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In  der Sitzung am 3. Januar kam en znm V ortrage der 
bereits in  voriger N um m er der Zeitung abgedruckte Aufsatz 
des H m . P rofessor D r. G e r m  a r :  B em erkungen iiber Curcu- 
lioniden m it ungebroćheńen Fiihlern, ausserdem  ein von dem 
L ehrer H rn. G l a s e r  in  D arm stadt eingesendeter A ufsatz: 
Parallele zwischen der Klasse der Insecten  und  dem gesamm- 
ten Thierreiche.

F iir die B ibliothek des Vereins iiberreichte Hr. Ober- 
leh rer D r. M atzek:

04) Rob. Schm idt •—• S ilpham ni m onographiae particula 
prima. Diss. in aug. S. Yratislaviae, 1841 ; 

rvofiir der Yorstaiul dem giitigen G eber bestens dankt.

H err A potheker D i e c k l i o f f ,  ais R endant des Vereins, 
legte hierauf R edlining vom  vorigen Jalire, und w urde dem- 
selben vom V orstande die nachgesuchte Decharge ertheilt.

D er entom ologisclie V erein liatte im  Jah re  1841
E in n a h m c ............................. ... ..................... 1 4 4  m  23 9 a
A u sg ab e .......................................................... 16 » — , »

geht also au f 1842 iiber: 3 8 ^ '  7 9 a .



26

Die Einnahme entstandi
1) durcli denBestand voiu Jalire 1840 11 gif! 23 9 a
2) durch die Beitrage der Mitglieder 69 » — > ___ »

durch den Erlos fur die Zeitung 63 » — »   „
durch zufallige Einnahmen . . 1 » — »   „

144 mp 23 J fx 9 a  
ad 2. Mit Beitragen a 1 fur die Vereinskasse resti- 

ren noch fur das Jahr 1839 7, pro 1840 18 und pro 1841 
40 Mitglieder.

Da der Verein znr Deckung seiner Ausgaben keine an- 
dern Geldmittel, als die ilun durch die Beitrage der Mitglie
der ervvachsenden besitzt, so erwartet der Vorstand um so 
bestimmter sowohl die nachtragliche Einzahlung der restiren- 
den als die Einsendung der diesjahrigen Beitrage, da einer- 
seits die entomolog. Zeitung in dem diesjahrigeji Umfange 
nur durch Zuschuss aus der Vereinskasse hergestellt und an- 
dererseits die Vereinsbibliothek nur dui’ch dieselbcji fortge- 
fiihrt und erweitert werden kann.

ad 3. Der Betrag fur diejenigen Zeitungen, welche 
Hr. Fleischer in Leipzig absetzt, wird erst nach der diesjah
rigen Ostermesse eingezahlt.

ad 4. Unter den zufalligen Einnahmen befinden sich 
18 9 a . fiir ein Zeitungs-Inserat.

Die Ausgaben waren:
1) die Buchhandler - R echnung .................... 29,5?/? 20 J./t
2) der Rest der Tischler-Rechnung fur einen 

Insecten - S c h ra n k ....................................
3) Miethszuschuss ( |  tragen die in Stettin 

ansassigen M itg lieder).............................
4) Buchbinder-Rechnung fiir Biichereinband 

und Instandsetzung der Insecten - Kasten
5) Druckkosten und der Betrag fur eine 

L itliographie.............................................
6) Poi'to-Erstattung u. Verwaltungsunkosten
/ )  1 Ballen Papier fiir die Zeitung . . . .

Summa . . . 106 16 Jf,
ad /. Die Druckkosten fiir die Zeitung pr. 1841 wer

den laut Contract erst in diesem Jahre berichtigt.

12 » —

12 » —

13 8

10 10
9 » 8

20 » —



Lema ^uffiiimii.
E  i n e n  e u e cl e u 1 s cli e A r t

besclilieben 
von ® r . §c5 iin i(lt, pract. Arzte in Stettin*

In dem zweiten Jahrgange dieser Zeitung liat Herr Dir, 
Di'i SufFrian in Siegen eine monographisclie Bearbeitung der 
deutschen Arten der Gattung Lema geliefert nnd dadurch sich 
mn die nahere Kenntniss dieser Thiere ein bleibendes Ver- 
dienst erworben. Seine Monographie gab die Veranlassung, 
dass der Herr Seminarlehrer Strubing in Erfurt eine Lema, welche 
er in der Umgegend dieser Stadt gefangen, dem Vereine mit 
der Anfrage einsendete, ob dieselbe fiir eine auffallende Va- 
rietat der L. brunnea oder fiir eine eigne Art zu halten sei, 
da er die aclite brunnea nicht aus eigner Anschauung kenne. 
Die nahere Vergleichung des Thieres mit der L. brunnea 
stellte heraus, dass diese neue Art eben so wesentl.eh von 
letzterer verschieden, ais leicht erkennbar sei. Ich liefere liier 
die moglichst ausfiihrliche Beschreibung des Thieres in dessen 
Besitz ich mich durch die Giite des Herrn Striibing befinde, 
urn diesem neuen Burger der deutsćlien Fauna die specielle 
Beachtung der Entomologen Deutsclilands zuzuwenden, hoifend 
dass bald mehrere denselben auch an andern Orten auf- 
finden werden.

L em a S u f f r ia n ii  m ihi. Roth, nur die Au gen, die 
zwei ersten F iihlergliecler auf der untern Seito, die Brust, 
die Kniegclenke und die ausserste Spitze der Klauen schwarz. 
Lange 3J Linien.

Bci Erfurt —- Kopf klein, 3eckig, roth, unten durch 3 
nach vorn convergirende Furclien, dereń eine in der Mitte 
gerade, die beiden andern, jede diclit gegen das Auge, also 
schrag nach vorne laufen nnd 2 kielfórmige wulstige Erhaben- 
heiten einschliessen, zwischen der Insection der Fiihler 2 kleine 
Querwiilste, dereń jeder in der Mitte einen sanften Eindruck 
zeigt; Kopfschild gross, gevvóll)t mit einzelnen zerstreut ste- 
henden Punkten; Hals viel sclnnaler ais der Kopf, convex, 
i o tli, glanzend, glatt; Augen sehr hervortretend, mondformig 
mit eincm tiefen und schmalen Ausschnitte an der innern Seite 5 
Iiililer von der halben Korperliłnge, kraftig, uberałl roth,

3 *
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glanzlos und m it ausserst kurzeń und feinen Ilarchen besetzt, 
nur das ls t e  und 2te  G licd auf der uhtern Seite schwarz  
und g lan zen d ; l s t e s  G lied gross, fast kuglich, das 2 te  2m al 
k le in e i, k n o tig , 3 tes und 4tcs w enig  k leiner als das erste, 
verkehrt kegelform ig, die iibrigen gleich gross, fast cylindrisch, 
das letzte  m it stum pfer Spitze. H alsschild so lang als breit, 
v o m e  und binten abgeschn itten , an den Seiten ungerandet, 
diclit hinter der M itte beiderseits stark zusam m engeschnurt, 
oben m assig gew olbt, roth, glanzend, vorne auf der grossten  
Breite ein urideutlicher Q uereindruck, von  dessen  M itte nach  
binten zu einc ctw as tieferc aber auch nur flache m it 4 P unkten  
besetzte I urche ver liiu ft, dicbt vor der Basis abennals eine  
flache nach vorn ausgescliw eifte Querfurche. Scbildcben klein , 
lang gezogen  und 3eck ig, roth, an den Seitenw anden schwarz- 
l ic h , g lan zen d , glatt. F lugeldecken g ro ss , doppelt so breit 
als die Basis des H alsschildes und 3m al so lang als d ies-  
Schultern punktlos, stark hervorgehoben und durch eine L angs- 
furche gesc liied en , Spitze der F lugeldecke gerundet : ober- 
lialli convex, auf der Granze des ls t e n  und 2ten  D rittels ein  
deutlieher Q uereindruck, ro th , g lanzen d , m it iiberall regcl- 
m assig reihenw eise gestellten , vorn tiefern und grossern, binten  
bedeutend feiner w crdenden P unkten besetzt, Zwischenraum e 
vollig  eben.^ U nterseite glanzend, das H alsschild unten roth 
nui hinter den Vorderfiissen w ie die Brust schw arz, w elche  
letztere nur auf dem  m ittlern Seitenstiicke roth is t ,  H inter- 
leib  10th ,  dicht vor dem  H interrande jed es Segm ents eine  
Reihe unscheinbarer P iinktchen , aus denen e in ze ln e , kurze, 
graue Harchen hervorkeim en. F iisse lang und kraftig roth 
nur die ausserste Spitze der Schenkel und Krallen schwarz; 
Schenkel keulig.

E s ist d iese Art der brunnea nahe verwandt, unterscheidet 
sich aber von  derselben: 1 )  durch ihre kurzere und ver- 
haltjnssm assig breitere G estalt; 2 )  durch das Halsschild, bei 
dieser Art lauft die M ittelfurche nur bis zur vordern Q uer
furche und hat in derselben 4 Punkte, bei der brunnea da- 
gegen  durchschneidet die tiefere und m ehr ])unktirte M ittel- 
furche die vordere Querfurche und endet erst am vordern  
H alsschildrande; 3 )  durch dieSculptur der bedeutend convexern  
und dabei in  den Zwischenriium en vo llig  ebenen F lugeldecken, 
die Punkte sind hier selbst an der Basis vo llig  regelm as- 
sig  m  R eihen gestellt und die der Basis abgerechnet v iel 
einer und flacher als se lbst die der aussersten Spitze der 

F lugeldecken der brunnea, iiberdies stehen diesclben auch ge-
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drangter ais bei d ieser; 4 )  durch die verschiedene Farbung 
endlich; das R oth  dieser A it is t fiberall in tensiver mid ver- 
b re ite t sich liier noch au f die F iililer, deren  beide ersten 
G lieder n u r allein auf der un tern  Seite sclnvarz sind, ferner 
auf die U nterseite, wo n u r eiu ldeiner T heil des Halsschildes 
und die B ru st, m it A usschluss der Mitte ilirer Seitenstiicke 
sclnvarz s in d ; ail den Fiissen endlich is t das Sclnvarz allein 

■ f  nu r an der aussersten Spitze der Schenkel und der Krallen 
verblieben.

Beitrage  
zur naliern Kennlniss ties Lebens und Fanges 

einiger Coleoptern.
Mittheilung der Hrn. ISanse, Mraspcr &  Mat*

in Magdeburg.

Im N achfolgenden theilen w ir m elirere unserer diesjalirigen 
E rfahrungen fiber das L eben und den Fang einiger Coleoptern 
mit. W ir dfirfen freilich voraussetzen, dass mehre der ver- 
elirten  L esęr ffir sicli sclion ahnliche Beobaclitungen gemacht 
haben, glauben aber manchem andernF reunde der Entom ologie, 
dem  solche b isher frem d blieben, dadurch einen eben so will- 
konnnenen D ienst zu leisten, wie er uns durch einen F inger- 
zeig des I le rrn  Justiz - Comnussarius D am m , eines eifrigen 
Freundes der Entom ologie, zu Theil w urde. D erselbe liatte 
uns durch seine Auffindung des D rom ius longiceps Dj. und 
M olorchus pygmaeus Dj. auf die von uns bisher ganz unbe- 
achtet gelassenen alten Zaune aufm erksain gem acht, so dass 
w ir, diesen W ink selbststandig verfolgencl, selbst bei dem 
schlechtesten W etter und zu einer Z e it, wo es an andern 
O rten wenig A usbcute an neuen Sachen gab, eine unerw artet 
reiche E rn te  machten.

Die Z au n e , an denen w ir die w eiter un ten  benannten 
Tliiere vorfanden, sind Strauchzaune von verschiedenen Holz- 
arten  in den nacJisten O rtschaften von M agdeburg, nalie an 
der Elbe.

I. Z au n e , welclie aus G estrauch der Elbw ęiden (Salix 
a lba , v im inalis, frag ilis , pentanclra etc .) bestehen, boten  im 
Anfange des M onats Jun i folgendes d a r :

a )  A n a e s t h e t i s  t e s t a c e a  F b r .  Diesen Kiifer sclmit- 
ten  w ir einzeln aus wenigstens daum starken Stocken zwei-
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S S rKZaUne- P Wa eine WocIle spater fanden wir ihn weit 
d en en ? el k T  an den ° bonl TileiIen solcher Zaune zu 
d ‘ l ,rlas Ho,z etwa im Winter gehauen worden war Hier- 
durch kamen wir auf die Vennuthung, dass er am letztern
um 1, ^  lll“ aUCh in Beeatt'mg antrafen, angeflogen surn hier seme Eier abzulegen. sel>

In dieser Vennuthung wurden wir dadurch bestarkt dass 
hler keine Fluglocher wahraahmen. ’ daSS

lelzler.b?Artrl Ph‘,d eheS-C|inCi "  Hb" ' r,n,J“  " *  ■ " » —  
(von P,™ns “ pLo m

t o " S r ”  Bohriooh«rn

II. AnSchwarzdornzaunen (von Prunus spinosa) sassen:

, . . b)  M olorchus pygm aeus Dj. sass sebr zalilreich 
ineist an der nntern Seite der Aeste des noch ziemlich fri- 
schen Schle idorngestrauchs. Es gehórt eine gewisse Uebung 
im Sehen dazu, um diesen Kafer zu findcn. Seine Farbf

welnli11- Au den riisternen> armsdicken Querstangen, (Ulmusd
Wintcr geschia«en - 2  

den V  ,10 fcsf=e,ia]ton werden, eben so an freistehen- den Stangen derselben Art entdeckten wir:
a; H y l e s i n u s  v i t t a t u s  Fbr. 
bj Nem os oma e l o ng a t um.

bemetken nor m F„]ee     ^  P f -  ?“ )

^ tt f ix r is ts K  ■
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die Lebensart des Nemosoma clongatum. W ir fanden dies 
Thier zuerst frei uinherlaufend auf denselben Riisterstangen, 
aus denen wir Hylesinus auszuschneiden beschaftigt waren, 
salien es aus einem Bohrloche des Hylesinus herauskommen 
und ins andre hineinschliipfen, fanden es selbst zu zweien 
in den Gangen des Hylesinus.

Dass sicli Nemosoma in den Hylesinus-Gangen begatten 
mochte, vermutheten w ir, aber die Gestalt desselben spriclit 
im Verfeitltniss zu jenen Gangen dagegen, aucli waren die 
Thiere, wenn wir zwei in einein Gauge antrafen, sich mit 
den Kopfen einander zugekehrt, und zuin Uinkehren ist selbst 
die Rammelkammer fur dieselben zu klein. Aus den Um- 
standen, dass wir die Hylesinus-Larven aus ihren neugemachten 
Gangen so woit verschwunden sahen, als ein Nemosoma im 
Hauptgange vorgedrungen w ar, dass wir Hylesinus - Gange 
frei von Larven und nur mit Uebcrbleibseln dieses Kafers 
fanden und dass wir endlich beirn Nachsehneiden Nemosoma 
mit den Kopfen dicht an einem fast verzehrten Hylesinus- 
Leibe salien, glauben wir schliessen zu diirfen, „ d a s s  N e 
m o s o m a  e i n  F e i n d  des  H y l e s i n u s  v i t t a t u s F b r .  s e i t£ 
Es ist moglich, dass Nemosoma in den Hylesinus-Gangen 
aucli seine Eier ablegt, und dass sicli die junge Brut von den 
Hylesinus-Larven niihrt. W ir fanden in den Hylesinus-Gangen 
mehrmals Nemozoma-Weibchen mit sehr dicken Leibern; ein 
Umstand, der darauf hinzudeuten scheint. —

IV. In den Spalten und unter der losgetrockneten 
Rinde verscliiedener Ziiune liaben wir Dromius longiceps Dj. 
Dr. 4 maculatus Dj. Dr. agilis Dj. Dr. melanoccplialus Dj. 
gefangen.

Die grósste Ausbcute macliten ivir an Weidenzaunen, 
weil wir hier die ineiste losgetrocknete Rinde fanden. D ro
mius longiceps Dj. wird als sehr selten angegeben, und dies 
kommt wohl daher, weil das Thier sehr lichtscheu und aus- 
serordentlich schnell ist. W ir liaben es indess leicht und 
sicher dadurch gefangen, dass wir eine Menge Rinde in einen 
Beutel, Hut, Insektenschopfer etc. absclialten und dann nach- 
sahen. Haufig fanden wir Dromius longiceps Dj. in dor Niihe 
des Spinngewebes. Vielleicht sucht er die Spinnen, deren 
E ięr, oder die im S]iinngewebe sich gefangenen Insekten. 
Dio Dromius - Larven laufen eben daselbst umher und wir 
liaben eine ausgebildete zu Hause sich verpuppen lassen. 
Aus der Puppe kam nach 3 Wochen ein Dromius 4 macu
latus heraus-
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Z u s a t z.
Ich benutze diese Gelegenheit um gleichzeitig auf ein 

Paar andre Fangweisen der Kafer aufmerksam zu machen, dereń 
wir uns Iner in Stettin vielfacli und mit grossem Nutzen be- 
chcnen und die, wenn auch nichts Neues in ihrer Art bietend 
dennocli von manchen Leser dieser Zeitung bislier unbeachtet 
gelassen sein durften.

, ^  ,A"! ln«uen grossen Hamen zum Fangę der Wasser-
kafer habe ich bereits im 1. Jahrgange d. Zeitung aufmerksam 
gemacht und kann denselben jetzt aus nocli vielseitigerer Er- 
fahrung ais ein yortreffliches Fanginstrument empfehlen. Die 
Art der Construction desselben ist gleichgiiltig, es kommt nur 
darauf a n , dass ein recht grosser und engmaschiger Hamen 
an emer moghchst langen Stange befcstigt werde.

2) Der Aufsatz des Herrn Cantor Markel f s.  G erm ar’s 
Zeitschr. Bel. III. p. 203.) iiber die Myrmecophilen erweckte 
m meinen Freunden und mir den lebliaften Wunsch ebenfalls 
che Ameisenliaufen unserer Gegend auszubeuten, obschon bei 
der zum Theil bedeutenden Entfernung der Walder von un- 
serer Stadt an eme so bequeme und ergiebijre Weise sich 
dieser fliiere zu bemachtigen, wie sie Herr Markel angiebt, 
mcht zu denken war. Wir benutzen deshalb die beschwer- 
lichere und wemger ergiebige Fangweise des Herrn Chevrolat, 
anden aber bald, dass dieselbe viel zu complicirt und be- 

schwerlich sei, weshalb wir denn spater in folgender Weise 
yerfuhren. Wir banden die Rockarmel und die Beinlinge der 
Bemk eider unten moghchst fest mit eineni Bindfaden zu, 
kiiopft.cn dcii Rock bis oben dicht zu , breiteten ein Tiseli-

Cer Nahe t f  Ameisenhailfcns aus und nalimen mit 
d n Handen einen Theil der Ameisenwohnung nach dem an- 
dern auf unser Tischtuch, um ihn naher zu untersuchen. Es
de,nnw ^ r  “ cht f  leugnet werden, dass anfangs die Angriffe 
der wutlienden Ameisen beliistigen, indessen da ihnen die
demPGradeSei ZUm K°rper abges? errt sindi lange nicht in dem Grade ais man vermuthen sollte. Die Pein wurde aber
bald volhg ubersehen sobald nur erst ein erhaschter Insasse
nns yergewisserte, dass wir nicht umsonsi duldeten. Obschon
wir wegen der weit vorgeriickten Jahreszeit nur einige Male
Ameisenhaufen m  der gedachten Weise ausbeuten konnten
so wai das Resultat dennocli mchts wemger ais entmu thine lid5

kommen wir bis dahin keine Alindung gehabt.
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3 ) Nicht genug kann ich ferner den Gebrauch des Siebes 
empfehlen, da ich auf diese hóchst bequeme Art zu einer 
Menge hbchst interessanter Kafer gelangt bin, die sonst nu r 
lióchst selten in meine Hande fielen, oder wegen ihrer Klein- 
heit sieli bisher vollig meinem Nachsuchen entzogen hatten. 
Die beste Zeit zum Sieben ist der Spatherbst, die besten Orle 
sind Bruchgegenden mit Elsgebiisch und anderem Straueh- 
werk besetzt uni das sich abgefallenes Laubwerk an- 
gesaminelt, ferner Laubwalder, nameutlich etwas feucht bele- 
gene, mit abgefallenem Laube reichlich bedeckte Stellen, 
Moosplatze und endlich die Ufer von Graben, Fiitzen. Fliissen 
u. s. w. wo Róhricht und anderer vegetabilischer Abfall sich 
angehauft. W ir bediencn uns zu unsern Operationen eines 
grossmaschigen Drahtsiebes mit einem Siebboden, wie der- 
artige Siebe in den Apotheken benutzt werden, es geniigt 
aber auch ein einfaches Sieb, wo man aber alsdann ein Tuch 
unterbreiten muss. In dieses Sieb wird das Laubwerk ge- 
schiittet, in demselben mit den Handen tiichtig umgeriihrt, 
und dann das Durchgefallene in einen leinenen Beutel gethan, 
lim es spater zu Hause mit Ruhe durchsuchen zu kónnen. 
Es ist unglaublich, welch ein Gewirr von Thierchen aller Art 
bei derartigen Nachsuchungen sich herausstellt, oft so arg, 
dass mail 10 Hande haben móchte, um alles anzuhalten, was 
davon zu eilen bemiiht ist.

4 ) Endlich ist der Schirm ein eben so bekanntes ais 
hóchst wichtiges Fanginstrument. W ir bedienten uns bisher 
eines Regenschirms dessen Querstangen durch ein Leinwand- 
dach verdeckt sind , ais Fangapparat und einer Stange zum 
Klopfen. Zweckmassiger diirfte aber ein eigens dazu gefer- 
tig ter, ganz einfacher schirmartiger Apparat von Leinwand 
sein, der auf der Unterseite einen Griff kat und dem die Mit- 
telstange des Scliirms fehlt, da diese stets selir hinclerlich ist,

______________ Dr. Schmidt.

EiitomoSogiselie Miftlaellanig-eii
des H erm  Dr. med. K o s c H h a u e j , '

in Erlangen.

1) T i l l u s  h y a l in u s  St. e in  d e u t s c l ie r  K a f e r . — 
Herr Sturm hat in seiner Insektenfauna Deutsolilands Bd. XI. 
Seite 6, Taf. 228 einen neuen Tillus besclirieben und abge- 
bildet, den er mit einer Insoktensendung olme Angabe des
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Vaterlandes aus Wien erliielt und bios desswegen mit auf- 
nalim, weil er dem Tillus ambulans so nahe steht. In v ie  
weit nun Sturm dazu ein Reclit liatte, will ieh niclit unter- 
suchen, sondern in Nachstehendem beweisen, dass das frag- 
liclie Thier wirklicli unserni Vaterlande angehort und sich bier 
in  Erlangen lindet. —

Ganz in der Niihe unsrer Stadt linden sich zwei ziemlich 
grosse, von der Regnitz gebildete, und von der Universitat 
zum Badeplatz benutzte Inseln. Dieselben sind fast ganz von 
Weidenbaumen bewaclisen und nur am Rande finden sich einige 
Erlen und in der Mitte nebst ein paar Pappeln zwei Vogel- 
beerbaume Sorbus aucuparia. Von den Bliithen der letztern 
liatte ich schon mehrere Jahre im Mai die Hoplia praticola Dft. 
und an den kahlen, rindenlosen Flatten der Weiden im Mai 
und Juni Tillus elongatus ($ 1 )  und T. ambulans ( 6 ? )  ge- 
funden, auch von den Weiden selbst abgeklopft. Als ich in 
den ersten Tagen des Mai mit meinem Freunde, Cand. tlieol. 
Petry, einem fleissigen Sammler, diesen Platz wieder besuchte, 
fand ich obengenannte Tillus wieder in Mehrzahl, und klopfte 
einen andern Tillus in 6 Exemplaren von den W eiden, der 
mir durch seine gestreckte Gestalt, tiefsehwarze Farbe mit 
einem durch si chtigen lebhaft weissen Flecke auf den Fliigel- 
decken sogleich auffiel und dessen Abbildung in Sturm mir 
erinnerlich war. Ich las sogleich dariiber nach und fand, dass 
dieser Kafer der beanstandete Tillus hyalinus war. Trotz alles 
Suchens am andern Tage und noch spiiter fanden wir keinen 
solchen Kafer mehr.

Dieser neue Tillus hyalinus, von dem ich sainmtliche 
6 gefangencu Stucke zur Vergleichung vor mir habe, stimmt 
in den Sitten ganz mit seinen Gattungsverwandten iiherein, 
und steht dem T. ambulans am nlichsten. Die weissen Flecke, 
seine Gestalt, Sculptur und Farbe unterscheiden ihn jedoch 
auf den ersten Blick. T. ambulans variirt in seiner Grosse 
von 3 —  3 1 T.  hyalinus halt stets die Mitte zwischen 
3-J- —  3 t i s t  schmaler, mehr linienfórmig, glatter uud gliin- 
zender, rein tiefschwarz. Die Punktirung des Kopfes, der 
Fliigeldecken, so wie die Querrunzcln des thorax sind viel 
feiner, was die glatte Oberseite noch mehr liebt. Die Fliigel- 
decken zeigen die grósste Verschiedenheit; sie sind nach hin- 
ten nicht erweitert, sondern gleich breit, die Punktstreifen 
der Oberseite, wie schon bemerkt, viel feiner, reichen aber, 
wenn auch hinter der Mitte schwacher w erdend, bis an das 
Eade der Fliigeldecken, was auch bei T. ambulans und elongatus
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der Fall ist und Sturm verneint, (n u r  bei T. imifasciatus 
werden liicr die Punkte ganz verworren und undeutlich.)  
Zwischen dem 4ten und Sten Punktstreifen nacli aussen laufi 
bis etwas fiber die Mitte eine Furche lie rab , wclche bier in 
einen grossen, nacli innen nicht bis an die Naht, nacli aussen 
bis in den Rand reichenden und hier sieli erweiternden Quer- 
fleck von t} Breite iibergelit. Dieser sowohl ivie die Liings- 

i»t furclie śind im Leben rein weiss und durcksichtig, nach dem 
Eintrocknen werden sic melir gelblich; der Querlleck ist 
ziemlich weicli, wodurch beim Vertrocknen manche Exemplare 
an dieser Stelle einige Langsrunzeln bekommen. Auf dem 
umgeschlagenen Rande gehen in den Zwischenraumen des Sten 
und 9ten, 9ten und lOten Punktstreifen uoch 2 Furchen ge- 
gen die Schulter, die an ihrem Anfang und Ende besonders 
deutlich sind und unter der Schulter noch einen ziemlich 
grossen weissen, durchsiclitigen Fleck bilden, den Sturm nicht 
angielit. —  Die Unterseite zeigt keine Verschiedenheit.

Yon den gesammelten Stiieken besitzt nieine Sammlung 
4, die des Petry. 2. Ich wiinsclie nur, dass es auch andern 
Entomologen gliicken inoge, dies seltene Tliier in ihrer Ge- 
gend aufzufinden.

N a cli t r  a g.
W ahrend ich obigen Bericlit ii ber den Tillus hyalinus 

liiedersclirieb, hatte ich mir wold gedacht, dass T. ambulans 
und elongatus nur die Gesclilechter e i n e r  Art waren, aber 
docli unterlassen nachzusehen, ob nicht ein ahnliches Yer- 
haltniss beim T. liyal. Statt finde. — Dem ist nun wirklich 
so; denn ais ich vor ein Paar Tagen meinen Sommerfang 
musterte, fand ich unter dem T. elong. zwei Exemplare, die 
durcliaus die Zeichnung, ja  noch mu Vieles deutlicher wie 
T. hyal. haben, und sich von ihm nur durch betrachtlichere 
Grósse und rotlies Halsschild unterscheiden, welches letztere 
iibrigens gerade so den schwarzlichen Yorderrand und Unter
seite wie T. elong. hat.

Da nun diese beiden Stiicke hinsichtlicli der Zeichnung, 
Farbę u. s. w. aufs Haar dem oben erwahnten Tillus hyali
nus gleiclien, so sind sie auf keinen Fali etwas anderes ais 
dessen W eilier; und es lmterliegt dann wolil keinem Zweifel 
mehr, dass zwischen dem Tillus ambulans und elongatus das 
namliche Verhaltniss Statt habe , wonach letztere Art einge- 
lien muss.

2) Herr Cand. theol. Richter theilt Seite 60 m it, dass 
die Raupe von D i p h t e r a  L u d i f i c a  in seiner Gegend im
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Septem ber und O ctober au f Sorbus aucuparia lebe. Ich babe t 
friiher w ahrend m einer H erbstferien diese R aupe im  Fichtel- 
gebirge haufig auf derselben Pflanze beobaciitet und erzogen • 
d er Schm etterling entw ickelte sich h ier in meinem Zim m er 
vom  Januar bis April. Im  Freien  sab ich denselben nie, auch 
in  der M itte Mai’s d. J. n ic lit, wo ich auf einige T age in  
obiger Gegend mich aufhielt. W enn dieser U m stand und  die 
E rfahrung des H m . R ichter dafiir spricht, dass wolil ńu r cine 
einfache G eneration S tatt findet, so kann  ich m ir doch den 
U m stand uicht e rk la ren , w arum  ich in  der Mitte Augusts 
tund noch friiher schon ganz ausgewachsene, und im O ctober, 
wo schon die m eisten B latter gelb w aren , noch sehr kleine 
R aupen fand, die sich n ich t m ehr verw andelten. D iese Rau- 
p en  konnten  doch n icht von F in e r G eneration se in '! Sollten 
.sich die A eltern  der le tz tern  so verspatet liahen, oder sie von 
•einer zw eiten B rut abstainm en, oder w aren ihre A eltern  im 
vo iigen  H erbst noch eben so k le in , wie sie in  d iesem , und 
haben  sich dann erst im  folgenden Friihlinge vollends ausge- 
b ild e t, verpuppt und dadurch diese spate N achkom m en gc- 
lie fe rt?  H r. R ichter konn te  gewiss diesen Zweifcl lo sen ; viel- 
leiclit is t doch cine doppelte G eneration moglich.

3 )  Zu des I-Irn. Dr. Suffrian trefflichen B earbeitung der 
G attung Lem a erlaube ich m ir einiges fiber die Futterpllanze 
u nd  das V orkom m en dreier A rten  beizufiigen:

L e m a  b r u n n e a  findet sich auch noch hier in  E rlangen 
( u n d  wahrscheinlich durch ganz B a ie rn ) in  w aldigen, gras- 
reichen St el Jen; doch scheint sie kaum  iiber Baicrn hinaus- 
zug eh en , da ich sie in  T yro l n icht fa n d . wolil aber w ieder 
in  U ngarn , w oselbst sie s ich , vorziiglich im B anat, haufig 
findet.

L. 5 p u n c t a t a  fand ich bei m einem A ufenthalte in Ora- 
vitza im B anat noch w ahrend des ganzen Jun i in  den G arten 
au f  S pargel, doch wold A sparagus offic. Sie w ar m it ih ren  
G attungsyerw andten , der L. 1 4 pun c ta ta , 1 2 p unc ta ta , aspa- 
rag i haufig auf dieser Pflanze anzutreffen, und w ird sich auch 
Wold in  D eutschland davon nahren.

Bei L. c y a n e l l a  glaubt H r. Suffrian nicht, dass sich die-* 
scll)e an feuchten Stellen im Grase finde. D ass dies w irklich 
so i s t ,  wie H err Schm itt in  Mainz berich te t, kann auch ich 
hestatigen. Ich finde L. rugicollis, cyanella, E richsonii und  
inelanopa m eistens an  grasreichen S tellen , besonders in  der 
Nairn von feuchten W iesen und G raben, wo in  bedeutender
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E ntfcrnung keine Birke steht. In  diesem Somm er fand icli 
die L. cyanella sogar auf PlieUandrium aqnaticum , M enyan- 
thes trifoliata und Sagittaria sagittifolia in  W aldem , wo keine 
Spur von einer H asel- und  Birkenstaude zu selien war.

4 )  H err Dr. Schmidt verm uthet, dass die Silpha 4 punc
ta ta  * ) sich von Larven u. dgl. ernahren iniisse, da m an sie 
so htiufig an Baumen findet, wo doch kein  Aas sei. D ass 
dem  wirklich so is t , habe ich im Jah r 1 8 3 9 , wo in einem 
nah gelegencn Eichenw ald ein bedeutender R aupenfrass sta tt 
fand, selbst gesehen. Ich fand hier unsre Silpha einige Mai, 
als sie eben im BegrifF w a r, Raupen von Gastropaeha N eu- 
stria, die sich in  einem  Astlocli zur H autung anschickten, zu 
verzehren. E rld a rt nun  eine solche Erscheinung die fragliche 
Saclie auf dev einen Seite, und zeigt sich uns die Silpha 4punc- 
ta ta  als ein niitzliches F o rs tin sek t, so bleibt doch auf der 
andern  noch zu e ro rte rn , warum  sie n icht den ganzen T ag 
solche R aupen verzehrte, da ih r doch genug- zu G ebote standon, 
und m an ihre G attungsverw andten auf alien W egcn an ih rer 
Beute nagen s ieh t '! Bei der N acht scheint sie m ir ihre Beute 
ebenfalls n icht aufzusuchen, da sie w ahrend des Tages emsig 
genug herum lauft. —

5 ) W as die Anfrage des H crrn Professor H eer iiber die 
Maikaferfliige betrifft, kann  ich Nachstehendes iiber E rlangen, 
soweit m eine Erfahrungen seit ein Paar Jah ren  reichen, m it- 
theilen. D ie M aikafer haben liier auch gewiss eine dreijahrige 
F lugpcriode und zwar die Jah ie , welche durch 3 dividirt, 1 zum 
R est geben, also 1840, 1837 und wahrscheinlich 1 8 3 4 , was 
ich aber n icht weiss. 1840 w aren sie h ier in  ungeheuren 
M assen vorhanden, 1837 nicht so haufig, und die Zwischen- 
jah re 1 8 4 1 , 1838 zeigten w enig Maikafer. A uf amtlichem 
W ege konnte  ich keine M aikaferilugjahre erfahren , da bei 
uns zur A usrottung dieser Thieve von Seiten der O brigkeit 
nichts geschielit, (n u r  H err Hofr. Koch liess 1837 in  seinem

*) D ie Silpha 4 punctata habe icli b isher auch nur an B lattern  
gefunden und zwar an verschiedenen Salicecn, aber bem crkcns- 
w crlh sch ein t e s  m ir , dass ich die S. reticulata (h ier  schr  
haufig) w irklich fressend  am G rase land und beobachtete, d. h. 
s ic  frass auch in der G efangenscliaft Gras, gab bei der Beriih- 
rung einen grasgriinen gefiirbten Saft von s ic h , und hattc bei 
der Zcrlegung grasfarbige R estc  im Darm kanale.

E r f u r t .
S ti'iiD iisg .
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botanischen, wie auch im Schlossgarten clie Maikafer abschuf- 
tein und vertilgen.) Von andera Orten weiss ich Nachstehendes 
mit Bestimmtheit zu berickten. Bamberg liat auch die Flug- 
jahre Erlangens also 1840, 1837, dock zeigten vorziiglich die 
Jakre 1841, 1835 aucli ziemlick viele Maikafer, also gewiss 
gut.e Zwischenjahre, die in ahnlicher Weise gewiss auch manch- 
mal liier Statt kaben. In Augsburg ist das namliclie Ver- 
lialtixiss wie h ier, was mir mein Freund P etry , ein geborner , 
Augsburger versickert. Gewiss ist, dass ich 1840 bei cinem 
kurzen Auffentkalte in Augsburg die Maikafer in einer unbe- 
schreiblicken Menge fand, wolil um die Halfte m ekrals liier.—

Die vorlierrscliende Kafermasse in Erlangen und Bamberg 
bildct Melolontka vulgaris, in Augsburg bestimmt die M. kip- 
pocastani. Von der letztern Art findet sick in Augsburg sehr 
oft die Varietat mit sckwarzem Thorax und schvvarzen Fussen- 
W enn dies die M. nigripes Porro is t, welche ich auch von 
Dr. Halm unter diesem Namen erhiclt, so mochte ich die 
Accktkeit dieser Art sehr bezweifeln, da ich davon die schonstcn 
Uebergange von Roth zu Schwarz besitze. Die M. hippoca- 
stani war in Augsburg auf allerlei Gestrauch haufig, als lloss- 
kastanien, Eicken, Pappeln, Weiden und alien Arten von Obst- 
baum en, besonders Kirschbaumen und verhielt sich zu M. 
vulgaris —  3 : 2 ,  liier in Erlangen =  3 : 4 .  —  Hier findet 
sick von M. hippocastani bios die Art mit rothem Thorax 
und rotken Fiissen und die schwarze Abart ist eine Scltenheit. 
Hinsichtlich der Pflanzen, von denen sick beide ArtenM. vulgaris 
und hippocastani liier nahren, ist zu bcmerken, dass sie im 
Allgemeinen wolil iibcrall, aber nicht immer beisammen zu 
treffen sind, z. B. ist in einem Eickenwalde nake der Stadt 
M. hippocastani die vorlierrscliende, auf dem nahe dabei ge- 
legenen Burzberg sind beide Arten untermischt und im Ge- 
birge die vulgaris wieder liaufiger. Ob die M. hippocastani 
gerne auf Birken lebt und die M. vulgaris dies Laub versckmaht, 
ist mir uocli nicht aufgefallen, mochte es aber fur unsre Gegend 
bezweifeln und koffe dies im nachsten Friihling zu beweisen. —
Ein alinlickes Verhaltniss hinsichtlich der 3jahrigen Flugzeit 
scheint kier auch bei M. fullo, die hier zu Zeit.cn sehr geiuein 
auf Kiefern is t , Statt zu finden, und zwar die Jahre , die 
sich durch 3 ohne Rest dividiren lassen. 1839 war der Kii- 
fer sehr gemein, 1836 in Mehrzahl vorhandcn. Die Jahre 
1840 und 1841 erzeugten nur wenige, und sonach miisste er 
im nachsten Jahre 1842 wieder gemein werden. —

(F o rtse lzu n g  folgt.)
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auf die Frage des Herrn Professors O . H e e r
in  Z u ric h ,

in No. 9. des 2ten Jahrganges der entomol. Zeitung 
Vom

Herrn Prof. Dr. Batzelrarg in Neustadt E. W .

Herr Professor Heer untersucht den Lebens - Cyclus der 
M a i k a f e r  (Melolontha vulgaris und Hippocastani), und fragt 
oh man den von ihin in der Schweiz beobachteten 3jahrigen 
Cyclus auch anderwarts wahrgenommen habe, und oh sich 
der von mir vertheidigte bęi uns, und iiberhaupt wirklich 
finde.

Ic.h zweifle keinen Augenblick, dass die von einein so 
tiichtigen Manne ausgehende Behauptung eines 3jahrigen Cyclus 
vollkommen begriindet sei, wenigstens mit der Sicherheit, 
die man bei solchen Beobachtungen nur erlangen kann. Der 
geehrte Herr Fragsteller wird es gewiss aber auch  u n s  auf 
das W ort glanben, wenn mir das sclion in den Forstinsecten 
Band I. pag. 67 ( ls te  Ausgabe) behauptete, worauf auch E r 
Bezug nim m t, nochmals wiederholen: D a s s  b e i  u n s  d e r  
4 j a h r i g e  C y c l u s  w i r k l i c h  v o r k o m m t .  Oh er i m m e r  
ein Ijahriger sei, das wagen wir nicht zu bęhaupten, glauben 
ilin aber a Is R e  g e l annehinen zu diirfen, wenigstejis mit 
demselben ltechte, mit welchem in der Schweiz der 3jahrige 
als Regel angenommen wird.

Die Griinde, welche ich schon in den Forstinsecten, und 
zwar nicht bios nach dem Vorgange von R o s e 1 u. K l e e  ma n n ,  
sondern nach eignen Erfahrungen anfiihrte, und die ich heute 
noch bedeutend verstarken kann,  sind von der Art ,  dass 
man sie nie wird schlagender erlangen konnen. Herr Prof. 
H e e r  sagt selbst sehr richtig, dass man nicht an eine kiinstliche 
ErziehungimZwingerprovocirenkojine, und dass deshalb Rosel’s 
Angabe die Frage nicht entsclieide. Man darf also nur das 
Vorkommen iin Freien beriicksichtigen. Alsdann hat man 
aber, wic ebenfalls Herr Prof. H e e r  anfiihrt, nur in dem 
c o r r e s p  on d i r e n d e n  m a s s e n h a f t e u  E r s c h e i n e n  der 
Maikafer eine Sicherheit, so also, dass die Jahre, in welchen 
gi'osse Maikaferfliige in Finer Gegend vorkommen, den Le- 
benscyklus des Insects bestiinmen miissen. Solche Jahres- 
zahlen habe ich in Menge vor mi r : 1) die schon in der 
angefiihrten Stelle meines Forstinsecten-W erkes mitgcthcilten,
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2) die kurzlich erst von Herrn P. Fr. Bouche' erbetenen, 
und die neuerlich von mir selbst hinzugefugten. H r. B o u c h e  
schreibt liiir . ,,Hinsichts der Entwickelung der Maikafer kann 
ich nur fur die 4jahrige Dauer stimmen. Hier in der Stadt *) 
selbst habe ich noch keine Beobachtungen in dieser Bezie- 
hung anstellen kbnnen, da die Maikafer hicr niclit haufig 
sind. **) Allein in der Umgegend habe ich im m c r  e in  4 ja h -  I 
r ig e s  E r s c h e in e n  bemerkt, nemlich an einer und derselben 
Stelle. Freilich erschienen fast alljahrlich Schwarme, abcr ! 
bahl ini O st, bald ini W est, Siid oder Nord. So habe ich 
sie z. B. bci Friedrichsfelde (cine Stunde ostlich von Berlin) 
1828, 1832, 1836 bemerkt, bei Schbnhausen (auch etwa 
eine Stunde, jedoch nbrdlich von Berlin) tje 2 Jalire spliter 
bei Dahldorf und Tegel (letzteres nordwestlich zwei Stunden 
von Berlin) in den Jahren 1825 u. 1829.

Zu dieser Autoritat hatte ich noch mehrere andere An- 
gaben hinzufiigen kbnnen, wie z. B. die von mehreren Land- 
leuten mir mitgetheilten, wenn ich niclit fur mein heutiges 
Schreiben nur die gewichtigsten Ausspruche hatte benutzen 
wollen, denen man keinen Mangel an Beobachtungsgabe oder 
gewissenlose Behauptung vorwerfen kann. W enn diesem Be- 
liclite also noch andre der entomologischen Zeitung zugedacht 
sein solltcn , so bitten wir immer ja  die Quelle anzugeben 
aus welchen die Nachrichten lliessen, denn den meisten Lcutwi' 
welche von unsern wissenschaftlichen Ziveckcn niclits verste- 
hen, kann man abfragen, was man >vill.

Es gicbt aber noch cine etwas grossere Sicherheit fiir 
die Annalune des 4jahrigen Cyclus, als die oben angefuhrte.
Ob man diese auch in der Schweiz fur sicli hatte? ich liabe 
nemlich jetzt sclion 3 mal correspondirende Massenfliige auf 
einem so beschranktcn und doch natiirlichen Orte gesehen, 
dass man diesen als einen grossen Zwinger, aber mit voll- 
lcommner Freiheit der Thiere und reichliclier naturlicher Nah- 
rung ansehen kann. Unser Forstgarten, J  Meile von der 
Stadt und etwa 10 Morgen gross, hatte nur in den Jahren 
1832, 1836, 1840 eine beinerkbare Menge von Maikafern. 
Dieselben Jahre waren auch fiir die ganze Umgegend von 
Neustadt Massen - Flugjahre. Da aber der Forstgarten von

*) H r. 15 o u ch e hat einen der sch iinslen  und griissten Garten am  
ostlichen E nde von Berlin .

’ *) G ew iss eine F olge der vortrefnichen A n sta lten . die m an in 
dem  kostbarcn Garten zur A bw ehrung des U ebcls trifft.
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alien Seiten von hohem und geschlossenen Holze umgeben 
ist, so móchte man aus jener Erscheinung fast noch den in- 
teressanten Scliluss ziehen: Dass der Forstgartenflug als ein 
ziemlich selbststiindiger, aber doch mit dem allgemeinen co- 
incidirender angesehen werden kónnte. Ich darf nicht unter- 
lassen, darauf aufmerksam zu machen, dass ich schon im 
Jahre 1837 beim Erscheinen meiner Forstinsecten (pag. 67) 
mit grosser Bestimmtheit angab, dass Mir im J. 1840 wieder 
einen grossen Flug haben wiirden. Dies ist auch piinktlich 
eingetroffen. W ahrend der Zwischenjahre (1837 , 38 , 39) 
batten wir daher nur Larven im Forstgarten, und es gab so 
wenige Kafer, dass unsre jungen Forst - Akademiker in Ver- 
zweiflung waren, ihre Sammlungen nicht alle completiren zu 
kbnnen. Solche Falle, in denen ein so kleiner Beobachtungs- 
raum taglich und stiindlich von vielen Menschen betreten 
wird, die nur dazu da sind, um Beobachtungen zu machen, 
s in d  g e w is s  b e a c h te n s w e r th !

Est steht also nun wohl fest, dass ein 3j<ihriger u. ein 
4jahriger Lebens - Cyclus der Maikafer als ein fiir sehr ver- 
scliiedne Gegenden normaler vorkommt. Fiir den Maikafer 
ist dies neu uńd interessant. Ganz unerwartet kommt uns 
je tzt aber diese Erscheinung nicht m e h r; denn ich liabe 
schon in meinem ofters angefiihrten Insectenwerke bei ver- 
schiedenen Insecten die s ic h e r e n  Erfahrungen mittheilen 
konnen, dass Ein und dasselbe Insect ( B u p r e s t i s  n o c iv a  
und F a g i ,  verscliiedne B o s t r i c h e n ,  A n  o b i e  n etc.) bald 
eine einfache, bald anderthalbige Generation, ferner bald eine 
Sjahrige , bald eine 3jahrige babe. In alien diesen Fallen 
glaubc ich aber nicht die Wirkung verschiedner Breitengrade 
oder verschiedner Boden- oder Expositions-Verhaltnisse in 
Anschlag bringen zu diirfen. Diese Abweichungen waren nur 
die Folge der verschiednen W itterung verschiedner Jahre. 
\ \  arum sollte es nicht aber auch typisch gewordene Abwei- 
chungen der Generation gebcn, da man das Klima eines hohern 
Breitengrades wold voriibergehend einmal in einem niedem 
wiederfinden lconnte, et vice versa 1 Die Erscheinung kehrt 
ja  sogar in ganz andern Thierclassen wieder, dass Ein und 
derselbe Vogel bis zu unserm Breitengrade zweimal, weiter 
nordlich nur einmal mausert. In unserm Falle wiirde es also 
schwer zu entscheiden sein, ob beim Maikafer die 3j;ihrige 
oder 4jahrige Generation Regel is t, eben so wenig, wie ich 
jetzt weiss, ob bei A n o b i u m  e m a r g i n a t u m  die 3jahrige,

4 *



die 4jahrige oder die 5jahrige Regel ist. So gross sind die 
Abweichungen, die icli bei dieścm Insecte schon kennen lernte!

Aus eiuem Aufsatze des Herrn Lehrer Schlenzig in Al- 
tenburg liber anzuempfehlende Mittel gegen die Venviistungen 
des Maikafers und seiner Larve (s. Polizeiliche Mittheilungen. 
Ein Beiblatt zur constitutionellen Staatsbiirger-Zeitung No. 15. 
April 1841) geht hervor, dass in der Altenburger Gegend, 
mit jedem Schaltjahre ein massenhaftes Erscheinen von Mai- 
kafern statt hat. ,1 t> „

¥ e r z e i c h n i s s
der im Fiirstenthume Hildesheim und dem .'in- 

grenzenden Harze aufgefundenen Blattwespen.
Vom Herrn Prof. Ł e u i a i s  in Hildesheim.

Seit dem Erscheinen der vortreffliclien Monographie der 
dcutschen Blattwespen vom Forstrath Dr. Hartig envarb sicli 
diese Abtheilnng der Entomologie so viele Freunde, dass es 
gewiss den Lcsern dieser Blatter nicht unwillkommen sein 
mochte, hier ein Verzeichniss der Blattwespen, des Fiirsten- 
thum Hildesheim und Harzes zu finden. In selir unregel- 
massiger Gestalt erstreckt sicli unser Fiirstenthum im Norden 
bis zur Stadt P eine, in Siiden bis G oslar , in Wcsten rnacht 
die L e in e ,  in Osten das Herzogthum B ra u n sch w eig  die 
Granze. Da sicli indess das Forst-Revier von Goslar bis in 
die Niihe von Clausthal liinzieht, so schien es mir nicht un- 
zweckmassig, die Blattwespen des Harzes mit in dies Ver
zeichniss aufzunehmen und die nnr am Harze : gefundenen 
Arten mit einem * zu bezeichnen. Die fiir Insekten so giinstige 
Lage unsres Fiirstenthums, worin ich an Kafer schon iiber 
zwei tausend verschiedene Arten fand, lasst hofTen, dass dies 
erst etwa 170 Arten zahlende Verzeichniss bei fortgesetztem 
Sammlen, vorziiglich wemi ich nnsere Forstmanner dafiir in- 
teressiren konnte, noch einen bedeutenden Nachtrag erhalten 
wird. Auch ware dies Verzeichniss jetzt schon viel langer 
geworden, wenn nicht so oft nasse Witterung, vorziiglich zuf 
Zeit der Weissdornbliithe, den Fang mit dem Koscher sehr 
beschrankt hatte. Ich nahm indcss nur die Arten auf, welclie 
ich selbst gefangen habe, und welche mein Freund Saxesen, 
dem die Harz - Fauna so manche Entdeckung verdankt, dort
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gefunden hat. Manche der aufgefiihrten Arten sind bis jetzt 
nur im siidlichen Deutschland gefunden, deren weitere Ver- 
breitung aber auch iiber das nordliche Deutschland durch 
diese Zeilen nachgewiesen werden sollte.
1) C i m b e x ,  Oliv.

Cimbex variabilis, Klug.

!var. femorata, Lin. 
var. lutea, L. 
var. montana, Pauz. 

Trichiosoma betuleti, Kl.
( lucoruin Fb.
) var. vitellinae, L. * 

sorbi, Sax. * 
Clavellaria amerinae, Fb. 
Abia  sericea, L. * 

fasciata, Fb. *
2) H y l o t o m a ,  Fb. 

Hylotoma enodis, Hartig.
berberidis, Schrauk. 
coerulescens, Fb. 
femoralis, Kl. 
melanura, Kl. * 
pagana, Pz. * 
rosaruin, Fb. 
segmentaria, Pz. 
ustulata, L.

3) L o p h y r u s , Latr. 
Lopliyrus nemorum, H.

virens, Kl. 
hercyniae, II. *  
pini, K.

4) C l a d i u s ,  Jll.
Cladius dilFormis, Pz.

eucera, Kl. 
Priophorus albipes, Kl.

5) N e m a t u s Jurine. 
Nematus septentrional., L.

Erichsonii, H. 
coeruleocarpus, II. 
mollis, H. *

carinatus, H. * 
miniatus, H. * 
aurantiacus, H. 
ventralis, Pz. * 
myosotidis, Fb. 
pallicercus, H. * 
fulvus, H. 
luteus, Pz. 
nigriceps, H. 
betularius, II. 
salicis, L. 
ventricosus, H. 
cylindricus, II. * 
liortensis, H.

.  iSaxesenii, H. *
jV. compressus, H. * 
fv. abietum, H. * 

leucotroclius, H. * 
parvus, H. * 
fraxini, H. * 
Einersbergensis, II. * 
Vallisnierii, H. 
leucopodius, H. * 
abbreviatus, H. 
pidlcscens, H. * 
melanoleucus, H. * 
scutellatus, H. * 
chrysogaster, II. * 

Cryptocampus angustus,H. 
Diaphadnus fuscicornis, H.

6) D i n e u r a ,  Dahlb. 
Dineura alni, L.

pallipes, H. *
7) D o l e r u s ,  Klug.

Dolerus eglanteriae, Fb.
anticus, Kl. * 
lateritius, Kl. 
saxatOis, H.



palustris. KI. 
uliginosus, KI. 
madidus, KI. 
dubius, KI. 
timidus, KI. 
haematodes,Sclirank. 
gonager, Fb. 
vestigalis, KI. 
niger, KI. 
anthracinus, KI. 
atricapillus, H. 
leucobasis, H. 
cenchris, H. 
aeneus, H.

E m p h y t u s ,  KI.
Em phytus cinctus, L. 

grossulariae, KI. 
tibialis, Panz.

H arpiphorus  lepidusf KI.
T e n t h r e d o ,  KI.
Blennocam pa  nana, KI. 

aethiops, Fb. 
cinereipes, KI. 
ephippium, Pz. 
hyalina, KI.

Monophadnus melanoce- 
plialus, Fb. 

luteiventris, H. 
luridiventris, KI. 
albipes, L. 
monticola, H. * 
bipunctatus, KI. 
funereus, KI. 
geniculatus, H. * 
longicornis, H. * 
sericaus, H. * 
nigerrimus, KI.

P hym atocera  aterrima KI.
Jloplocampa  brevis, KI. 

rutilicornis, Pz. 
fulvicomis, KI.

Eriocam pa  repanda, KI. * 
annulipes, KI. 
nigrita, Fb. 
ovata, L.

Selandria  serva, Fb. 
straminipes, KI- 
morio, Fb.

A thalia  spinarum, Fb. 
rosae, L. 
annulata, Fb.

Allcintus scrophulariae, L. 
marginella, Fb. 
cinguluin, KI. 
zonula, KI. 
tricinctus, Fb. 
Sehaefferi, KI. 
notha, KI. 
bifasciatus, KI. 
Koehleri, KI. • 
costalis, Fb.

M acrophya  blanda, Fb. 
neglecta, KI. 
haematopus, Pz. 
punctum, Fb. 
quadrimaculata, Fb. 
rustiea, L. 
duodecimpunctata,L. 
albicincta, Sclirank. 
ribis, Sch.

P acliyprotasis  rapae, L. 
simulans, KI. 
antennata, KI. 
variegata, KI.

Taxonus nitidus, KI. 
agi lis, KI.

Strongylogaster  cingula- 
tus, Fb. 

linearis, KI.
Poecilostom a  obesa, KI. 

impressa, KI.
Tenthredo  aucupariae, KI. 

lateralis, Fb. 
atra, L.
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moniliata, KI. 
plebeja, KI. 
tessellata, KI. 
linstabilis, KI.
<var. nassata, L. 
(var. scutellaris, Fb. 

punctulata, KI. 
scalaris, Kl. 
viridis, L. 
bicincta, L. 
zonata, Pz. 
flavicornis, Fb. 
albicomis, Fb. 
fagi, Pz. 
velox, Fb.
Ilivida, L.
'|v. carpini, Panz. 

colon, Kl. 
coryli, Pz. 
biguttata, H. *

rufiventris, Fb. 
conspicua, Kl.

10) L y d a ,  Fb.
Lyda  pratensis, Fb. 

betulae, L. 
hypothrophica, H. * 
isaxicola, H. {$ * 
(alpina, H. $ 

erythrogaster, H. * 
|abietina, H. J  *
/ annulata, H. $ 
j annulicorn.,H.var.$> 
i alpina, Kl. J  *
\ Klugii, H. 5 
suffusa, Kl. * 
sylvatica, L. 
straminipes, H. * 
campcstris, Fb. * 
erythrocephala, Fb.* 
inanis, Kl.

U  e c v  o I fl.
Am 28. November v. J. verscliied zu Hettstadt im Mans- 

feldischen in seinem 62. Jahre der Privatgelehrte A u g u s t  
A h r e n s ,  den Entomologen durch seine Verdienste um die 
Erforschung der deutschen Kaferfauna, insbesondere durch seine 
Monograpliie der Rohrkafer, der grossen Dytiken und der 
Gyrinen, sowie durch die von ihm begonnene, spater von 
G e r m a r  fortgesetzte Fauna Insectorum Europae, bekannt. 
Sein Yater, Gartner im Scliloss Walbeck bei Hettstadt und 
schon durch seinen Beruf auf das Studium der Naturgeschichte 
hingewiesen, hatte in fruhern Jahren England und Schweden 
besucht, den altern L i n n e  gekannt und mit dem jiingern 
in naherer Beriihrung gestanden; er besass vielseitige Kennt- 
nisse und war daher im Stande, seinem Sohne eine fiir seine 
Verhaltnisse sehr gute Bildung zu geben, wenn er denselben 
gleich nicht fiir den Gelehrtenstand auszubilden beabsichtigte, 
und ihn daher auch kein Gymnasium besuchen liess, Er 
weckte in dem Knaben zuerst die Neigung zur Entomologie, 
welche ein langerer Aufenthalt bei Verwandten in Braun
schweig, wo Knoch ihm denZutritt zu sich verstattete, und
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in  Berlin, wo H e r b s t  ihn iin Christenthume unterrichtete 
und confirmirte, auch B io  ch, der Ichthyolog sich seiner freund- 
lich annahm, bald zur Leidenschaft steigerte. Indess hinderte 
ihn eine gewisse Unstetigkeit, die auch spater noch dem ge- 
reiften Manne eigen war und ihn nicht an die Ausfiihrung 
einer wiederholt begonnenen deutschen Kaferfauna gelangen 
liess, sich einem bestimmten Berufe zu widmem; sic fiihrte 
ihn vielmehr unter die Sc.hauspieler des Nationaltheaters zu 
M agdeburg, wo seine Liebe zur Entomologie durch das Zu- 
sammenleben mit D a h l ,  y. M a l i n o w s k y  und G i e h l  neue 
Nahrung fand, wahrend bei der Niihe von Braunschweig sich 
bald das friihere Verhaltniss zu K n o ch  wiederherstellte, und 
die Bekanntschaft mit H e 11 w i g und 111 i g e r  seiner Lieblings- 
beschaftigung eine immer inehr wissenschaftliche Richtung gab. 
Oft noch gedachte der heitere Greis in spatern Jahren im 
frohlichen Kreise seiner entomologischen Kreuzfahrten in der 
Colbitzer Heide und auf dem Pechauer Sec, an dessen Ufern 
in  einem, von ihm und Malinowsky gemeinschaftlich bewohnten 
Landhause im J. 1807 sein erster entomologischer Versuch, 
die Monographie der Donacien, entstand. Aber auch in diesen 
Verhaltnissen gestattete ihm sein unruhiger Sinn nicht langer 
zu bleiben, als er ihrer zur Siclierung seiner Subsistenz bedurfte, 
und er ergriff mit Freuden den Vorsclilag einer in England 
lebenden wohlhabenden Verwandten, die ihm eine jahrliche 
Unterstiitzung zusicherte, wenn er dem Schauspielerleben ent- 
sagen und einen andern Beruf ergreifen wolle. E r verliess 
das Theater im J. 1810 und ging nacli H alle, um sich hier 
zum Lehrer der Naturgeschichte vorzubereiten. Seine ento
mologischen Studien w urden, insbesondere durch seine Be
kanntschaft mit G e r m a r  und den Leipziger Naturforschern 
immer gediegener und grundlicher ; unter Sp r e n g  e l s  An-
leitung beschaftigte er sich fleissig mit der seit seinen Kinder-
jahren vernachlassigten Botanik, und verwendete die ihm noch 
iibrig bleibende Zeit darauf, die ihm mangelnden Schulkennt- 
nisse, besonders in den alten klassischen Sprachen so viel
es die Umstande erlaubten, nachzuholen. Der Krieg von
1812 —  1814 storte diese fur ihn sich immer giinstiger ge- 
staltenden Verhaltnisse und bereitete ihm grosse Yerlegenheiten; 
bei den unterbrochenen Verbindungen mit England stockte 
die Zahlung seines Jahrgeldes, die Aussicht, nach Hiibner’s 
Tode die Stelle eines Inspectors an dem zoologischen Kabinet 
der Universitat zu erhalten, sclilug felil, auch die ihm bereits 
zugesicherte Anstellung als Lehrer der Naturgeschichte an
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einer Forstlehranstalt, welche die damalige Westphalische Re- 
gierung zu Blankenburg ani Harze zn begriinden beabsichtigte, 
wurde durch den baldigen Untergang der Fremdherrschaft 
vereitelt. In dieser driickenden Lage blieb ilim Nichts anders 
iibrig, ais seinem Theuersten, seiner Kafcrsammlung zu ent- 

j sagen; er verkaufte dieselbe an K a u l fu  s s, iiberliess G e r  m a r
und K a u lfu s s  die Fortsetzung der von ihm begonnenen 

r  Fauna Insectorum Europae vom 3. Hefte an, und ging nach
seinem Geburtsortc W albeck zuriick, wo er bis zuin Eintritt 
des Friedens in sehr beschrankten Verhaltnissen lebte. Als- 
dann reisete er selbst nacli England, und kehrte nach einem 
halhjahrigen Aufenthalte daselbst mit der Gewissheit zuriick, 
hinfort sein Jahrgeld sicher und ununterbrochen bezielien, 
und nach dem Wunsch seiner Tante einen eignen Hausstand 
griinden zu kónnen. E r verheirathete sich und liess sich 
hauslich in Hettstadt nieder: der einige Jahre darauf erfolgte 
Tod seiner Tante, welche ihn zu ihrem Erben eingesetzt hatte, 
gewahrte ihm eine sorgenfreie unabhangige Lage, in welcher 
er sich nun mit voller Liebe zu den naturwissenschaftlichen 
Studien zuriickwendete. Dio ihm verbliebenen Doubletten 
der friihem Sammlung wurden die Grundlage einer neuen, 
die sich anfangs gleichmassig iiber alle Zwcige der Insecten- 
kunde verbreiten sollte; liald aber wendete er sich vorzugs- 
weise seinen alt.cn Liebłingen, den K afern, wieder z u , und 
scheute weder Bliihe noch Kosten, ihr in dieser Insectenklasse 
eine, die iiltere Sammlung weit iibertreffende Ausdelinung zu 
verschaffen. Die alten Verbindungen mit seinen entomologi- 
schen Freunden wurden hergestellt, neue mit dom B e r l i n e r  
M useum , mit S tu rm , B e sk e , F r iw a ld s z k y  u. a. angekniipft 
und selbst nnmittelbar aus Amerika gelangte manche schóne 
Sendung direct in seine Hande. Seine nahem  Umgebungcn, 
das Mansfeld’sche und den Unferharz durchforschte er mit 
emsiger Sorgfalt; seine grossern Ausfliige wurden jedoch all- 
mahlich seltenor, da die eigene Sammlung seine Thatigkeit 
zu sehr in Anspruch nahm, und Halle, der Pechauer See und 
die entfernten Theile des Harzes sind wohl die einzig ent- 
legenen Orte, die er in dem letzten Jahrzehend seines Lebens 
besucht hat. Neben der Entomologie wurde die Botanik 
nicht ganz vernachlassigt, in seinen letzten Jahren aber be- 
schaftigte er sich mit grosser Liebe mit dem Studium der 
Mansfeld’schen Geschichte, fur welche er manche scliatzbaren 
Materialien zusammenbrachte. So fiihrte er in Hettstadt ein 
sehr behagliches, gliickliches Familienleben, die ihm iibrige
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Zeit der Erziehung seiner Kinder, einer Tochter und eines 
Sohnes, widmencl, und yon Allen, die ihn kannten, wegen 
seiner Biederkeit und Geradheit, seiner mit unerschopflicher 
Laune gepaarten Gemiithliclikeit, seiner Gastfreiheit, und seiner 
aufopfernden Gefalligkeit geliebt und geachtet. Seine Kennt- : 
nisse waren mannicfaltie und was i lun ATI P l ^ P T l ł l i f h  f f o l n l i r ł n i *

aur ciem ueD iete seiner Wissensehaft blieb ihm keine frernd, 
auch nahm er an der Begriindung des naturforschenden Vereins 
des Harzes thiitigen Antheil j eine eigne Freude aber empfand 
e r , wenn er irgendwo eine aufkeimende Neigung zur E nto
mologie wahrnahm ; mit wahrer Aufopferung suchte er sie zu 
nahren und zu fordem, und ermudete nie im Rathen, Belehren 
und Unterstiitzen, wo er aus seinen jiingern Freunden seiner 
Wissensehaft neue Verehrer gewinnen zu konnen hoffte. Noch 
manche derselben werden in spatern Jahren gern der heitem  
und fróhliehen, in seinem Hause yerlebten Stunden gedenken ; 
die Erinnerung an seine geistreiche, von Witz und Laune 
iibersprudelnde Unterhaltung, an die lebendigen Schilderungen 
seiner friiliern Sehicksale, an seine Mittheilungen iiber die 
Persónlichkeit der ausgezeichneten Manner, denen er friiher 
nahe gestanden, eines Knocli, H erbst, Illiger und Anderer, 
wircl ihnen stets unfergesslich bleiben!

Seine Gesundheit, welche trotz seines kraftigen Kórper- 
baues durch den Keim zu gichtischen Leiclen untergraben 
w ar, fing zuerst im Jahr 1834 an zu wanken, und wenn er 
gleich bei der sorgsamsten Pflege der Seinigen von einem 
schmerzhaften Krankenlager wieder erstand, so kelirte doch 
die fruhere Kraft nicht zuriick. Spatere wiederholte Anfalle 
seines Uebels veranlassten ihn zum Gebrauch des Soolbades 
in Kósen, jedoch ohne den gehofften Erfolg ; er klagte zu- 
gleich iiber die Abnahme des Augenlichts, und blickte kum- 
mervoll der Zeit entgegen, wo sein korperlicher Zustand ihn i 
nóthigen wiirde, der ihm zur andern Natur geworclenen Be- 
schaftigung mit seinen Kafern ganzlich zu entsagen, ais der 
Tod ihn in ein besseres Dasein hiniiberrief. Have, caraanim a!

tsuaung aD gm g , ersetzte em ungemeines Beobachtungstalent 
und ein sehr treues Gedachtniss. Von den Erscheinumren

D n t c k  v o n  F . H c s s e n l a n d ,


