sin d . Z u  den  G attu ngen , v, o 
seine S p ez iesch a ra k ter istik  bei w eitem  n ich t uberall aus- 
reicht, g eh o r t auch C h rysotoxum . —
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Meigen beschreibt 9 Arten, namlich:
1.. Chr. bicinctum,
‘2. —  arcuatum,
3.. — intermedium,
4. — fasciolatum,
5.. —  marginatum,
6. — syl varum,
7. —  costale,
8. — hortense,
9. — lineare,

dazu kbmmt ais zehnte, von Macqunrt beschriebene Art
10. —  scuteliatum.

Chrysotoxum bicinctum weicht in Kbrperform
uiid Zeichnung von alien iibrigęn Arten so ab, dass iiber 
die Bestimmung desselben kein Zweifel ents.tehen kann. 
Audi von dieser Art linden sich einzelne Exemplare, 
liei denen der  nussbraunę Fliigelflęck ganz verblasst ist. 
Je  ausgezęichneter dieser F leck nun ge rad e  bei Chr. 
bic nrtum in der R egel ist, desto mehr geh t  daraus 
aud i  liervor, wie wenig bei der  Unterscheidung der 
Spezies aut das Vorhandensein odęr Felilen desselben 
ein zu bober W ertb zu sętzen sei. —

Viel grossere  Schwierigkeiten bieten die zweite 
nnd dritte  Art M eigens, wolil besonders deslialb, weil 
hi e r  mindestens drei Arten zu unterscheidęn siad, und 
weil Meigen bei seinem Ch. intermedium das Citat aus 
Fallen  (Mulio arcuat. var. (9.) ohne hinreichende R ed it-  
lei t igung  angezogen hat, Audi sind D iagnose und Be- 
scbreibung bei beiden Arten oberflachiich.

D iejenige A rt,  welche fur C h r y s o to x .  a r c u a t u m  
Meig. (was von den von Meigen angefiihrten Synonymen 
dabin gebbrt,  lasse ich vorląufig unberiicksicbtigt,) ge-  
halten werden muss, iibertrifit die beiden andern Arten 
an Grbsse et was und bat Jąngerę Fiibler ais jene  beiden 
Arten. W icbtig  fur die Unterscheidung der so nahe. 
verw'andten Spezies ist die Bemerkung, dass bei alien 
Chrysotoxum-Arten, wie bei einigen andern Gattungen 
d e r  Syrphiden, die Węibchen recht erheblich langere 
F iib ler ais die Mannchen haben; man muss also, wenn 
man die Liiiige derselben zur Unterscheidung der Arten 
benutzen will, nur  Mannchen mit Mannchen und Weib- 
chen mil Weibchen vergleichen. Von der zweiten ihm 
sehr ahniichen A r t ,  welche ich Chrysotoxum vernale
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nenne, unterscheidet sich das wshrG Chrysotoxum arcu
atum ausser durch die grossere Lange der Fiihler, (sie 
erreichen bei Ch. vernale 9  kaum die Lange der von 
Ch. arcuatum a7,)  dadurch, dass bei Chrysotoxum arcu- 
atum das dritte Glied im Verhallniss zu seiner Lange  
schmaler isf; auch der Hinterleib ist bei Cli. arcuatum 
verhaltnissmassig langer und schmaler, a!s bei Chryso
toxum vernale, auch weniger gewolbt, so dass das lelzte 
Segment der Untcrseite langer ais bei jenem ist; die 
Wurzelbreite desselben steht zur Breite des mittleren 
Theiles in einem weniger auffallenden Verhaltnisse. —  
Die dritte Langsader der Fliigel ist bei Chr. arcuatum 
mehr geschwungen; zwischen ilirer Einmiindung und der 
Einmiindung der 2. Langsader ist die Randader etwas 
weniger gebogen. Die Beine sind bei Chrysotoxum 
arcuatum bis zur Wurzel der Sehenkel heli und diese 
selbst ist nur in sehr seltenen Fallen etwas braunlich. 
Bei Chr. vernale ąber 1st die Wurzel der vorderslen 
und mittelsten Sehenkel immer, die der hinterste:i hiiufig 
geschwiirzt. D ie  gel ben Binden des Bauches sind bei 
Chrysotoxum arcuatum in je  zwei gelbe Flecken aufge- 
Idst, von denen sich das vorderste Paar nur in seltenen 
Fallen beriihrt. Bei Chrysotox. vernale ist die vorder
ste gelbe Bindę des Bandies ganz, in der Mitte von 
h:nten eingeschnitten und erscheint deshalb, wenn sie 
vom vorhergehenden Ringe theilweis bedeckt wird, zu- 
weilen schmal unteibrochen. Unter vielen Exemplaren 
habe ich nur ein einziges mit wirklich durchschniitener 
Bindę gefunden. Bei beiden Arten erstrecken sich die 
gelben Binden auf der Oberseite des Ilinterleibes nicht 
bis auf den abgesetzten Rand desselben, so dass sie 
tnit den gelben S iumen, welche der Hinterrand der drei 
letzten R inge in der Regel in zunehmender Breite zeigt, 
in keiner Weise verbunden sind. Die schwarze Zeich- 
nung des Schildchens ist bei beiden Arten in ihrer Aus- 
dehnung etwas veranderlieh, am meisten bei Chrysotox. 
vernale. Ich besitze von letzterer Art ein hier gefange- 
nes Mannchen, dessen Schildchen nur am Vorder- und 
Hinterrande ganz schmal gelb ist, wahrend das Schwarze 
den Seitenrand vollstandig erreicht; bei einem Weib- 
chen derselben ist umgekehrt jene schwarze Farbung  
bis auf eine leichte Andeutung in der Mitte des Schild- 
ęhens verschwunden. Der unterste und vorderste gelbe
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F leck  der Brustseiten 1st bei Chrysotoxum  arcuatum  
g rosser  als bei Chr. vernale, wo beide zuweilen ganz 
fehlen. _ Auch die w eisslichen Striem en des M ittelleibes  
sind bei beiden G eschlechtern von Ch. arcuatum viel 
deutlicher als bei Ch. vernale. —- D ie  F lu g ze it  von Ch. 
vernale ist vorzugsweise der Mai, Ch. arcuatum kiimmt 
bis m den H erbst vor. Von beiden Arten linden sich  
E xem plare, bei denen der braune F lu gelfleck , in dessen  
C a g e  und A usbreitung ic  sonst keinen sp ezifisch en  
U nterschied seh e , m ehr oder w eniger verblichen ist. 
A usserdem  z e ig t  eine Varietat von Ch. arcuatum auf 
dem letzten Segm en te der B auchseite zw ei ganz kleine  
g e lb e  F leck e . Zwei Exem plare aus dem G latzer G e- 
birge unterscheiden sich durch besonders schm ale B ogen - 
binden.

Eine, w ie es m ir sclieint, w olil gesonderte d ritte  A rt, die 
ich  C l i r y s o t .  e l e g a n s  nenne, stelit nach Grbsse und K iirper- 
form  zwisclien beiden, s c h  Cli. a rcua tum  darin niiher als Clirysot. 
vernale ansch liessend; in der Zeicbnung w eicht sie von beiden be- 
deutend ab. A lle E xem plare, die icli von dieser A rt geselien habe 
(8  W eibchen) w aren  bei VYien gefangen. Das M annchen ist niir 
unbekannt. Die F iih lerlange  k iim m t der von C hrysotoxum  arcua- 
tu m  beinalie gleich. Auch die d ritte  E angsader der F iiigel ha t 
fa st dieselbe Schw ingung w ie bei jen e r Art, docli fe lilt bei alien 
8 W eibchen der braune Fliigelfleck ganz. D ie Bogenbinden des 
Iliiite rle ibes lauren au f dem Seitenrande desselben fort, was bei den 
beiden vorhergehenden A rten nie sta tiiindet, und ziehen sich daselbst 
bis zuiii H in terrande, wo sie sich m it den sclim alen llin te rran d s- 
sanm en verbinden; diese gelben Ilin te rrandssau iue  erstrecken sich 
a u f dem vorletzten  und d rittle tz ten  Itinge als stum pfw inkeli.re 
Dreiecke inehr nach  vo rn ; die gelbe F a rb u n g  am  Ende des letzten  
B ulges t r i t t  in G esta lt eines spilzw inkeligen Dreiecks zwischen 
die gelbe I5n.de dieses B inges, so dass eine stiirkere oder scliwa 
chere Zeicl.nung iibrig  bleibt, w elcl.e die G esta lt eines nnm ekelir 
ten Y ha t. Am H in terrande des ersten B inges is t der gelbe Saum  
m eist nur in der M itte deu tlich . A uf der U nterseite des H in ter 
le.bes ist die W u rze l desselben g'elb gefarb t, w as sich i„  Form  
von zwei gelben Flecken a u f  den lolgenden R ing  erstreck t Die 
beiden folgenden Binden sind in der M itte  w ie bei Cl, arcuatum  
durchschnitten , ziehen sich aber an den Seiten a u f  den vorher^eh- 
enden K ing und schliessen sich sogar an die a u f  der Oberseite



14L

dieses vorhergelienden H inges befm dliche gelbe Binde un. A u fd e in  
letzten Segm ente der U nterseite  steben nocli 2 gelbe Flecken, die 
S ie l i  uni' den Seiten ebenfalls a u f  die Ilin te recken  des vorletzten  
B inges fortsetzen, w as indess durcli das V ertrocknen ztnveilen un- 
deutlich w a d . D er u.ngesclilagene Seitenrand is t ganz gelb, w iib- 
rend er bei den vorhergelienden Arten schw arz is t .  Die Beine zei- 
gen an den W urze ln  der Sclienkel kcine S d iw arz tm g ; dagegen sind 
die ira  V ergleich  m it den Sclienkeln und Fiissen viel heller°gefarb- 
teii Scliienen (an den getrockneten Exem plarert) anffitllend. —  Ieh  
wurde tro tz  deni erlieblielien Unterscliiede in der Zeichmmg diese 
Art bei dein groSsen M angel an Forraunterschiede kanm  von Ch- 
arcuatum  zu trennen w agen, wean n icb t bei alien 8 E xem plaren 
von demselben Fundorte diese Zeichnung in a lle iu  W esentlicben 
iibereinstim m te und nanientlieli anch  bei alien 8 der Fliiu-elfledc 
gleichiniissig felilte. Andere E ęem plare  fanden sicli bei den aus 
Wien zugesendeten niclit. A u d i dies spric lit fu r  eine Trennun^.

E s k iiram t nun noch d a rau f an, die Synonyinie dieser Arten 
festzustellen. Dass die erste  A rt w irk lich  C brysotoxm n arcuatum  
Meig. sei, gelit daraus w o b l sicher bervor, dass er sag t: „B auch  
m it v ier goldgelben F lecken, Beine ganz ro tligelb .“  A uf C brysot- 
vernale passt erstere Angabe n u r in seltenen Ausnabm -ifallen 
letz tere  g a r nicbt. A uf die d ritte  oder obige Arten, w elcbe ich 
Clirysotox. elegans gcnannt babe, passt die erste  Angabe ganz und 
gar n icb t. D ie Grosse vort C brysotoxm n arcuatum  gielit Meigen 
etwas gering  zu  5^ Linien an ; aucli die bei der Abbildung dieser 
A rt a is M aass der natiirlichen Grosse gegebene Linie is t zu kurz . 
Die D arste llu n g  der be llen  Flecken au f der S tirn  is t m issratlien . 
A ud i den H in terle ib  kann m an bei keinem  C hrysotoxum  nackt 
nenneu. (S c lilass f o lg t )
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Anfrage filier die MaiSdiferflug- 
Jalire;

von

Hrn, Professor O. H eer in Ziirich.

E s  sam m elt  t jn te rz e ic h n e te r  zu B e h u f  e iner  A r
be i t  iiber g e o g ra p h isc h e  V e rb re i tu n g  und period isches 
A uftre ten  d e r  M aikafer  alle A n g a b e n ,  welche da’f t tbe r  
Aufschluss g eb e n  k o n n en ,  r ich le t  d a h e r  an a l le  E n to -  
m ologen  d ie  B itte ,  ih re  B e o b ach tungen  d ar i iber  in d e r  
eiitomologisclien Z e i tu n g  n iederzu legen ,  d e ren  H erau s -  
g e b e r  wold die Giite haben  wird, sie  aufzunehm en. In 
d e r  Schweiz baben  die M aikafer g anz  entschieden eine 
d re i jah r ig e  F lu g p e r io d e ,  und zwar fallt sie in dem g ross-  
ten T h e i le  derse lben  an f  d ie J a h re ,  welche du rch  3 
d iv id ir t  I z 11 m R e s te  g e b e n ,  also 1840, 1837, 1834, 
elc. (B ernerf iug jahr) ;  in e in igen  G antonen , wie in Uri 
a b e r  a u f  d ie  J a h re ,  welche du rch  3 d iv id ir t  2 zuni R e s te  
g e b e n ,  also 1841, 1838, 1835, elc. — ( U rn e r f lu g ja h r ) ;  
no r  ini C anton  Basel und in einem T h e i l e  des  C an tons  
C e n t  in den Ja h re n  von J 839, 183G, 1833, etc. (B as le r -  
l lu g ja h r ) .  In O b er i ta l ie n ,  in E ra n k re ic h  und  so auch 
in D eu tsch land  schein t das B a s le r f lu g ja h r  das V orhe rr -  
schende zu sein, doch haben e in ig e  E a n d s t r ic h e  auch 
das U rne rjah r ,  so d ie U m g eb u n g e n  von S tra ssb u rg ,  von 
F ra n k fu r t ,  von L e ip z ig ,  und findet sich fe rn er  ein S trich  
in it dem  U rn e r jah r  zwischen A schersleben und  F r a n k 
furt, und ein a n d e r e r  z ieh t  zwischen N eu s tad t  und B e r 
lin q u er  d u rch ;  d e r  B e rn e r f lu g  ab e r  scheint in den 
D o n a u g e g e n d e n ,  W i ir te m b e rg ,  f e rn er  in N o rd b a y e rn ,  
so auch  uni Anspach, und ferner  auch um B raunschw eig  
au fzu tre ten .  E in e  n ah e re  U n tersuchung  wird ohne 
Zweifel e rg e b e n ,  dass in D eutsch land  noch eine M enge 
L a n d s t r ic h e  vorkom m en, welche das U rn e r  o d er  B e rn e r  
F l u g ja h r  haben , d e ren  Ausm itlelung und m oglichs t  
geuaue  B e g ra n z u n g  s e h r  wiinschenswerth ware, wie d ie  
F es ts te l lung  d e r  noch nicht a u f  genugsam en  B eobach-  
lungen  b eruhenden  Annahme, dass im g ro sse ren  T he i le  
von D eutsch land  die M a ikafer jah re  auf d ie  J a h re  fallen, 
welche sich durch  3 ohne R est  d iv id iren  lassen. W ohl
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zu beriicksichtigeh haben wir bei diesen Untersuchungen 
dass an den Grenzpunkten nicht selten die verschiedenen 
b lu g ja h re  m einander i ibergehen, so dass hier aile 
Jalire, oder doch 2 a u f  einanander folgende Maikii erfluo-- 
jahre  sein konnen, wie dies um N u rn b erg  d e r  Fali zu 
sein sćheint; nicht iiberflussig mochte indess h ier  viel- 
leicht die B em erkung  sein, dass alljahrlich einzelne 
Maikafei aultreten, dass es sieli h i vV  aher nur um das 
massenhafte Erscheinen derselben handelf, Wir haben 
oben einen dreijiilirigen Lebenseyclus der Maikafer ange- 
nominen und ein solcher konnnt oline alien Zweilel den 
unsiigen zu, da hier diese aile drei Jalire wiederkeh- 
renden Maikaferflugjahre schon seit Jahrhunderfen be- 
stelien,* es fragt sich daher ob wirklich im noidliehen 
Deutschland eine^ 4-, tider sogar Sjahrige Generation 
statt (inde, wie dies der  so griindliciie B atzeburg , nach 
dem \  o rgange  von Rosel und Kleemann, annimmt, oder 
ob nicht der Umstand, dass Gegenden mit verschiede
nen F lug jahren  zusammengestellt wolden, zu jenen An- 
gaben Veranlassung gegeben  haben, was mir sehr wahr- 
scheinlich scheint. Die Beobachtungen von Bdsel und 
Kleemann konnen die F r a g e  nicht entscheiden, da die 
Larven in Medien aufgezogen, welche ihrer Entwicklung 
sehr ungiinstig waren, so dass die meisten zu Grunde 
gingen und nur wenige ih rZ ie l  erreichten, welche ohne 
Zweilel in ihrer Entwickelung ebentalls re tard ir t  wurden.

Nicht unwichtig ist ferner atiszumitteln, in wel- 
chem Verhaltnisse die Mel. vulgaris und M. Hippocas- 
tani in verschiedenen Gegenden  Deutschlands au.lreien, 
ob erstere oder letztere die Hanptkafermasse bilden. 
In der Schweiz herrscht die M. vulgaris vor und die M. 
Hippocastani m ag  kaum i - a  der  gesammten Maikiil'er- 
ttiasse bilden, nach Westen nimmt aber die M. IJippo- 
castani immer mehr ab, und findet schon bei circa dem 
20. L iingengrade ilire westliche Grenze , wiihrend die 
M. vulgaris bis zum 8° vorriickt; nach Osten dagegen  
nimmt die M. Hippocastani zu, so dass sie schon ini 
Slid- und nordbstlichen Deutschland die M. vulgaris iiber- 
wiegt und bis nach Sibirien hinein gelit, wiihrend die 
M. vulgaris wahrscheinlich am Ural ilire ostliche Grenze 
(indct. Eben so weichen beide Arten hinsichdich ihrer 
Breitenzone ab, beide scheinen zwar bei circa dem 40° 
nordl. Breite  ihre Aequatorialgrenze zu linden, die M.
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Hippocastani geht aber bis zum 65° nbrdl. Breite hinaufj 
wahrend die M. vulgaris schon beim 5S° in Schweden 
und beim 56° in Schottland ihre ndrdliche Grenze hat. 
Da zur Erklarung dieser Erscheinung besonders auf 
die Putterpfianzen Riicksicht genommen werden muss, 
fragt es sieh^ ob sich die Beobachtungen bestatigen^ 
dass die M. Hippocastani haufig auf Birken (Betula  
alba) vorkommt (wie dies auch Gebler fiir Barnaul an- 
giebt), wahrend die Mi vulgaris das Birkenlaub ver- 
schmaliti 1st dies liberal! der Fall, so haben wir den 
Grund des weitern Vorfiickens der M. Hippocastani 
iin Norden offenbar darin zu suchen, dass die Eichen, 
Buchen, iiberhaupt alle Laubbaume, auf denen die Mi 
vulgaris lebt, bei weitern nicht so lioch nach deni Nor
den binaufgehen, wie die Birke, welche bekanntlich 
Sćhon ini nbrdlichen Schweden der einzige Laubbaum 
ist und in Lappland die Baumgrenze bildeti
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