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In Gemassheit des eilften Paragr. der revidirten  Statuten 
fand atn 6. Novbr. die diesjahrige G eneralversamm lung der 
Vereinsm itglieder ( z u r  E rinuerung an den Stiftungstag * )  
Statt. D er unterzeichnete Prases gab den Erschienenen eine 
gedrangte Uebersieht iiber die Lage des Y ere in s, und indein 
er des herben Verlustes und der bedrohlichen Hemmung 
gedachte, welche unser junges Institu t dut ch den unverm uthet 
fruhen T od unsers unvergessliciten Dr. Schmidt erlitten, 
gereichte es ihm zur F reu d e , den Versammelten die Griinde 
und D ata  angeben zu k b n n e n , aus welchen er die feste 
U eberzeugung getvonnen h a t,  der Verein habe nunm ehr, 
nachdetn er einen solchen Schlag im Anfange seines Bestehens 
iiberlebt, seine Lebensfahigkeit und Zeitgemassheit auf lange 
hinaus fiir erwiesen zu achten. U nter den vielen Gbnnern und

* )  N icht am  7. N ovbr., w ie es  in  der E in ladung in der O ct.- 
No. und in  dem  cit. § . 11. der Statuten h e is s t , sondern am  
6. Novbr. 1837  constitu irte  sich  der Y erein.
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FreundendesV ereins, welche sich durchR ath  und T hat wahrend 
der anderthalb Jah re  nach Schmidt’s T ode um unsre Sache ver- 
dien t gem acht, haben nam entlich H err Dir. Dr. Suffrian in 
Siegen und H err Prof. D r. Loew in Posen ausgezeichnete 
Anspriicho an den w arm sten D ank der Gesellschaft. Es i >t 
dem Vereiue inzwischen gelungen, seine Y erbindungen theils 
in theils ausser Deutschland mit entom ologischen ausge- 
zeichneten Fachgelehrten und tiichtigen D ilettanten  erheblich 
zu erw eitern ; die Zahl der M itglieder belauft sich bereits 
tiber 200 und wijrde noch grosser se in , w enn nicht wissen- 
schaftliches T reiben der E ntom ologie als entscheidendes 
K riteriuin bei der Aufnahme neuer M itglieder im Auge 
behalten  w iirde. Bibliothek und  Saminlungen des Vereins 
habcn viel in teressan ten  Zuwachs erhalten , vorziiglich die 
O rdnung der Kafer durch die. bedeutende Sam m lung, welche 
D r. Schmidt dein V ereine leg irt hat.

Bei der vorgenom m enen W ahl des V orstandes und der 
B eainten , w urden die bisherigen einhellig w ieder gewahlt. 
H err H auptm ann N iep o ld , einer der V ereinsstifte r, welcher 
einige Jah re  durch sein m ilitairisches V erhaltniss von Stettin 
en tfern t w ar, nunm ehr aber hieher zuruckversetzt is t, wurde 
w ieder in  den Vorstand aufgenommen.

U nter den eingegangenen C orrespondenzen war es dem U nter- 
zeichneten sehr erwiinscht, einen Brief unsers Zeller d. d. Glogau 
m ittheilen zu ko n n en , welcher von seiner mehrm onatlichen 
Reise glucklich w ieder zu den Penaten  zuriickgekehrt ist. 
Auch w ard den Versam melten eine Abhandlung des Mitgliedes, 
H errn  Lehrers E lditt in Kónigsberg i. P. iiber die Larve 
von Cassida rubiginosa vorgeleg t, begleitet von einer ausserst 
saubern und gelungnen Z eichnung, w .lche bei alien Anwe- 
senden den W unsch rege m aclite , H err E lditt inoge doch 
sein evidentes T alen t zu ahnlichen entom ologischen Arbeiten 
rech t haufig benu tzen , da in diesem Felde fiir viele Genera 
aller Insecten -O rdnungen  noch so wenig gethan ist.

Ganz besonders erfreulich war es dem Unterschriebenen, 
den anw esenden M itgliedern erbffnen zu konnen, dass Se. Maje
sta t der Kdnig geruht haben , dem entom ologischen Vereine 
zur Forderung seiner Zwecke die jahrliche Summe von funf- 
hundert R thlr. auf drei Jah re  zu bewilligen.

Naclulem zuvorderst beschlossen w a r , unserm  Komge 
und H errn  fiir diese Munificenz den ehrfurchtsvollen Dank 
der Gesellschaft darzubringen , genelunigten die Anwesenden 
die Vorschlage des U n terze ichneten , » wie m it diesem uns
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geschenkten Fonds am zweckmassigsfen ziun Heil und Froin- 
m en der Vereinssache zu verfahren s e i .« Sobald die in 
Folge dieses Schlusses anzukniipfenden U nterhandlungen zu 
einem  definitiven R esultate gefiihrt haben w erden , wollen 
w ir uicht un terlassen , unsre ausw artigen M itslieder davon 
durch die Zeitung in Kenntniss zu setzen.

In  deni D auke, welchen dem nachst die Yersainmlung 
auf den A ntrag d' S H errn O berforstm eisters von Biilow- 
R ieth dem V ereinsprases vo tirte , sah der U nterzeichnete ein 
ehrendes A nerkenntniss seiner redlicheu Bem iihungen, das 
Beste der ikin zur Leitung anvertrauten  Vereinssache auf alle 
W eise zu fo rdern , und versprach , um sich d irser Auszeich- 
nung wertli zu inachen, auf dem betreteneu W ege nach 
K raften forfzuschreiten. Seinein A n trag e , ein Elireudiploin 
des Vereins fiir

S. Excellenz den H errn  S taafs- und Justi/.-M inister U h d e n  
ausfertigen zu lassen , w urde einstimmig beigetreten.

Sodann w urden zu M itgliedern aufgenonnncn die H e rren : 
U niversitatsgartner Nils M o e  in Christiania.
Candidat M a e h n e r t  in Sylda bei Aschersleben.
D irector Dr. S a u t e r  in Konigsberg in Preussen.
Candidat R. S a n d  ebendaselbst.
A potheker B r i t t i n g e r  in der K. K. K reisstadt Steyr in 

Ober - Oestreich.
Schliesslieh w urden den A nwesenden die Bucher vor- 

g e leg t, welche seit M onatsfrist fiir die Vereinsbibliothek ein- 
gegangen waren.

Annales de la  societe entom ologique de France.
1842 IV. tr im estre , 1843 I — IV. ,  1844 I.

(G egenseitiger Austausch der Publicationen).
Die Schm etterlinge Schlesiens ro il A. N eustadt. (F o rts .)

( Geschenk des H erausgebers, H errn Assmann, 
Vereinsmitgliedes in  B reslau).

Naturgeschichte aller der Landwirthschaft schadlichen 
Insec ten , (m it Ausnahme der F orstin secten , )  von 
Dr. C. A. L oew , Grossherz. badischem O b er-H o f- 
gerich ts-Secretair zu M annheim etc.

Schwan und G ótze, M annheim 1844.
(G eschenk  des H errn V erfassers).

Berichte des naturwissenschaftlichen Vereines des Har- 
zes 1840 — 1844. 4 Verzeichuisse als Beitrage zur

2 7 *
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Kennłniss der F lo ia  und Fauna d s Harzes.
G rundlage zu e.uein Veizeichnisse der Kafer des 

Harzes etc. von E. G. H ornung ,
G eschenke des H errn  A pothekers H ornung in 

Ascherslebeu. •
D einniichst w ard die G 'neralversam m lung aufgehoben 

und  durch eiu geineinsaines Malil beendet.
C. A. Dohrn.

Ule §taphyllnenfanna von Leipzig's 
Lmgegeiid.

V o n
H. vo ii Kiesenwetter.

(Schluss.)

Trogopliloeus.
Eine G attung, die kaum  ihren Namen verdienen mochte. 

Mir is t nie ein T rogophlbus un ter Baumriude vorgekonunen, 
ausser etwa im W in te r, wo man aber auch andere gewiss 
n icht R inde fressende Kafer un ter B autnrinde, welche eincn 
passenden Schutz gegen die Einftiisse clcs W etters bietet, 
finden kann. Alle um Leipzig aufgefundene A rten kom tnen 
tnehr oder weniger haufig, ineistens gesellschaftlich au f dem 
feuchten Boderi ain R ande des W assers vo r, wo sie nach 
A rt der B ledien, mit deneri sie iiberhaupt so nahe vervvandt 
s in d , im  Lehme oder Sande graben. Man findet Stellen, wo 
der Bodea von der Masse der T rogophlóen fast schwamm- 
artig durchlóchert ist. *).

T r. dilatatus E r. unm ittelbar bei Leipzig selir selten 
haufig bei R ochlitz ;

T r. scrobiculatusEr. selten unter feuchtem Laube ain W asser;

* )  So w i e  die G attung B led iu s m ehrere recht ausgezeichnete dem  
Salzboden eigenthum liche A rten aufzuw eisen h a t, so kommt 
auch von T rogophlous einc eigenthum liche A rt ani salzigcn  
See vor. A uch hierin zeigt s ich , d ass  die Trogophlden keine 
R indenkafer sind . D ie  eben erw ahnte neue A rt habe ich in 
e inem  kleinen Graben in G esellschaft der bekannten Salz- 
kiifer und des T rogophlous foveolatus Saldberg n icht gerade 
selten  geiunden . Ich nenne s ie :
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T r. riparius B oisl. et L ar. unii T r. bilineatus Er.
D nrch Vergleickung vou ganzen Reilien dieser Tliiere 

bin ich zu dem R esultate g e la n g t, beide fiir einer A rt an- 
gehorig zu halten. Ich will bier die Griinde ineiner Ansicht 
auseinandersetzen. Vergleiclit man vorerst die D iagnosen 
in  E richson’s Kafern der M ark , so geben sie nu r den 
U ntersch ied :

Tr. riparius : -------- antennaruin articulis duobus primis rufis,
T r. bilineatus : --------antennaruin articulo prim o rufo.
Die ro the Farbung der Basis ist aber sehr vejanderlich. 

E x em plare , die offenbar zu einer und derselben Art gehoren, 
haben nur das e rs te , andere die Fiihler sogar bis zuin 8ten  
Fliigelgliede roth. Schon bei einer Reihe von 30 Exem - 
plaren wird man sich von der D nbestandigkeit dieses M erk- 
males uberzeugen.

In der Beschreibung des T r. riparius w erden noch 
folgende U nterschiede angegeben : E iu wenig grosser mit 
dickeren Fuhlern (d e re n  2 erste G lieder ro th  s in d ,)  starker 
punktirten  Fliigeldecken. Diose Unterschiede wiirden sehr gut 
passen, uin den vorliegenden Kafer von dem unten zu beschrei- 
benden T r. obesus zu trennen. Man konnte  g lauben , dass 
der T r. obesus m it T r. bilineatus iibereinkam e, namentlich, 
wenn man anf die Beschreibung der F.indriicke auf dem Hals- 
schilde Rucksicht n im rn t; h ier sagt nainlich E rich so n : »au f 
der Mitte mit 2 an den Enden sta rker vertieften Langsein- 
d riicken , a n  j e d e r  S e i t e  unit einer seichten V ertiefung*

Tr, h a l o p h i l u s  m . e lo n g a lu s, n iger , su b tiliss im e cinereo  
pubescens antennis concoloribus, pedibus p ic e is , thorace trans- 
v e rso , subcordato aequali. Long. J  lin.

N iger, sub n itid u s, subtiliter cinereo pubescens. A ntennae  
capite thoraceque vix breviores, gra c iles , apicem  versus paulo 
incrassatae, articu lis tribus u ltim is reliquis crassioribus, articulo  
prim o p iceo , vel ru fo -p iceo . Palpi concolores Caput thorace  
vix  angustius, su b tilissim e punctulatum , fronte ad antennarum  
basin  utrinque obsolete foveolatum . Thorax coleopteris  
an gu stior, Iatitudine paulo brevior, lateribus rotundatus, 
basin versus an gu statu s, angu lis anterioribus o b lu s is , parum  
co n v ex u s, confertissim e su b tilissim e pu n ctu latu s, aequalis, 
interdum  foveis duabus o b so le lissim is  m edio im p ressu s. Coleop- 
lera thorace fere sesq u i longiora ejusque basi duplo latiora, 
confertim  subtiliter punctulata. A bdom en confertim  subtiliter  
obsoleteque punctatum . P ed es picei tarsis  testaceis .

Cum Tr. corticino quodam m odo con ven it, im prim is forma, 
seg  ab iilo et om nibus s im ilib u s facillim e thorace aequali 
dignoscendus.
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nam entlich das L etztere  passt gcnau auf den T r. obesus, 
dagegen stehen w ieder die W o rte : » das Halsschild an den 
Seiten vorn massig gerundet, h in ten  veren g t,«  im Gegensatze 
zu dem , was voni T r. riparius in dieser Beziehung gesagt 
w ird , ( »  das Halsschild an den Seiten vorn s t a r k  gerundet, 
hinten e i n g e z o g e n - )  dieser Annahm e direct en tgegen ; da 
m an im V erhaltnisse zum T r. obesus dem T r. riparius 
ein vorn schwach gerundetes Halsschild zuschreiben muss.

In  der M onographic der Staphylinen giebt E richson die 
Diagnosen etwas an d ers , er sagt vorti T r. b ilinea lu s; — 
»antennarum  articulo prim o pedibusque rufis, thorace transverso, 
subcordato, subdepresso, dorso 4-foveolato," vorn T r. riparius: 
» antennarum  articulis duobus prim is pedibusque ru f is , thorace 
transverso , subdepresso, dorso longitudinaliter bi-im presso.« —  
E s fehlt a'so bei T r. riparius fiir das Halsschild die Bezeich- 
nung subcordatus wohl bloss zufallig , da die Beschreibung 
fiir das Halsschild beider A rten ganz dieselben W orte  b rauch t; 
bei bilineatus is t ferner aus den in  der Fauna der M ark 
gebrauchten W orten  » thorace dorso longitudinaliter bi-im - 
presso « gew orden » thorace dorso 4 foveolato « , w odurch die 
an den Enden starkere  Vertiefung der Langseindriicke sehr 
passend bezeichnet wird. E inen bei Vergleichung von grossern 
M engen sich constant zeigenden U nterschied geben aber auch 
diese D iagnosen nicht an. In den Beschreibungen w ird dem 
T r. bilineatus ein »thorax latitudine summa dimidio brevior,« 
dem T r. riparius ein » thorax  latitudine summa dimidio fere 
brevior « zugeschrieben, so dass dem bilineatus ein kiirzeres 
Halsschild zukom m t, was w iederum  auf den obesus passen 
w iirde , dagegen sind d ie , den obesus sehr bezeichnenden 
Griibchen an den Seiten des Halsschildes weggelassen.

Vergleiehungen von O riginalexem plaren in der G erm ar’- 
schen und M arkel’schen Sammlung zeigten un ter bilineatus 

.the ils  E xem plare , die ich zum T r. riparius bringen zu miissen 
g laube , theils Exem plare des T r. obesus, welche Erichson 
in der M onograpie als b ilinea tu s , var. pedihus e t antenna
rum  articulo prim o piceis bezeichnet. W enn ich diese Ansicht 
e iner so gewichtigen A utoritiit wie Erichson entgegenstelle, 
so griindet sich dies au f Beobachtungen von hunderten  dieser 
T hiere  nach ih rer Lebensw eise im  Freien. D er T r. riparius 
B o isd ., wozu ich also auch die eigentliche Form  des T . bili
neatus Er. n eh m e , kom m t hier bei Leipzig haufig vor, 
nam entlich gern an sandigen F lu ssu fern , der obesus ist viel 
se ltener, find w urde von uns nu r auf dem fetten schlammigen
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Boden einer halb ausgetrockneten Lachę gefunden , wo er 
durch Zusam m enpresseu des Bodens hervorgetrieben wurde. 
Es fand sich flier unter hunderten  von Exem plaren kein 
einziger riparius.

Gylleulial hat un ter seinem  T r. corticinus ganz gewiss 
sowohl den riparius ais den bilineatus v ers tan d en ,. nam ent- 
lich wiirde seine var. b. antennarum  basi pedibusque totis 
testaceis zura riparius zu ziehen sein. In der Beschreibung 
findet sich auch kaura ein M om ent, welches den riparius 
ausschlósse, vielniehr konnten  die antennae crassiusculae 
sogar m ehr auf diesen deuten.

H eer beschreibt ebenfalls beide Kiifer in  seiner Fauna 
der Schw eiz, doch w iederholt e r in der Haupfsache nur die 
Eriehson’schen B eschreibungen, gieht aber (w ohl n u r aus 
V ersehen) dem bilineatus starkere Fiihler. U ebrigens ist er 
geneig t, beide ais eine A rt zu betrachten. E s ergiebt sich 
nun  folgende Synonym ie:

Tr. riparius.
Boisduval et Laeordaire Faun. ent. de Paris I . , 467, 1. 

Erichs. Gen. et Spec Staph. 8 0 6 , 11. Erichson Kafer der 
M ark I. , 600, 2. Ilee r Kafer der Schweiz I . , 201, 2. T r. 
corticinus Gyllenhal Ins. Suec. I I ., 6 4 5 , 14. M annerheiin: 
Precis d’un nouvel arrangem ent de la Familie des Brachelytres 
49, I . —  T r. bilineatus Erichson Kafer der M ark I., 600, 3. 
E rirhs. Gen. et Spec. Staph. 8 0 7 , 13. H eer Kafer der Schweiz 
I., 2 0 1 , 3. T r. inquilinus Er. Kafer der M ark I., 603, 6.

Tr obesus m.
Subelongatus, n iger, subtiliter cinereo pubescens, tho- 

race transverso , subcordato , antice fortiter ro tunda to , dorso 
longitndinaliter hi — ad latera utrinque uni-im presso , pedi- 
bus rufis, femoribus tibiisque piceis. Long. 1J; lin.

T r. bilineatus var. pedibus et antennarum  articulo priino 
piceis. Erichs. Genera et Spec. Staphylin. 806, 11.

N iger, n itidu lus, subtiliter cinereo pubescens. A nten
nae capitis thoracisque longitudine, interdum  paulo longiores, 
apicern versus seusim parum incrassatae, graciliores, nigrae, 
articulo priino concolore, rarissime piceo. Palpi nigri. 
Caput thorace angustius, utrinque ad antennarum  basin sat 
profunde im pressum , confertissim e subtiliter punctatum  vix 
pubescens. T horax coleopteris dimidio angnstio r, latitudine 
summa dimidio b rev io r, lateribus ante medium fortiter
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ro tundatis (rnagis quam in T rog. ripario ) basin versus an- 
gusta tus, basi apiceque truncątns, angulis omnibus obtusis, 
subtilissim e confertim  punctu la tus , dorso foveis duabus line- 
arib u s, longitudinalibus, basi apiceque profundioribus, medio 
subinterruptis basi oblique m arginein versus p roductis, in 
angulo anteriore foveola ro tu n d a ta , saepe obsoleta notatus. 
C oleoptefa thorace duplo fere long io ra , ejusque basi duplo 
la tio ra , antice secundum suturam  im pressa, sub tilib 'r dense 
punctata. Abdomen subtilissim e confertim  punctatum . Pedes 
ru f i, fem oribus tibiisque infuscatis, tarsis flavis.

Interm edius quasi in ter T r. riparinm  et ścrobieulatum, 
huic similis sta tu ra  satis brevi et quodam m odo thoracis fove- 
o lis, illi m agnitudine e t habitu.

T r. iuquilinus E r. ( K. d. M ., )  m óchtc ich nach vor- 
steliender A useinandersetzung fiir gufe A rt halten. E r ist 
liier sehr selten und w urde nur einige Male bei U eber- 
schwemm ungen gefunden.

Tr. elongatulus nicht se lten , bei Uebcrschwemm ungen 
manchmal sehr haufig;

T r. corticinus Grav. haufig, an alien U fern ;
T r. exiguus E r. sehr se lten , ein einzelnes E exeinp lar;
T r. pusillus G rav., tenellus E r. an Flussufern auf dem 

Sande gefangen, der e rs te , welcher sehr haufig m itunter 
v o rkom m t, auch auf Blumen.

Coprophilus.
C. striatulus F. se lten , einige Male am ausfliessenden 

Safte der Baume.

Acrognathus.
A. m andibularis Gyll. und palpalis Er. be ide , nam ent- 

lich aber der letztere nicht se lten , au f feuchten W iesen im 
Schilfe und Grase m anchm al in Meuge vorkoinm end, auch 
oft im Fluge in der Nahe solcher W iesen gefangen. Beide 
Kiifer scheiuen N ach t- oder w enigstens D am m erungs-T hiere  
zu sein. Mit untergehender Sonne kom m en sie aus ihren 
V ersteckeu h e rv o r , und von da an bis zum volligen D unkel- 
w erden kann man sie m anchm al in  grosser Masse zusainmeu- 
finden. Den Tag fiber scheinen sie sich in  die E rde zu 
verkriechen.

Deleaster.
D. dichrous Grav. Sturm  giebt in  dem neuesten Catalog 

se iner Kafersam mlung a n , es kam e dieser Kafer vorzugsweise



377

au f Kohl Vor und giebt ihm  daher auch den Namen Kohl- 
ku rzkafer, inir ist das T h ie r m eist unter andern Verhalt- 
nissen vorgekonnnen und zw ar gewohnlich un ter feuchtem 
Laube an Flussufern.

Prognatha.

Pr. quadricornis Krby. Vor langerer Zeit hier einmal 
von Dr. Schaum ira Fluge gefangen.

Phloeocharis.

Phi. subtilissima hier sehr selten. Das T h ier koinm t 
iibrigens nicht bloss un ter K ieferrinde, sondern auch un ter 
der R inde von L aubholzern , nam entlich der E iche vor.

Anthophagus.

A. testaceus Grav. in  G ebuschen manchmal haufig ;
A. praeustus M uller se lte n , ebenfalls in Gebiischen an 

Ufern von Fliissen.

Lesteva.

L. bicolor F. haufig am W asser, oft ini Schlaunne. 
U nter dein W asser selbst, wie A. plagiatus F. und seine 
sehr constante V arietat A. n igrita  M u ller, ist er mir nie 
vorgekohim en. Auch Lesteva bioolor ist wie der erw ahnte 
A nthophagus wie mit einer óligen Feuchtigkeit iiberzogen, 
welche das W asser sogleich ablaufen lasst.

L. pubescens E r. ein einzelnes Exem plar.

Arpedium.

A. quadrum  Grav. Im Fruhjahr 1843 einm al eine 
grossere Anzahl dieser A rt un ter Gestriipp aufgefunden.

Acidota.

A. crenata F. und cruentata Mnnh. sehr se lte n ;
A. ferruginea Boisd. et Lac. in diesem W in ter einige 

Stiicke im W interlager.

Olophrum.
0 . assiraile Payk. ziemlich haufig.
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Lathrimaeum.
L. atrocephaluin Gyll. n icht se lten ;
L. fusculum Er. ziemlich se lte iu

Omalium.
O. rivulare Payk., iiberall, un ter M ist, Pilzen am aus- 

fliessenden Safte der B aurne, auf B lum en, in Gesellschaft 
der Ameisen u. s. w ., sehr gernein;

O. caesmn Grav. haufig:
O. exiguuin Gyll. se lten ;
O. minimum Er. und pusillum Grav. selten un ter 

B aum rinden;
O. brunneum  Payk. boi Leipzig sehr se lten , etwas 

haufiger bei R ochlitz;
O. lucidum Er. se lten ;
O. deplanatuiu Gyll. sehr selten.

Anthobiimi.
A. florale P a y k ., triviale E r. ziemlich se lte n ;
A . ophthalinicum P ayk ., soibi Gyll. se lten ;
A. ininutuin F . sehr gernein;
A, longipenne Er. ein einzelnes Exem plar.

Proteinus.
Pr. brachypterns F. nicht ganz haufig un ter P ilzen ;
P r. m acropterus Gyll. haufig, nam entlich im W inter 

un ter M oos;
Pr. atom arius Er. hin und wieder.

Megarthrus.
Erichson giebt a n , dass die A rten dieser G attung un ter 

B aum rinde lebten. Ich habe sie nie so gefunden, vielm ehr 
stets unter P ilzen , nam entlich unter grósseren Pilzliaufen 
manchmal in bedeuteuder Menge.

M. depressus Payk. nicht ganz haufig;
M. deuticollis Beck. n icht se lten , m anchinal auch un ter 

K uhdiinger;
M. hem ipterus 111. selten.

Micropeplus.
M. porcatus F. haufig.
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B e r i  c h t i g u n g
d er

Synonyme im Genus Psecadia.
Von

Faul Keller, Oberlehrer in Glogau.

In  iu e in e r M onograph ie  des G enus H y p o n o m eu ta  ( I s i s  
18 4 4  H eft 3. S. 198  f f .)  habe  ich  an h angsw eise  das G enus 
P secad ia  u n d  d a rin  2 Species ais P s . flav ianella  F r . u n d  Ps. 
p y ra u sta  H bn . ab g eh an d elt. D ie B enu tzung  d e r re ich en  
Sam m lungen  d e r H e rren  F isch er v. R ó sle rstam m  und M ann 
se tz t m ich in  d en  S ta n d , d ie Synonyraie  zu b e rich tigen  und  
die Z ahl d e r  d o rt  au fg efu h rten  A rte n  von Psecad ia  urn 2  zu 
v e rm eh ren .

1 )  P s e c a d .  f l a v i a n e l l a  ( I s i s  18 4 4  S. 233  F isch er 
v. R slst. B e itrage  tab . 30 . fig. 3 . )  m uss e iuen  n eu en  
N a tn e n , P s .  c h r y s o p y g a ,  e rh a lte n  u n d  m it e in e r 
a n d e rn  D iag n o se , n a m lich : alis o m nibus fu m o sis , an - 
te rio ru m  p u stu lis  trib u s a tr is ,  p rio rib u s  d uabus gem i- 
n a t i s ; ano  au ran tiaco  ( m a s )  verseh en  w erd en . Von 
d iese r  A rt b esitz t die F isch er’sche Sa inm lung drei in  
a llem  iib e rein s tim m en d e  m annliche E x e m p la re ; ein  w eib- 
liches is t noch  n ich t liek an n t g ew orden . Auch in  
T re itsc h k e ’s Sam m lung sab F ischer v. Rslst.. n u r  diese 
A rt, u n d  n u r  e in  M annchen , das O rig inal zu T re itsch k e ’s 
B eschreibung  se in e r angeb lich en  w eiblichen F lav iane lla . 
E in  4 te r  P u n k t a u f  den V orderfliigeln , dessen  T re itsch k e  
g e d e n k t, befand  sich an  ihm  so w enig w ie an  den 
E x em p la re n  d e r  F isch er’sch en  Sam m lung. A bb ildung  
u n d  B eschreibung  in  d en  o b en  an g efiih rten  B eitragen  
sind  vo llk o m m en  ausreichend .

2 )  A uf diese P sec . chrysopyga  fo lg t na tiirlich  P s . p y r a u 
s t a  P a lla s :  alis om nibus fu m o sis , an te rio ru m  p u stu lis  
tr ib u s  a tris  Io n g itu d in a lite r d isp o s itis ; ano au ran tiaco  
( 2 .  m . m us. F . R  )

G rosse  etw as iib e r P s . chrysopyga, F liig e lg es ta lt u n d  
K o rp erb ild u n g  fast d ieselbe. T a s te r  au f d e r U n te rse ite  
des 2 te n  G liedes ab steh en d  b eh aa rt. F iih le r  b o rs te n - 
fo rm ig , a u f  d e r U n te rse ite  seh r z a r t  g e fran z t. K orper 
u n d  B eine sch w arz ; H in tersch ien en  gefranzt. D ie  
g ro ssere  h in te re  H alfte  des I lin te rle ib e s  is t o ran g en - 
f a rb ig , w elche F a rb e  sich an  jeder Seite in e m eu



spitzen Zahn nach vorn verbreifet. D er orangefarbene 
T heil des Bauches trag t in der M itte drei schwarze 
Punkte  oder F leckchen , auf jedem  Ringe einen. Die 
Farbe der Vorderfliigel ist ein verdiinnteres und weni- 
ger glanzendes Russschwarz als bei Ps. chrysopyga. 
E in  k leiner schw arzer P unk t steht auf dem Anfange 
des 2 ten Sechstels der F liige llange; ein g rosserer vor 
der Fiiigelmitte, beide aber un ter der M ed ianader; der 
3 te ,  grosste P unk t au f der riicklaufenden Ader. Ihre 
Eutferrjungen von einander sind ungefahr g leich, aber 
grosser als die des ersten  Punktes von der Fliigelbasis. 
Die Hinterfliigel haben iiberall ein gleichm assiges, sehr 
verdiinntes Schwarz und scheinen etwas durch. Die 
U nterseite aller Fliigel ist einfach schw arzlich, nu r auf 
den vordern etwas tiefer.

D ie beiden Exem plare in Fischer v. R slst’s. Sainm- 
lung w urden voin jiingern  K inderinann init der N otiz: 
• U ralgebirge bei Spock« eingesandt.

A uf diese Psecadia passt die in der Isis initgetheilte 
Pallas’sche Beschreibung so vortrefflich , dass alle Hypo- 
th e s e n , die ich und andere dariiber au fs te llten , als 
unbegriindet beseitigt w erden mtissen.
P s . fl a v i a n  e l  l a  T r. alis an terioribns obscure plum - 
b e is , pustulis quatuor a tr is , posterioribus duabus 
geininatis; alarum  posteriorum  tnargine in terno  abdo- 
m ineque postice aurantiacis ( 1  mas. rnus. M ann .) 
T re itschke’s Beschreibung dieser Species ist g u t, und 
es lasst sich ih r nu r folgendes zufiigen: Grósse wie
Ps. chrysopyga, Fliigel k iirzer und daher b re i te r : ihre 
Farbung  dunkelbleifarbig ; die 2 ersten  Pusteln der 
Vorderfliigel stehen un ter der M edianader und naher 
bei einander als die Entfernung der ersten  von der 
B asis; die 3 te steht auf der riicklaufenden A d er, und 
die 4 te , die grosste von a lien , schief u n te r ih r gegen 
den Innenw inkel zu. T aster zarter und etwas langer 
als bei den zwei vorigen A rten.

Das e in ze ln e , ziemlich vcrflogene E xem plar, das 
ich vergleiehe, w urde von H errn  Mann im Ju ly  auf 
dem Schneeberge 4 —  5000 Fuss hoch liber dem Meere 
zwischen den hóhern Gewiichsen eines Schlages gefangen. 
P s . p y r a u s t a  Isis 1. c. pag. 234 ist in P s e c .  a u r i -  
f l u e l j a  H bn. T r. zu veranderu . Von den C itaten
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fallt das ans Pallas w ag, dagegen koirnnt Chalybe 
pyraustella Duponchel p l. 284. fig. 7. S. 345 hinzu. —  
Nach Duponchel findet sich die Species auch bei M ont
pellier.

Das Schema der Psecadien gestaltet sich fiir die 
le t/ten  Arten jetzt s o :

b.,  1 )  mit 3 P unk ten : die Punkte  der Lange nach
gestellt: p y r a u s t a  Pall.

/3., die 2 ersten Pnnkte  iiberein- 
andergeste llt: ch r y s o p y  g a . 

2 )  mit 4 P u n k ten : , Hinterfiiigel einfarbig: a u r i -
f l u e l l a  Hbn.

/3 ., Hinterfiiigel am Innenrande 
ro thgelb : f l a v i a n e l l a  T r. 

Folgende wegen Darstellung der ganzen M etamorphosen 
wicbtige Citate sind im Genus H y p o n o m e u t a  nachzutragen. 

Hyp. plum hellus S 212 T in. plutnbella F reyer N. Beifr.
5 te r Band S. 61 tab. 420.

Hyp. variabilis S. 214 T in . padella Freyer 1. c. 4 ter 
Band S. 156 tab. 378. fig. 2.

Hyp. rorellus S. 218 T in. h licella F reyer ib. S. 154 
tab . 378. fig. 1. mit genauen und sichern Nach- 
richten fiber die N afurgeschichte, die mil- fehlten. 

Hyp. m alinellus S. 220 T in . malinella Freyer i.b. S.
164 tab. 384. fig. 1.

Hyp. evonymi S. 223 T in. cognatella F reyer ib. S.
165 tab. 384 fig, 2.

Hyp. pacli S. 225 T in. evonymella F reyer ib. S. 166
tab. 384. fig. 3.

I M o c t r l a  B S a r c y c i i a e ,  
eine neue Art,

beschrieben vom  

Prof. Dr. M .  J i o e w  in P o s e n .

D.  H a r c y n i a e ,  a tra  nitida subcoerulescens, ejii- 
stom ate pleurarum que vittis albom icantibus, 
alis nigricantibus. —  Long. Corp. 3 —  3£ lin. —  

V aterland : Die Umgegend vom Schloss Falkenstein 
im U nterharze , wo der H err R ektor Luben
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mehrere Exemplare fing, die er mir zu iiber- 
schicken die Gewogenheit hatte. — Flngzeit: 
Anfang Juni.

Ganz u ud gar glanzend schwarz, nur die beiden unter- 
sten Drittheile des feiu gerunzelten Untergesirhtes und die 
gewóhnlichen Zeichnungen der Brustseiten weisssc.himmernd, 
die Schwinger lebhaft schwefelgelb, die Fliigel reclit gleich- 
inassig und ziemlich duukel geschwarzt. — Der Ocellenhócker ) 
sehr stark , der Fiihlerhocker dagegeu wenig vortretend.
Die Fiihier etwa von der Lange der Kopfbreite; das lste  
Glied nicht ganz doppelt so lang wie das 2 te , beide nach 
aussen ziemlich stark behaart, das 3te fast so lang, ais die 
beiden Isten zusaminen, das 4te etwa von gleicher Lange 
mit dem ersten , verhaltnissmassig stark und stumpf. Knebel- 
bart tief schwarz. In gewisser Riehtung erscheint der untere 
Theil des hinteren Augenrandes nebst 2 Fleckchen iiber dem 
Halse weiss schimmernd. — Der Thorax ist, obenanf schwarz- 
haarig, durchaus glanzend ziemlich lebhaft blau schimmernd 
und ohne alle Spur von Striemen. Die Schillertlecke der 
Brustseiten bestehen aus einer ziemlich breiten geraden 
Linie, welche von der Vorderhiifte nach der Gegend der 
Fliigelwurzel hinlauft und aus einer feinen von der Fliigel- t 
wurzel gerade abwSrts laufenden L inie; ein inatterer Schimmer 
zeigt sich hinter Jetzterer und auf den Hiiftgliedern. —  Die 
schwarze Farbę des durchaus glanzenden Hinterloibes zieht 
mehr in das Violette ais in das Blaue, die Behaarung des- 
selben ist wenig wahrnehmbar, ausserst fein und kurz, nur 
auf den ersten beiden Ringen etwas langer und lichter. —
Die Beine sind durchaus glanzend schwarz, nur der ausserste 
Saum der Schenkelspitze ist rothbraun, die Bedornung und 
Behaarung derselben ist gelblich; die biirstenfórmige Behaa
rung an den hintersten Schenkeln und Schieneu ist verhalt
nissmassig ziemlich sta rk ; die letzteren sind an der Spitze 
bedeutend verdickt; eben so ist das ls te  Glied der hintersten 
Fiisse stark verdickt und auch die 3 darauf folgenden Glieder 
von kugelfórmiger Gestalt. - -  Ich glaube mit Bestiinmtheit 
beide Geschlechter zu besitzen, kann aber ausser im Baue 
der Genitalien keinen Unterschied beinerken.

Sie kann mit keiner der bisher beschriebenen Arten 
verwechselt werden, so dass die besondere Angabe der 
M erktnale, durch welche sie sich von jeder derselben unter- 
scheidet, vollkoinmeu iiberfliissig sein wiirde.
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N a c h t r a g e  zu d e n  B  e obac l i t un  g e n
ii b e r

JLixns g e m e lla in s
und

vci wandle Arten.
(C onf. Jahrg. 1842 S. 273 dieser Z eitg .)

V o n
Ii. A. Uieclihoff.

Im 3ten Jahrgange dieser Zeitung liat mein verstorbener 
Freund Dr. Schmidt iiber V envandlung des Lixus gemellatus 
N achricht gegeben, und da Angabe des Fundorfes und der 
Fufterpflanze von Insec ten , besonders der se ltenern , von 
In teresse is t ,  so stehe ich nickt a n , iiber andere Kafer der- 
selben Familie einige Beobachtungen initzulheilen.

Alles was Schmidt iiber Lixus gemellatus sag t, haben 
w ir (H e rr  D ohrn  und ic h )  w iederholt bestatigt gefunden, 
nu r m óchte ich noch b em crken , dass ein vollstandig aus- 
gefarbtes Exem plar bereits im M ai, ein anderes im Juli 
m itte lst des Hamens gefangen w u rd e , von welcher Pflanze 
is t aber n ich t anzugeben. Uns lag viel daran, in diesem Jahre  
w ieder cine Anzahl Exem plare zu erhalten und w ir zerschnitten 
bereits im Ju li, uns in der Zeit ir re n d , eine Menge Cicuta- 
S tengel, fanden aber nu r kleine Larven da rin , nie eine 
g ió ssere , viel w eniger Puppen oder Kafer. Dies zusammen- 
gestellt mit dem Vorkomm en des ausgebildeten T hieres in 
friihern M onaten , lasst fast auf 2 verschiedene G enerationen 
sch lies-en , da im Mai die Cicuta noch keine Bliithenschafte 
getrieben bat und im Juli in unserer Gegend auch kaum 
bis zur bedingten Reife gediehen is t , woraus man aber w ieder 
folgern m iisste, dass die G eneration , dereń E ie r, Larven 
oder Puppen iiberw in tern , eine andere Pflanze ais Cicuta 
virosa oder noch andere Theile ais den fruchttragenden 
S ch aft, bewohnen. Die Bestatigung dieser Annahme wiirde 
bew eisen , dass gleiche T hiere  ihre Verw'andluug zu verschie- 
denen Jahreszeiten  in verschieden Pflanzen erleben kónnen .* )

Durch briefliche M ittheilung des H erm  Professor Leunis 
w urden w ir aufm erksam  gem acht, dass Lixus paraplecticus

# )  M eine M einung w eicht von der obenstehenden darin a b , dass  
ich n icht g lau b e, aus den angefiihrten 2  einzelnen Fallen  zur 
A nnah m e einer doppelten G eneration berechtigt zu sein . D en
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seine Verwandlung in den Stengeln des Phcllandrium aqua- 
ticnm durchmache; wir widmeten dieser Pttanze deshalb 
unsere besondere Aufinerksamkeit, lange anscheinend obne 
Erfolg, bis wir endlich, wie beiin L. geniell., Ende August 
ein Paar Exemplare darin fanden. Dies geniigte uns nicht 
und wir zerschnitten deshalb Massen von Wasserpftan- 
zen, vorziiglich solcher mit hohlen Stengeln. Bald fanden 
wir aucli eine nicht unbedeutende Anzalil von Lixus para- 
plecticus in Siuin latifoliuin. Die Puppe, von der wir 
wegen vorgeriickter Jahreszeit nur wenige fanden, ist der 
des L. gem ellatus, wie vorauszusetzen, sehr ahnlich, nur 
weniger gross und fast weiss. Die Erziehung derselben zum 
vollkommnen Insect scheint m ir, wenn aucli nicht schwierig, 
doch weniger leicht.

Von L. gemellatus fanden wir nur selten einzelne 
Exemplare in einer Pflanze, in der Regel 2 —  3 und meh- 
re re , wenn auch in verschiedenen In ternodien ; von 
L. paraplecticus kamen uns aber nie 2 Stiicke in derselben 
Pilanze vor and bewohnt derselbe gewohnlich das 2te Glied 
des bliithentreibenden Schaftes. Zu zwei Malen fanden wir 
das vollstandige T hier, schon bestaubt, zwischen den Blatt- 
winkeln sitzend, welches wohl der gewohnliche Aufenthalt 
nach vollstandiger Reife sein mag.

Dass Lixus bardanae nicht anfBardana lebt, ist bekannt, 
sein Aufenthalt ist vielmehr Rumex Hydrolapatbum, auf dessen 
Stengeln und Blattern er um Johanny aus, wenn auch ein- 
zeln, doch nicht selten sitzf. Die beiden vorhergehen.len 
L ixus-A rten verlassen ihre Puppenwiegen nie vor vollstan
diger Ausfarbung und da uns L. bardanae auch nur so vorkam, 
so móchte man daraus schliessen, dass er seine Verwandlung 
auch innerhalb der Stengel des Rumex erlebt.

Lixus filiforinis bewohnt als vollkomues Insect mit La- 
rinus jaceae und Rhinocyllus latirostris gleiche Pflanzen; 
alle 3 Species verleben also auch wahrscheinlich ihre ersten 
Zustande darin. Carduus nutans und crispus sind ihre Futter- 
ptlanzen, nie trafen wir sie auf Carduus arvensis und Serra- 
tula arvensis an. Auffallend war es uns, dass Onopordon

JuliTall trk liire ich m ir aus ciner friihzeitigen E ntw ickelungs-A no- 
inalie und bei dem Falle im  Mai w are es wohl m oglich, dass der 
n b e s tiia b t« gefundene Kafer ein Spatling des vorigen Jah res 
gew esen, den der W in lersch laf v o r  der A usfarbung iiberrasch t 
u ad  dadurch  crhalten  hatte . V o h rn .
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Acanthium, das Iri'er so reichlich vorkoimnt nnd dazii so 
schóne Gelegenheit darzubieten scheint, nie von grossern 
Rhynchophoren bewohnt wild.

Schliesslich erlaube ich mir noch einen Zweifel gegen 
eine Behauptung, welclie einst Dr. Schmidt der Versamuilung 
des entomol. Vereins vortrug, aufzustellen. Er war namlich 
der Meimuig, dass sich bei den Lixus - Arten der Staub, 
welclier ans feinen Schiippchen besteht, regenerire, wenn 
er ahsichtlich oder zufallig abgewiscbt wiirde. Dieser Mei- 
nung kann ich niclit beitreten , sondern ich verm uthe, dass 
Schmidt itnmer solclie Exemplare vor sich h a t te , welche 
sich uberhaupt erst ausfarbten, nachdem er sie gefangen 
hatte nnd mochte er die anfangs dunkeln Thiere wohl fiir 
abgewiscbt halten. Damals wnsste er noch nicht, dass L. 
gemellatus zuerst w eiss, dann r o th , darauf schwarzlich und 
zuletzt erst gelb (b estan b t)  wird. Im vergangenen Herbst 
hatte ich iiber ein Dutzend dieser Thiere in grossen Schachteln 
sitzen , damit sie sich schon farben sollten, es geschah aber 
doch nur unvollstandig, obgleich ich ihnen wohl 4 Wochen 
Zeit liess und einen Theil tleissig mit Cicuta-Stengeln futterte, 
einen andern hungern liess; gewohnlich reicht eine Zeit von 
6 —  8 Tagen zur yollstandigen Ausfarbung bin.

L i n n e ’ s C i t a t e
der

Lepidoptera
in Schaeffer’s Icon. Ratisb. Tom. I.

Von

Dr. II. Hagen in Konigsberg i. Pr.

Linne gab als Supplement zur ed XII. Syst. nat. einen 
Appendix, in dem er die in Seba’s Museum Tom. IV. und 
Schaeffers Icon. Tom. I. abgebildeten Insekten der Reihe 
nach citirte. Panzer hat in seiner Enumeratio diese Citate 
nicht benutzt, und Ahrens ( Stett. entom. Zeitung Tom I. 
p. 138 ) hat diesen Appendix vergebens gesucht. Dass ihn 
Herr von Charpentier ebenfalls nicht gekannt hat, ergiebt 
sich daraus, dass er (G em iar’s Zeitschr. Tom I. p. -387

28
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sagt » Limie liabe die Schaeffer’schen Iconcn nur dreimal 
bei den Libellulinen c itir t«.

Ich veiniuthe daher, dass dieser vielleicht spater 
gedruckte Appendix ( e r  enthalt auf 5 Blattern ohne Seiten- 
zahlen auch noch eiuige Addenda und E rrata) in der Mehr- 
zalil der Exetnplare fehlen mogę. Theiis deslialb, thesis 
um auf ihn aufmerksam z u uiachen, da mir diese Citate 
fur die richtige Bestiinmung der Linneischen Arten von 
grosser Wichtigkeit zu sein scheinen, inogen hier die Lepi- 
dopteren Platz finden.

Papilio.

Ąegeria 65 ; 1. 2.

Aglaja 7 ; 1. 2.

Antiopa 70 ; 1. 2.

Apollo 36; 4. 5.

Argus 2 9 ; 3. 4.

Arion 9 8 ; 5. 6.

Brassicae 4 0 ; 3. 4.

Cardamines 91 ; 1. 2. 3.

7 9 ; 2. 3.

Cardui 9 7 ; 5. 6.

Galathea 98; 7. 8. 9.

Hermione 82 ; I. 2.

Hippothoe 9 7 ; 7.

Idas 98; 3. 4.

Jo 9 4 ; 1.

Jurtina 5 8 ; 2. 3.

Machaon 4 5 ; I . 2.

Mnemosyne 3 4 ; 6. 7.

Paphia 97; 3. 4.

Podalirius 4 5 ; 3. 4.

Populi 4 0 ; 8. 9.

Pruni 14 5 1. 2.
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Rubi 29 ; 5. 6.
Sinapes 97 5 8- 9.

Sphinx
Atropos 99 1. •2.
Convolvuli 98 1. 2.
Nerii 100 3. 4.
Ocellata 99 5. 6.
Popnli 100 6.
Tiliae 100 1. 2.
Euphorbiae 78 1. 2.

79 3. 4.
Elpenor 96 4. 5.
Stellatarum 16 2. 3.
fuciformis 16 1.

Filipendulae 16 6. 7.
Ephialtes 71 1.

Caffra 80 4. 5.

Phalaena.
Pavonia 89 2. 3. 4. 5.
maura 1 5. 6.
Hebe 28 1. 2.
Dominula 77 3. 4.
Hera 29 1. 2.
Tau 85 4, 6.
Pini 86 1. 3,
lanestris 38 iO. U ,
Quercus' 87 1. 2, 3.
quercifolia 71 4. 5.
cossus 61 1. 2.

28 *
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bucephala 31 10. 11.

Ziczac 09 2. 3.

pudibunda 44 9. 10.

dispar 28 3. 4. 5. 6
Aesculi 30 8. 9.

Monacha 68 2 3.

Gaja 29 7.i 8.

grainmica 92 2.

J. album 92 4?

quadra 29 9. 10.

lubricipeda 24 8, 9.

rubicollis 59 8. 9.

Jacobaoae 47 2. 3.

russula 83 4. 5.
parthenias 92 5. 7.

Gamma 84 5.

Aprilina 92 3.

Exoleta 24 6. 7.

leucomelas 51 11. 12.

flavicornis 90 3.

Sambucaria 63 8.

macularia 12 3.

falcataria 51 1. 2.

putataria 67 10. 11.

vibicaria 12 5.

lacertinaria 66 2. 3.

Betularia 88 4. 5.

Atomaria 17 2. 3.

Wauwaria 58 2. 3.
purpuraria 19 16.
Grossulariata 67 1. 2.
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C henopodiata76 ; 4. 5. 

plagiatu 1 2 ;  1. 2,

sulphuralis 9 ; 14. 15.

farinalis 9 5 ;  8. 9.

pinguinalis 6 0 ; 8. 9.

forficalis 5 1 ; 8. 9.

Petiverella 43 j 13.

didactyla. 9 3 ; 7.

EntwickUmgsgcscliichte
des

IłylesisuBS (r ilo lii M iiller.
Y o  m

Pfarrer S c t o m i t t  in Mainz.

Vor ungefahr 6 Jahren  ting ich iin Mai m it deni Schópfer 
auf einem , von W ald- und Feldbaum en we it entfernten, 
m itten im Felde gelegenen A cker, der m it Trifolium  pra- 
tense —  hier W iesenklee, aucli deutscher Klee genannt, 
beptlanzt w ar, zuin erstenm ale den Hylesinus trifolii Muller. 
Ich erstaunte nicht wenig iiber das Vorkomm en dieses Thieres 
an einem O rte , der mir wenig geeignet schien , ihin die 
nóthige N ahrungs- und Entw ickelungsstatte zu gewabren. 
Denn gew ohnt, seine G attnngsverw andten im m er nur an 
Holzgewachsen zu finden , glaubte icli aucli ftir ilin irgend 
ein Holzgewachs als N alnungspilanze annehm en zu miissen. 
Fine kurze U ntersucbupg der KIcepflanzen lieferte mir da- 
mals kein giinstiges E rgebn iss; ich fand nirgends Bescliadi- 
gungen , d ie , meiuer Ansicht n ach , von dem T hiere  hen iih ren  
konnten. Und dies konnte aucli wohl nicht anders sein , da 
der A cker mit 2jahrigem Klee bewachsen w a r, in dessen 
W urzeln , wie inich spatere Beobachtungen leh rten , die 
Larven erst im Soininer und H erbste angetroffen werdeii. 
H atte ich aber e in , von dieserri A cker nicht weit entferntes, 
mit 3jahrigem Klee bewachsenes Feld un tersuch t, so wiirde 
ich oiine Zweifel den Schaden gar bald wahrgenomm en haben. 
Ich war indessen so fest iiberzeugt, dass das T hier nur an
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Holzgewachsen leben k o n n te , (lass icli liach einigen obertlaeh- 
lichen U ntersuehungen der Kleepflanzen alios weitore Nach- 
forschen einstellte find soin haufiges Vorkomm en m ir aus 
ganz anderen U rsachen erklarte. Ich kannto iibrigens den 
K afer nicht nnd die A’ergleichung m it den librigen Hylesinen 
m einer Sainmlung bewies m ir, dass ieh ihn noch nieht 
besessen batte. Datnals noch ein A nfanger in der E ntom o
logie , oder richtiger g esag t, noch blosser Sam m ler und mit 
wissenschaftlichen E ntom ologen noch fast gar nicht bekannt, 
m usste ich , zunial mir auch alle literarischen Hiilfsmittel 
abgingen , einem gunstigen Zufalle die w eitere A ufklarung 
uberlassen. Und das Gliick w ar mir hold! Mir wurde 
einige Zeit darauf die grosse Freude zu T h e il, mit dem 
E n tdecker des T h ie re s , H errn Decan Muller in Odenbach, 
dem die Entom ologie so viele schatzbare Entdeckungen und 
Beobachtungen zu verdanken h a t, bekannt zu w erden. Auf 
m eine Bitte hatte H err Miiller die G iite , m ir eine Anzahl 
der von ihtn entdeckten und beschriehenen Kafer mitzutheilen 
und unter denselben fand sich auch der Hylesinus trifolii. 
In  di m Verzeichniss der Sendung aber war zu diesem Kafer 
b e rae rk t: » iiber diesen Kafer ist im Jahre 11 der franzósi- 
schen republikanisclien Zeitrechnung fiir die dauials in Mainz 
bestehende Societe des sciences et arts du D epartem ent 
du M ont - T onnerre  eine Abhandlung von mir geschrieben 
nnd auch eingesendet worden. «

Nun w ar mir bekannt gew orden , dass die Vortriige, 
welche in der ersten  und einzigen Sitzung dieser bald w ieder 
zu Grabe gegangenen Gesellschaft der W issensehaften und 
Kiinste gehalten w orden w a re n , gesam m elt und in einer 
D enkschrift in franzosischer Sprache erschienen seien und 
da H err Miiller das M anuscript nicht w ieder zuriiekerhalten 
h a tte : so w ar ich eifrig beraiiht, m ir jen e  Schrift, die
iibrigens nie in den Buchhandel gekom m en ist und auch 
nur in wenigen Exem plaren vorhauden gewesen zu sein 
schein t, zu verschaffen. Nach vielen vergeblichen Versuchen 
w ar ich endlieh so gliickhch, sie auf der hiesigen Stadtbihliothek 
aufzufiuden und zu m einer grossen Freude stand Mullers 
A bhandlung iiber den Hylesinus trifolii darin.

Ich erlaube mir n u n , da es zu weit fiihren w iirde, die 
ganze M iiller’sche A bhandlung w ieder zu geben , das W esen t- 
lichste daraus mitzutheilen und d as , was ich durch eigene 
Beobachtungen gefunden hab e , sachgemass damit. zu verbinden.
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D ie  V eran lassung  zu r E u td e ck u n g  des H ylesinus trifolii 
gaben  M uller die grosseu  K lagen d e r  L an d w irth e  iiber F u tte r-  
m angel iin J a h re  1 8 0 3 , w elcher du rch  d ie iin vo rherg eh en d en  
Ja h re  s ta tt  g eh ab te  tro ck e n e  n n d  heisse  W itte ru n g  he rb e i- 
gefiih rt w u rd e ; d iese h a tte  n ich t a lle in  iib e rh au p t ung iinstig  
a u f d ie V egeta tion  e in g e w irk t, so n d e rn  auch  v e ru rsa c h t, dass 
die m it T rifo lin in  p ra te n se  beste llten  A eck e r w enig  o d e r gar 
ke in en  E rtra g  lieferten . D ie L an d w irth e  b a tten  aus eben 
d iesein  G runde  ih re  2 jah rigen  K leeacker n ic h t ,  wie gew ohnlich 
theilw eise iin H e rb ste  uuigepiU igt; sic e rw arte te n  v ielm elir, 
dass bei einem  auch n u r  e tw as g iinstigen F riih jah re  d ieselben  
doch nocli ein iges E rtra g n is s  licferu  w iird en , w a rd en  ab er 
b itte r  g e ta u sc h t, als iin  Miirz noch  eine se h r s tren g e  K alte  
e in t r a t ,  w elche in V erb indung  m it dein ba ld  d a rau f fo lgenden  
T h a in v e tte r  alle  ih re  H offnungen grausam  ze rs to rte . M uller 
g lau b te  in d e s se n , dass a n sse r d e r  ungunstigen  W itte ru n g  
auch noch a n d e re , zu r Z eit u n b ek an n tu  U rsachen  zu deni 
V erd erb en  des K lee’s m itg ew irk t h a tten .

Seine M einung so llte  besta tig t w erdcn . - Ieh fand, sag t e r, 
dass an  100  P flanzen  k am n  6 —  7 noch  ein iges L eben  
z e ig te n , alle  a n d e rn , ganzlich  to d t ,  w aren  en tw u rze lt durch  
das T h a u w e tte r , w elches de r stren g en  K alte folgte. A llein  
w enn  die W u rze ln  de r P flan zen  gen au er b esich tig t w urden , 
so zeig ten  sie von A ussen  n n d  von In n en  eine M enge llo h le n , 
angefiillt m it e inem  schw arzen  S ta u b e , w elcher bevvies, dass 
sie von irg en d  e inem  T h ie r  ben ag t w orden  w aren . «

» D iese E rsch ein u n g  v e rd o p p elte  m eine N eu g ierde  n n d  
g en au e re  U n te rsuchungen  liessen mich endlich die k le inen  
In sek ten  w ah rn eh in en , w e lch e , w egen ih re r  F a rb e ,  seh r 
schw er zu n n terscheidnn  w aren  von dein  schw arzen S taube, 
u n te r  w elchem  sie sich fanden . Ich  e rk an n te  sie au f de r 
Stelle  fiir B ostrichen. D as V orkcm m en  d ieser T h ie rch en  in  
d e r  K leepflanze w ar m ir ganzlich  u n b ek an n t. Ich g laubte 
a n fan g s , dass sie gezw ungen  durch  geb ie terischo  U m stande  
ih ren  gewm linlichen A u fen th a ltso rt verlassen h a tten  , um einen 
n eu en  Z u fluch tso rt zu su c h e n : d ies um  so m e h r , da  ich
sie fiir die uam lichen h i e l t , w elche m an seh r haufig e n te r  
d e r R inde d e r F ich ten  findet. A b e r w ied erh o lte  B eobach tun- 
gen u n d  V erg le ich u n g en , so w ie fo lgende U m stande  liessen  
inich bald  m eine A nsich t a n d e rn . *

» Ich fan d , dass eiriige d ieser In se k ten  schw arzlich  w a
r e n ,  an d ere  eine b rau n e  F a rb e  und  noch unentvvickelte
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Fliigel batten. Von denon , welche icli u n te rsu ch te , waren 
w enigstens d ie  le tzteren  nocli unverm ogend zu itiegeu , da 
sie erst seit kurzer Zeit ihre M etam orphose iiberstanden 
hatten. D araus glanbte icli scldiessen zu n itissen , dass sie 
ibre Existenz in  den nam jichen Kleewurzeln erhalten  baben 
m iissten uud diese meine A nsicbt wurde bedeutend verstiukt, 
ais ich n ich t allein in diesen W urzeln vollkom m ene Insekten 
fa n d , sondern auch die Larven und Puppen des namlicben 
Thieres. *

» Meine w iederholten U ntersuchungen bewiesen m ir zu ! 
ineinetn grossen E rstaunen , dass dieses gefrassige und zer- 
stórende T hicr sich iiberall in den F e ld e rn , welche mit 
deutschem  Klee bepflanzt w aren , vorfand. Von 10 Pflanzen, 
welche verdorben w aren , fanden sich n icht einm al 2, die sie 
n icht zernagt und zersto rt batten. D ieser Schaden beschriinkte 
sich nicht bios au f die Kleefelder des O rte s , welchen ich 
b ew ohne; icli fand sie iib e ra ll, wo ich nur meine U nter
suchungen anstellte. Kein F e ld , welches auch seine Lage 
und B odenart w a r, w ar davon ausgenom men. Ich zahlte 
in der W urz-1 einer einzigen Pilanze bis 16 Stuck —  sie 
mussen also in einein Kleefelde in ungeheurer Menge vor- 
kom m en. »

Soweit M uller! Aus den angegebenen Bcobachtungen 
zieht er nun folgende Schliisse:

» 1 )  dass Hylesinus trifolii von der N atur w irklich auf 
Trifolium  pratense als Nahrungspflanze angewiesen 
s e i ; und

2 ) dass die H aup tsache , welche in  der Regel im dritten 
Jalirc  den Kleefeldern den U ntergang b rin g t, durch 
die Zerstijrungen dieses T hieres herbeigefiihrt werde. »

W as nun die W alirheit des ersten  Satzes b e tr iff t: » dass 
Trifolium  pratense die N ahrungspflanze des Hylesinus trifolii 
s e i , « so kanu ich d iese lbe , in so fern sie noch nach 
M ullers angegebenen Beobachtungen einer Bestatigung be- 
d iirfte , auf das Vollstandigste bejahen. Ich babe zu selir 
verschiedenen Zeiten die m it dieser Pflanze bewachsenen 
Felder besucht und alle m eine U ntersuchungen trafen  mit 
den Miiller’schen a id 's  E ntschiedenste zusam m en. Ich babe 
zugleich die beiden audern  F u tte rk rau te r, welche bei uns 
am Rheine wegen ihres bessercn E rtrages je tz t vorzugs- 
weise angebaut w erden , Medicago sativa und Hedysarutn
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onobrychis, un tersuch t, aber niem als gefunden, dass sie 
von dem Kiifer angegangęn werden. Sie sind iiberhaupt 
dem Insektenfrasse weit w eniger un terw orfen , wie Trifolium  
p ra ten se , was wohl darin seinen Gruud haben m ag , dass 
die W urzeln des letzteren w eicher mul w eniger holzartig sind, 
wie die der andern Arten.

Dagegen kann ich m it dem 2ten Miiller’schen Schluss 
nach alien von mir mehrmals w iederholten Beobachtungen 
nicht iibereinstimmen. Dass der deutsche Klee gewohnlich 
itn 3 ten Jah re  v e rg eh t, hat ganz gewiss seinen G rund eben 
sowohl in der Lebensdauer dieser Pflanze iiberhaupt —  
M uller giebt ih r 4 —  5 Jahre  — a is , nnd zwar ganz vor- 
ziiglich, in der K ulturart derse lben , so wie denn ajlerdings 
auch die BodenbeschafTenheit dazu beitragen mag. Bei uns 
ist die K ulturart folgende. Gewohnlich siiet man den deutschen 
Klee un ter das G etreide und e r  liefert auch in der Kegel 
schon im ersten Jahre bei giinstiger W itterung und gutem 
Boden einen schónen Ertrag. D er H auptnutzen aber beginnt 
erst im 2ten J a h r e ; e r w ird mehrmals abgemiiht und liefert 
bekanntlich sowohl fr isc h , wie getrocknet ein vortreffliches 
V iehfutter. Gegen Ende des 2 ten und zu Anfang des 
Sten Jahres wird er m eistentheils um gepfliigt; dann aber 
beginnt sein Verderben und man lindet schon im Friili- 
jah re  des 3 ten  Jah res auf den Kleefeldern viele Stellen, 
wo e r ganzlich versehwunden ist. Es ist auch begreiflich, 
dass die óftere Schur nachtheilig auf die Pflanze w irken 
muss. Nothwendig w ird dadurch eine Stockung der Safte 
herbeigefiihrt, die m arkigen Theile der W urzel fangen an, 
besonders in den Herzen derselben , zu faulen und diese 
Faulniss w ird dnieli den R egen , dor durch die abgeschnit- 
tenen Stengel leichter zutu W urzelkopfe dringen k an n , nocli 
inehr befórdert. Schneidet. man im H erbsta des 2 ten Jahres 
cine auch nocli vollig griinc Pflanze bis zur W urzel durch, 
so wird man in der Kegel in der M itte des Wurzelkopfe,s 
das Beginnen der Faulniss und in den meissten Fallen schon 
eine nach unten gehende Hóhlung bem erken , welche braun- 
lich gefarbt ist und an dereń W iinden die holzigen Fasern 
einzeln deutlich hervortreten. Dieses holzig werden der 
W urzel scheint aber offenbar anzudeuten , dass die Pflanze 
in ein Stadium eingetreten i s t , in welchem liereits der 
Auflosungsjirocess beginnt. Die kalten Kegen des Spatjahres, 
dor F rost des W inters und das T hauw etter des Fruhlings
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beschleiinigen dann ihren T od mid worm aucli noch einzelne 
diese Zeit iiberdauern , so ist doch ein recht freudiger W uchs 
nicht luelir, oder nur selten zu hoffen.

Beriicksichtigt man diese V erhaltn isse, so ergiebt sicli, 
dass der Hylesinus trifolii wohl nieht die H auptsache des 
fi'iihen V erderbens des dentschen Klee’s i s t  Ich laugne 
n ie h t, dass er dazn beitragt mid bei (se in e  Entw iekelung 
und Verm ehrnng begiinstigenden) W itterungsverhaltnissen, w o
zu ich besonders einen trockenen und heissen Som m er recline, 
sogar sehr schadlich w erden k a n n , weil dann hochst wahr- 
scheinlich cine 2te Brut abgesetzt w ild. Diese W itterungs- 
verhaltnisse fanden a b e r , wie Miiller b e rich te t, im J a h re l8 0 2  
sta tt und im darauf folgenden Jah re  fand sich der K afer 
in so ungeheurer Menge und w irkte so zerstorend. Zunachst 
is t e r sicher nur au f diejenigen Kleeptlanzen angewiesen, 
deren W urzel schon anfangt zu verderben und es scheint 
daher hier ein ahuliches V erhaltniss sta tt zu findeu, wie bei 
seinen auf Holzgewachse angew iesenen Gattungsvervvandten, 
die bekanntlich ebenfalls die schon im V erderben begriffenen 
H olztheile zuerst und nur bei iibergrosser V erm ehrnng das 
gesunde Holz angehen. Gleiche Ursachen bringen im grossen 
H aushalte der N atur iiberall auch die gleichen W irkuiigen 
hervor!

U ebrigens trag t der Hylesinus trifolii auch ausserdein 
n ich t allein zum V erderben des deutschen Klee’s bei. Ich 
habe auch noch andere Larven in seinen W urzeln gefunden, 
nam entlich eine grosse 4 — 6 " '  lange und 2 ' "  d icke, die 
im  H erbste dieses Jahres sehr hauflg vorkoinm t und von 
w elcher ich zur Zeit noch nicht w eiss, welches Insek t sich 
daraus entw ickeln wird. V ielleicht geliugt es m ir, sio im 
Zw inger zur V erw andlung zu bringen. Jedenfalls scheint 
mir diese weit schadlicher zu s e in , als der Hylesinus trifolii.

D er K lee-B orkenkafer erscheint iibrigens schon in den 
ersten  w arm en T agen des Friihlings und ist E nde April und 
Anfangs Mai in g rosster Menge vorhanden. Zu dieser Zeit 
triffl man ihn oft in copula und auf Kleepflanzen ruhep.d. 
Nach der Begattung bohrt sich das W eibchen dicht un ter 
den Stengeln an tlem W urzelkopfe e in , nagt eine ziemlich 
grosse H ohle und legt in derselhen seine 4 — 6 kleinen, 
hellw eisslichen, elliptischen E ier ah. Sehon nach 8 Tagen 
findet man die kleinen L arvchen , welche Anfangs die von 
deni M utterw eibchen gemachte Hohle erw eitern und oft bis
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zn dem  U tnfang e in e r k le in c n  E rb se  verg rosscrn . A lsdann  
nagen  sie  sich seitw iirts ein  u n d  g ehen  tie fe r  narli a n te n , 
v e rm u th lirh , v e i l  ilinen  d e r u n te re  T lie il d e r  W u rze l m eh r 
N ah ru n g ss to ff  lie fert und  frisch cr is t a is  d e r m eh r holzigo 
d es W u rze lk o p fes. D ie L arv en g an g e  ve rlan fen  in  e in e r ziein- 
lich  g e rad en  L inie zw ischen d e r  E p id e rm is u n d  d e r e igen t- 
lichen  W u rze lsu b stan z  und  sirid m it d en  E x crem en ten  de r 
L a rv e n , jen e m  schvvarzen S ta u b e , von w elchem  M iiller 
s p r ic h t. angefiillt. D ie H a u tu n g  k o n n te  ieh  n ich t b eo h ach ten . 
D ie Puppenw ioge befinde t sich am E n d e  des L arvengangcs, 
e tw as m eh r nach In n en  zu. H ie r trifft m an  die P u p p e n  
schon  E n d e  S ep tem b ers  den K o p f nach ob en  g e rich te t an 
und  bei g iin stiger W itte ru n g  is t das T h ie r  schon im O cto b er 
v o lls tand ig  en tw ickelt, w ie ich  den n  eb en  je tz t,  am  20 . O ctober, 
wo ich d ieses s c h re ib e , schon  vb llig  au sg efa rb te  In d iv id u en  
vor m ir habe. D e r K lifer iib e rw in tert sodann  in  d e r  K lee- 
w urzel und  n a h rt sich w ahrschein lich  von d e r  W u rze l. Im  
F riih lin g  gehf e r  dan n  im L arvengange  au fw arts  bis zu de r 
K am m er, in w elcher die E ie r ab g eleg t w u rd e n , wo m an sie 
bei ra u h e r  W itte ru n g  zu v ielen  A rten  an trifft. In den  e rs ten  
w arm en  F riih lingstagen  n ag en  sie sich am  W u rze lk o p fe  durch 
o d e r g ehen  aucli durch  d ie holilen  U eb erb le ib sel d e r  S tengel, 
c'.eren M ark vvahrend des W in te rs  verfau lt ist.

D ie ausgew achsene L arve  is t f - '"  la n g , nach v o rn  ver- 
d ic k t, g ek riim m t, m it fe inen  H arch en  b e se tz t,  fusslos und  
von h e lhve isser F a rb e . D e r K opf is t h e llb ra u n , die M andi- 
beln  d u u k le r  gefarbt.

B e s c h r e i b u n g  d e s  K o p f e s .  B revis, p iceus a u t n ig ri
c an s , g r iseo p u b escen s , th o race  an tice  a n g u s t io re , p u n c ta tis - 
sim o, scąbriuscu lo  : c ly tris Iev iter c ren a to -s tr ia tis  , tran sv erse , 
subrugosis. L an g e : | —  1 Im  V erh altn iss  zu se in er 
L ange is t e r  b re ite r ,  a ls d ie  A r te n ,  d en en  e r  am  m eisten  
g leicht.

Seine F a rb e  is t in d e r  Kegel e in  d u n k le re s  o d e r helleres 
P e c h b ra u n : m anchm al findet. e r  sich ganz scllw arz. D er
T h o r a x ,  d e r  K opf u n d  die Seiten  des K orpers sind  im m er 
d u n k le r  als d ie F liigeldecken . D as gauze T h ie r  is t m it 
e inem  F lau m e a u fg e rich te te r . nach h in ten  ste h en d e r H aarc  
b ed eck t. D ie F iih le r  sind b ra u n ro th ,  d ie F iih le rk eu le  h e lle r  
b rau n  m it einem  A nfiuge von S ilberg rau . D e r  T h o ra x , de r 
e in  w enig lan g e r als b re it i s t , ist w enig  au sg esch w eift, h in te r 
d e r M itte  am  b re ite s ten  unci nach  vo rn  se h r re re n g t. D ie
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P u u k te , die man clarauf heobachtet, sind stark  und tief, 
und fliessen besonders nach hinten in Run/.eln zusammen. 
D ie Fliigeldecken sind ausgeschweift von beinahe g h icher 
B re ite , nach hinten stark  abfallend. Sie sind gestreift und 
m an beinerk t in den Streifen viereckige Griibchen. Die 
Zwischenraum e sind querrunzlich und m it e inze lnen , steifen 
nach hinten gerichteten hellbraunlichenB orstenharchen besctzt. 
Die Fiisse sind ro th b rau n , die Schienen am A ussenrande mit 
2  starken und spitzen Zahnchen bewafFnet.

Ich ho tie durch die angefiihrten Thatsachen den Beweis 
geliefert zu haben , dass die Hylesinen nicht ausschliesslicli 
auf Ilolzgew achse angew iesen s in d , dass e iner von ihnen 
w enigstens in einer k rautartigen Pflanze vorkom m t. Vielleicht 
lassen uns fortgesetzte Nachforscliungen noch andere A rten 
dieser G attung en tdecken , welche ebeufalls in k rau t- oder 
auch staudenariigen Gewachsen leben. So hat z. B. H err 
Senator von Heyderi voriges Jah r in  den Stengejn von 
Spartium  scoparium  einen k le inen , wahrscheinlich neueu 
Hylesinus entdeckt. Ganz besonders mochte icli daher die 
A ufinerksam keit der H errn  C oleopterologen auf die Erziehung 
von Larven hinzuweisen mir e riau b en , wobei sicher noch 
manches Neue aufgefunden w erden vvird. M an fin d tt oft 
Larven in  verschiedenen G ew achsen, lasst sie aber gewoliu- 
lich bei Seite liegen, weil m an zunachst n icht weiss, was 
m an dainit anfangen soli. In der T hat ist die Erziehung 
derselben oft m it grossen Schwierigkeiten v erbunden , bei 
inanchen mag sie ganz unmoglich soin. Indessen sollte man 
doch nicht au fhóren , im m er von Neuem w ieder Versuche 
zu m achen und es ist gewiss auch viel lehrender und fiir 
die W issenscliaft ersp riesslicher, das T h ie r in  seinen ver
schiedenen Entw ickelungsstufen zu beobachten , als es nach 
iiberstandener M etam orphose seiner Sammluug einzuveileiben.

Nachtrtiglich zu m einer Beschreibung des Hylesinus hederae 
Seite 108 ff. der entom ologirchen Zeitung vom Jah re  1813 
erlaube ich mir noch folgende Notiz m itzu theilen , die ich 
der Giite des H errn Senator von lleyden verdanke. H err 
von Heyden schreibt m ir:

«ln Villa, alterum  supplem entnm  coleopterorum  Europae 
pag. 59 findet sich ein Hylurgns hederae Perroud angegeben
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mit dem Synonym H. sericeus Dej., doch ist mir nicht he- 
kannt, dass der Kafer schon besclirieben ist. Wahfscheiniich 
wird diess dasselbe Thier sein, wel'ches Sie gefunden haben. 
Perroiui lebt in Lyon und hat daher seinen Kiifer vielleicht 
in dortiger Gegend gefunden. H. sericeus wild von Dej can 
al's um Paris vorkonnnend angegeben. «

W eder Herr von Heyden noch ich besitzen den H. se
riceus Dej. und daher vermag ich nicht zu entseheiden, ob 
dies der von mir besrhriebene Kafer ist. Jcdenfalls diirfte, 
in sofern das Thier sonst noch nicht beschrieben Worden 
is t, der von mir gewahlte Name der passendsie sein , da 
er die Pflanze bezeichnet, in welcher es lebt.

Z u r i!V  a t u r g: e s cli i ch t e
v o n

©rgyia §elenitica,
von

C. F. Freyer, Stiftungs-Kassier in Augsburg.

In dieser Zeitung habe ich im laufenden Jahrgange Seite 
29. Nachricht fiber obigen Falter gegeben, und angezeigt, 
dass ich iiber 4000 Raupen desselben im October v. J. fand, 
die ich in einem grossen Hasten iiberwintern liess. Die 
Raupen waren bis Mitte Novembers gesund und lebend, und 
frassen vorziiglich gern die Blatter der Berberisstaude. Ende 
November, ais die Nachte kalter wurden, stellte ich den 
Hasten unter das Dach auf meinem Hausboden, und iiberliess 
nun diese grosse Anzalil der Wirkung der Natur. Im 
December, ais die Tage kalter wurden, verkrochen sich die 
Raupen unter das ihnen eingestreute Moos, so dass, ais ich 
um diese Zeit nachsah, nicht eine Raupe mehr an der Decke 
und den Seitenwanden des Hastens sichtbar w ar, wo sie, 
so lange sie frassen, sich sehr gerne aufhielten. Ich liess 
nun diese Masse in roller Ruhe den Winterśchlaf zubringen, 
und erst Anfang April sah ich wieder nach und iiberzeugte 
m ich, dass alle Raupen noch immer auf dem Boden sich 
gelagert hatten, ohne Anstalt zu treffen, ihr Winterlager 
durch Emporkriechen an den W anden des Behaltnisses zu 
verlassen. Ich besprengte das Moos, unter welchem sie la- 
gen, taglicli mit frischem W asser, stellte den Hasten den
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Strahlen der Friihlingssonne aus, and glanbte iram er, dass 
doch wenigstens einige Hunderte von dieser grossen Anzahl 
sich endlich bewegen und emporkriechen wiirden. Aber 
alles war umsonst. Ich wartete bis Mitte A pril, und ais 
auch da trotz der warmenden Strahlen der Friihlingssonne 
sich noch kein Leben nnter meinen Raupen zeigte, nahm 
ich das Moos und das den W inter hindurch in dera Kasten 
gelassene verdorrte Futter heraus, uin es mit frischera zu 
vertauschen, und sali nun sammtliche Raupen auf eiuander 
geschichtet* vor mir liegen. Die grósste Zahl war vertrock- 
net; doch einige Hunderte zeigten noch Lebensspuren. Ich 
suciite nun die lebenden Raupen heraus, brachte sie in ein 
anderes Behaltniss, und gab ihnen Futter verschiedener A rt; 
doch frassen sie nichts inehr, krochen aber unruhig uniher, 
und suchten einen sichern O rt, urn ihre Verwandlung anzu- 
treten. Dies dauerte wieder einige T age, wahrend welcher 
Zeit die Zahl der gesund und lebendig gebliebenen Raupen 
von 4000 auf etwa 60 Stuck zusaminenschmolz.

Diese circa 60 Exemplare fingen endlich zu raeiner 
grossen Freude ail, sich zu verpuppen. Sie webten ein 
laualich eirundes dunkelgraues Gewebe, das sehr weich sich 
a n lild t, und ich holfte doch, wenigstens zwischen 40 oder 
50 Falter zu erhalten. Aber ich tiiuschte tnich! Die ineisten 
Gespinste bargen nur vertrocknete R aupen, und enthielten 
keine Puppeu. Nur 13 Puppen kannte ich erhalten , und aus 
dieser geringen Anzahl entwickelten sich vom 10. bis 28. Mai 
nur 5 weibliche und 2 mannliche Spinner; dana 3 Kruppel. 
Sollte man glauben, dass es móglich sein k an n , von einer 
Anzahl Raupen, die iiber 4000 ging, nur 10 Falter zu er
halten? zumal alles aufgeboten wurde, urn den Raupen 
soviel wie moglich alle und jede Anfinerksamkeit zu widnien. 
Es mbge nun aus diesen, von mir und noch mehreren hie- 
sigen Sainmlern gemachten Erfahrungen die Ueberzeugung 
gewonnen w erden, dass die Erziehuug dieses Spinners eine 
der schwierigsten, ja  fast die schwierigste von alien Faltern 
ist. Sie ist noch sclnvieriger als die von Rubi und Matro- 
nula. Auch ist es ausserordentlich anffallend, dass diese 
Raupenart,, abweichend von alien bekannten A rten, im 
Friihling nicht mehr das Licht der Sonne sucht, sondern 
imraer verborgen le b t, und tief auf der Erde sich verkriecht, 
denn ais wir im Marz und April d. J. mehrmals die Gegend 
besuchten, wo wir im October diese Raupe zu Tausenden
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trafen , fand iic h , trotz der warmen und schonen Friihlings- 
tage, keine Spur von solchen mehr vor, obgleich im Freien 
Tausende gewiss lebendig im Mai nocli vorhanden waren, 
was dadnrch bestatigt wil d , dass ich aucli im heurigen Herbst 
(1 8 4 4 )  und wahrend ich dieses schreibe, bereits wieder 
iiber 1400 Raupen besit/.e, die ich gleichwie ini vorigen 
Jahr auf den namlichen Stellen aufgefunden habe. Vii lleicht 
gliickt mir die Erziehung dicsmal besser ais im vorigen 
Jahr.

A u g s b u r g  im October 1844.

M ntelltytm  * HhtttytittyUn.
Tantw liniierbieten.

Urn meine Saminlung moglichst zu vervollstandigen, 
erbiete icli mich den Freunden der Entomologie zu Tausch- 
geschaften mit L e p i d o p t e r n  und bringe zur Anzeige, dass 
ich , von s e i t e n e r n  Ar  t e n  h i e s i g e r  Gegend, so wie 
von A l p e n f a l t e r n  auf Verlangen all.jahrlich den Wiinschen 
der betrettenden Herrn Lepidopterologen entsprechen kann. 
Ich sehe vorziiglich auf Reinheit und Frische der Insek- 
ten , doch nehme ich im Tausche diejenigen A rten, welche 
mir nocli ganz m a n g e l  n,  wenn es nicht anders sein 
kann, auch in defecten Exeinplaren an , da es mir vorziig- 
lich nur urn die Wissenschuft und nicht urn den Handel zu 
thun ist.

Briefe erbitte ich mir portofrei.
A u g s b u r g  im October 1844. C. F. Freyer,

Stiftungs - Kassier.
H. 25.

G e s u c h t :  L i n n e  Systeina naturae Ed. XII. und
Ed. XIII. cura Gmelin. Feiner L i n n e  Fauna 
suecica Ed. II. Den Kaufer weist der Ver- 
ein nach.

A ng  e b o t e n : Fiinf Parchen von Pterostichus Rendschmidttii, 
das Paar z u I  ffij' 10 J fx sind zu haben,
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wenn man sich deshalb in portofreien Briefen 
an Hrn. Oberlehrer Kelch in Ratibor wendet.

Dynasfeś Typhon a* —  2 PP,̂ .
Acrocińus longimanus (3 Kiallen fehlen) =  1 -79/? 13 ./</{.
20 Species Coleoptera vom Cap und von Port Natal in 

gut gehaltenen Exem plaren, worunter Maeroma cog- 
nata, ein neuer Gymnopleurus, Getonia aeneicollis 
(Schaum ), eine Anisorhina (Gnathocera) der tlavo- 
inacnlata nahesteheud etc. die Decade fiir 1 . ftp. 
Auf portofreie Briefe ertheilt Auskunft Tforf

A n  die geehrten auswartigen 
V  ereins - M itglieder.

W iederholte Anliisse nothigen mich zu folgender Bitte 
an diejenigen Herren Mitglieder, welche Iusecten znm Detcr- 
miniren odor anderweitigem wissenschaitlichen Gebrauche 
einsenden:

gefalligst darauf zu achten , nicht m e h r  e r e  (w enn 
auch kleine) Schachteln in e i n e  Kiste zu packen, wenn 
namlich diese Schachteln von liier aus w e i t e r  befbr- 
dert werden miissen. Es ist offeubar fiir den Einzelnen 
leichter und der Billigkeit. gemasser, die kleine Miihe und 
Auslage daran zu wenden, als dies dem Vereine zuzu- 
muthen. Auch wird dringend ersucht, zur aussern 
Verpackung solide Kisten und nicht gar zu zerbrechliche 
Schachteln zu wahlen, da es in der Natur der Sache 
liegt, dass der P ost-T ransport nicht irnmer glimpflich 
damit verfdhrt; q  a  j )ohrn_

D er V erein  lia t fiir B riefe  und  P ack e te  inn crb a lb  des Preuss. 
S taa tes  P o rto fre ih e it, w enn die B riefe  M iter K reu zb an d  gcsepdet 
w erd en , und  die Packete m it otfener Adresse n ie b t iiber 5 P fd . w iegen. 
Die AdreSśe fiir Briefe und  Packete m uss lau len  : uA n  den entomO' 
logiscben V erein zu Stettin// u n d  ausserdem  nocb den Beisatz fiibren: 
// Allgem. A ngelegenbeiten  des entom ologiscben V ereins zu S tettin .// 
E s w ird  d ringend  g e b e te n , m it g rosster G enauigkeit diesen Vor- 
scbriftcn  nachzukom m cii.

Der entomologische Verein versammelt sich zur Sitzung 
am Dienstag den 3. December im Vereinslocale.

Druc k von F .  I l c s s e n l a n d .


