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^eteimangelemntyeitm.
In der am 6. Nov. .zur Erinnerung des Stiftungstages 

des Vereins abgehaltenen Versaminlung wurden in Vorschlag 
gebracht und zu ordentlichen Vereinsmitgliedern ernannt:

118) Herr v. H ey  d e n , Senator in Frankfurt a. M.
119) Herr R e is s ig ,  Oberforstsecretair in Darmstadt.
120) Herr S c h o t ts te d t ,  Kouigl. Generalconrmissions-

Secretariatsgehiilfe in Sten dal.
121) Herr G i m m e r t h a l  in Bolderaa bei Riga.

Nachdem der Dr. Schmidt, als Vorsteher, in der Fest-
rede den Versannnelten einen Bericht iiber den dermaligen 
Stand des Vereins erstattet, kamen die durch eine Commis
sion von Vorstandsmitgliedern beantragten Veranderungen 
der Verereinsstatnten zuin Vortrage und zur allgemeinen Be- 
rathung. Dem Beschlusse der Versannnelten gemass werden 
die anf diese Weise modificirten Statuten der vorgesetzten 
Hohen Landesbehorde vorgelegt und nach erlangter Bestati- 
gung sammtlicben Vereinsmitgliedern zuge'stellt werden.

Herr Literat D o h r n  wurde zum Vorstandsmifgliede an 
die Stelle des verstorbenen Hrn. Lieutenant S c h u l t z e  ge- 
wahlt und demselben das Anit eines Secretairs und zweiten 
Geschaftsfiihrers iibertragen, alle librigen Beamte aber wur
den in ihren Aemtern abermals auf ein Jahr bestatigt.
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Ausserdem ernannte die Yersammlang : 
den Hrn. Professor Dr. G e r i n a r  in Halle,

Professor Dr. L o e w  in Posen,
» » Professor Dr. R a t z e b u r g  inN eustadt-E /W .

» Professor Dr. v. S i e b o l d  in Erlangen,
» » Director Dr. S u f f r i a n  in Siegen, und

» Oberlehrer Z e l l e r  in Glogau
in dankbarer Anerkennung ihrer grossen und vielseitigen Ver- 
dienste uin den Verein zu auswartigen Yorstandsmitgliedern.

Nach Vorlegung der Correspondence, unter der sich 
auch ein Schreiben der Societe entoniologique de France init 
dem Antrage gegenseitigen Austausches der wissenschaftlichen 
Leistungen beider Gesellschalten befand, und nach Vortra- 
gung der in dieser Nunnner der Zeitung abgedruckten Auf- 
siitze des Hrn. Regierungsrath Schmidt und Dr. Schmidt schloss 
ein solennes Festmahl die Feier.

Als Geschenke wurden dankbar vom Vorstande entge- 
gengenommen: fiir die Vereinssammlung eine Anzahl interes- 
santer Kafer vom Hrn. Justizcommissarius Damm in Magde
burg, und fur die Vereinsbibliothek:

82) Dahlbom, Kort underrattelse oin scandinaviska Insec- 
tas, allmannare skada och nytta liusherllingen. Lund. 
1837. Geschenk des Hrn. Verfassers.

83) Maria Sybilla Graffinn, M. Merrians sel. Tochter, Der 
Raupen wunderbare Verwandlung und sonderbare Blu- 
mennahrung. I. und II. Tom. Nurnberg 1679 und 83. 
Geschenk des Hrn. Dr. v. Weidenbach.

84) Hummel, Essais entomologiques No. IV. V. VI. St. Pe- 
terbourg 1825 —  27. Geschenk des Hrn. Prof. Leunis. 
Von ebcndemselben:

85) Gravenliorst, Coleoptera microptera Brunsvicensia. 
Brunsv. 1802.

86) Magnus v. Diiben de fabrica corporis insectorum diss. 
Lund. Geschenk des Hrn. Prof. Dr. Zetterstedt.

87) Fieber, die bohm. und óstreichischen Cetonien. Separat- 
abdruck. Geschenk des Hrn. Verfs. Von ebendemselben

88) Weitenwebers Beitrage zur ges. Natur- und Heilwissen- 
schaft. Hft. 1 —  3. Enthalt einen Aufsatz des Herrn 
Fieber iiber Rhynchoten.

Von Loews Horae anatomicae schenkte der Herr Verf. 
das II. Heft; ausserdem liefen als Fortsetzung ein : das 2te 
Heft XI. Bds. der Annales de la societe de France, und 2tes 
und 3tes Heft 8r Jahrg. von Erichsous Archiv.



Aeussere Gesclileclitsunterscliiede 
bei der M aul w u rfsg  r y Ile  (Gryllus GryllotalpaL.),

nebst M ittheilungen eines noeh nicht belcannten 
in teressanten  Zuges ans ihrem  Leben.

Vom
Hrn. Professor Dr. !5at/a ‘l)urg in Neustadt E /W .

H ierzu F ig. I. unii II. der Tafel.

D ie M aulw urfsgrylle, ein den B auern wie den G artnern  
und Forstm annern  w ohłbekanntes T hier, gehort sowohl hin- 
sichtlich ilires eigenthiimlichen Baues, ais auch der m erkw iir- 
digen Lebensweise zn den in teressan testen  einheiinischen In - 
sekten. Indem  ich m it der Beobachtung derselben, besonders 
des durch sie angerichteten Schadens, lange beschaftigt war, 
fiihlte ich das B ediirfniss, sie nach alien T heilen  kennen zu 
le rn e n , und vorziiglich. die beiden G eschlechter schnell zu 
unterscheiden. Beide haben eine auffallcinde A ehnlichkeit, 
und man ir r t ,  wenn man g laub t, dass bei einem  so grossen 
Insek t die Gestalt oder Grósse des ganzen Korpers ein Ge- 
schlechtsm erkm al abgebe, oder dass in der Lange der beiden 
Schwanze neben dem A fter oder in den grossen, langen Fiihlern 
ein U nterschied liege. Lange nm sterte ich vergebens Alles 
vom  Kopfe bis zuin Schwanze d u rch , bis es m ir bei der 
Vergleichung der U nterseite des H interleibes gelang , U nter- 
schiede zu entdecken, welche mir, wenigstehs bei den lebenden 
T h ie re n , am meisten in  die Augen zu fallen scheinen , und 
die ich hier daher m it wenigen W orten  beschreiben und m it 
einigen Figuren erlautern  wili.

E in G eschlechtsunterschied ist allerdings schon bekannt, 
jedoch  diirfte dieser schwer zu beschreiben se in , w enn rnan 
nicht eine sehr genaue, noeh dazu nicht leicht anzufertigende 
Abbildung zur Hiilfe nehm en kann. R o s e l  (In sek tenbe- 
łustigungen II. T h e il , Heuschrecken und G ry llen ) bat ihn 
n icht einm al ganz treu w ieder gegeben , wie ein Blick auf 
die sonst schone Abbildung ( Locusta germ anica Tab. XV. 
Fig. 9. iliegend), an w elcher das G eader des rechten Fliigels 
an d ers , ais das des linken is t ,  zeigt. Ich mochte mich so 
ausdriicken : Die M ittelzellen der Oberfliigel (tegm ina) sind
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beim  M annchen grosser und ungleicher als beim W eibchen, ‘ 
und ganz besonclers hat die eine Zelle die G estalt eines recht- 
w inkligen D reiecks, dessen Hypotheriuse fast 3 Lange hat. 
D ieser F leck ist gewiss von der gróssten Bedeutung bei der 
Erz.eugung des zirpenden Gerausches der M annchen, da bei 
den viel starker zirpenden M annchen der Feldheiinelien in 
dieser Gegend der Oberfliigel ein noch viel ausgezeichneterer 
Fleck ist.

Die gleich Eingangs erw ahnten  M erkniale, denen eigentlich 
dieser kleine Aufsatz gewidinet ist, sind folgende. Ira ganzen 
zahle ich bei beiden G eschlechtern 8 ganze Banchringe und |
der 9te ist der After. Diese 8 Ringe sind nun beim M annchen 
f a s t  g a n z  g l e i c h  geb ik le t, beim  W eibchen dagegen sind 
d i e  b e i d e n  l e t z t e n  auffallend schraal und voin drittletzteń  
grossen Ringo selir verschieden. Auch geht der vorletzte 
Ring nicht ganz von einer Seite zur an d e rn ; seine Form ist 
im m er die eigenthiimlichste, und an ihm erkenn t man im m er 
das W eibchen auf den ersten  Blick, w enigstens das lebende. 
W enn das I hier die Banchringe etwas einzieht, so erscheint 
d ieser vorletzte Ring fast wie eine halbm ondforinige Falte, 
an  deren oberein R ande sich rechts und links eine sttirkere 
V ertiefung hildet. Eine solche V ertiefung, eine S te lle , an 
w elchor die R ander w eniger verwachsen s ind , bem erk t man 
auch an den entsprechenden Stellen des 8ten Ringes. Beim 
M annchen findet sich von dem alien nichts.

D er eigenthiiinliche Zug in der L ebensw eise, welchen 
ich entdeckt zu haben glaube, ist nicht bloss fiir die N atur- 
geschichte in teressan t, sondern beriihrt auch die P rak tiker.
M dhrend des M onats Juli fa mien sich, tro tz der ungeheuren 
M enge von G ry llen , welche w ir hier in diesem Jah re  zum 
gróssten N achtheile unsrer Saaten und Ptlanzungen hatten, 
fast nur Mannchen in den bekann ten , nach alien Seiten die 
Erdobertlache durchziehenden Róhren. Ein solches U eber- 
gewicht von M annchen konnte  aber nicht naturlich sein, und 
ich begriff n ic h t, wo die grosse Menge von E ier - N estern, 
welche nach und nach aufgefunden w u rd e n , hergekoinm en 1
sein sollten. Endlich fand ich die A ufklarung. Ich hatte 
m ehtm als gesehen, dass an der Stelle, wo friih M orgens das 
N est ausgehoben w orden w ar, Abends frisch aufgeworfene 
Gauge sich fanden. Ich verfolgte diese mit dem eingescho- 
benen Finger. Sie liefen noch ein kleines Stiickchen ober- 
flachlich und gingen dann plotzlich in die T ie fe , oft iiber 
1 Fuss tief, und siehe da, h ier sass das W eibchen am Ende des 
Ganges. N achher zeichnete ich mir ofters N este r, welche
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ich Versuches halber in  der E rde stehen liess. E s zeigten 
sich im m er deutliche Spuren, dass das W eibchen w ieder bei 
d em N este  gewesen sei, und es scheint, ais wenn es w ahrend 
der ganzen Zeit. , dass E ier und die frisch ausgekonnnenen 
L arven (welclie sich nach 2 —  3 W ochen ers t zerstreuen) 
darin  sind, am Ende seines tiofen Ganges W achę halte und 
das N est von Zeit zu Zeit revidire. W ir kennen, ausser bei 
den Bienen und Aineisen, zum Theil aucli bei den die Brut 
m it Futter versorgenden Sphegiden, kein solches Beispiel von 
m utterlicher Sorgfalt, indem  sich die iibrigen Insekten , w enn 
sie ihre E ier gelegt haben, nicht m ehr um dieselben bekiinunern. 
H err Professor E r ic h s  o n  sagte m ir . dass auch bei einigen 
frem den Blattw espen und W anzen ein ahnlicher Zug von 
Sorge fur die B rut vorkom m e, indem  jene  ungewohnlich lange 
bei oder auf ihren Eiern sitzen bleiben sollen. Die Schild- 
liiuse bleiben auch auf iliren E iern  sitzen 3 wie ich mich oft 
bei den verschiedensten A rten selbst uberzeugt liabe das 
riih rt aber d ah e r, weil die M utter durch ih r W achsen und 
A nschwellen so trage w ird, dass sie nachher nicht m ehr von 
der Stelle k a n n .

Ais ich dem N estor unsrer practischen Entom ologen 
B o u c h e  von m einer Entdeckuug erzah lte , m einte e r ,  dass 
m an dem in der Tiefe lauernden Gryllenweibchen nichts gutes 
zutrauen durfe, derm er liabe beobachtet, dass sich die Brut 
in  den N estern der M aulwurfsgrylle oft auffallend schnell in  
der Za hi verm indere , und e r g laube, das W eibchen friisse 
die Jungen auf. Indessen berechtigt ihn doch w eiter nichts 
zu dieser Annahm e, ais die E rfahrung,’ die auch ich gemacht 
liabe , dass m ehrere zusam men eingesperrte T hiere der A rt 
sich einander bekam pfen und anfressęn. Die jungen G ry lkn  
verschwinden allerdings oft selir plotzlich und śchon nacli 
kurzer Zeit aus den N este rn ; dann ab e r, glaube ich , haben 
sie sich daraus entfernt. Folgende Erfahrung spricht dafiir. 
Sclion ófters habe ich ganz kleine Larven h ier und  da zer- 
s treu t in der E rde im  Nachsomm er gefangen, und vor einigen 
Jah ren  w urde mir von H m . H ofrath T r e u m a n n  ein ganzes 
Glas voll k leiner G ryllenlarven zugeschickt, m it der Bemer- 
kung, dass diese Thierchen in zahlloser Menge in dem F re ien - 
waider Brunnonthale herum irrend gefunden worden seien. H ier 
giebt es also fiir den B eobachter im Freien noch zu thun.

Die M aulwurfsgrylle frisst vorziiglich Pilanzenwurzeln. 
D ariiber kann kein S treit sein. Ich habe mich je tz t aber 
auch durch Vcrsuche au f das Bestimm tete uberzeugt, dass 
sie auch R egenwiirm er fressen.



Ueber Larve und Puppe 
der C iciudela caanpestris Linne.

T o m
Hm. Regierungsrathe S c h m i d t  zu Stetlin.

( ISierzu F ig . IX. — X. d er X afel. )

A uf einer in  G esellschaft m ehrerer M itglieder des hie- 
sigen Entom olog. V ereins am 7. Ju li d. J. nach der W al
k in g  liinter R osengarten (etw a 1 Ł Meile von S te ttin ) un ter- 
nom m enen Excursion fand ich am R ande einer W aldw iese, 
an  einem von den um herstehenden Kiefern beschatteten  A b- 
hange, in einem ziemlich grobkornigen festen roth lichen Sand- 
boden  die Oeffnung einer In sectenhoh le , etw a voin D urch- 
m esser eines m assigen Schreibfeder - Kiels.

Ich grub vorsichtig nach , und fan d , der seokrecht lau - 
fenden R óhre folgend, in der Tiefe von etw a 7 —  8 Zollen, 
in  einem kleinen Kessel eine Kaferlarve, welche sich spiiter- 
hin als die der C i c i u d e l a  c a m p e s t r i s  Lin. auswies.

U eber die Cicindelen - Larven sind zwar bereits mohr- 
fache Beohachtungen verzeichnet w o rd en , wie denn schon 
Geoffroy die Larven und ihre Lebensw eise beschrieb * ) ;  da 
indessen , so viel ich w eiss, die P u p p e  noeh von Niemand 
beschrieben und  abgebildet w orden is t ,  so diirfte eine Be- 
schreibung und A bbildung derselben, so wie eine H erzahlung 
dessen , was ich an der Larve beobachtete , nicht ganz ohne 
In teresse sein. ,

Die Larve stim m te in  Gestalt und  Farbe m it der vom 
Hrn. Prof. R atzeburg  in seinen » F o is t - I n s e k ie n « Till. I. 
Tab. I. Fig^ 12. B. und C. gelieferten treftiichen A bbildung 
vollig iiberein, hatte  auch ziemlich dieselbe Grosse, und w ar 
daher, als ich sie fand, beinahe ausgewachsen.

B em erkensw erth sind an ilir besonders die beiden horn- 
artig en , au f einer Tuberanz des achten Segments hervortre- 
tenden, nac.li vorn gekriim m ten und mit kurzen steifen Haa- 
ren  besetzten H ackchen , deren jedem  nach Innen  noch eine 
kleine hornartige Erhohung zur Seite steht., und deren H aupt- 
zweck unzweifelhaft darin  b esteh t, der Larve als Iiaftungs-

* )  Sichc G e o f fr o y  Histnire des Inscctes. Tom. I. pag. 139. s e q .— 
Yergl. auch L a t r e i l l e  Histoire naturelle des Crustaces ct In- 
sectes. Tom VIII. pag. 196. scq.; — L a t r e i l l e  in Cuviers 
Rcgne animal Tom IV. (edit. 2.) p. 361. — E r ie h so n . Zur 
systcmatischen Kenntniss der Insekten-Larven, Seite 67. u. f. 
und R a tz e b u r g  Forst-Insekten Thl. I. S. 26 u. 27. Tab.I.Fig. 12.
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und S tiitzpunkt in  der R ohre zu d ien en , besonders dann 
w enn sie eine w iderstrebende Beute in  letztere hineinzuziehen 
bem iiht ist.

Die Larve w ard von m ir in  ein m it Sand gefiilltes Glas 
gesetzt, und bezeigte sich b ier im A llgem einen ziemlich trage 
und  unem pfindlich, nahm  auch in  der Regel die gekriim mte 
S tellung an, in w elcher sie die oben erw ahnte ( u n t e r e )  F i
gur 12 B. zeigt. G ereizt war sie dagegen sehr beweglich, schnellte 
m it dem Kopfe nacli alien Seiten, und nalmi eine abw elirende 
Stellung ein.

Ich grub ih r verm ittelst einer Federpose eine senkrechte 
R ohre von etwa 3 Zoll T ie fe , in welche sie sich auch bald 
zuriickzog. Zu ih rer N ahrung brachte ich in  die R ohre eine 
bereits erniattete L eptura inelanura L in ., welche ich am fol- 
genden M orgen grosstentheils verzehrt vorfand, indem  sogar die 
harteren  Deckschilde theilweise zerm ahnt, und m it den iibrigen 
R esten aus der R ohre gew orfen waren. Spaterhin verzehrte 
die Larve noch eine B lattw espe und m ehrere Stubenfliegen.

Dass sie nachtlich ilire R ohre verliess, ergab sich dar- 
a u s , dass ich kleine iiber die Oeffnung der R ohre gelegte, 
so wie an den R and des Glases schrag angelehnte Stiieke 
P ap ier des Morgens jedesrnal von ih rer Stelle geschoben fand. 
M ir is t es hiernach nicht zw eifelhaft, dass die L aive sich 
n icht begriiigt, ihre Beute an der Miindung der Ilohle zu er- 
w arten, sondern vielm ehr dieselbe in m ehrerer oder m inderer 
E ntfernung von der letzteren  aufsucht, sie fortsch leppt, und 
sie dann in  die Hohle hineinzieht und  mit grosserer Leich- 
tigkeit und S icheiheit verzehrt. E s wiirde auch fiir sie, zu- 
m al bei ih rer GefrasSigkeit, eine zu unsichere Subsistenz sein, 
w ollte sie, lediglich in  der R ohre verharrend, m it der in  die 
unm ittelbare Nalie der letzteren  zufallig und gewiss nu r sei
ten  kom m enden Beute sich begniigen, zumal die Rohre nicht, 
wie bei derW  ohnung der Larve von M yrmeleon form icarius 
Lin., einen T rich ter besitz t, der das H ineinfallen der Beute 
befórdert.

So wie die Larve ihre R ohre von den U eberresten der 
verzehrten B eute und von lierabfallenden Erdtlieilen durch 
H erausschleudern derselben mit dem  Kopfe re in ig tj ebenso 
sjiriitzt sie auch, indem  sie den A fter in der R ohre aufrecht 
b ie g t, ihre aus einem  róthlichen fettigen Safte bestchenden 
Excrem ente zur Oolfnung hinaus, die ich taglich an einem 
etw a 1 Zoll von der letz teren  abstehenden iiber den Rand 
des Glases gelegten B latte Papier haftend vorfand.

In  der N acht vom 13. zum 14. Juli liatte die Larve



272

eine ziemliche Menge Sand aus der R óhre geworfen, nnd die 
le tz tere  dann versclilossen, was verm uthen liess, dass sie 
ih re r Verwandlung entgegengehe. Bald darauf zeigte sie sieli 
in einer Tiefe von etw a 1 ^  Zollen am R ande des Glases, 
indem  sie den Sand w eggeraum t, nnd  dadurch erwiinschte 
G elegejdieit gegeben hatte , sie noeh einige Zeit za beobach- 
ten. Sie hatte  sieli eine geraum ige H ohlung b e re ite t, ver- 
liess dieselbe jedoch ab und zu, um  sich in  die Ilohre selbst 
zuriickzuziehen.

Am 17. Ju li hatte  sie dnrch Excrem ente und feuchten 
Sand die Glastlache v erun re in ig t, und sich dadureh fernerer 
Beobachtung en tzogen , und am 20. Ju li , wo ich die H ohle 
behutsam  bffnete, schien sie nu r wenig verandert, und biss 
lieftig gegen ilir vorgebaltene G egenstande. Am 30. desselb. 
M onats, wo ich w ieder naehsah , erschien sie etwas verkiirz t 
und v erd ick t, und am 12. August endlich fand ich in  der 
H óhle die Puppe vor.

Let/.tere w ar unbew eglich, von weissgelber F a rb e , m it 
braunen Angen, und besass bereits, wenn auch in  geringerem  
Grade, den scharfen eigenthiim lichen Geruch des Kafers selbst. 
Aus der Form  des T ho rax  w ar unzweifelhaft zu erkennen, 
dass die Puppe nu r der Cincindela cam pestris Lin. angehoren 
konne. D ie Fig. IX. a. der beifolgenden Tafel g iebt die na- 
tiirliche G rosse der Puppe a n ; in  Fig. IX. ist le tz tere  von 
der vordern, in Fig. X. dagegen von der hinteren Seite, etwas 
v e rg ro sse rt, dargestellt.

B em erkensw erth sind an ih r die 12 dornartigen Aus- 
w iichse, von dimen auf dem Riicken des 1, 2, 3, 4. 5 und 
6 ten  A bdom inal - Ringes seitlich je  einer steht. D iese Aus- 
wiichse entspringen in  der M itte des Ringes, sind nach aus- 
sen gerichtet, und endigen m it eiuem Biischel ro thlicher bo r- 
stenahnliclier Harchen. Die Auswiichse auf den vier ersten  
Ringen sind von gleicher Grosse, die auf d e n i, eine Tm nes- 
cenz b ild en d en , die vier ersten  an Grosse doppelt iibertref- 
fen d en , und dem acliten R inge der Larve entsprechenden 
fiinften Ringe dagegen, sind doppelt so g ross, als jene. 
( S. die Abbildung eines solclien Auswuchses auf der T afel.) 
H in ter diesem fiinften R inge tr itt der Riicken in seinen 4 
le tz ten  R ingen plotzlich nach vorn abgeschragt z.uriick, und 
au f dem sechsten Ringe findet sich dann das let/.te Paar der 
A usw iiclise, welches nu r etwa die halbe G rosse der ersten 
Paare hat.

D er Zweck der gedachten Auswiichse scheint wohl kein 
anderer zu se in , als das Ausschliipfen des Kafers aus der
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Puppe 7.u erleichtem , indem sie die Puppenhiille zuriickhal- 
ten , wahreud der Kufer sich aus derselben zu hefreien be- 
miiht ist.

In den nachsten Tagen farbten sich an der Puppe zu- 
erst die Schienen der Vorderfiisse mit einein erzgriinlichen 
Schiller; dann ward der Hinterleib dunkler, und auf der 
Riickenseite ward ein braunlicher unbestiinmter Langsstrich 
bemerkbar. Spater farbten sich die Mandibeln und die Klauen- 
glieder der Fiisse griinlich, und ain 20. August hatte die 
Farbung aller jener Theile den Grad erreicht, dass auf das 
nahe bevorstehende Ausschliipfen des Kafers mit Sicherheit 
zu schliessen war, weshalb ich die Puppe, um sie aufzube- 
wahren, in Spiritus tódtete. Der Puppeuzustand sclieint nach 
jener Erfahrung etwa nur 14 Tage zu dauern, indem ich an- 
nehme, dass die Uinwandlung zur Puppe gegen den 6. Aug. 
vor sich ging. Leider war ich durch eine mehrtagige Reise 
behindert worden, mich hieriiber genauer zu unterrichten #).

Die Verwandlungsgescbicbte 
d e s  JLSxlis gemeliatns Schónh.

M ittheilung des Dr. S c h m i d t ,  pract. A rztes 
zu  S te ttin .

(B ie rz u  F ig . III _  V III. d e r T afel.)

Der Lixus geinellatus wurde in einer Reihe von ohngefahr 
25 Jahren nur in ein Paar Exemplaren, und zwar au Orten, 
wo er zufallig angeflogen, bei Stettin gefangen. Hiernach

* )  In m einer Sam m lung befindet sich noch eine C icindelcn-L arve , 
welche die der C i e i n d e l a  m a r i t i m a  D ej. sein m ochte. S icu n - 
terscheidet sich bei m inderer G rosse von der oben erw ahnten 
besonders durch die gliinzend griinliche ins K upferrothliche iiber- 
gehende Farbung des Kopfs und des halbm ondform igen ersten  
R inges, so wie durch b rau n lich -g ru n e  Farbę der tibrigen Ringe. 
K opf und erste r Ring sind dabei m it theiis kiirzeren, theils liin- 
geren cinzclnen aufreclitstehendcn weissen Hiirchen bek le id e t; der 
erste Ring is t ausserdcm  m it solchen Hiirchen dicht befranzt.

Ich fand m ehrere solcher Larven im Juli bei Swinemiinde. 
wo ich sie aus etwa 6 Zoll tiefen R ohren herausgrub , die sich 
im Sande der Diincn, wcit genug von der See, um  von den W el- 
len nicht bespiildt zu werden, zwischen den Pllanzen von Elym us 
arenarius und P etasites spurius zeigten. W egen m einer W eiter- 
reise beh in d ert, konnte ich n icht den V ersuch m achen, diese 
Larven zur Verwandlung zu bringen , zweifle jenoch n ich t, dass 
dies bei gehoriger A ufm erksam keit gelungen sein wiirde.
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m nssten w ir m it R echt diesen K afer zu den allerseltensten  
za'ilen, es geschah dies aber m it U nrecht, denn nachdem  w ir 
in  diesein Jah re  die Pflanze kennen gelernt, in der derselbe 
ais Larve, Puppe und eben ausgekrochener Kafer lebt, miissen 
w ir denselben zu den eben gar nicht seltnen zah len , obwohl 
es uns auch in diesem Jah re  n icht gelungen i s t , auch nur 
ein Stiick desselben, nachdem  er seine G eburtsstatte  verlassen, 
zu entdecken.

Die P flanze, in der unser K afer den bei weitern aller- 
grossesten Theil seines Lebens zub ring t, ist der gemeine 
W asserschierling (C icuta virosa L in .), und haben w ir ihn ans 
derselben in diesem Jahre  au f einer buschreicheu W iese dicht 
bei S te ttin , auf w elcher diese Pflanze in  Massen w achst, in 
der letzten  W oche des M onats A ugust in bedeutender Menge 
ausgeschnitten. E r fand sich in  der Cicuta zu dieser Zeit 
entw eder ais eben ausgekrochener K afer oder ais P u p p e ; 
Larven w urden dagegen tro tz alles Suchen n u r noch wenige 
Stiicke, und zw ar im ausgewachsenen Zustande entdeckt.

E s fanden sich die Puppen wie die eben ausgekrochenen 
K afer stets nu r in dem obersten Theile des fruchttragenden 
S tenge ls, nie im W urzelstocke ; die Pflanze selbst bereits 
m it fast reifen Samen und gelb ais Zeichen ihres beginnen- 
den natiirlichen , n icht aber dnrch ihre Insassen veranlassten 
H inw elkens, denn Stengel ohne diese zeigten dieselbe Be- 
schaffenheit. D a nun die bliithen- und fruchttragenden Stengel 
d ieser Pflanze alljahrlich sich reproduciren und nur der W urzel- 
stock  bleibt, so folgt daraus, dass die W eibchen im H erbsfe 
in  die Stengelknospe fiir das nachste Jah r ihre E ier ablegen 
und  diese oder die ganz jungen  Larven den W in ter hindurch 
darin  verbleiben um  von dort aus nach dem  em porwachsenden 
Stengel im Friihlinge sich zu begeben. Dass die W eibchen 
liberw intern und im nachsten Friihlinge erst ihre E ier ablegen 
so llten , ist hóchst unw ahrscheinlich , da wohl noch nie ein 
solches im W interschlaf angetroffen , auch diese A nnahm e 
durch die Lebensw eise des Lixus filiformis B estatigung findet, 
dessen W eibchen ich in  den Stengel von Carduus nutans in  
diesem  Somm er E ier habe ablegen sehen. Sodann geht daraus, 
dass sam mtliche W urzelstocke, welche ich untersuchte , vollig 
unversehrt w aren , m it B estiinm theit h e rv o r , dass die Larve 
bis zu ih rer Vollwuchsigkeit n u r e i n e n  e i n z i g e n  Som m er 
bed iirfe , denn sonst miisste der W urzelstock zerfressen sein 
und entw eder in ilnn oder gleichzeitig im  Stengel volhviichsige 
und halbwiichsige Larven gefunden sein.

Sobald das T h ier die Puppenhiille verlassen, ist es ganz
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blassgelb, Riissel und Halsschild dagegen ro thbraun ; schon 
nach wenigen Stunden aber erscheinen diese beiden letztge- 
nann ten  Theile schwarzbraun und wfthrend nach ca. 24 Stunden 
auch die iibrigen K órpertheile diese Farbę erlangen, w erden 
jen e  schwarz, bis endlich der ganze Kafer ausgefarbt ist, iiber- 
zogen m it einer feinen grauen anliegenden, kurzeń Behaarung. 
Von dem merkwiirdigen Puder ist anfangs noch keine Spur 
v o rh an d en ; dieser erscheint erst nach einigen T agen ais ein 
ansserst feiner g riin lich-grauer S taub , der dann von T ag  zu 
T ag  an Menge zunim m t und gegen den Sten T ag in seiner 
ganzen P racht in einer schmutzig schwefelgelben oder auch 
ochergelben Farbę den Kafer iiberall dicht bedeckt. So lange 
der Kiifer noch nicht vollstandig ausgefarbt i s t , verlasst er 
seine Puppenw iege nicht, dann aber frisst e r durch den Stengel 
ein ovales Loch und sncht das Freie. W o er alsdann zu 
suchen, haben w ir nicht erinitteln konnen, denn obschon sehr 
viele Fluglócher von uns entdeckt w urden , haben w ir auch 
nicht einen Kafer draussen auffinden konnen.

W as die Zahl der Puppen  oder Kiifer anbelang t, die 
w ir in  einer Pilanze gleichzeitig fanden, so w ar dieselbe stets 
nu r gering , ineist fand sich n u r in jeclem Stengel ein Indi- 
viduum, selten zwei, iiber 3 —  4 aber niemals.

Sobald im  Friihlinge die Pilanze ihren  Stengel zu tre iben  
anfangt, beginnt auch die jungę Larve ihren  F rass und ver- 
w eilt so lange im ersten In te rn o d io , bis das weiche weisse 
M ark an den W anden der S tengelróhre entw eder yerzehrt 
oder zu holzig gew orden. A lsdann durchfrisst dieselbe, wio 
der Augenschein lehrt, die Querscheidewand an einer einzigen 
Stelle und begiebt sich in das zweite In ternodium , um  von 
dort aus sich in  im m er hóhere und hóhere zu begeben, w enn 
die entsprechende N ahrung nicht m elir gefunden wird. Dass 
das zarte schwammige Zellgewebe der S tengelróhre aber die 
N ahrung der Larve ausm ache, unterliegt gar keinem  Zweifel, 
denn ich fand die deutlichsten Spuren des Frasses jedesm al 
an  derselben S telle, der ich die Larve entnahm .

Sobald nun  die Larve gegen Anfang August ilire Voll- 
wiichsigkeit erreicht und sich bis zmn obern T heil des Stengels 
h inauf gefressen , schiekt sie sich zur V erpuppung an. Zu 
dem Ende nagt sie von der innern  Stengelwand das lockere 
Zellgewebe in Form  zarter Hobelspane ab und bereitet sich 
daraus ein 11 —  2 Linien hohes R u h ep o ls te r, indem  sie 
dam it gleichzeitig auch das Loch in  der zuletzt durchfressenen 
Scheidewand verstopft.

W ie lange Zeit die aus der Larve hervorgegangene Puppe
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b ed arf ran auszusehliipfen, kann  ich n icht m it Bestimintheit 
a n g e b e n , jedenfalls ist der Zeitraum  nicht hedeu tend , da 
Larven, Puppen und Kiifer zu ein und derselben Zeit ange- 
troffen wurden. Die Puppe steht in der R óhre des Stengels 
in  etwas gekriim m ter Stellung aufrecht m it dem Schwanzen- 
eu d e  au f dem  R nhepolster sich stiitzend. Sehr merkwiirdiff 
is t die ausserordentliche Beweglichkeit der P uppe, derm bei 
der Ieisesten B eriihrung macht sie die lebbaftesten Spriinge 
und scliiebt sich inittelst der D ornen an den letzten  H inter- 
leibssegm enten mit. grosser Behendigkeit von einer Stelle zur 
andern . Sobald die Zeit des Ausschliefens herannaht, verandert 
sich die weitor un ten  niilier zu bezeichende Farbe der Puppe 
u n d  wird dunkler. D ie von uns m it nach Hause gebrachten 
P uppen  schlieften alle aus.

Auch fiir natiirliche Feinde dieses Kafers, w ahrend seines 
L a rv e n - und Puppenzustandes ist g e so rg t; es fanden sich 
namlich gar nicht selten  in den Stengelrohren m ittelgrosse 
Spinnen, und dann auch jedesm al ail dieser Stelle die U eber- 
reste  ausgesogener Puppen. In  der Gesellschaft dieser Spinnen 
fanden sich auch sehr haufig in der S tengelróhre 1 oder 2 kleine 
graue nackte Schnecken, ich muss es aber unentschieden lassen, 
ob sie gleiche Zwecke m it den Spinnen h a tte n , oder aber 
ob sie des S tengelm arkes wegen gekom m en.

JBesclireilłung der Larve.
D ie Larve hat 10 —  12 Lin. L iinge, eine schneeweisse 

F arbe  bis auf die spater zu beschreibenden anders gefarbten  
Stellen, eine vollkomm en walzenfórmige, gegen das Schwanz- 
ende etwas zugespitzte G estalt und die Dicke einer starken 
R abenfeder.

D er K o p f  massig gross, dunkel kastanienbraun m it e iner 
auf dem Scheilel nach vorne zu gabelform ig gespaltenen gelb- 
lich -w e iss  durchschim inernden Linie. A usserbalb zur Seite 
jedes Gabelastes jedoch inehr nach vorne das sich als ein 
k leiner durchscheinender Puid<t darstellende etwas gehohene 
A u g e  IV. a., und am Ende je d e r Gabellinie die wulstform ige 
A ndeutung der F i i h l e r i V .  h. A uf der Stirn 2 ilache hinten 
aneinandei stossende Griibchen IV. c . , ausserdem  auf dem 
ganzen K opfe , nam entlich nach vorne und seitlich einzelne 
k leine Pun te aus denen graubraune Borstenharchen hervor- 
sprossen.

Das k  o p f s  c h i l d  IV. d. liornig, quer, in  der M itte etwas 
ausgebuchtet m it der q ueren , hornigen in der M itte etwas
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vorgezogenen Oberlippe (IV . e .) verwachsen. O b e r k i e f e r  
(IV. f.) ho rn ig , stark  hervo rragend , fast dreieckig , vor der 
Spitze scharf zweizahnig. U n t e r k i e f e r  (V. a .) mit einein 
durch einen abgerundeten W inkel deutlich liervortretejiden 
Grundstiicke, Lade rundlich-spatelform ig, ain Rande m itk u rzen  
borstenfonnigen Zahnchen dicht besetzt. U n t e r k i e f e r t a s t e r  
(V. b .) 2gliedrig mit einem dentlichen , m it dem U nterkiefer 
zusanimenhangenden B asalstiicke, die GJieder an der Spitze 
braunlich, an der Basis weiss. K i n n  (V. c .) weiss m it einer 
braunen  feinen, fast Mformig gestalteten Zeichnung (V. d .) ;  
am obern Ende mit einer nach unten scharf zugespitzten, fast 
herzform igen braunen H ornplatte an deren obern beiden Ecken 
nebeneinander die 2gliedrigen kleinen U nterlippentaster auf 
ihrem  mit der H ornplatte verw achsenen G rundstiicke stehend. 
D ie Glieder braun, an der Basis weiss, kurz, cylindrisch, das 
letzte zugespitzt.

Die drei B r u s t g l i e d e r  selir ansgezeichnet. Das ls te  
G l i e d  auf der M itte des Riickens mit 2 langlichen braunen, 
glanzenden H o rn p la tten , die nach aussen sich zuspitzen, am 
innern  R ande aber gradlinig erscheinen, b ier nu r durch eine 
schmale weisse Binde von einander getrennt w erden, und an 
deren Rande ringsum B orstenhaare em porsprossen ; dicht da- 
gegen nacli aussen 4 sehr ldeine braune Flccke halbm ond- 
fórm ig g e s te llt, die Oetfnung des H aldmondes gegen den 
grossen F leck gerichtet, jed e r m it einem kurzen Borstenliarchen. 
A uf der U nterseite 4 W iilste, je  2 auf je d e r  Seite, ein grosser 
stark  hervortretender innerer (V. g .) und ein k leinerer neben 
dem selben nach aussen belegener (V. h .) Die W iilste haben 
auf ih rer M itte einen runden braunen F le c k ; der aussere 
k leinere hat 2 B o rstenhaare ; der innere, die Stelle der Fiisse 
vertre tende ist iiber doppeltso  gross, blasser, hat einen dunklern 
U inkreis und in der M itte eine dunklere Kreislinie. Die aus
sere Kreislinie zeigt vorn 2 dunklere, etwas eckige iiberein- 
anderstehende Punkte, jed e r m it einem starken Borstenhaare 
etwas m ehr nach innen 2 dicht vor einander gestellte kleinere 
Punk te  und an der ausseren Seite aberm als 2 Punkte aus 
denen jedem  ein B orstenhaar entspringt. D er innere Kreis 
hat in der Gegend der beiden aussern Punkte ebenfalls zwei 
derartige mit B orstenliarchen besetzte. Zwischen diesen beiden 
grossen Punkten  stehen nahe der Miftellinie auf schwachen 
W iilsten noch zwei ganz kleine braune Punkte (V. i.) .

A uf der Verbindung des ls te n  und 2ten Gliedes seitlich 
das erste und grosseste Stigma (IV. i.)  rundlich, die Oetfnung 
von einem  braunen H ornringe umgeben, welcher liberall glatt
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nur nach hinten und oben 3 kleine Falten zeigt, welche in r 
die Stigmenoffnung ais 3 kleine Zabne bineinragen. Das 2te 
und dritte B r u s t g l i e d  ganz gleich gestaltet, jedes auf 
dem Riicken jederseits mit 5 braunen mit Bórstchen verse- 
henen, in einer Linie nebeneinander gestellten Flecken (IV. k .) 
die 3 mittlern gleichgross, fast zusaminenfliessend, darneben 
nach innen und aussen ein isolirter Fleck. Zwischen diesen '  
5 Flecken und den beiden Fussflecken, welche vollig wie am T 
ersten Gliede gestaltet in der Mitte auf einein kleinen Wulste 
abermals (V. k .) ein grosser hornartiger brauner Punkt. Das 
ls te  B a u c h s e g m e n l  (V I. in seitlicher Ansicht) mit stark 
hervortretenden zitzenfórmigen Wiilsten hat auf der Rucken- 
halfte jederseits 7 braune in einerReihe stehende, jeder mit 
einem Borstenhaare versehene F lecke, die, je  mehr sie sich 
der Baucliseite nahern, an Grósse zunehmen. Auf der Bauch- 
seite fallen die Fusstlecke der Brustsegmente fort und fin- 
den sich statt dereń 5 kleine braune F lecke, von denen 
die 2 gróssern mit denen des Riickens in einer Linie stehen, 
wahrend die 3 andern kleinern etwas vorgeriickt sind. In 
der Abschniirung des letzteji Brust- und dieses Gliedes steht 
das zweite Stigma, welches dem ersten ganz gleich, nur j
bedeutend klcincr ist. Ganz ebonso ist das 2te —  incl. 7te *
Bauchglied gestaltet nur mit dem Unterschiede, dass das letzte 
schon diinner w ird ; jedes hat sein Stigma. Das 8te Bauch- 
seginent ist bedeutend kiirzer und diinner, hat zwar seine .
7 Riickenflecke noch aber in einer andern Ordnung indem 
namlich der 2te und 3te und ebenso der 4te und 5te Fleck 
nicht nebeneinander, sondern iibereinander stehen. Auf der 
Unterseite stehen der l te  und 2te und der 4te und 5te Punkt 
iibereinander und ist der 3te und inittelste nur isolirt. Das *
9te Bauchsegment ist stumpf kegelfórtnig, oline Stignia, mit
ebenso vielen und ebenso gestaltcten Flecken ais das 8te, und 
hat genau auf der Spitze den von 3 W ulsten eingeschiosse- ) 
nen After.

BScscIireilmiig d e r  P uppc .
Sie hat eine Lange von 8 Lin., die Starke einer schwachen 

Eckpose, eine cylindrische, nach hinten etwas spitz zulaufende 
Gestalt und eine lichte, schmutzige braungraue F arbę, nur 
eine Langslinie in der Mitte des Kopfes und Brustschildes, j
die Fiihler und sainintliche Fiisse mit Ausnalime der Knie- 
gelenke sind weiss.

Die K o p f s c h e i d e  vorn iibergebogen, etwas faltig, an 
der Stirn eine stark hervortretende, selir runzlige mit einzelnen 
Harehen besetzte, in der Mitte durch eine Furche getrennte
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B enie, oberhalb der durchsclieinenden Augen. H in terkopf 
eben, iii der Mitte eine deutliche weisse Linie ais Fortsetzung 
der Furche zwisehen der Beule. U nm ittelbar bei dieser Beule 
heb t die lange, dicke, au f ih rer M ittellinie etwas querrunzlige 
und  hier m it einzelnenH iii'chen besetzte R i i s s e l s c h e id e  an. 
Sie reicht bis zum vorletzten  Tarsengliede der Vorderfiisse 
und iiberdeckt dieselben. F i i h le r s c h e i  d e  im spitzen W inkel 
augezogen , an den Seiten des Halsschildes und dicht gegen 
die Vorderfiisse gelegen.

Die H a I s s eh i 1 d s ch e i d e ganz von der G estalt des kiinf- 
figen Halsschildes liier und da querrunzlich , sonst g la t t , in  
der ganzen Lange eine deutliche weissgefarbte Langsfurche, 
ausserdem  hie und da an den Seiten ausserst kleine warzen- 
artige E rh eb u n g en , aus denen ein I-Iaar entspriesst. D ie 
M e s o t h o r a x s c h e i d e  gross, in  der M itte das fast herzform ig 
gestaltete grosse Schildchen, das in der Mitte ebenfalls die 
weisse aber kaum  vertiefte Linie des P ro thorax  zeigt. Von 
den Seiten des Schildchen schlagen sieh die D e c k s c h i ld -  
und F l u g e l s c h e i d e n  jederseits unterhalb  der 2 Vorderfiisse 
und oberhalb der H interfiisse nach der Bauchseite herum  und 
legen sich hier m it ihrem etwas bogigen A ussenrand so nahe 
aneinander, dass n u r ein Theil der Tarsalscheiden des 3 ten 
Fusspaares zu sehen bleibt. Die Deckschildselieiden sind ge- 
streift m it erhabenen In terstitien , diese wie die Streifen laufen 
an der Spitze in  scharfen W inkeln zusammen ; die vorgezogene 
Spitze selbst is t etwas nach aussen gebogen. Die Fliigel- 
scheiden sind klein und werdeii von den Deckschildselieiden 
vollstandig verdeckt. Die M e t a t h o r a x s c h e i d e  ist etwas 
grosser als die Schildchengegend des vorigen A bschnittes, wird 
seitlich von den Flugelscheiden v erdeck t, stellt ein ziemlich 
4eckiges Feld dar, ist am etwas aufgeworfenen V orderrande, der 
Schildchenspitze entsprechend, ausgerandet, hat in der M itte eine 
ziemlich starke Langsfurche und jederseits in gerader Linie drei 
quer nebeneinander gestellte w arzenartige Punkte m it Harchen.

E rste und 2te H i n t c r l e i b s  s e g m e n t s s  c h e i d e  ganz 
gleieh gestaltet, etwas querrunzlich und vor dem etwas hoch- 
stehenden Hinterran.de eine Reihe dichtstehender knótchen- 
artiger E rliabenheiten, aus deren Spitze ein H aar hervortritt; 
die Knótchen sind gegen die Mittellinie am starksten  ausge- 
bildet. Das 2 te Segm ent hat jederseits eine Traeheenoffnung. 
3te —  inch 6te Segmentsscheide (V III. a .)  gleieh gestaltet, 
jede  m it einer Traeheenoffnung jederseits und wie die beiden 
ersten  g es ta lte t, nu r dadurch w esentlich untersch ieden , dass 
die Knótchen m ehr entw ickelt sind und zwar in  der W eise,
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dass im m er eins om das andere s tarker w ird und aus breiter 
Basis in  eine scharfe H om spitze au slau ft; hei dem  K notchen, 
welches jederseits dicht gegen die M ittellinie stelit, theilt sich der 
D o m in  2 Spitzen. Die 7te Segm entscheide (V II I .  b .)  halboval 
nach vorn sich stark  beulenartig  und  steil e rh eb en d , gegen 
das Schwanzende aber sanft abfallend. Im  Verlaufe des aus- 
sersten R andes dieser E rhebung stelien .jederseits 5 D ornen, 
die ausserste kegelform ig aus ziemlich s tarker aber kurzer 
Basis in eine scharfe H ornspitze auslaufend, der darauf folgende 
D orn  bedeutend kleiner spitz eine B orste tragend , der 3te 
wie der erste n u r m it langerer kegelfórm iger B asis, der 4te 
sehr klein, dem 2ten  entsprechend und der 5te innerste endlich 
am  iangsten oben in  zwei etwas ungleiche Spitzen getheilt. 
A clite Segmentscheide (V II I .  c.) ku rzer ais die 7te, halboval, 
jederseits m it einem starkeu D orn bewafFnet, zwischen welclien 
4 kleine w arzenartige E rhebungen sich befinden, jede  mit einer 
B orste. Die A ftersegm entscheide (V II I .  d.) an jed e r Seite 
des w ulstigen Afters m it einem  starken, langen, ausserst spitz 
zulaufenden uncl etwas zuriickgebogenen D onie besetzt.

Die B a u c h s e g m e n t s c h e i d e n  quer, die ls te  ganz von den 
Fiissen und Fliigeln verdeckt, glatt, ohne W arzeń. Die 2 —  6te 
der ersten  ganz gleich gestaltet aber jederseits in einer geraden 
Linie m it 5 quergestellten w arzenartigen P unk ten , jed e r mit 
einem H archen ; die 7 te quer, am H interrande stum pf vorge- 
zogen, seitlich m it ein Paar W a rz e ń ; die 8te sehr klein, wenig 
die vorhergehende liberragend, in der M itte des H interrandes 
au sg e ran d e t, die 9te so w eit v e rd eck t, dass nu r der A fter 
allein sichtbar bleibt.

F u s s s c h e i d e n  dicht an den Leib gezogen , die der 
T arsen  in der M ittellinie nebeneinander ge lage rt, vollig von 
der G estalt der F iisse selbst, bis auf die braunen Knien milch- 
w e is s , die der 2 V orderfusspaare o b e rh a lb , die des dritten 
Paares unterhalb der D eckschildscheiden.

(H ie rzu  e ine  T afe l A b b ild u n g en .)

D er V erein  lia t fu r B riefe  und  Pacliete  innerh a lb  des Preuss. 
S taa te s  P o rto fre ik e it , -wenn die B riefe u n te r K rcu zk an d  gesendet 
w erd en , u n d  die Pacliete m it otfener Adresse n ie lit iilier 5 P fd . w iegen 
Die Adresse fu r  B riefe und  Pacliete m uss laulen  : wAji den entomo- 
logischen V ercin zu  S tettin // und ausserdem  nock den Beisalz fiik ren : 
n  AUgem. A ngelegenkeiten  des entom ologisckcn V ercins zu S tettin  i i  

Es w ird  d ringend  g e k e te n , m it g rósster G enauiglieit diesen Vor- 
sekriften  nackzukom m en.
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