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Von den entomologischen Erzeugnissen der Insel Island 
war bisher fast gar Nichts bekannt. Das Wenige, welches 
bei verschiedenen Autoren, namentlich franzosischen, als 
islandisch aufgefuhrt wurde, oder als solches in den Samm- 
lungen figurirt, ist dem grossten Theile nacli niclit von dieser 
Insel. Sogar auf dem koniglichen Museum in Kopenhagcu, 
und in der reichen Sammlung des Herrn Westermann da- 
selbst, befanden sich nur einige Coleopteren, die mit Sicher- 
heit von Island stam m ten, und,  wie icli glaube, vou Herrn 
Professor Steenstrup dort gesammelt wurden. Einige Lepi- 
dopteren brachten Herr Dr. Thienemann, sowie Frau Ida 
Pfeiffer von dort mit. Letztere fand Uberhaupt daselbst 22 
Arten Insekten, wie sie mir s igte,  welche sich in Gratz 
befinden, mir jedoch bei dieser Arbeit nicht zuganglich 
waren.

Das einzige mir bekannte W erk, worin speciell eine 
Aufftihrung der islandischen Insekten sich befindet, ist: 
„Forsog til en Islandsk Haturhistorie ved N. Mohr, Kib- 
benhavn 1786“. (Versuch einer islandischen Naturgeschichte 
von N. Mohr, Kopenhagen 1786.) In diesem liber 400 Seiten 
starken Buch sind den Insekten etwa 25 Seiten gewidmet; 
hierin sind aber die Arachniden und Crustaceen mit ein- 
gerechnet. Diese Arbeit verliert fast alien W erth, da die 
Bestimmungen der Insekten zum grossten Theile falsch sind. 
So werden zum Beispiele 12 Lepidopteren mit ihren Namen 
aufgefuhrt, von denen aber einzig und allein die erste Art
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Ph. Graminis richtig bestimmt ist. Aus den gemachten An- 
gaben, (die bei vier Arten ganz feklen,) lassen sich nun 
zwar einige dieser Arten deuten, jedenfalls bat so etwas 
wenig Werth. W ir ditrfen freilich nicht ausser Acht lassen, 
dass Herr Mohr von der Direktion der kbniglichen Porzellan- 
Fabrik  in Kopenliagen, nach Island gesendet wurde um 
dort Porzellanerde aufzusuchen, und da dies misslang, so 
erhielt er den Befehl, die erwahnte Naturgescbichte zu 
scbreiben.

Im Frlihlinge dieses Jahres (1856; fiikrte ich meinen 
schou lang gehegten Plan aus, Island in speciell entomo- 
logischer Beziehung zu bereisen. Um so viel wie moglich 
in der so kurzen Zeit eines einzigen Sommers zu leisten, 
engagirte ich zu meiner Begleitung den besten praktischen 
entomologischen Sucker Berlin’s, den Gartner C. Kaliscli. 
Sehr gUnstig fur mein Unternehmen war es ferner, dass 
mein Freund Dr. Kriiper, gleicbfalls nacli Island rciste, und 
zwar nach einem ganz entgegengesetzten Theile (Myvatn) 
wie dem , wo w i r  (Tbingvellir) uns aufhielten. Derselbe 
reiste zwar besonders in ornitkologischer Beziehung, hat 
sich aber frliher viel mit der Entomologie beschaftigt, und 
noch im vorigeu Jahre seine entomologische Thatiglceit in 
Lappland bewiesen. Auch auf Island, hat er dieselbe be- 
statigt, und wie wir in der Folge sehen werden, sogar 
Mebreres ganz Aeues aufgefunden. Endlich sandte noch 
Herr Keitel hierselbst aut' seine Kosten einen gewissen 
Herrn Finsterwalden in diesern Jahre nach Island. Letzterer 
sammelte wieder in einer anderen Gegeud (Siglufjorder) 
und obwohl er die an lnsektenarten armste Gegend getroffen 
zu haben scheint, so beweist doch seine Ausbeute, dass er 
mit grossem Fleisse gesammelt hat.

Island wird seit seiner Entdeckung zu Europa gerech- 
net, wenn gleich es nach seiner westlichen Lage und Aahe 
von Gronland vielleicht richtiger zu Aord-Aruerika gehoren 
miisste. Es hat nach den neuesten ungefaliren Berechnun- 
gen einen Flacheninhalt von mindesteus 190() Quadratmeilen, 
mit einer augenblicklichen Bevolkerung von etwa 64000 Ein- 
wohnern, die seit etwa 30 Jahren fortwalirend im Zuneh- 
men begriffen ist. Island wird haufig fiii ein Polar-Land 
gehalten, was indessen sowohl seiner Lage wie seines Kli- 
ma’s wegen ganz irrthtimlich ist. Es erstreckt sich zwisclien 
63° 35 '— 66° 30' nordlicher Breite, berlihrt also nur mit der 
aussersten Spitze (namentlih der kleinen Insel Grimsey) den 
Nord-Polarkreis. Die Hauptstadt Reykjavik liegt etwa in 
gleichem Breitengrade mit Drontheim in Aorwegen, Umea 
im nordlichen Schweden und Archangel am weissen Meere.
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Nach dem pkysikalischen A tlas von Berghaus (Isothermen- 
K arte von Europa) is t die durchschnittliche W annę des siid- 
lichen Islands gleick der von C hristiania und Stockholm 
=  4 °. D as m ittlere Island  ha t gleiche m ittlere W arme mit 
K asan =  2 °  und der nordliche Theil endlich mit Tornea 
und A rchangel =  0 ° . Ob dies ganz richtig  sein m ag , will 
ich dakingestellt sein lassen , jedenfalls irrt man sick aber 
sehr, w enn m an Island  fur ein so kaltes Land halt. Island  
liegt ferner zwiscken 4 0 ostlicker und 7 0 w estlieker Lange, 
nach dem  M eridian von Ferro  gerechnet. Es gehort also 
seine grosste Halfte der w estlichen H albkugel unserer E rde 
an. Die nackste Entfernung der nordw estlichen Spitze Is 
land’s von der allerdings noch nicht sicker erm ittelten Ost- 
kiiste G ronlands m ag 50— 60 geographische Meilen betragen.

W as nun das K lim a von Island anbetrifft so muss man 
zunachst einen U nterschied zwiscken Kord- und Siid-Island 
machen. D ieser U nterschied w ird w eniger durch die Brei- 
tengrade als durch andere V erhaltnisse bedingt. Gemeinsam 
filr ganz Is lan d  g ilt, dass das Klim a ein kochst unregel- 
m assiges ist. Es ist nach alien Beziehungen kin unregel- 
m assig, sowohl nach den Ja h re n , als nach den Monaten, 
ja  sogar oft nach den einzelnen T agen. D as Gewohnliche 
is t, dass in der w arm en Zeit eine unglaubliche M asse von 
R egen, in der kalteren  verkaltnissm assig viel Schnee fallt. 
Die hydrom etrische K arte  in B erghaus A tlas, is t , w as Is
land anbetrifft, gew iss verfehlt, da die Gesam m tm asse des 
unter versckiedenen Form en fallenden W asser’s kier gewiss 
eben so gross, wenn nicht grosser ist, wie an der siidwest- 
lichen Kiiste N orw egens oder Portugals. Die glaubwiirdig- 
sten Leute haben mich versichert, dass es zuweilen (noch 
im vorigen Jak re) fast den ganzen Sommer kindurch ge- 
regnet b ab e , und zw ar ohne Aufhoren. D abei w ar die Luft 
stets k a lt und rauk. D er P asto r in Thingvollum versicherte 
mich, dass es im Juni und Ju li dort vier voile W ochen lang, 
ohne auch nur eine Stunde aufzuhoren, ziemlich s ta rk  ge- 
regnet babe. H ierbei muss ich gleich bem erken , dass die 
Masse des fallenden Regens an verschiedenen oft sehr nahe 
gelegenen Lokalitaten eine ganz verschiedene sein kann. 
Dies w ird  durch koliere Bergzlige, E insenkungen des Bodens 
etc. bestimmt. Graf Tram pe, der Stiftsam tm ann (Gouverneur) 
auf Island, sag te  mir, er sei an einer L okalitat gewesen, 
wo die Bewokner ihm versicherten, dass es fortwahrend im 
Sommer reg n e , w ahrend dicht dabei ein anderer Ort sei, 
wo es nie regnen soli. W enn dies auch iibertrieben sein 
m ag , so kann  ich doch aus eigener Erfakrung versichern, 
dass in der Nahe unsers A ufenthalts gewisse Orte waren,
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wo es stets zuerst, und nicht selten den garizen T ag reg
nete, wahrend hoehstens ćine Meile davon oft kein Tropfen 
fiel. Der Slidwestwind war es iin Stiden Islands vorzugsweise, 
der fast stets Regen mit sich ftihrte. Dev viel seltener wehende 
Nor westwind brachte Kalte, aber meistens trockenes Wetter. 
Mit deni Winde war es nun auch eine sehr unregelmassige 
Saclie und an nianchen Tagen beobacliteten wir, dass er sicli 
3- bis 4mal anderte, und zuweilen sogar naeh Yerlauf einer 
Stunde schon aus einer ganz entgegengesetzten Riclitung 
blies. Der Wind w ar haufig ziemlich lieftig und anhaltend. 
Am 14. Juni w ar er so orkanartig, dass wir grosse Miilie 
batten, dagegen anzuwandern und uns aufrecht zu erbalten. 
Solcbe Orkane sollen in mancben Jabren selir luiufig sein, 
und mit einer fortgesetzten Wuth mebrere Tage anbalten.

Im siidliclien Island ist nun in den strengstcu Wintern 
keine eigentliche Polarkalte, sondern nur selir ausnalims- 
weise fallt das Thermometer unter 20". In dem letzten 
Winter w ar die niedrigste Tem peratur — 8°, und sogar in 
der langsten Zeit des Winters fror es gar nicht. Aber so- 
wobl der letzte W inter wie Sommer waren im siidliclien 
Island so mild und trocken, wie es selten dort der Fall 
sein soli. Trotzdem kann icb versicbern, dass es in der 
(legend wo wir uns aufhielten (Thingvollum) vom 24. Mai 
bis Ende Juni jeden Tag mehr oder weniger regnete. Nur 
8 Meilen davoii in Reykjavik soil viel weniger Regen ge- 
fallen sein. Dagegen batten wir im Juli mancbe regenfreie 
Tage, und in der g-anzen ersten Halfte des August regnete 
es fast gar nicbt. Die Tem peratur w ar Ende Mai und 
Juni Morgens etwa 4— 6° und stieg selten bis 10°. Ende 
Juli und August batten wir indessen zuweilen 15—16° im 
Schatten. In der Sonne stieg das Thermometer selten gegen 
2 Ubr Nachmittags liber 24°, nur einmal beobachtete icb 260 
(Alles nacli Reaumur).

Nord-Island ist im Allgemeinen kalter und im Som
mer fallt wenig Regen. Das erstere wird namentlicb 
durch das, von Gronland kommcnde Treibeis bedingt, das 
sicb nicht selten wie eine Eismauer uni die ganze Nordkllste 
Islands lagert, und dann eine kalte Tem peratur hervorruft. 
In den westlichen Buchten Islands, so wie in den ostlichen 
und siidliclien Gestaden ist niemals Treibeis zu seben, und 
das Meer ist hier fortwabrend offen. Dass es im Norden 
weniger regnen soil, wird wohl durch die in der Mitte 
Islands liegenden grossen Berge bedingt, welche den Regen 
ftihrenden Stid-Ost-Wiud tbeilweise zuriickhalten. In diesem 
Jabre soil zwar, ganz im Gegensatze zum Siiden, einer der 
kaltesten, sehlecbtesten, durch vielen Regen merkwlirdigen
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Sommer auf Island im Norden gewesen sein. So schreibt 
mir Dr. Kriiper, dass es am 5. und 6. Juli am Myvatn 
heftig geschneit hat. An diesen Tagen herrschte bei uns 
ein heftiger Nordwind, der es ziemlich kalt machte, es war 
aber sonst ganz trocken. Das Thermometer zeigte am 
Morgen kaum 5° und stieg in der vollsten Mittagsonne an 
einem windstillen Orte nur bis 20°. Ungeheure Massen 
von Treibeis, die sich in diesem Jalire in dem, nordlich von 
Island gelegenen, Meere festgesetzt batten, waren wohl die 
Drsache dieses kalten Sommers dort.

Am 2. Mai landete Herr Finsterwalden zuerst, nach 
einer Reise von 30 Tagen, von Kopenhagen aus gerechnet 
in Siglufjbrdr. Dies ist ein kleiner Meerbusen, ganz in der 
Mitte des nordlichsten Theils von Island etwa 66° 10' nord- 
licher Breite gelegen. In der Nahe dieses Busens, wenig- 
stens auf der halbinselartigen Enveiterung dieses Theils in 
Nord-Island war es, wo Herr Finsterwalden bis im Septem
ber hinein, seinen entomologischen Geschiiften nachgiug. 
Dr. Kriiper landete uach einer Reise von 27 Tagen am 
20. Mai, wenn ich nicht irre bei Hofsós am Skajafjbrdr, 
begab sich aber bald weiter ostwarts nach Fridriksgafa am 
Eyjafjordr, und dann nach Myvatn, wo er den grossten 
Theil des Juni und den ganzen Juli sich authielt. Der am 
nordostlichen Theil des Sees gelegene Ort R evkjalid , wo 
er wohnte, liegt 65° 38' nordlicher Breite.

Wir, Kalisch und ich, hatten den Abgang des lost- 
schiffes, das am 15. April, 1. Juli und 1. October von Ivo- 
penhagen nach Reykjavik geht, versaum t, da wir erst am 
16. April in Kopenhagen eintrafen. Nach vieler Miihe ver- 
daukte ich es endlich der Fiirsorge des Herrn Dr. Kiar- 
bolling noch eine Gelegenheit nach Reykjavik zu linden. 
Bei schlechtem W etter und gar keinem W ind, liessen wir 
uns Mittags den 2. Mai aus dem Ilafen von Kopenhagen 
miihsam herauslootsen. Unser Schiff „Anna" war einl kleiner 
recht schnell segelnder Schooner, dem Kaufmanu. Smith in 
in Reykjavik zugehorig. Herr Smith selbst fuhr mit und sein 
Bruder, ein selir liebenswlirdiger Mann, war Kapitam. Erst 
nach 2 Tagen erreichten wir den, nur 6 Meilen von Kopen
hagen gelegenen Sund, und fuhren mit frischem M inde in 
das Kattegat hinein. Dieser frische Wind erzeugte ziemlich 
starke Wellen, und Kalisch wurde soiort, ich etwas spatei, 
seekrank. Der arme Kalisch musste fast die ganze Reise 
hindurch hieran mehr oder weniger leuleu, wahreud lcn 
nach einigen Tagen davon befreit war. Unsere Reise 
recht gut von Statten mit Ausnahme wemgei unic s i 
Tage, und eines ziemlich heftigen Sturmes der uns zwischeu
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den Shetland Inseln und Faroern iiberraschte. Sehon am 
15. Mai, wie wir etwa noch 30 bis 40 Meilen von der is- 
landischen Kiiste entfernt w aren, erblickte Herr Smith die 
fernen Jokule (Gletscherberge) Islands. E rst 2 Tage spater 
w ar es unseren Augen yergonnt, den Eyjafjalla Jokul, den 
heriihmten Hekla, und die Inselgruppe der Yestmannaeyjar 
zu schauen. Ernst und schweigend blickten uns die gewal- 
tigen Haupter der Insel durch einen Wolkensehleier an, 
und schienen uns zuzuwinken, dass Island wohl der Sitz 
des Vulcan’s nicht aber des Faunus sei. Sehon am Abend 
des 17. Mai erreichten wir das Cap R eykjanes, das sild- 
westltchste von Island. Ich glaubc kaum , dass, irgend eine 
Gegend einen grossartiger zerrissenen, oderen Anblick auf- 
weisen kann, wie die ausserste Spitze dieses Cap bei ein- 
getretenem Dammerungslichte. Unermessliche Lavablocke 
in den verschiedensten bizarrsten Formen walzen sich hier 
in das Meer hinein. Keine Spur irgend einer Vegetation 
ist hier zu sehn, nur das nackte, schwarze Gestein. Und 
daran spritzt mit heftiger Wuth die weiss aufschaumende 
Woge — Neptun im Kampf mit Vulkan. Wie grossartig 
schon mag es gewesen sein ais dieseM assen sich, wirklich 
noch gliihend, in das Meer ergossen, was in historischen 
Zeiten geschah! Noch vor etwa 30 Jahren hrachen hier 
aus dem Meere selbst die Flammen hervor, eine neue Insel 
entstand, verschwand aber eben so schnell.

Am Sonntag Morgen den 18. Mai liefen wir in die 
Faxabucht ein, und von der Morgensonne beleuchtet sahen 
wir am Ende einer schneebedeokten Hohenreihe, den Snae- 
fells Jokuł, ganz klar vor unsern Augen enthttllt, obwohl er 
iiber 20 Meilen von uns entfernt war. Eine vollkommen 
weisse Schneepyram ide, die Jungfrau der Alpen an Weisse 
beschamend, stieg er direkt aus den blauen Wogen des 
Ocean empor. Dieser Berg erreicht eine Hohe von iiber 
4 5 0 0 '; der Entfernung wegen war seine nicht schneebe- 
deckte Basis ansichtbar. Am Abend dieses Tages liefen 
wir glticklich nach mithevollem Kreuzen in den Hafen von 
Reykjavik ein. Dort lag die heutige Residenz des alten 
Thule mit ihrer stattlichen Kirche, und ihren holzernen 
Hausern, die klein und freundlich, von den iippigst griinen 
Rasenplatzen umgeben waren. Links und rechts die islan- 
dischen Fischer-Hiitten ganz mit frischem griinen Rasen 
bekleidet.^ Etwas ferner war eine Parthie gelb bliihender 
Blumen sichtbar, Caltha palustris und mehrere Ranunculus 
Arten.

In dem Jetz t ais Gasthaus eingerichteten Klubhause 
fanden wir eine freundliche Aufnahme, ebenfalls in ganz
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R eykjavik und wohin w ir spater kam en auf der Insel. Vor 
alien fiihle ich mich gedrungen dem Dr. H jaltelin, Kreis- 
Physikus der Insel fur seine mir freundlich geleisteten 
D ienste, meinen besten D ank zu sagen. Auch den Rektor 
der S chu le , Johnsen , H err A rnesen, L ehrer an derselben, 
John G udm unsen, H erausgeber der einzigen islandischen 
Zeitung „Thiodolfur*, so wie andere H erren muss ich hier 
als eben so freundliche wie intelligente Leute erwahnen. 
Herr A rnesen w ar der E inzige, der ein lebhaftes In teresse 
fiir Zoologie zeig te , sich viel dam it beschaftigte, wenn auch 
fast nur m it den W irbelth ieren , und der manche Bucher 
dariiber besitzt wie die „Zoologie von W iegm ann und R uthe". 
Endlich m uss ich noch der besonderen L iebensw ilrdigkeit 
des Grafen T ram pe, Stiftsam tm anns von Is lan d , gedenken, 
und seine B ereitw illigkeit, mein U nternehm en auf alle Art 
and W eise zu untersttttzen.

In  R eykjavik  blieben w ir nur 4 T ag e , da die Um- 
gegend w enig einladend fur einen Entomologen ist. Sie 
bestebt wie tiberall in diesem siidwestliehen fh e il  Islands 
aus altem  vulkanischen G estein, m it gelbem Lehm m ehr 
oder w eniger bedeckt. An einigen Stellen sind g rosseT orf- 
moore, die recbt m assigen Torf, b ier jedoch das einzige 
Brennm aterial liefern. So iippig das Grlin in den kultivirten 
Anlagen innerhalb R eykjav ik’s w a r , so dlirftig w ar es in 
der U m gegend. Kein Busch, kein hoheres K rau t, nicht 
einmal das so verbreitete Yaccinium  w achst in der nach- 
sten U m gegend von R eykjavik. Moose bilden wie iiberall 
au f Is lan d , die H auptvegeta tion , dazwischen m ebr oder 
w eniger Gramineen, dann einzelne Compositen und kleinere 
Cruciferen. F a s t iiberall bliihte die Silene acaulis, mit ihren 
zierlich rothen Bliimcben, und an einzelnen, sehr steinigen 
Berghohen stand fast nur diese Blume hin und w ieder zer- 
streut. W ir besuchten d ie , V4 Meile von R eykjavik  gele- 
gene Insel E n g ey , um dort Schaaren von E idergansen 
briiten zu sehn. W ir landeten gerade zur Zeit der Ebbe, 
und nirgends habe ich eine iippigere und reicbere Algen- 
vegetation gesehn als hier. A usser m ehreren entomologi- 
schen E ntdeckungen brachten  w ir eine Anzahl E ier mit, 
von denen w ir einige am Abend desselben T ages gegen 
11 U hr in d e r, nordlicb von R eykjavik gelegenen heissen 
Quelle kochten. Es w ar an diesem  T ag e  sehr schemes 
W etter und w ir hatten  eine Excursion nach dieser otelle, 
Laugornes genaunt, gem acht, und eine Anzahl der H adena 
Sommeri gefangen. Obwohl die Sonne gegen 8| U b r  em er
ge gangen , so w ar es doch noch bis gegen 11 Uhr so hell, 
dass man ganz gut hiitte lesen konnen. An den langsten
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Tagen, Ende Juni, war die Sonne doch immer schon
r  ?  U4n,, n ’ e? ^ ar s*ets so ĉ ass man ganz dent- lich Alles unterscheiden konnte.

Am 23. Mai traten wir nun Morgens frflh mit 6 Pferden 
and dem Ftikrer Geir Zoega, die Reise in das Innere an. 
Kahsck obgleich schon 40 Jahre alt, bestieg bei dieser 
GelegenheR, zum ersten Male in seinem Leben ein Pferd 
und ward ihm der Ritt bitter schwer. Leider regnete eś' 
fast den ganzen Tag. Wir zogen den bekannten Weg 
zum Geysir, aber Thmgvellir am Thinyallayatn gelegen 
war emstweilen das Ziel unserer Reise. Der Weg gegen 
8 Meilen lang, ftihrte durch sekr sterile Gegenden^ und 
kommt man direkt nur bei 2 menschlichen Wohnungen vor- 
bei; hm und wieder unterbrach ein kleines Thai mit ebener 
Wiese den steinigen Charakter des Bodens, das grosste 
heisst Seljadalr. Die Vegetation w ar nur sparlich und 
wenig verschieden yon der Umgebung Reykjavik’s. Stellen- 
weise zeigten sich kleine Weidenarten, die sich kaum einige 
Zoll hoch vom Boden erhoben. Andere Stellen waren mit
rlip U gm2f um 1’eichlich versehen, das damals gerade

- fm 7;u entfaltea begann. Ich schoss mehrere Schnee-
hhhner (Tetrao Islandorum), die sehr zahm waren. Erst 
gegen Abend erreichten wir die weltberiihmte Almonnagia 
und zwischen den Wanden hinabsteigend ritten wir du?ch 
den Oxara und hielten nun yor der Wohnung des Pastor 
Simon Bech zu Thingvollum. *) S

Sir. ”Fh'eil <Fliese> -
D ie B a e r  Thingvellir, zum Arnesyssel gehorend lip p-f 

genau. 64 15’ nordlicher Breite. Baer (sprich Beir ) ist df«s 
islandische Wort fur eine islandische Wohnung und Gehoft 
Dbrfer giebt es m Island eigentlich nicht. Die Familien 
wohnen meistens einsam in ihrer Baer, die oft meilenweit 
von emander liegen. Nur selteu stehen 2 oder gar mehrere 
Baer’s dicht bei einander. Die W andę sind von Steinen mit 
Moos und Erde ausgestopft, uach anssen grlln bawaćhs™

sft
w ie d l, also „ S z in g w a d la “ . ’ ' doP P < ^  1 sp r .c h t man
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Jede Abtheilung im Hause (Stuben, Kliche, Vorrathskammer,) 
haben ibr eigenes Dach, von aussen dicht mit grunem 
Rasen bekleidet. Wo hier im Inneren keine Bretterbeklei- 
dnng ist, da stromt bei anhaltendem Regen, das Wasser 
massenhaft in das Innere der Hauser. Die bewohnten 
Stuben sind meistens mit Bretterwanden bekleidet, und 
meistens auck mit einem Fussboden von Brettern versehen. 
Der Boden unserer Scklafstube war dies nicht, was wir 
spater sehr gut fanden, denn wir griffen daselbst tiber 1000 
von Catops nigricans und gegen 20 Arten anderer Ooieóp- 
teren. Des Pastoren eigentliclie Wohn- und Staatsstube 
aber war freundlich, mit Brettern iiberall und Sopha darin. 
Die Kirche lag dicht bei des Pastoren Wohnung, sie war 
von Steinwanden, mit Gras bewachsen, und das Dach mit 
dem iippigsten Grttn bekleidet. Das Kirchendach wurde 
spater wie das des Hauses gemaht. Die Kirche selbst etwa 
•30 Fuss lang und 15 breit, diente den Reisenden, ttnd 
spater auch Kalisch aur Schlafstelle. Am Sonntag kamen 
die Leute oft aus weiter Fem e, Manner und Frauen, zu 
Pferde an, um die Kirche zu besuchen, und sich tiber ihre 
gegenseitigen Angelegenheiten zu besprechen.

Der Pastor zu Thingvollum, Simon Bech, ein hagerer 
dtinner Mann, Anfang der Vierziger, ist ein vortrefllichcr 
Schafer, und eben so guter Fischer. Erst war er sehr zu- 
rtiekhaltend und wollte uns wohl einige Tage, nicht aber 
einige Monate bei sich behalten. Er schlug mir Letzteres 
sogar gradezu ab, und ich bedurfte entschiedene Hartnackig- 
keit und Ueberredungskunst ihn zu bewegen uns fur die 
ganze Dauer zu beherbergen. Spater wurde er sehr freund
lich und gemtithlich, und ausser einer angemessenen Bil 
dung fehlte es ihm durchaus nicht an Witz. Seine brave 
Frau that alles Mogliche um uns gut zu bewirthen, und 
verstand von der Kochkunst mehr als manche deutsche 
Hausfrau. Die kostbare Milch, die delikaten Forellen des 
Sees und die von mir erlegten Vogel, (Schnepfen, Schnee- 
htihner, Regenpfeifer etc.) so wie zuweilen ein geopfertes 
Lamm, boten uns eben so gesunde wie reichlichc Nahrung. 
Brot gab es nun freilich nicht, doch wir hatten uns genti- 
gend mit Schiffszwieback versehen.

Thingvellir liegt an der nordlichen Spitze des Thing- 
valla vatn , des grossten Sees auf Island, der mit seinen 
verschiedenen Buchten gewiss 5 Meilen im Umfange haben 
mag. Es ist der klassisckste Ort ganz Island’s, denn hier 
wurde noch zu Ende des vorigen Jahrhunderts der bertthmte 
Althing gehalten. Abgesehen davon ist es auch geologisch 
einer der merkwiirdigsten Orte, und endlich nach unserer
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Erfahrung auch wohl der fiir die Entomologie giinstigste. 
Letzteres hangt mit der hier theilweise sehr iippigen Flora 
zusammen. Der ganze Boden besteht hier ans alter Lava, 
wenngleich nicht so alt als bei Reykjavik. Nordlich vom 
See ist eiue tiefe Eiusenknng der Oberflache, fast t/2 Meile 
breit und wobl ebenso lang. Im N.-W. wird diese Einsen- 
kung von der Almannagja im S.-O. von der Hrofragjó be- 
grenzt. Gja (sprich Gjau) ist eine jahe Spalte in der Lava, 
mit senkrecht gerissenen Wanden, die oft ganz nabe stehen 
oft aber 100' weit auseinandar gerissen sind. Die Alman
nagja ist die grosste auf ganz Island, fast eine Meile lang, 
mit W anden die an gewissen Stellen 60—80 Fuss hocb 
sein mogen. Dieselben stehen stellenweise ttber 100 Fuss 
auseinander, und ist bier unten ofters der iippigste Gras- 
wuchs, wiihrend die steil gerissenen W ande, in ihren 
Nischen und Vorsprtingen mit maneherlei Blumen und Farren 
bedeckt  ̂sind. Diese Gja verlauft wie die Hrofragjó, fast 
gerade im S.-O. und N.-W. und alle anderen kleine Gjae 
die in der dazwischen liegenden Einsenkung sich befinden, 
verlaufen parallel mit ihnen. Am beriibmtesten sind hier 
die Flosagja nnd N ikolausar-gja, in deren Mitte der LSg- 
berg, ein ebener griiner Platz liegt, wo friiher der Althing 
gehalten wurde. Diese Risse, 20—30' breit, sind mit 
W asser von seltener Klarheit angefullt, und scheinen an 
gewissen Stellen eine bodenlose Tiefe zu haben. Seitlich 
davon liegt die Brennugja, wo noch im vorigen Jahrhundert 
die letzte Hexe verbrannt wurde. Ausser diesen Rissen, 
welche _ die Erdeinsenkung durchziehen, und sehr oft un- 
tibersteigbare Schranken darbieten, sind hier noch eine An- 
za,hl zerborstener kleiner Hiigel. Dieselben miissen, etwa 
wie die Blasen einer kochenden Breimasse, in friiheren 
Zejten, von innen berausgehoben und beitn Erkalten oder 
beim Acte des Hervorhebens selbst zerplatzt sein, in un- 
regelmassige, von der Mitte ausgehende, Risse. Nimmt 
man nun noch die zerstreut herumliegenden Lavablocke und 
manche andere Unebenheiten hinzu, so bat, man ein Bild 
dieser seltsam zerrissenen Gegend. Im Norden begrenzt 
der Armannsfell, ein, etwa 2500' hoher Berg, diese Einsen
kung. Er ziebt sich in die Lange und hangt, durch eine 
Einsenkung nordwestlich, mit dem noch hoheren Sulur zu
sammen. Letzterer zeigt die wunderlichsten zerrissensten 
Spitzen, und auf seiner Hohe schmolz der Schnee erst An- 
fang August.  ̂Slidlicb hiervon liegt isolirt der kegelformige 
Burfell, den wir am 26. Mai bestiegen. Er ist vulkanischen 
Ursprungs wie alle Berge der Umgegend, und mit ausge- 
brannten Schlacken besaet. Es lag noch viel Schnee darauf,
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und ais wir die Hobe erreicbt batten , wnrden wir sogar 
von einem ziemlich starken Schneegestober iiberrascbt; 
dennoch fanden wir bier, mitten im Schnee, eine Blnme. 
Mit Gefahr glitten wir spater am nordlichen Abbange, 
stellenweis auf Schneefeldern bernnter. Die ostliche Hraf- 
ragja endet nordlieh im H rafrabjorg, dessen Wandę im 
Westen ganz senkrecht herabfallen. Hier stieg das Terrain 
nun amphitheatralisch, naeb N.-O. bin einen Winkel bildend, 
der im Osten von einer Reihe der scbroffsten und wunder- 
bar geformtesten Lava- und Ascbenkegel begrenzt wird, 
Ganz im Hintergrund liegt der Skjaldbreid, ein allmahlig 
sich erhebender, stumpfer, kegelformiger Berg, der mebr 
oder weniger stets mit Schnee bedeckt ist. Sitdlich von 
Tbingvollum liegt der grosse, schone |See mit seinen herr- 
licben Forellen. Diese sind so massenhaft vorhanden, dass 
der Pastor im August offers in einer Stunde in seinen 
Netzen gegen 200 fing, welche stets 1— 2 Pfd. schwer und 
von vortrefflicher Beschaffenheit waren. Der See kann ais 
Fortsetzung eines eingesunkenen Terrain’s betracbtet wer- 
den. E r ist ostlich von mehreren kleinen lltigeln begrenzt, 
westlich steigt das Land nur allmahlig an. Hier sind oft 
grdssere Strecken mit Sand bedeckt, der aber nicht weiss 
wie bei uns, sondern ganz schwarz ist. Im sudlichcn Theile 
liegen 2 Inseln, von denen wir die grosste „Sandey" Anfang 
Juni besuchten. Sie besteht aus vulkanischem Sand und 
ist theilweise mit Silene acaulis, und Elymus arenarius be- 
wachsen. Ausser einigen Phryganeen und Carabicinen war 
diese Insel von einer Kolonie der Seemoven (Larus ma- 
rinus) bewohnt, die grade Eier batten und mit klaglichem 
Geschrei tiber unseren Hauptem  herumfiogen. Am siidwest- 
lichen Ende des Sees liegt der Grafringr, eine in ihrer 
Art noch wildere Gegend ais die nordliche Einsenkung. 
Hier sind keine E rdrisse, aber die seltsamsten, scbroffsten 
Bergkegel, ausgebrannte Vulcane, Schlacken in alien 
moglichen Farben, die wundersamsten, zerstreuten Lava- 
blocke, und dazwischen vulkanischer, schwarzer Sand. 
Stidlich davon erhebt sich ein , etwa 3000 ' hohes isolirtes 
Bergsystem, der Hengil, mit einer Anzahl kochender Schwe- 
feldampfquellen. Bis zu diesen drangen wir am 14. Juni, 
nach sehr angestrengtem siebenstiindigem Marsch vor. 
Wenn man bei heiterem W etter den Dampf dieser Quellen 
von Thingvollum aus siebt, so mochte man glauben in 
3 Stunden sie erreichen zu konnen. Diese Klarheit der 
Luft auf Island, bringt eine sehr grosse Tauschung in der 
Entfernung bervor, ein Umstand, der von den meisten, Is
land bereisenden Fremden bemerkt ward.



220

Die Flora dieser eben beschriebenen Lokalitaten war 
stellenweise tiberans reich und iippig'. Zunachst ist die 
ganze Einsenkung mehr oder weniger mit Birkenbiischen 
(Betnla humilis Schrank und Betula nana L.) bewachsen. 
Am dichtesten war dies langs del* Hrafnagja und am Fusse 
des Armannsfell der Fall. Hier bildete die Betula humilis 
ein dichtes Gebiisch, wo man sich nur mit Miihe hindurch 
drangen konnte. Es wird aber selten hoher als 3—4 Fuss, 
da diese biischartige Birke mit ihren meist sehr krummen 
Stammen und Aesten fast stets in schiefer Riclitung wachst. 
Selten, in dem Schutze eines Gja’s, streckte sie ihren Stamm 
und Aeste senkrechter empor und erreichte dann bei ein- 
zelnen Exemplaren eine Hohe von 6 —8 Fuss. Die Betula 
nana, welche hier, und noch mehr auf den oberhalb gele- 
genen islandischen Heidi’s wuchs, erhob sich selten hoher 
als 6— 12 Zoll und bildete meist dichte, kleine Biische. 
Von einer Anzahl Weidenarten waren es besonders Salix 
glauea L ., an ihren weisswolligen Blattern kenntlich, die 
fast iiberall aus dem Boden hervorkam. Sie bliihen Ende 
Mai bis Anfang Juni, und wurden die Bliithen von der Hum
mel (Bombus terrestris) fleissig besucht. Sie erreicht nur 
eine Hohe von 2— 3 Fuss. Die Salix arbuscula L. war 
gleichfalls sehr haufig, wuchs aber vorzugsweise an feuchten 
W iesenstellen, und erreichte hier ofters eine ziemlich be- 
trachtliche Hohe bis 4 Fuss. Von andern Weidenarten 
waren hochstens noch die Salia herbacea L. mit ihren, gar 
nicht weidenartigen Blattern zu bemerken.

Sehr haufig w ar nun ferner Vaccinium uliginosum, fast 
Iiberall, nur nicht aufW iesen, und den meisten Raupen zur 
Nahrung dienend. Arbutus Uva ursi, Caluna vulgaris, Ern- 
petrum nigrum, Azalea procumbens waren gesellschaftlich 
lebend hier und da mehr oder minder haufig. Die Haupt- 
vegetation auf ganz Island sind aber Moose und zwar be
sonders Sphagnum -Arten. Diese wachsen iiberall, und es 
ist wohl keine Quadratruthe auf Island, welche, wenn sie 
itberhaupt Vegetation zeigt, auch nicht Sphagnum triige. 
Bisweilen bedeckt dies Moos fast ausschliesslich grosse 
Strecken und giebt denselben durch die eigenthiimliche, 
graugriine Farbę einen sehr traurigen Charakter. Der 
hinter den Einsenkungen gelegene, norddstliche Wink el ist 
ganz mit einer dichten Moosdecke, die mindestens V2 Fuss 
im Durchmesser h a tte , bedeckt und nur sparlieh wuchsen 
einige Carex und Luzula-Arten hindurch. In den ausge- 
brannten Kratern am Siidende des Sees bildete einzig und 
allein dies Moos ohne irgend eine andere phanerogame 
Pflanze die Vegetation. Von den Gramineen sind es be-



221

sonders Carex und Luzula Arten wie Poa alpina, Aira sub- 
spirata und Festuca rub ra , die mehr oder weniger gesell- 
schaftlich durch das Moos sieli emporarbeiten. Au sumpfigen 
Stellen und Wiesen, die wir oberlialb der Almannagja hatten, 
waren Carex Arten liberwiegend, oft untermischt mit Erio- 
phoron capitatum und angustifolium. Hier wuebsen aucb 
Comarum palustre, Geum rivale, Sanguisorba officinalis und 
andere Pfianzen. Dryas oetopetala bedeckte oft gesellschaft- 
lich ganze Anhohen, Rubus saxatilis wie einzelne F ragaria  
vesca kamen an dem Fusse des Armannsfell und im Graf- 
ningr mehr oder weniger vor. Letztere viel seltner. Am 
10. August fand ich die erste reife Erdbeere.

Im Grafningr, wo nebenhei auch die Birkenvegetation 
sehr bedeutend w ar, wuchs auch Spiraea ulmaria in Mehr- 
zalil. Sehr verbreitete Pfianzen, wenn gleich nicht gesell- 
schaftlieh lebend, waren Armeria maritima und Silene acaulis. 
Beide kamen in bedeutender Hbhe vor und erstere wuchs 
namentlich an sandigen Stellen. Dort war auch Silene ma
ritima und Thymus serpyllum nicht selten, letztere Pflanze 
namentlich an ' einem grossen sandigen Platze am Flusse 
des Armannsfell sehr haufig. Diese 4 Blumen, namentlich 
Thymus serpyllum und Silene acaulis, waren es besonders, 
die von den Lepidopteren eifrig aufgesucht wurden. Ely- 
musarenarius wuchs an ganz sandigen Stellen am Fusse 
des Armannsfell und auf der Insel Sandey. Sehr verbreitet 
war auch das kleine Thalictrum alpinum, so wie Geranium 
sylvatium. Letzteres w ar besonders an den sonnigen Seiten 
der Gja Wandę iippig, wo ausserdem eine Menge fast hier 
nur zu findender Pfianzen vorkam. Dies waren namentlich 
Saxifraga Arten, Sedum acre, Rhodolia rosea, Epilobium 
palustre etc. Vor alien aber verschiedene Farren, von denen 
Aspidium dilatatum oft eine ziemliche Grosse erreichte. 
Auch Epilobium Arten standen hier, namentlich Ep. palustre, 
wahrend andere, wie Ep. alpinum, origanifolium und vor 
allem das schone Epilobium latifolium mehr an feuchten 
Stellen bliihten. Letzteres fanden wir zuerst Anfang August 
an dem See von Stiflisdalr, etwa f/2 Meile westlich von 
Thingvalla, schon bluhend. Pinguicola communis bluhte im 
Mai und Juni fast tiberall, sogar an ganz trockenen Stellen. 
Ebenso waren Yiola Arten (canina und palustris) so wie 
Myosotis sjdvatica, und Cardamine pratensis auf Wiesen 
und Grasplatzen sehr haufig. Leontodon Taraxacon, Hie- 
raeium Sclimidtii wie andere Compositen waren nebst kleineu 
Cruciferen (Draba verna etc.) gleichfalls sehr haufig. Am 
Rande und an den Abhangen der G ja, oft unzuganglich, 
wuchsen kleine Btische von Juniperus nana. Caltha palustris
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und Ranunculus Arten wuchsen auf Wiesen in Anzahl. 
Einzelne Stellen im W asser waren reich mit Juncus Arten 
und Menyanthes trifoliata bewachseu. Auch an verschiedeneu 
Galium, Cerastium so wie Gentiana Arten feldt es nicht. 
Parnassia palustris stand zuweilen an ganz trockneu Stellen. 
Plantago maritima wuchs haufig in unserer Gegend, wahrend 
ieli Plantago latifolia nur im Geysir Gebiete und nament- 
licb unmittelbar zwisehen beissen Quellen haufig bemerkte. 
Dort wuchs aucli Potentilla anserina in grosser Menge. 
Von der grossen Anzahl anderer Pflanzen will ich nur noch 
folgende, mehr oder weniger haufig vorkommende aufftihren: 
Trifolium repeus, Alchemilla vulgaris und alpina, Angelica 
Archangelica und silvestris, Viscaria alpina, Arenaria eiliata, 
Arabis petraea, Achillea millefolia, Gnaphalium norvegicum 
und supinum (sehr selten), Euphrasia officinalis, Veronica 
saxatilis und officinalis, Pyrola minor, Andromeda hypnoides, 
Koenigia Islandica, Oxyria digyna, Rumex und Polygonum 
Arten, namentlich Pol. viviparum sehr haufig, mehrere Or- 
chideen, Authoxanthum odoratum, Phleum pratense etc. etc.

Jedenfalls mag dies geniigen um zu zeigen, dass die 
Flora lceineswegs arm war. Aber so bevolkert diese schbnen 
Gegenden auch von Vogeln waren, namentlich Numenius 
phaeopus, Charadrius pluvialis, Tetrao islandorum etc., so 
arm waren sie an Insekten. Wir haben ofter der Raupen 
wegen gegen hundert Stunden an alien moglichen Pflanzen, 
zu den verschiedenen Zeiten geketschert, aber ausser Raupen, 
einer Menge Dipteren namentlich Tipuliden und kleinen Ich- 
neumonen, fanden wir von Kafern nur 2 Malthinus Arten 
und Erirhinus acridulus in wenigen Exemplaren. Die meisten 
Kaferarten fanden wir unter Steinen, im Rasen, alle Staphy- 
linen im Mist oder unter todten Vogeln

W ir machten verschiedene Excursionen in der weiten 
Umgebung unsres Aufenthaltsortes besonders eine am 7. Juni 
nach dem Geysir. Es war das schlechteste Wetter, da aber 
alles vorbereitet w ar, ritten wir trotzdem, in Begleitung 
des Pastora ab. Letzterer w ar, nebenbei bemerkt, noch 
niemals beim Geysir gewesen, obwohl derselbe nur etwa 
7 Meilen von Thingvollum entfernt ist. Es regnete furchtbar. 
Der ganze Weg stand voll gelber Lehmwasserlachen, die 
wir munter durchtrabten; Kalisch fiel am Vormittage nur 
3 Mai vom Pferde. Gegen Mittag erreichten wir das Lau- 
gardalr, mit seinen warmen Quellen, und herrlichen Aus- 
sichten bei heiterem Wetter. Ilier liegt der sclmeebedeckte 
Hecla, vom Fusse bis zu seiner dreigipfligen F irste , vor 
den Augen des W anderers, und die prachtigen Jokule be- 
granzen den Horizont im Westen und Siiden.
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Das Thai selbst ist eilie ebene Wiesenflache, tlieil- 
weise sehr sump fig, mit Seen und isolirten Ankoken darin. 
Es ist dies der Anfang jener grossen Ebene, die zu den 
bebautesten Islands gehbrt, und die von kurzen, aber sehr 
reissenden Strbmen (Hvita, Thjorsa etc.) durckscknitten wird, 
welcke in ihrem letzten Laufe die Donau und Wolga an 
Breite Ubertreffen. Gegen Abend kamen wir nass und milde 
in der gastlicken Wohnung des Bauern Magnus Johnsen an, 
der uns gern bekerbergen wollte. Aber ich zog es vor nock 
bis zu dem, eine Meile entfernten Geysir zu reiten, und dort 
iibernackteten w ir, kaum 50 Sckritte vom Geysir in einem 
kleinen islandiscken Zelte, welches auf dem nassen Boden 
aufgeschlagen wurde, und das eben gross genug war, damit 
wir 3 drin liegen konnten. Hier warteten wir die ganze 
Nackt, den folgenden T ag , und einen Tkeil der folgenden 
Nacht, bis etwa 2 Ukr dureh eine Eruption des Geysir’s 
uns das grossartigste Sckauspiel zu Theil w ard, was wokl 
auf Erden zu seken ist. Eine Besclireibung davon ist bier 
uickt am Orte, In der nachsten Umgebung des Geysir sind 
iiber 80 heisse Quellen, von deneu einige auch zeitweise 
fontainenartig sprangen. Zwischen dem warmen Abflusse 
ist oft eine tippige Vegetation; Potentilla anserina und Plan- 
tago latifolium waren sehr haufig. Unter letzterer Pflanze 
entdeckten wir damals die Kaupe des Agr. Islandica.

Spater in; Juli kehrte ich nock einmal allein zum 
Geysir zuriick. Jedenfalls versckaffte mir diese Reise die 
Ueberzeugung, dass in der dortigen Gegend fast ganz die- 
selben Insekten vorkommen, wie bei Thingvollum. Nur die 
Wiesen liebenden Insekten wie namentlich M unitata , P ro -  
pugnaria  und T ortrix  Pralana  waren kier auf den grossen 
Wiesen viel haufiger.

Da icli bald einsah, dass wir durck vieles Herumreisen 
nur unsre kurze Zeit zersplittern wtirden, so kielt ich es fiir 
erfolgreicker, in der nachsten Umgebung von Thingvollum 
rukig zu sucken. Die Einformigkeit unserer Lebensweise 
wurde nur selteu durck einige Reisende unterbrocken, die 
den Geysir besucken wollten und bei uns Nachtquartier 
mackten. Ein besonderes Aufsehn mackte die Aukuuft des 
Prinzen Napoleon Anfang Ju li, der 2 Nachte mit einem 
grossen Tross in Thingvollum blieb. E r war sehr liebens- 
wiirdig und machte mir das Anerbieteu ikn nack Gronland 
zu begleiten, was ich jedoch, aus Griinden, abschlug. 
Der Kronprinz von Holland kam einen Monat spater und 
besak sick mit grossem Interesse unsere entomologiscke 
Ausbeute.

Am 11. August verliessen wir mit wekmiitkigem Gefiikl



224

unser liebes Thingvollum und nach riihrenden Abschieds- 
klissen vou der P as to m  und ihrer bildschonen Tochter Anna, 
trabte icli in B egleibng des Pastors nach Reykjavik zuriick. 
Kalisch war mit einem Fttkrer und Gepack voraus. Noch 
an demselben Abend machte icli den glanzenden B airbeim  
Grafen Trampe, zu Ehren des Prinzen von Oraniem mit, und 
liatte ziun letzten Mai Gelegenheit, die schonen islandischen 
Madchen zu bewundern, die tlieilweise in ihrer, so tiberaus 
ldeidsamen National -T rach t erschienen. Am 14. Abends 
bestiegen wir das Postschiff Soloven, nachdem wir zum 
letzten Mai von Island und seinen freundlichen Bewolmern 
dankbar Abschied genommen batten.

Soloven ist ein ausgezeichneter Schooner, von dem 
ebenso tiichtigen wie liebenswurdigen Kapitain Stilhoff ge 
fithrt. Nach einer gltlcklichen Fahrt von 14 Tagen, deren 
Langweiligkeit durch einen herrlichen Seesturm an der 
norwegisehen Kiiste, unterbrochen wurde liefen wir am 28. 
im Hafen von Kopenhagen ein.

In Kopenhagen hatte der Herr Professor Schjodte die 
Freundlichkeit mir sammtliche, auf dem Museum vorhan- 
dcne grbnlandische Schmetterlinge, zum Yergleich mit is
landischen, und zur eigenen Bearbeitung, mitzugeben. Auch 
die Sammlung der Herren W estermann und Drewsen standen 
mir zu diesem Zwecke zu Gebot. Ich reiste von da den 
Gotha Kanal hinauf nach Stockholm, wo Herr Professor 
Boheman leider nocli nicht von seiner lapplandischen Reise 
zuriickgekehrt war. Durch die Giite des Herren Professor 
Sundevall bekam ich indessen die lepidopterologischen 
Schatze, der koniglichen Sammlung daselbst, zu sehen. 
Nach einigen Tagen landete ich gliicklich in Stettin, von 
Herm Professor Hering freundliclist empfangen.

Was nun unsre entomologische Ausbeute anbetrifft, 
so w ar die, von Kalisch und mir gem achte, die reichste. 
Dr. Kriiper hatte unter seiner Ausbeute: 7 Coleopteren 
Arten, 3 Tineiden 1 Ichneumon, welche wir nicht gefunden 
haben. Finsterwalder hatte nur ein einziges Dipteron, das 
von uns anderen nicht gefangen war. Jedenfalls geht hieraus 
hervor, dass vielleicht mit sehr wenigen Ausnahmen, die 
entomologische Fauna auf ganz Island eine ziemlich gleich- 
massige sei. Dies wird auch schon durch die ziemlich 
gleichmassige Bodenbesehaffenheit, und den doch nur immer 
gering zu nennenden klimatischen Unterschied bedingt. Es 
versteht sich von selbst, dass gewisse Aiten von Insekten, 
gewisse Lokalitaten bedingen, wie z. B. die Straudbewoh- 
nenden, nur am Strande vorkommen konnen, oder d ie, auf 
gewisse Pflanzen (Betula, Salix, Yaccinium etc.) angewiesenen
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Thiere, sich nacli dem Vorkommen derselben richten mlissen. 
Doch Island wird liberall yom Oceane umsptilt, und fast 
tiberall wiederholen sich gleichartige Localitaten mit glei- 
chen Bodenverhaltnissen und gleichem Pflanzenwuchs. Ich 
darf deshalb wohl behaupten, dass die von uns Vieren ge- 
machte entomologische Ausbeute ein ziemlich vollstandiges 
Bild der entomologischen Fauna ganz Islands giebt. Es ist 
natUrlich, dass von uns gar manche Arten niclit gefunden 
sind, aber gewiss haben wir die bei weitem grossere Halfte 
gefunden, und ohne Zweifel die, welche durch ihre Haufig- 
keit den eigentlichen C h a r a k t e r  der islandischen entomo
logischen Fauna bildet.

Die Gesammtsumme der von uns auf Island gefun- 
denen Insektenarten betragt etwa 312 Arten. Davon kommt 
Uber ein Drittel (110) auf die Dipteren, beinah ein Viertel 
(81) auf die Coleopteren, ein Fiinftel etwa (61) auf die Hy- 
menopteren, ein Zehntel (33) auf die Lepidopteren und ein 
anderes Zehntel auf die tibrigen Ordnungen (9 Neuropteren, 
8 Hemipteren, 6 Parasiten, 3—6 Poduriden). Orthopteren 
fehlen ganz. Selbst wenn wir annehmen, dass Island im 
Ganzen 500 Arten von Insekten beberbergt, was ich ent- 
schieden nicht glaube, so ist diese Zahl fttr ein Land von 
Uber 1900 Q.-Meilen, in der gemassigten Zone gelegen, 
eine sehr geringe zu nennen.

Die frtihere Schopfungskraft, welche nothwendig alle 
Thierformen auf unserer Erde hervorrief, ist seit histo- 
rischen Zeiten nicht mehr thatig. Im Gegentheil ist es be- 
wicsen, dass nicht nur in der antediluvianischen Zeit, 
sondern noch in den letzten Jahrhunderten Thierformen 
ganzlich untergegangen sind. Eine andere Thatsache ist es, 
dass durch Krankheiten oder andere uns meistens unbe- 
kannte Ursachen Thiere aus einzelnen Gegenden ganz ver- 
schwinden konnen. Dies ist nach meiner Ansicht speciell 
der Grund, weshalb die entomologische Fauna einer Insel 
stets armer is t, als die der unter gleichen Breitengraden 
gelegenen Festlander. Nur wenigen Insekten ist es moglich, 
grossere Strecken iiber das Meer im Fluge zuriickzulegen. 
Wenn daher auf einer Insel, und zumal auf einer so weit 
yom Ocean umgranzten wie Island, eine Art ausstirbt, so 
ist es unmoglich, dass sie sich hier, wenn auch nur allmah- 
lig, wieder einfinden kann.

Es ist ferner eine von den iS'aturforschern festgestellte 
Thatsache, dass friiher ein viel warmeres Klima, und in 
Folge dessen eine viel reichere Vegetation und Fauna in 
diesen nordlichen Breiten herrschte. Von Island geht dies 
sogar theilweise noch aus historischen Ueberlieferungen

is .



226

hervor. Mit der Veranderung und Verschlechterung des 
klimatischen Verhaltnisses musste das Herabsinken der Vege
tation und das Zugrundegehen eines Theils der Fauna in 
nothwendigem Zusammenhange stelm. Das frlihere Island, 
weleheS W alder von betrachtliclier Hoke (namentiieh auch 
Coniferen) gehabt haben soil, konnte eine ganz andere 
Fauna beherbergen. Endlich darf man wohl annehmen, 
dass die furchtbaren vulkanischen Eruptionen, welche zu 
alien Zeiten in alien Theilen Island’s stattfanden, einen ver- 
derblicben Einflnss, speciell auf die entomologische Fauna 
getibt liaben. Die gliihende Lava floss hier nicht in Strbmen, 
sondern sie bedeckte noch in historiscken Zeiten gauze Land- 
strecken (Gullbringti-Syssla). Einzelne Aschenregen mtissen 
den berlihmten Aschenregen des Vesuv, der ganze Stadte 
bedeckte, noch iibertroffen haben, denn kaum sind 70 Jahre 
verflossen, dass die Asche des Hecla ziem lich dicht auf die 
80 Meilen weit entfernten Farber fiel.

Die Armuth der entomologischen Fauna und das Fehlen 
einer ganzen Ordnung fOrthoptera), sowie vieler hervorra- 
gender Familien anderer Ordnungen, wird nun theilweise 
aus den eben angeftihrten Verhaltnissen, theilweise aus 
der geographischen Verbreitung dieser Insekten erklart. 
Dies steht im vollkommenen Einklang mit den meisten 
andern Thierklassen, ja  Ubertrifft sogar manche derselben 
auch verhaltnissmassig an Reickthum der Arten. Sehn wir 
von den die nordischen Meere bevolkernden Thieren ab, 
und batten uns strenge an die Landfauna Island’s , so ist 
dieselbe etwa in folgenden Verhaltnissen vertreten. Von 
Saugethieren sind eingeboren islandisch nur der Polarfuchs 
(Canis lagopus) und 1— 2 Mausearten. Die Klasse der 
V^bgel ist zahlreich vertreten, namentiieh ist Island der Sitz 
fast aller nordischen Entenarten. Amphibien fehlen ganz. 
Von Fiscken sind verschiedene Arten Forellen (Salmo), ein 
Stichling (Gasterosteus) und wahrscheinlich noch andere 
Arten in den Siisswasserseen und Fliissen heimisch. Von 
Crustaceen kommen mehrere Arten im Sttsswasser vor; 
ich fand nur im See von Reykjavik eine Gammarus-Art und 
nur in einer einzigen mit W asser angefullten Lava-Grube in 
der Nahe von Thingvollum, Ende Juli, eine neuc, durch ihre 
Grosse sehr interessante Art von Lynceus, die Herr Dr. Ger- 
stacker in Wiegmann’s Archiv gettauer beschreibeu und ab- 
biłden wird unter dem Namen Lynceus Islandicus. Von 
Myriapoden kam nur eine Scolopendra-Art, Lithobius forfi- 
catus L. ziemlich haufig vor. Araclmiden fanden wir 
6*—8 Arten, namentiieh war die Kreuzspinne (Epeira Dia- 
dema) und eine Art von Opilio sehr haufig. Von Annulateu
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kam, abgesehn von EiugeweidewUrinern, der Regenwurm 
(Lumbricus agricola) ungemein haufig vor. Landmolluskeu 
fanden wir trotz des eifrigen Suchens nur 5 Arten (Vitrina 
pellncida, Suecinea putris u. S. Pfeifferi, eine Pupa-Art und 
Psidiuin fontinale). Sie waren aber alle nicht eben haufig. 
Ueber das Vorkommen der sogenannten Infusorien stellte ich 
keine Untersuchungen an.

Es drangt sich nun zunachst die F rage auf, ob Island 
ganz specifisch ihm eigenthtimliche Insekten besitze? Die- 
selbe konnte erst dann mit Genanigkeit beantwortet werden, 
wenn man die Fauna anderer Lander und namentlich der 
nordlichen genauer kennte. Allerdings sind unter den ge- 
fundenen Sachen manche Arten, die bisher noch nicht in 
andern Gegenden gefunden wurden. Indessen hat man 
guten Grund, anzunehmen, dass namentlich andere nbrd- 
liche Lander noch nicht so genau hinsichtlich der kleineren 
Formen durchsucht worden sind. Eine andere Zahl islandi- 
discher Insekten sind solche, die bisher nur in Gronland 
oder Labrador vorkommen. W ieder andere finden sich 
ausser in diesen beiden Landern noch in Lappland. Endlich 
ist der grossere Theil sogar im ganzen mittleren und niird- 
lichen Europa vorkommend. J a  einzelne Arten hat Island 
sogar mit dem Sliden Europa’s gemein. z. B. Tr. Pronuba L.

Mag man ferner liber die sogenannten Localvarietateu, 
oder ttber den Einfluss, den Klima und Boden auf Insekten - 
arten ausliben, Ansichten haben , wie man will, unmoglich 
kann man diesen Einfluss ganz wegleugnen wollen. Bei den 
Lepidopteren sind es oft vorzugsweise die friiheren Stande, 
welche direkt beweisen, dass eine sogenannte Localvarietat 
nicht als eigene Art augesehen werden kann. Dieser locale 
Einfluss macht sich nun bei vielen Arten bedeutend geltend, 
und werde ich ihu bei den Lepidopteren speciell nachweiseu 
und hierltber Vergleiche anstellen. Ausser diesem localeu 
Variiren hat aber aucli Island die ganz besondere Fahig- 
keit, die abweichendsten zufSlligen Varietaten (Aberrationeu) 
hervorzubringen. Dies gilt namentlich wiederum von den 
hieflir am empfanglichsten Lepidopteren, und speciell von 
einzelnen Arten derselben in unerhbrtem Massstabe. Nach 
meiner Ansicht sind solche zufallige Varietaten eine directe 
Folge von einem unregelmassigen, besonders auch feuchten 
Klima. Datur sprechen wenigsteń alle gesammclten Erfah- 
rungen, so wie auch der Umstand, dass die Arten in Gegen- 
nen, wo ein regelmassiges Klima herrscht, mehr und mehr 
dem Aequator zu, fast gar nicht oder doch hbchst selteu 
variiren.

Ich gehe nun «uv Beschreibung der einzelnen Ordntiugen
),'>*-

1
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liber, wobei ich folgendes bem erken muss. Die Lepidoptereil 
babe ich selbst bearbeite t, m it A usnahm e m ehrerer neuen 
T ineiden, die H err Professor Z e l l e r  die Giite gehab t hat 
zu beschreiben. D ies wird spater besonders bem erkt werden. 
Die Coleopteren sind von den H erren Dr. G e r s t a c k e r  und 
Dr. K r  a a t z bestimmt, und die neuen Staphylinen von letzterem 
beschrieben. Die D ipteren w erden von Dr. G erstacker be
sonders bearbeitet w erden. ebenso die Ilym enopteren vom 
Herrn Oberlehrer R u t  h e . Von achten Iiem ipteren fanden 
w i r n u r  drei A rten , die vom H errn Dr. v. B a r e  11 s p r u n g  
hieselbst bestim m t sind. Die eine S a i d a  m o r i o  Zetterst. 
w ar an  feuchten Stellen im Juli und August sehr haufig, 
w ahrend w ir friiher die ganz anders geform ten L arven davon 
fanden. Diese A rt wurde b isher nur in L appland gefunden. 
E in einziges- Stuck von A n t h o c o r i s  t r u n c a t a  H. Schff. 
kescherte K alisch am 8. Juli von niedern Pflanzen. Diese 
Art ist in ganz Europa verbreitet. Die 3. A rt ist eine 
W asserw anze, C o r i s a  G e r m a r i  Fieb., die aber eben nicht 
haufig zu sein schien. Sie w urde friiher im nbrdlichen Sibi- 
rien bei U nalaschka gefunden. Ausserdem  fanden w ir 2— 3 
A p h i s  A rten, J a s s u s  p a  l i e n s ,  im Ju li an  m it niedern 
Pflanzen bew achsenen Stellen sehr haufig, eine D o r t h e s i a  
gleichfalls sehr haufig an g rasigen  Stellen und eine T r i p  s. - 
A rt, im Ju li in den Bliithen der A rm eria m aritim a. Von 
N europteren w aren einzelne P h r y g a n i d e n  sehr haufig und 
fand H err F r .  S t e i n  hieselbst 7 verschiedene Arten unter 
den m itgebrachten h e rau s , woriiber er vielleicht spater Ge- 
naueres angeben wird. A usserdem  fing K alisch Ende Mai 
einen e i n z i g e n H e m e r o b i u s  n e r v o s u s ,  sowie e i n e C a p n i a -  
Art in wenigen E xem plaren am Ufer des Sees und kleinen 
Lachen. Von P a r a s i t e n  fanden wir au f verschiedenen 
Vogeln etw a 6 Arten, doch kommen davon gew iss ungleich 
m ehr vor. H iertiber wird H err F r. Stein gleichfalls spater 
Bestim m teres angeben. Andere Herren, dereń Kamen bei 
den betreffenden Arten genannt w erden w erden , batten die 
G iite, durch Bestim m nng einzelner A rten, M ittheilung von 
O riginaltypeu oder andere G efalligkeiten mir im Interesse 
der W issenschaft hiilfreiche Hand zu leisten. Allen sage 
ich hiemit meinen aufrichtigsten Dank.

Die Lepidopteren Islands.
Alle 33 von uns aufgefundeneri Arten gehoren den 

N octuen . Geom etriden oder M icrolepidopteren an. Papilio-- 
niden, Sphingiden und Bombyciden fehlen ganz. Das Fehlen 
der Sphingiden ist schon w egen der geringen geographischeu 
V erbreitung dieser Thiere im Norden erklarbar. Auffallen-
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der ersckeint das Fehlen der Papilioniden und Bombyciden. 
Es werden zwar von einigen Autoren Tagscbmetterlinge, als 
auf Island vorkommend, angegeben; doch muss ich ent- 
schieden diesen Angaben widersprechen. Nach meiner An- 
sleht konnen sogar unmoglich Tagvogel auf Island leben, 
und sollten dieselben vielleicht in einer frliheren Periode 
dort existirt haben, so mtissen sie untergegangen sein. Die 
Lage Islands hat hierinit gar nichts zu thun, da Tagvogel 
bekanntlich noeh viel nordlicher vorkomraen. Den Grund 
in den vulkaniscken Verwtistungen zu suchen, ist sehr kiinst- 
lich, immer nur liypothetisch und durch andere Tbatsachen 
sogar widerlegbar.

Alle Papilioniden obne Ausnahme sind heliophile Thiere, 
und brauchen zu ihrer Existenz nothwendig Luft und Warrne. 
Kein Tagvogel fliegt wohl wahrend es regnet, wenn er nicht 
durch fremden Einfluss aufgescheucht sein sollte. Auf Is
land kommen aber Sommer vor, wo es, wie noch im vorigen 
Jahre, buchstablich 4 Wochen lang ohne Aufhoren regnen 
kann, wo im ganzen Sommer vielleicht kaum 8 regenfreie 
Tage sind. Dies klingt fast libertrieben, ist aber wahr. 
Die Tem peratur ist in solckem Sommer kalt nnd steigt 
selbst im Juli und August selten bis 10°. Fiel doch noeh 
in diesem Jahre am 6. und 7. Juli am Myvatn reichlicher 
Sehnee! Nimmt man hier die meistens stark wehenden 
Winde hinzu, die ofters orkanartig mehrere Tage anhalten, 
so ist alle Moglichkeit der Existenz filr Tagvogel abge- 
sehuitten. Und selbst wenn die Regen und Orkane ktlrzere 
Zeit dauerten, wo sollten die Tagvogel in den meisten Ge- 
genden ein Obdach finden ? Die schutzenden Walder fehlen 
ganz, in die Schlupfwinkel der Felsen, wo solche passend 
vorhanden sind, dringt Regen und Wind fast tiberall ein, 
und ganz unter die Steine zu kriechen, wie die Noctuen es 
thun, daran werden die Tagvogel durch ilire in der Ruhe 
aufrecht stehenden Fltigel gehindert. Sollte es auf Island 
grossere Stellen geben, wo es factisch viel _ weniger regnet 
und stiirmt, und wo die Sonne warm scheint, so konnten 
da wohl Tagvogel vorkommen. Einstweilen ist dies, wie 
jener innerste Theil von Island, wo die Orangen bliihen 
sollen, dem Reich der My the angehorig. Das Fehlen aller 
Bombyciden, namentlich der in Lappland und Labrador vor- 
kommenden Eupr. Quenselii ist weniger erklarbar. Freilieh 
sah ich auf den hochsten Alpen des europaischen Conti
nents die Raupen dieser Art nur bei dem vollsten Sonnen- 
schein aus dem Moose hervorkriechen und fressen.

Die 9 auf Island gefundenen Noctuen-Arten gehoren 
fast eben so vielen Gattungen an , wobei ich jedoch von
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vorne herein bemerken muss, dass es mit der generischeń 
Eintheilung der Lepidopteren tiberhaupt, wie namentlich der 
Noctuen noch sehr im Argen liegt. W ir haben hier 1 Epi- 
sem a, 2 A grotis, 1 Noctua, 1 Triphaena, 2 Hadena (von 
denen aber Exulis viel besser eine eigene Gattung, Crynio- 
des Guenee bildet), 1 Mamestra und 1 Plusia. Die nordi- 
Bcben Anarten, die so reeht in diesen Breitengraden zu Hause 
geboren, und deren Futter - Pflanzen reichlich auf Island 
waphsen, tehlen ganz, wahrscbeinlich weil es nur heliopkile 
Thiere sind. Vier Arten (Graminis, Pronuba, Pisi und Inter
rogationis) sind liber einen grossen Tbeil Europa’s verbreitet. 
Eine (Conflua) wurde bisher nur auf dem Riesengebirge 
und neuerlich aucb bei Archangel gefunden. Die 4 Ubrigen 
(Islandica, Ilava, Exulis und Sommeri) kommen nach siche- 
ren Quellen nur noch in Gronland und theilweise auch La
brador vor. Die Raupen fast aller dieser Arten leben ver- 
steckt im Moos oder in der E rde, nur Pisi und namentlich 
Interrogationis machen hiervon eine Ausuabme. Wie es 
aber den letzteren in einem islandischen Klima ergehen 
kann, davon hier sogleicb einBeispiel. Dr. Kriiper scbreibt 
mir, er habe yon den grlinen Raupen auf Vaccinium uligi- 
nosum im Juni liber 100 zusammengesucht, dieselben batten 
aber die feuchte Witterung nicbt ertragen konneu, und seien 
alle an der Cholera gestorben. Der Schmetterling selbst 
war daher in diesem Jahre im Norden so selten, dass Dr. 
Kriiper im Ganzen nur 5 davon fliegen sab, Finsterwalder 
nur ein Sttick mitbrachte. Wenn nun eine solche Witterung 
tiber ganz Island verbreitet ist. und sich mehrere Jahre Iang 
wiederholt, so ist der Untergang einer solclien Art fast un- 
yerrneidlich. Im Siiden tanden wir trotz des anhaltendsten 
Suchens nur etwa 30 Raupen von Interrogationis, die sich 
fast alle gesund verpuppten und den Schmetterling lieferten. 
Derselbe flog recht fleissig, am liebsten im Sonnenschein, 
doch nicht selten auch wie alle auderen Noctuen - Arten im 
vollen Regen.

Von den 10 auf Island gefundenen Geometriden ge- 
horen, da wir die generische Eintheilung derselben nach 
Lederer annehmen, aulfallend genug 7 der Gattung Cidaria, 
und 3 der Gattung Eupitheeia an. Diese sind fast tiberall 
m andern Theilen Europa’s, vorzugsweise Lappland, Deutsch
land oder auf den Alpen heimisch. Nur 2 Arten Cid. Thu- 
learia II. Scb. und Eup. Scoriata m. sind anderswo noch 
nicht gefunden worden, konnen aber allenfalls fur Local- 
varietaten zweier verwandter Arten gehalteu werden. Die 
beiden mir bekannten groulandischen Arten Cid. Polata var. 
Brullei und Brum ata fanden wir nicht auf Island,
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Nuu haben wir noch 14 Arten der sogenannten Micro- 
lepidopteren, von denen 3 Tortrices, 2 Crambi, 1 Pempelia, 
1 Tinea, 3 Plutellae, 1 Gelechia, 1 Endrosis, 1 Coleophora 
und 1 Pterophorus ist. Von den Tortrices sind 2 (Betuletana 
und Pratana) sehr weit verbreitet, der 3. (Maccana) ist bis- 
her nur in Schlesien und England gefunden, weicht aber 
bedeutend von den bekannten Stticken ab, var. Basalticola. 
Der eine Crambus (Pascuellus) ist weit verbreitet, der an- 
dere (Extinctellus Z.) neu. Die Pempelia Carbonariella ist 
ttberall, wo Birken wachsen, aucb in GronlaucL Tinea rus- 
ticella ist ein Hausbewohner und wahrscheinlich auf Island 
eingeschleppt, ebenso Endrosis Lacteella. Von den 3 P lu
tellae ist eine (Cruciferarum) weit verbreitet, und kommt so- 
gar im sttdlichen Europa vor. Pint. Dalella war bisher nur 
Schlesien, England und, wie icb glaube, aucb Oestreicb an- 
gebbrig. Die 3. PL Septentrionum Z. ist neu. Die Gelecbia 
(Thuleeila m.), die Coleophora (Algidella Z.) und der Ptero
phorus (Islandicus m.) sind gleicbfalls neue A rten, wenn 
man sie nicht theilweise als Localvarietaten betrachten 
will.

Alles andere, wie besonders aucb noch das Verhalt- 
niss dcs Vorkommens in Nord- und Slid-Island wil'd sich 
in den nun folgenden Bemerknngen oder Beschreibungen 
der einzelnen Arten linden.

1. E p i s e m a  G r a m i n i s .  Am 20. Mai fand ich von 
dieser Art die orste Raupe ziemlich erwacbsen unter Moos 
und Gras in der naehsten Umgebung von Reykjavik. Acht 
Tage spater fand icb nocli eine ganz kleine Raupe davou 
bei Tbingvollum, welche wahrend des Regens oben an einem 
Grashalme sass! Den ersten Schmetterling davon fand icb 
am 15. Juli gleicbfalls wahrend eines beftigen Regens. 
Wir fanden etwa 50 bis 60 Stiicke, theilweise sebr rascb 
heriimscbwarmend am Tagc oder am Abend, theilweise im 
Grase oder auf Blumen (Thymus) sitzend.

Diese Art scheint iiberall auf der ganzen lusel vorzu- 
kommen. In einzelnen Jabren muss die Raupe sogar sehr 
grosse Verheerungen im Grase angericbtet baben, wie dies 
sowobl aus Mohr’s Naturgeschichte, wie mir personlich in 
Reykjavik gemachten Erzablungen bervorgebt. In diesem 
Jahre war sie viel seltener. Icb zog aus der Raupe eiue 
neue Art von Perilitus, von Rutlie einstweilen P. islandicus 
getauft.

Ep. Graminis variirt wie iiberall so aucb auf Island 
bedeutend, jedocb verhaltnissmassig weniger als andere 
islandiscbe Arten. Die von uns gefundenen Exeinplard sind 
von mittlerer Grosse. Die Grundfarbe der Vorderfliigel
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variirt vom Gelbgrau, Braun bis zum Grauschwarz. Die 
Zeichnungen sind meistens deutlich vorhanden. Eine Reihe 
von Exem plaren, die ich aus Lappland besitze, variirt viel 
mehr. Diese Art soli nach Otto Fabricius auch in GrćSnland 
oft in ungeheurer Menge vorkommeu.

2. A g r o t i s  I s l a n d i c a  ni. Grisea, alarum anticarum 
margine antico, maculis duabns fasciaque exteriore albican 
tibus; antennis maris subpectinatis. Magn. 30—40 mm. d* 9.

Var. a. Alis anticis concoloribus, fuscescentibus. o' 9-
Diese neue Agrotis variirt in der Grosse, noch mehr 

in der Zeichnung, am meisten in der Farbung. Kopf, Brust 
und Hinterleib m ausegran, Rticken viel dunkler. zuweilen 
fast schwarz. Prothorax (Halskragen) nach dem Kopfe zu 
viel heller, zuweilen fast gelb oderbraun, dann folgt in der 
Mitte ein deutlicher schwarzer eingebogener Strich. Zunge 
and Ftihler dunkel. Letztere beim d* nur schwach sage- 
formig; ganz verschieden hierin von alien verwandten Arten. 
Beim 9 sehr dtlnn, rein fadenfbrmig.

Hiiften, Schenkel und Schienbeine g ra u ; Tarsen dunkel, 
am Ende der Glieder weiss geringelt; VorderflUgel lang, schmal 
und von grauer Grundfarbe. Am Vorderrand bis iiber die 
Nierenmakel hinaus ein breiter weisser Streif, woran die 
ebenso gefarbten beiden Makeln stossen. Dieses Weiss geht 
haufig in Grau liber, bis es zuletzt nicht mehr von "der 
Grundfarbe absticlit. So eutstehen die einfarbigen Yarie- 
taten. Die Basis der Mittelzelle ist liauiig auch mit Weiss 
ausgefUllt. Der Raum zwischen beiden Makeln so wie liinter 
der Nierenmakel meistens schwarz. Die beiden Makeln 
selbst sind in ihrer Grosse wie Form gar nicht konstant. 
Meistens entsprechen die runde und ' die Nieren - Makel 
ihren Benennungen. Jedoch erscheint erstere nicht selten 
oval odd- spitz in die Lange gezogen, und letztere zuweilen 
quadratisch oder ganz unfbrmiich; zuweilen fliessen sogar 
beide zusammen. Die sogenannte Zapfenmakel ist in ihrer 
Lange veranderlich, meistens schwarz ausgefiillt. Auswarts 
von ihr steht ein hellerer langlicber Wiseh. Alle diese auf- 
gefiihrten Zeichnungen befinden sich im Mittelfelde, welches 
sowohl nach innen wie aussen von sehr verloschenen, oft 
ganz fehlenden schwarzen Linien begrenzt wird. Nach 
aussen steht eine breitere gleichfalls sehr verloschene hellere 
Bmde. Diese lauft in die Fliigelspitze aus, wahrend am 
Vorderrande bin ein dunklerer Wiseh stehn bleibt. In dieser 
Binde finden sich nie die langgezogenen sogenannten Pfeil- 
necke; sondern hochstens kurze dreieckige verloschene 
Flecke. Am Innenrand steht auch ziemlich oft ein breiterer 
hellerer Strich.
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Die HinterflUgel sind nie rein w e iss , sondern stets mit 
grauen Atomen mehr oder w eniger bestreu t, am starksten  
fast bindenform ig nach dem A ussenrande hin. Die Franzen 
an den Vorderflugeln sind ganz rau cb g rau , an den Hinter- 
flttgeln weisslich mit g rau er W ellenlinie an der Basis. Auf 
der U nterseite sind die Vorderfliigel glanzend g ra u , ganz 
am V orderrand nach aussen befinden sieh gewobnlich drei 
weisse Punkte. Die HinterflUgel sind am V orderrand bin 
am Meisten bestiiubt; ein dunkler Mittelfleck ist gewobnlich 
vorbanden. Vor den F ranzen  steht meist eine feine dunkle 
W ellenlinie.

Die H auptvarietaten  dieser A rt besteben d a rin , class 
die Vorderflltgel fast ganz einfarbig clunkel w erden, nnd 
zwar raucbbraun. Die M akeln sind dann fein schwarz, die 
N ierenm akeln zuweilen gelb nmzogen. Ein Mann aus dem 
Norden ist fast ganz rothbraun.

Die U nterschiede von nabe vervvandten Arten bestebn 
beim cf zunachst in dem Ban der F iih ler, die bei Vitta, 
T ritic i, A quilina, H astifera etc. sebr bedeutend langer ge- 
zahnt sind, and so viel d icker erscbeinen. Island ica  ę ftnter- 
scheidet sicb von V itta  2 aucb durch die Ftihler, die schon 
bei Anwendnug einer scbw acben Loupe bei letzterer scbwaeh 
gekerbt erscbeinen. Bei Islandica bleiben sie rein  faden- 
formig wie bei T ritici 9■ F ern er is t die grane F arbung  bei 
Vitta stets mit einem Stich in’s Rbthliche versebn, der selbst 
bei der braunsten  Islandica am K orper ganz fehlt. Endlich 
zeigt Vitta in der Mittelzelle der Unterfliigel w enigstens eine 
kleiue P a r tie , welche rein w eiss ohne g raue  B estaubung 
ist. Mit T ritic i, Aqnilina oder H astifera 2 ist eine Ver- 
weckslnng w egen der ganz verschiedenen Zeichnung oder 
Farbung der Vorderfliigel kaum  moglicb. Hochstens ist 
nocli eine dunkle ganz einfarbige Island ica  var. m it einer 
belleren Agr. Fum osa (v. Rubricans) zu verw echseln. Allein 
zunachst sind die Vorderfliigel bei Islandica auffallend 
schmaler nnd zw ar konstant, Dann ist bier bei keiner Is 
landica die bei Fum osa fast stets vorkommende gelbe Flecken- 
linie am A ussenrande sichtbar. Der V erlauf der Zacken- 
bnie hinter der N ierenm akel ist bei Fum osa viel g e rad er; die 
Franzen sind bier viel dunkler etc.

Die Raupe entdeckte Kaliscb am 8. Jun i m ehrere 
Hundert Schritte westlieh vom grossen G ey sir-B eck en , wo 
sie unter Pflanzen von P lantago latifolia in dam als ganz 
nassem Lehm und Thon lebte. Es stand dort fast nur und 
zwar vereinzelt diese Pflanze, deren theilweise zerfressene 
Blatter das V orhandensein einer Raupe anzeigten. Diese 
lag denn auch ganz trocken in e iner, wie es schien mit
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Faden ausgesponnenen Hflhlung des vollkommen nassen 
Erdbodens. Sie scheint nur desN achts zum Frcssen hervor- 
zukommen. Im Ganzen fanden wir 5 R aupen, vou denen 
3 bereits erwacbsen waren. Ihre Lange betragt 35—38 mm. 
Grundfarbe des Kopfes gelb. Auf dem Stirndreieck ist ein 
grosser rtmder dunkler F leck; danm ter stehen 6 Punkte 
und zwar die 4 mittelsten in einer Reihe, die beiden ausser- 
sten etwas hoher. Die seitliclien Hemispharen sind, wo sie 
das Stirndreieck begrenzen, ebenfalls breit dunkel gesaumt. 
So erhalt man vorne den Eindruck zweier nach oben con- 
vergirender Striche, die in der Mitte einen dunklen Fleck 
nmschliessen. Die Hemispharen sind ferner nach oben braun 
marmorirt. An jeder Seite unten stehn die 6 Augen in 
einem dunklen langlichen Fleck. Die Grundfarbe des Kor- 
pers ist schmutzig gran. Man nnterscheidet namentlich aut 
den ersten Segmenten eine hellere feine Dorsallinie, welche 
in einem mittleren Streifen Grundfarbe steht. Dann folgt 
jederseits eine ziemlich breite, gelb verloschenc Langsbinde, 
worin sehr auffallend dunkle Haarwarzen stehu. Seitlich 
oberhalb der Luftlocher bemerkt man noch zwei hellere 
Longitudinallinien. Die Bauchseite ist viel heller. Das 
Nackenschild ist glanzend braun , in der Mitte und seitlich 
heller. Die Warzenstellung und das Atterschild scheinen 
keine besondere Merkwtirdigkeiten zu bieten. Die wahren 
wie falsclien Fiisse sind schmutzig weiss.

Die Raupen verpuppten sich Mitte oder Ende Juni, 
lagen 10 his 14 Tage in einem in der Erde gehohlten 
Cocon ais Raupe. und lieferten nach 2 bis 3 Wochen den 
Schmetterling. Die ziemlich bewegliche Puppe ist braun, 
und hat. an der Spitze unregelmassig einen oder zwei 
Dornen.

Am 23. Juli fand Kalisch die erste Agr. Islandica am 
Fusse des Armannfell auf Thymus Serpyllum sitzend. Wir 
fanden diese Art einzig und allein in dieser Gegend, und 
zwar trotz des eifrigsten Suchens nur 20 Exem plare, aber 
meistens ganz frisch. Nur wenn das W etter ganz schon 
w ar, kamen sie hervor, und setzten sich auf die Blumen 
des Thymus (eine auch auf Galium verum). Sie waren 
aber ausserordentlich scheu und tiogen sehr rasch. Dr. Krti- 
per fand die ersten ani 28. Juli bei Yogar am Myvatn. 
Spater im Anfang August fand er sie in Anzahl bei Fred- 
riksgafa am Eyjofjordr urn Steine und Rasenstiicke an einer 
Kirchhofsmauer sitzend. Leider waren die meisten seiner 
Exemplare ganz abgeflogen. Herr Finsterwalder ting bei 
Siglufjordr nur ein Stiick. Die Manner scheinen viel seltner 
zu sein ais die W eiber, denn unter 6 Stiicken ist kaum
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ein o’. Da iu der Gegend, wo wir Islandica fanden, keine 
Plantago latifolia sondern nur PI. maritima s tan d , so muss 
die Raupe sick auch wohl davon und vielleiclit nock von 
andem Pflanzen n&hren.

Zwei kleine abgeflogene Exemplare dieser Art kabo 
ick aus Gronland vor mir, von denen eins am 28. Juli 1845 
bei Holsteenborg gefangen wurde. Auf den Faroern soli diese 
Agrotis auch vorkommen.

3. A g r o t i s  R a v a .  Oinerea, alarum anticarum puncto 
medio lineisqne transversis undulatis nigris. Magn. 31 — 
39 mm. d" 9

H.-Sck. Tom. VI., pag. 59., Fig. 544.
Var. Obscurior, alis unicoloribus. c? 9.
Herrick -Schaeffer besckreibt diese gleickfalls reckt 

variirende Art nacli einem einzigen Exemplare von Island, 
aus Herrn Pogge’s Sammlung.

Die Grundfarbe ist g rau , vom hellen Aschgrau bis 
Gransckwarz variirend. Fiihler dunkel an der Basis mit 
hellem Punkt. Beim d" sind sie kurz gezaknt und doppel- 
zeilig bewirapert, beim 2 fadenformig. Fiisse etwas dunkler 
als der Bauek; in der Mitte der Schienbeine und am Eude 
der Tarsenglieder bell geringelt. Die Sporen am Eude 
heller. Schienbeine und Tarsen nacli unten dickt mit kraftigen 
rothen Stacheln besetzt.

Die Vorderfliigel fiihren bei den am Meisten gezeich- 
neten Stiicken ganz an der Basis eine dunkle Linie. Dann 
folgt vor der runden Makel eine sehr gezackte Linie, und 
endlich kinter der Nierenmakel eine aknliche, die etwa in 
der Form eines S gebogen ist. Letztere flihrt nack aussen 
noch zuweilen Punkte, die man aber als Begrenzungen der 
Zacken ansehn kann. Der Raum zwischen der runden und 
Nieren-M akel, die beide nur schwach angedeutet sind, ist 
gewbhnlieh dunkler. Die darunter befindlicke kaum sicht- 
bare Zapfenmakel endet ofters in einen dunklen Punkt. Ganz 
am Aussenrande steht meistens nock eine kellere Linie, 
nach innen zuweilen dunkel begrenzt. Ebenso bildet sieh 
zuweilen vor den Franzen eine dunkle Punktreihe.

Die Hinterflitgel sind einfarbig grau. Die Franzen der 
Vorderfliigel grau , ofters an der Basis ganz dunkel. Auf 
den HinterflUgeln sind sie heller, fast weiss, an der Basis 
gelblick. Auf der silbergrau glanzenden Unterseite aller 
Fliigel ist nach aussen hin stets eine mehr oder weniger 
deutliche dunkle Wellenlinie erkennbar. Ausserdem fukren 
die Hinterfliigel in der Mitte meistens einen verloschenen 
Mondfleck.

Die Variationen dieser Art bestehen vorzugsweise
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darin, dass die Zeichnung der Vorderfliigel mehr und mehr 
verscliwindet, und sogar bei ganz dunkel gefarbten Stttcken 
ganz felilen kann. Zu verwechseln ist sie wohl mit keiner 
andern Art.

Die frltheren Stande der Agr. Hava fanden wir nicht.
Ich habe aber aus Gronland ein Exemplar mit darunter
steckender Puppe vor mir, welche am Ende zwei kurze 
divergirende Stacheln fiihrt. Kalisch fand den ersten 
Schmetterling am 19. Juli in der Na he des Armannsfell auf 
bltlhendem Thymus. Spater tanden wir noeh 30 Stuck in 
derselben Gegend, entweder fliegend oder auf Thymus 
sitzend. Aufang August waren bereits alle verflogen. Sie 
flogen sehr rasch im heissen Sonnenschein, und verkrochen 
sich bei Regen unter Steinen. Dr. Kriiper ting nur ein StUck 
davou am 5. August bei Fredriksgafa hoch oben im Ge- 
birge; wie sie iiberhaupt die Berge zu lieben scheinen. 
Herr Finsterwalder iiug gleichfalls nur eine Rava.

Yon dieser Art habe ich auch G Exemplare aus Gron
land vor mir, die alle sehr heli mit stark ausgepragter
Zeichnung sind, etwa wie auf der Figur von H.-Sch.

4. N o c tu  a  Co n f 1 u a Treits. Diese Art, welche bisher 
nur auf dem Kiesengebirge und ganz neuerlich vom Grafen 
Hoffmannsegg bei Archangel (nach Kaden) gefunden wurde, 
kommt, wie es scheint, iiberalł auf Island sehr haufig vor. 
Das erste Stiiek davou ting ich am 22. Juni bei Thing- 
vollum. Die Hauptflugzeit war in der ersten Halfte des 
Juli. Sie tiogen des Abends mit grosser Geschwindigkeit 
vorzugsweise auf einem ebenen mit Moos und Gras bewach- 
senen Terrain. Am Tage fanden wir nur sehr wenige auf 
Blumen (Thymus) sitzend, und noch seltener flogen sie dann. 
Wir ttberzeugten uns davon, dass die Mannchen schon die 
Stelle aufsuchten, wo das Weibchen noch in der Puppe 
lag. Von letzteren fanden wir trotz des miihsamsten Suchens 
nur sehr wenige Stiicke, von denen wir befruchtete Eier 
erhielten. Ant 9. Juli ting ich Couflua auch unmittelbar 
heim Geysir. Dr. Kriiper fand sie am Myvatn in grosser 
Anzahl, die ersten am 30. Jun i, die meisten am 26. Juli; 
freilich waren sie fast alle verflogen. Bei Siglufjordr schei
nen sie noch hautiger gewesen zu se in , da Ilerr Finster
walder gegen 1000 davon m itbrachte, worunter manche 
Weibchen.

Conflua variirt schon auf dem Riesengebirge sehr, 
noch viel mehr aber auf Island. Das kleinste ? misst kaum 
23 mm., der griisste cf 33 mm. Die gewohnlichste Grund- 
farbe ist zwar die leberfarbene, doch kommt sie auch 
fleischfarbig, hellbraun, dunkelbraun, g rau , gelb, griingelb,
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sógar koklschwarz vor. Gan z schwarze Fliigel kat nur eiu 
o von Siglufjordr, wo sich nur mit Mtihe die braunen Um- 
risse. der Nierenmakel erkennen lassen. Ebenso ist bei 
einigen braunen Exemplaren fast alle Zeichnung verschwun- 
den, wahrend dieselbe bei andern sehr stark markirt ist. 
Der Raum zwischen Niereri - und runden Makeln so wie vor 
derselben ist ofters intensiv dunkel. Sebr sckon machen 
sich solche Exemplare, wo die schwarze, braune, gelbe und 
graue Farbę in buntem Gremiach beisammen sind. Das 
kleinste £ von Siglufjordr ist sehr eigentbiimlicb dunkel- 
grau mit halb roth ausgefullter Nierenmakel. Ueberhaupt 
variiren die Exemplare von dieser Localitiit am Meisten, 
wie namentlicb bier auch die kraftigste rothbraune Farbung 
vorkommt.

Die Raupe land ich zuerst am 20. Mai auf der kleinen 
Insel Engeg vor Reykjavik unter Steinen. Kalisch fand eine 
davon am Abend auf der Silene acaulis sitzend, und davon 
fressend. Sie ist aber durchaus polypbag und nahrt sich 
von sehr verschiedenen niederen Pflanzen. Augenblicklicb 
(Ende November) babe icb nocb 12 Exemplare ex ovo vor 
mir, die die Seereise gliicklicb iiberstanden haben, und sicb 
hier am liebsten von Plantago lanceolata nabren. Sie sind 
fast erwacksen.

Die Eier werden in der letzten Halfte des Juli gelegt 
und an Grasblatter oder Halme festgeleimt. Sie haben etwa 
die abgerundete koniscbe Form eines Echinus. Von der 
Spitze verlaufen eine Anzabl von Longitudinal-Furchen, die 
von Transversal-Furcben durcbschnitten werden, so dass das 
ganze Ei gegittert aussieht. Frisch gelegt sind sie ganz 
weisslich; nach etwa 2 Tagen erscheint auf der Spitze ein 
iila Fleck, und auf der Mitte ein verloschener unregeF 
inassiger Ring derselben Farbe. Nach etwa 20 Tagen (in 
der ersten Halfte des August) kommeu die Raupen aus. 
Sie sind kaum 2 mm. lang, sehmutzig weiss mit dunklem 
Kopf und sebr langen Iiaaren; die ersteren Paare der 
Baucbfiisse sind verkiirzt, wessbalb sie einen ganz spanner- 
artigen Gang hatten. Ausgewacksen betragt die Lange der 
Raupe 27-—29 mm. Sie bat sowobl in Zeicknung wie Form 
auffallende Aehnlichkeit mit der von N. Festiva. In der 
Farbung ist sie nicbt so rothbraun wie diese, sondern mehr 
grau oder dunkelbraun, zuweilen fast schwarz. In Ueber- 
einstimmung hiemit ist der Kopf, namentlicb das Stirndreieck 
vie! dunkler, und oben auf den Hemispharen sind 2 dunkle 
bogentormige Linien sichtbar. Auch ist die Farbung des 
Bauckes viel heller als die des Rtickens, und die Grenzę 
bier durch eine wellenfdrmig schwarze verloschene Linie
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nnterhalb der Stigmata verlaufend, scharf markirt, viet 
scharfer ais bei Festiva. Ausser diesen Farbungs - Unter- 
schieden and der bedeutenderen Grfisse einer ausgewacb- 
seneii Festiva, kann ich keine andern Unterschiede auffinden. 
Die Raupe die nur Abends oder Nacbts z u fressen scheint, 
tiberwintert, und verwandelt sich Anfang Juni in einem 
leichten Gespinnst zwischen Moos zn einer kastanienbraunen 
Puppe. Die Puppe, etwa 18 mm. lang, fiihrt ganz ebenso 
wie die von Festiva am Ende 2 divergirende Stacheln, und 
seitlich von denselben noch 2 kleine rbthliche Borsten. 
Jedoch fehlen die Stacheln bei einer Puppe entschieden. 
Nach 3 bis 4 Wochen entwickelt sich der Schmetterling.

5. T r i p h a e n a  P r o n u b a  W-. V. Kalisch fand hie- 
von ein einziges d* Abends am 8. Jimi in dem heissen Ab- 
Susse einer kochenden Quelle nahe beim Gejsir. Es war 
naturlieh todt, konnte aber erst eben hineingeflogen oder 
gekrochen sein, da es fast ganz friseh und gut erhalten ist. 
Es gehbrt mehr zu der Pronuba Tr., wie zu seiner Innuba, 
obwohl es mit Beiden etwas gemeinsam hat. Das Exemplar 
ist verhaltnissmhssig nur Mein. In der Farbung ist es eben 
nieht von mancben deutschen Exempiaren, oder Stiicken, 
die ieh auf der Insel Sardinien fand, verschieden.

6. I i a d e n a  (?) Exu l i s .  Fusca seu nigricans, ferru- 
gineo-mixta, alarum anticarum lineis maeulisque dilutioribus, 
eostis albicantibus, macula reniforme extus excavata. Magn. 
32—45 mm. (38—40 mm.) <? 9.

Lefebv., Annales d. 1. s. ent. d. France Tom. V.,
pag. 392. PI. X. tig. 2 d .

Dup., Suppl. Tom. III. pag. 588. Pi. 49 fig.
2. Boisd., Ind. meth. pag. 119.

Crymodes Exulis Guenee, Noctuelites Tom. I. pag. 185,
Had. G e l a t a  Lefebv. 1. c. pag. 393. fig. 3 9; Dup.

1. c. pag. 590. Fig. 3.; Boisd. 1. c. pag. 119. (Catalog*
Name).

Pol. Gelata. IL-Sch., Syst. Bearb. d. Schm. v. Eitr.
Tom II. pag. 267. fig. 452. 453.

Crym. Gelata Guenee 1. c. pag. 186.
Had. G r o n l a n d i c a  Dup. 1. c. pag. 228. PI. 21. fig.

3., a. b .; Boisd. 1. c. (Catalog - Name) Freyer, Neuere
Beitr. Taf. 411. fig. 3.? Zetterst., Ins. Lapp. pag. 939.

Pol. Gronlandica H.-Sch., 1. c. pag. 274. fig. 151.
Crym. Grtinlandica Guenee, 1. c. pag. 185.
Had. B o r e  a Boisd., 1. c. pag. 119. (Catalog - Name).
Pol. Borea H.-Sch., 1. c. Tom. VI. pag. 55. Fig. 566 d, 

567 9.
Crym. Borea Guenće, 1. c. pag. 186.
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Mam. C e r v i n a  Germ. Faun. ins. Ear. Fasc. 12. n. 19.
Neur. Cervina H.-Seh., 1. c. Tom. II. pag. 291. Fig. 451. 

Marmorata Zetterst.
Exarnis D i f f l u a  Httb.-Geyer, Zutr. z. Samuil, exot. 

Sekm. pag. 9. fig. 411.
Noct. A r c t i c a  Thuab. in lift. (Mas. Berol.).
Crym. G e l i d  a Guenee, 1. c. pag. 186. PI. 4. fig. 7.
Crym. P o l i  Guenee, 1. c. pag 187.
? Had. M a r m o r a t a  Zetterst. Ins. Lapp. pag. 937.
? Noct. O l e r a c e a  Ł. (Kaupmans Fidrilde) Mohr,  lsl. 

Naturh. pag. 90.
tar. a. Alis antieis migris, allddo-marmoratis cf 9.
tar. b. Al. ant. nigris, fascia media lata pallidiore cf.
var. c. Al. ant. nigro flaro albidoque variegatis 9.
var. d. Al. ant. flavescentibus, nigro-adspersis 9.
var. e. Al. ant. flavescentibus, albido-marmoratis d \
var. f. Al. ant. concoloribus griseis, nigro - lineolatis d* 9.
tar. g. Al. ant. concoloribus fuliginosis o ' 9.
var. h. Al. ant. concoloribus ochraceis cf.
var. i. Al. ant. fuscis, linea exteriore maculisqne flavis cf 9.
var. k. Al. ant. nigris, maculis flavis d" 2.
var. 1. Al. ant. nigris, maculis albis 9.
var. m. Al. ant. concoloribus nigris d  9.

Keine der mir bekannten Enlen variirt mehr als die 
vorliegende. Dadurck ist eines Theils die so umfassende 
Synonymie derselben zn erklaren, anderntheils liegt der 
Grund dieser Yerwirrung darin , dass die Autoren meistens 
nach sehr abgeflogenen Stiicken ihre Beschreibung maehten. 
Schon Duponchel sagt bei Beschreibung seiner Gronlandica, 
er glaube wohl, dass dieselbe mit einer der Lefebvre’schen 
Arten zusammenfalle, die Lefebvre’schen Originale seien 
aber zu schlecht, um danach urtheilen zu konnen. Exulis 
Lef. wurde schon von andern Autoren mit dem grossten 
llecht als cf zu Gelata gezogen. Duponchel beschreibt 
diese Art sehr kenntlich als Gronlandica, und zwar in dem- 
selben Jahro, 1836, wo sie als Exulis und Gelata von Lef. 
veroffentlicht wurde. Da aber Dup. bei seiner Gronlandica 
schon die Lef. Exulis und Gelata erwahnt, so miissen letztere 
Namen nothwendig frtther erschienen seiu, und ist deshalb 
der fur den cT gegebene Name Exulis filr diese Art zu 
wahlen. Der blosse Catalog-Nam e Borea bei Boisd. 1 c. 
hat gar keinen W erth; das Original in Boisd. Sammlung 
hat, aber die vollkommene ldentitat derselben mit Exulis 
hewiesen. Dr. Herrich-Schaffer bringt diese Art in zwei 
Genera unter (Polia und Neuria), als Gelata, Gronlandica, 
Borea und Cervina. Dies beweisen die mir glitigst von
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Herrn Kaden und Pogge mitgetheilten Typen zu den H.-Sch.’s 
Beschreibungen. Ebenso ist die Mam. Cervina Germar 1. c. 
von Kaden aus Island nur eine Exulis. Eversmann beschreibt 
Bull. d. Moscou 1842, eine andere Eule ais Cervina, die
H.-Sch. fig. 163 und 164 abbildet. Dieselbe hat nichts mit 
der Cervina Germar zu thun, und muss der Name daflir 
nothwendig geandert werden. Exarnis Difflua Hilb.-Geyer
I. c. von Sommer aus Gronland gehort oline den mindesten 
Zweifel bieher. Ein sicheres Exemplar dieser Art steckt 
in der Berlin, kdniglichcn Sammlung unter dem Kamen 
„Arctica Thunb". Alle bei Guenee 1. c. aufgefiihrten Arten 
seiner neu aufgestellten Gattung „Crymodes" gehoren mit 
Ausnahme von Sommeri bieher. Von letzterer war ja  nur 
ein 9 bekannt, das nicht die Gattungs-Merkmale * tragt. 
Dass seine Gelida hierher gehore beweist ausser der Be- 
schreibung am Besten die Abbildung; so gelb dieses Exem
plar is t, so besitze ich sie doeh nocb bedeutend gelber. 
Seine Poli kann auch nur bieher gehoren. Eine eigene 
Gattung aus dieser Art zu machen, hat gewiss vieles fUr 
sich. Gronlandica F reyer 1. c. ist mit Sicherheit eine Exulis; 
Grdnlandica Zett. ziehe ich nur mit einem ? bieher, da die 
Beschreibung auch auf Sommeri passt. Marmorata Zett. 
von Andern mit der grossten Gewissheit hierher gerechnet, 
ziehe ich wegen mir mangelnder sicherer Beweise auch nur 
mit einem ? hieher. Zetterstedt hat sie im siidlichen Lapp- 
land gefunden; auf dem kdnigliclien Museum in Stockholm 
sah ich aber diese Art nicht. Oleracea Mohr 1. c. kann 
schon der Flugzeit wegen nur hierher gerechnet werden, 
da Conflua, die gleichfalls Ende Juni fliegt, von Mohr als 
Vaccinii aufgeftthrt wird.

Ich habe fiber 400 Exemplare von Exulis aus Island 
und fiber 20 aus Gronland vor mir. Kaum ein Stfick ist 
dem andern zum Verwechseln ahnlich. Auch relativ va- 
riiren die Islander bedeutend mehr als die Gronlander, die 
alle viel eintoniger und unter sich gleich sind. Das kleinste 
Stfick =  32mm. ist ein schwarzes 9 von Nord-Island (My- 
vatn). Das grosste Stfick ist ein cf von Julianahaab in 
Gronland =  45mm. Die Gronlander sind durchweg gross, 
das kleinste misst immer noch 37mm. Die grossten Islander 
erreichen nur eine Lange von 43mm.; das gewohnlichste ist 
38—40mm.

DasV ariiren in derFarbung und Zeichnung bei dieser 
Art geht nun wirklich in das Unglaubliche. Urn nur die 
nothwendigsten Verschiedenheiten davon beisammen zu haben, 
war ich genothigt fiber 100 Exulis in meiner Sammlung zu 
behalten. Die oben angefiihrten kurzen Diagnosen der
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flauptvarietaten geben einen dttrftigen Begriff von dem un- 
endhchen Variiren derselben. Selbst die besten Beschrei- 
bungen konnen hier wenig ntttzen, dies konnte hochstens 
erne Reihe guter Abbildungen veranschaulichen. Dass aber 
wcht der mindeste Zweifel fiber die Arteinheit aller vorlie- 
genden Stficke gehegt werden kann, beweisen zunachst die 
frttheren Stande. Ueber 200 Stficke zogen wir. Ferner 
ianden wir ofters die verscbiedenartigsten Varietaten in Co
pula; kurz unsere Beobachtungen an Ort und Stelle lassen 
nierfiber gar keinen Zweifel.

Der Hinterleib ist in seiner Farbung am wenigsten 
verauderlich, aschgrau, zuweilen mit einem Stich ins Gelbe 
Der Bficken ist viel veranderlicher, haufig grau und mit 
zwei dunklen Streifen, die sich auf den Schultern befinden. 
Er wird aber fast schwarz bei schwarzen Varietaten weiss- 
ach bei hellen, gelb oder braun bei andern, und nicbt 
selten zeigt er ein buntes Gemisch verschiedener Farben 
Der Kopf mit seinen Theilen variirt abnlich wie der Riicken 
Die Zunge bleibt immer gelbbraun. Die Ffibler des cf sind 
schwach gezahnt und zweizeilig mit kurzen Wimpern be- 
setzt. Hfiften, Schenkel und Schienbeine sind meistens 
grau; Tarsen dunkler, am Ende jedes Gliedes bell geringelt. 
Die Sporen an den Scbienbeiiien sind in der Farbung 
durchaus variirend.

Bei den Vorderflfigeln das Normale aufzufinden, ist 
kaum moglicb. Als gewobnlicbe Grundfarbe mag man ein 
Grauschwarz mit einem Sticb in’s Braune oder Eisenfarbene 
ansehn. Als gewbhnlichste Zeichnung treten nun zunacbst 
4 Querlinien auf, _ eine an der Basis, 2 das Mittelfeld ein- 
scbhessend und eine am Aussenrande. Die Farbe derselben 
ist meistens ein schmutziges Gelbbraun. Die runde und 
Stirnmakel sind mehr oder weniger weiss oder gelb ausge- 
fiillt. Ebenso sind die Eippen tbeilweise weiss. Die Zapfen 
makel tritt selten deutlicb auf, noch seltener ist sie be- 
sonders gefarbt. Die ausserste Querlinie, die zuweilen 
tehlen kann, ist entweder gleichmassig gezahnt oder ffihrt 
- M-fbrmig hervorstehende Zacken. Nicbt selten ist der 
g'anze aussere Theil von der 3. Querlinie an einfarbig 
clunkel. Dasselbe findet aucb zuweilen vor der zweiten 
Ernie Statt, und ist dann das Mittelfeld hell, so baben wir 
Var. b. Die Var. a, wo die Querlinien weiss werden und 
we Grundfarbe fast schwarz, ist selten. Zuweilen tritt die 
scnwarze, weisse und gelbe Farbung sehr grell durcbein- 
ander auf, Var. c. Bei einem Stfick sind die Vorderflfigel 
scnmutzig gelb, Uberall mit schwarzen Atomen bestreut, und 
erne schwarze Querbinde nacb aussen, Var. d. Wo die

16
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Grundfarbe gleichfalls gelb ist, aber die Zeichnungen sehr 
weiss sind, haben wir Var. d. Bei einem Exemplar ist 
bier fast der ganze Yorderrand weiss. Eigenthtimlich sind 
Varietaten mit ganz fablen grauen Vcrderflligeln, w'o nur 
die Querlinien und Umkreise der Makeln schwach dunkel 
angcdeutet sind, Var. f. Dasselbe kommt vor bei ganz 
rostbrauner Grundfarbe, Var. g. An Zwisckenabstufnngen 
fehlt es bier nicbt. Bei einem cf sind die Vorderfltigel 
fast ganz einfarbig ockergelb, Var. b. Bei einem andern 
sind sie fast kupferroth mit dunklen Linien und einzelnen 
weissen Rippen. Mebrere Stiicke sind dunkel rostbraun, 
nur der Aussenrand und die beiden Makeln sind gelb, Var. 
i. Zuvveilen sind bier nur die beiden Makeln gelb. Ebenso 
kommen Varietaten vor mit ganz scbwarzen Fliigeln und 
gelben Makeln darauf, Var. k, oder ganz weissen Makeln, 
Var. 1. Im letzteren Falle sind noch kleine Stellen in der 
Nake der Makeln gleicbfalls weisslich. Vollkommen schwarz 
sind die Vorderflligel nur bei einem d" aus dem Norden, 
Var. m, wahrend sie bei einem $ noch am Aussenrande 
gelbe Zackenlinien fiibren. Bei einem 2 aus dem Norden 
sind sie dunkel mit erzschillerndem Glanz, aber hellen 
Makeln und Linien. Die Gestalt und Grosse der sogenanu- 
ten rundenM akel variirt sehr. Selten ist sie wirklich rund, 
meistens langgezogen, oval, oft sehr klein, oft sehr gross; 
ja  in einzelnee Fallen fliesst sie mit der Nierenmakel zu- 
sammen. Letztere so verschieden sie aucli an Grosse und 
selbst an Form auftreten mag, hat doch stets die nach 
aussen gerichtete Seite glatt eingebogen. Nnr bei sehr we- 
nigen Stricken ist dies schwieriger zu erkennen.

Die Hinterflugel sind grau , nach der Basis hin heller 
werdend. Gar nicht selten ist ein deutlicher dunklerer 
Mondfleck am Ende der Mittelzelle sichtbar. Ebenso be- 
lindet sich sehr haufig eine deutliche m arkirte Wellenlinie 
etwas hinter der Mitte der Fliigel. Auf der Unterseite ist 
dieselbe stets sehr deutlich vorhanden, der Mondfleck bier 
gleichfalls. Bei dunklen Varietaten ist die Unterseite der 
Hinterflugel entweder ganz dunkel, oder es ist nur ein 
breiter dunkler Aussenrand, und ein ganz helles Basalfeld 
mit schwarzem Mondfleck. Auf der Unterseite der Vorder- 
fliigel setzt sich die Wellenlinie der Hinterflugel meistens 
deutlich fort, kann aber auch ganz fehlen. Hinter derselben 
und dem Aussenrande ist zuweilen die Farbung viel 
heller. Vor den Franzen steht auf der Unterseite aller 
Fliigel eine zusammenhangende Reihe von Mondflecken, die 
sehr rudimentar werden kann. Die Franzen der Hinter- 
fltigel sind mit sehr wenigen Ausnahmen hell, meistens an-
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der Basis gelb oder gran. Auf den Vorderfitigeln variiren 
sie sek r, und sind hier g rau , weiss, braun, schwarz oder 
gemischt, nie aber regelmassig heli oder dunkel gescheckt.

Zu verwechseln ist diese Art, trotz ihrer vielen Yaria- 
tionen hochstens mit der nachstfolgenden Had. Sommeri. 
Aber dies gilt nur von den Weibchen, denn die Mauncken 
untersclieiden sich sofort durch die ganz andern Fiihler, bei 
Sommeri viel starker gezaknt. Die Nierenmakel ist ferner 
bei Sommeri nacb aussen niemals ganz glatt eingebogen, 
sondern stets mit einem kleinen Fortsatze versebn. Ferner 
sind die Unterfliigel viel heller etc.

Am 16. Juui fand ich den ersten frisch ausgekomme- 
nen d" bievon im Grase sitzend. Docb erst am Ende des- 
selben Monats war die Haupterscheinnngszeit dieser Art. 
Die Thiere flogen sehr rascb am Abend. Namentlich 
spater im Juli flogen sie auch am Tage nicht selten, oft 
im brennendsten Sonnensckein. Auch auf allerlei Blumen, 
vorzugsweise Thymus Serpyllum, Silene maritima und 
Armeria maritima sassen sie spater. Koch im August flogen 
einzelne herum; am 15. Juli kam das letzte 2 unserer ge- 
sammelten Puppen aus.

Die Geschickte der frliheren Stiinde dieser Eule ist 
eben so interessant wie lehrreich, da sie beweist, dass auch 
Raupen ein und derselben Art, und nicht bloss Puppen, un- 
bestimmt lein, zwei oder vielleicht mehrere Jalire in dem- 
selben Zustaude verharren konnen. Am 15. Juni fanden 
wir zuerst mehrere Puppen unserer Exulis, von denen die 
eine augenscheinlich noch ganz frisch war. Durch sehr 
eifriges Harken in dem hohen Moose gelang es uns, bis 
zurn Anfange des Juli tiber 30 Puppen dieser Art zu finden. 
Besonders an solchen Stellen, wo das Moos, wenn auch nur 
sparlich, mit Grasarten durchwachsen war, machten wir 
gute Ausbeute. Bei diesem Harken (auch schon im Mai 
bei Reykjavik) fanden wir ausser einigen Puppen von Con- 
flua nebst Raupen und Puppen von Graminis, eine andere 
sehmutzig weiss aussehende Raupenart. Wir fanden im 
Ganzen etwa 30 Stiick davon, und zwar in den versehie- 
densten Grossen. Einige schienen ganz ausgewachsen und 
massen iiber 40mm.; andere waren kaum halb so gross, 
andere sogar nock kleiner. Alle waren aber entschieden 
gesund, mit Ausnahme von einigen grossen, die mit Ichneu- 
moniden-Larven besetzt waren. Der beste Beweis der Ge- 
sundheit w ar, dass die kleineren an GrOsse sichtlich zu- 
nahmen, sich hauteten etc. Die grossen wollten sich durck- 
aus nicht verpuppen, und waren bei unserer Abreise am 
15. August grade so gross als Ende Juni, wo wir sie fanden.

16*
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Da sich diese Thiere im Moos Gange und Hohlungen 
lrassen, so glaubten wir Anfangs, sie nahrten sich vom 
Moos. Hienn irrten wir uns aber, denn ihre eigentliche 
Nahrung besteht in dem untersten Theil der Grasstengel 
oder in den Wurzeln selbst. Das war wohl der Grand, 
weshalb uns die meisten auf dem Scliiffe starben, da wir 
ihnen nur Moos gegeben h a tteń ; auch waren sie beim 
Sturme etwas mit Seewasser in Beriihrung gekommen. 
Nichtsdestoweniger brachten wir wenigstens noch eine ganz 
gesund im September hieher. Diese Raupen nun gehorten 
zu unserer Exulis.

Wir batten in der letzten Halfte des Juli eine Anzahl 
alter Exulis-Weibchen eingefangen, damit sie uns Eier legen 
sollten. Sie sassen in einem grossen luftigen Kasten mit 
Gras und Blumen darin, aber Eier konnten wir nicht linden; 
ja  einige starben beieits. Da sahen wir am 26. Juli in der 
heissen Mittagssonne ein Exulis 2 an dem untern dicken 
Theile eines Halmes von Poa alpina sitzend. Kalisch wollte 
es abnehmen; zu unserem Erstaunen sass es aber am Halme 
fest. Es katte die letzten Hinterleibssegmente fast senkrecht 
herumgebogen, und den Legestachel fast in den Halm hin- 
eingebohrt. Bei genauerer Untersuchung fanden wir nun 
noch mehrere vom Legestachel verursachte Locher, und 
zwar in dem den Halni eng umscliliessendem Scheideblatt. 
Zwischen diesem und dem Halni lagen gegen 100 Eier. 
Nun untersuchte ich die bei den gefangenen Eulen liinein- 
gelegten Halnie, und fand eine Anzahl auf ganz gleiche 
Weise gelegte Eier. Die Eier sind, wie dies der eigen-- 
thtimlichen Lage wegen nicht anders sein kann, stark seit- 
lich zusammengedruckt, fast scheibenformig. Sie sind glatt, 
gelblich braun und verhaltnissmassig klein, z. B. etwa halb 
so gross wie die von Ep. Graminis. Nacli 2 bis 3 Wochen 
erscheinen die jungen Raupcken, welche, so lange es ihre 
Grosse erlaubt,  ̂im Graskaline bleiben und daran nagen. 
Spater fressen sie am Liebsten die Theiłe des Halm s, die 
unmittelbar oberhalb der Wurzeln stehen; doch fressen sie 
sich auch tief in die Wurzeln selbst hinein. Nur sehr aus- 
nakmsweise scheinen sie die Blatter zu fressen.

Etwa Mitte September nahmen wir die Raupchen aus 
den ihnen in Island gegebenen Grasstiicken heraus. Sie 
hatten damals alle tgegen 50) eine Grosse von 5— 8mm, 
Ende November untersuchte ich diese Raupcn wiederum, 
und fand zu meinem grossen Erstaunen, dass etwa 5 schon 
beinahe so gross w aren, wie die von uns auf Island ge- 
fundenen grossten Stticke, deren vollkommene Identitat 
mit unserer Exulis ex ovo nun klar am Tage lag. Gegen
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9 hatten  e'twa die halbe Grosse erreich t, und Von den 
ilhrigen 6 bis 8 noch lebenden Thierchen w aren einige fast 
nicbt grosser ais wie im September. Dies mit den auf 
Island constatirten T hatsachen  zusam m engehalten, ist scbon 
Beweis genug, das Had. Exulis unregelm assig bald einen 
bald zwei und zuweilen sogar wohl drei W inter als Kaupe 
zubringt.

D as jungę  R itupchen, wenn es aus dem  Ei kornmt, 
rnisst 2 ,5  bis 3mm. Mit Ausnalime des dunkler gefarbten  
Kopfes und der belleren Vorderfiisse, ist es in Farbung, 
W arzenstellung und H abitus ganz der erw achsenen Raupe 
gleicb. Die ersten B auchfusspaare sind eben auch nicht 
auffallend viel kiirzer als die hinteren. Die Stellung der 
H akchen au f den Bauchfiissen, an der innern Seite der 
unteren P latte  im H albkreis, ist ebenso wie bei den erw ach
senen R aupen , nur dass die Anzahl der H akchen hier 8 
bis 10 s ta tt der spateren 12 bis 14 ist. Die erw achsene 
Raupe ist 42— 46mm. lang. Sie ha t durchaus keine Aelrn- 
lichkeit mit andern  mir bekannten H adena- oder Polia- 
Raupen. Die Segm ente nehm en hinten an  Breite sichtlicb 
ab , und zwar allm ahlig schon vom 7 .-8 . Gliede an. Die 
Farbung  ist schm utzig w eiss, in Grau spielend. Nur der 
K opf is t kastan ienbraun; Nacken-, Afterscbild und Vorder- 
fusse gelblicb. Am Kopfe sind Oberlippe und Augenstellen 
dunkler; ferner steben oben au f den Ilem ispharen, dicbt wo 
sie zusam m enstossen zwei dunkle punktartige  Vertiefungeu. 
Der K opf ist nur beinabe lialb so breit wie das folgende 
erste Segment, welches oben ganz und gar von dem iiberaus 
kraftigen Nackenschild eingenommen wird. Segm ente 2 
und 3 fiihren oben m ebrere sebr verloschene dunklere 
Fleclcen, die w enig aus der Grundfarbe hervortreten. Die 
W arzenstellung scheint ganz iibereinstimmend mit der an- 
derer Eulenraupen zu sein. Die w enig hervortretenden 
W arzen tragen  je  ein ziemlich langes rdtbliches H aar, 
welches aus einem dunkeln P unk t entspringt. Sebr deutlicb 
sind bei dieser R aupe die in m einer D issertatio de Sesiis 
agri Berol. nachgew iesenen 13 Segm ente zu sehen. Die ru- 
dim entaren S tigm ata lassen sich au f Segm ent 12 stets deut- 
licli, au f Segm ent 13 meistens dicbt unter dem vorderen 
Tbeil des Afterschildes nachweisen. Das Afterscbild selbst 
ist recht k ra ftig , ba t die Form  eines etw as in die Lange 
gezogenen H albkreises, und trag t wie gewohnlich 8 Haare.

Die Raupen scheinen sich Ende Mai oder Anfang Juni 
zur P uppe zu verw andeln, in einer im Moos oder Rasen 
eingefressenen Hohlung, nicbt w eit von der Oberflache. Die 
Puppe ist recht beweglich und kastanienbraun. Sie ha t
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einen dunklen oft sehr hervortretenden Cremaster, der am 
Ende breit abgestumpft ist, und hier an jeder Ecke zwei 
starke Stachelborsten flihrt. In den meisten Fallen stehen seitlich 
noch zwei klirzere Borsten. Die abgestreifte Raupenliaut 
bleibt sehr haufig an diesem Cremaster hangen. Der, 
Schmetterling entwickelt sich nacli 8 bis 4 Wochen, nach f 
den Puppen zu schliessen, die wir noch ganz weicli und 
blassgelb gefarbt fanden. Eine grosse Anzahl der Raupen 
war gestochen, und lieferten die Puppen vom 16. Juli bis 
Anfang August einige 50 Stticke des Ichneumon luctatorius 
Wesmael Var., von dem zuerst die Manner dann dieW eiber 
erschienen. Bei einer vollkommen erwachsenen Raupe, die 
ganz zerstochen war, fand ich eine Auzahl kleiner weisser 
Cocons, die Ende Juli den aucb in Ep. Graminis vorkom- 
menden Pterilitus islandicus R uthe lieferten.

Had. Exulis ist nacli ganz zuverlassigen Quellen bisher 
nur in Labrador, Gronland und auf Island gefangen. Du- 
ponchel und Boisduval geben aucfc das Nord-Kap undFinn- 
land bei der gewiss hierher gehorenden Gronlandica an; 
docb diese beiden Autoren irren sich sehr oft in der Angabe 
des Vaterlandes. Wenn Marmorata Zetterstedt hierher ge- 
hort, was sehr wahrscheinlich ist, so kommt sie auch im 
siidlichen Lappland vor, doch bedarf dies noch einer ge- 
naueren Bestatigung.

7. H a d e n a  S o m m e r i .  Grisea, alis anticis (saepius 
fuscescentibus) albido nigroque variis, macula reniforme 
extus dentata. Magn. 35—39mm. d" 9.

Lefebv. Annales d. 1. s. ent. de France Tom. V. pag.
391. PI. X. Fig. 1 2 .

Dup. Suppl. Tom. III. pag. 586. PI. 49. Fig. 1; Boisd.
Ind. meth. pag. 119.

Crym. Sommeri Guenee, Noctuelites Tom. I., pag. 187
Had. S u r t u r  (Kef.) H.-Sch. Tom. V I, pag. 178. Fig.

638.
Had. B o r e a  m. in in litt. Had. O r f a  m. in litt.
'? Had. Gronlandica Zett. Ins. Lapp. pag. 939 n. 9. 

var. a. Alis anticis cinereis, nigro-mixtis cf 2.
var. b. Al. ant. rufescentibus, nigro-mixtis o’,
var. c. Al. ant. obscurioribus, albido-mixtis c f  2.
var. d. Alarum anticarum dimidio nigricante, fascia ultra

medium dilutiore, lineaque dilatata alba 9.
Erst nach langem vergeblichen Studium fand ich her- 

aus, dass Had. Sommeri 1. c. wirklich diese Art sei. Des 
Vaterlandes Gronland wegen, wo weiter keine verwandten 
Arten vorkommen, konnte Sommeri Lef. nur diese Art oder 
die vorhergehende, Exulis, sein. So schlecht die Abbildung
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•in den Annales ist, so beweist doch schon die Zapfenmakel, 
dass dies keine Exulis sein kann. Dieselbe lauft bier nie- 
mals in eine Spitze aus, die sich, wie bei Sommeri, bis zur 
dritten Querlinie erstreckt. In der Besclireibung lasst das 
in der Abbildung fehlende: ,,une serie des taches brunes, 
cuneiformes, distinctes longe le bord terminal" sowie „les 
rapports avec l’Hadena genistae" gar keinen Zweifel an 
der Identitat unserer Eule mit Sommeri. Auf dem Berliner 
Koniglichen Museum steckt ein Parchen dieser Art aus 
Gronland unter dem richtigen Xamen Sommeri; ich weiss 
aber nicht, von wem es so bestimmt wurde. Had. Surtur 
II. Scb. 1. c. gebort nacb dem mir giitigst von Herrn Kefer- 
stein mitgetheiltem Originale ohne den mindesten Zweifel 
hieher. Das Exemplar ist dunk el und verflogen, doch be- 
sitze ich Stiicke aus Island, die noch dnnkler sind. Had. 
Gronlandica Zetterst. gehort mit ziemlicher Gewissheit hieher, 
und nicht zu Had. Exulis. Ich versandte diese Art zuerst 
als Borea, dann unter dem neuen Namen „Orfa."

Had. Sommeri variirt gleichfalls bedeutend, wenn auch 
nicht in dem Maasse wie die vorhergehende Art. Die Grund- 
farbe ist grau, sehr oft mit einem Stich in’s Braunliche. 
Scheitel oft sehr mit dunklen Haaren gemischt. Stirn in 
der Mitte mit dnnkler Querlinie. Zunge hellbraun. Ftihler 
nach aussen meistens hell bestaubt. Sie sind beim cf sehr 
deutlich gezahnt und zweizeilig bewimpert. Prothorax 
(Halskragen) in der Mitte mit Schwarzem Stricli; Schulter- 
decken gleichfalls schwarz gesaumt. Hinterleib ftihrt auf 
den ersteren Segmenten je  einen sehr deutlichen aufwarts 
gestraubten Haarbiischel. Hiiften, Sclienkel und Schienbeine 
von der Grundfarbe. Sporen weisslich, in der Mitte dunkel 
geringelt. Tarsen dunkel, am Ende jedes Gliedes hell.

Die Vorderfliigel fiihren die vier bekannten Querlinien, 
die von hellerer Farbung, ofters ganz weiss sind. Die erste 
und dritte sind nach innen, die zweite nach aussen schwarz 
gesaumt. Die runde und Nierenmakel sind meistens weiss 
ausgefiillt. Letztere, mehr oblong, ftihrt nach aussen fast 
stets einen Zahnfortsatz. Der diese Makeln zunachst be- 
granzende Raum ist gewohnlich dunlder. Die Zapfenmakel, 
selten sehr deutlich, ist schwarz umzogen und in eine 
Spitze auslaufend. Gewohnlich ist hier ein breiter schwar- 
zer Wisch. Ueberhaupt ist das ganze Mittelfekl dunkler, 
als der iibrige Raum. Die vierte Querlinie ftihrt fast stets 
in der Mitte zwei sehr scharfe Zacken, die bis an dieFran- 
zen stossen. Der Raum zwischen derselben und der dritten 
Querlinie ist meistens bindenartig, heller, und ftihrt fast 
stets sehr deutlich langgezogene dunkle Pfeiltlecke. Der
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Raura zwisehen Querlinie vier und Aussenrand 1st oftere 
viel heller, fast weiss. Am Aussenrand dicht vor den Fran- 
zen steht eine Reihe deutlicher Mondflecke, die sich zuwei- 
len sehr lang hineinziehen. Ganz am Vorderrande bemerkt 
man einzelne weisse Punkte, Die Grundfarbe der Vorder
fliigel wird nun zuweilen ein lichtes Aschgrau var. a., oder 
fast fleischfarben var. b. Haufiger kommt es vor, dass sie 
sehr dunkel werden und nur die weissen Zeichnungen her- 
vortreten var. c. Bei einem ę ist der ganze Raum iiber 
Querlinie drei hinaus dunkel. Dann folgt eine hellere Quer- 
binde, die von der weisslichen Querlinie vier begrenzt wird. 
Die Exemplare aus Gronland sind alle durchgehends viel' 
eintoniger grau.

Die Hinterflligel sind weisslich und werden nach dem 
Aussenrande bin breit grau; Dies erscheint oft bindenartig 
und zuweilen steht vor der Binde eine dunkle Querlinie. 
Der Mondfleck ist selten und dann nur schwach vorhanden. 
Bei den Gronlandm'n und den meisten Weibern geht das 
Grau allmamich bis zur FlUgelbasis. Dahingegen sind die 
Hinterflligel des hellsten cf var. a. fast ganz weiss. Vor 
den Franzen steht eine dunklere Linie.

Auf der Unterseite aller Flttgel verlaufen die bekann- 
ten Wellenlinien. Nur ausnahmsweise werden sie rudimen- 
tair, zunachst auf den Vorderfliigeln. Ebenso sind hier 
meistens dunklere Mondflecke vorhanden. Sonst ist die 
Farbung sehr unbestimmt; gegen den Vorderrand sind sie 
am meisten bestaubt. Hier ist sogar bei einigen Stiicken 
auf den Vorderfliigeln ein rothlicher Wisch vorhanden. Die 
Franzen der Vorderfliigel sind dunkel, grau geinischt. 
Meistens ziehu sich, von den Zacken der Querlinie vier aus- 
laufend, weisse Striche hinein. Auf den Hinterfliigeln sind 
sie weisslich, an der Basis meistens gelblich oder grau; 
selten ganz grau.

Had. Sommeri kommt der A dusta, Genistae und Con- 
tigua am ifachsten. Von alien dreien unterscheidet sie der 
Mangel des dunklen Basalstriches der Vorderfliigel. Adusta 
ist uberdies viel grosser, und namentlich auf den Hinterflii- 
geln stets rauchbraun. Bei Genistae und Contigua stehn 
in der Aussenbinde der Vorderfliigel nicht eine Reihe 
schwarzer Pfeilflecke; auch die Form der Nierenmakel ist 
bei ihnen meistens verschieden. Dass endlich Sommeri 
von keiner dieser drei Arten als Localvarietat angesehen 
werden dart, verbieten die ganz verschiedenen friiheren 
Stande.

Die Eier werden in der ersten Halfte des Juni ausser- 
lich an verschiedene Pflanzen angeleimt. Frisch sind sie
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weisslich, nach Verlauf einiger Tage werden sie, wenigstens 
oben, ganz lila. Nach unten sind sie wenig gewolbt, nach 
oben hingegen haben sie die Form eines abgestumpften, 
rechtwinkligen Kegels. Von der Spitze nach unten verlau- 
fen ziemlich tiefe Furchen. Nach etwa drei Wochen er- 
scheint daraus das schmutzig weisse Raupchen, das einen 
ganz spanuerartigen Gang hat. Die Raupen fressen allerlei 
niedere Pflanzen, Hieraceum, Leontodon, Graser etc. Erst 
nach der zweiten oder dritten Hautung bekommen sie Far- 
bung und Zeichnung, die der ausgewachsenen Raupe ahn- 
lich, aber viel matter. Mitte August bei unserer Abreise 
batten sie fast ganzlich die letzte Hautung iiberstanden. 
Kaliscli fand mehrere davon am 13. August in der Nahe 
von Reykjavik auf Hieraceum Schmidtii. Sie scheinen nur 
Abends oder in der Nacht zu fressen, und verkriechen sicli 
am Tage in Moos. Einige 30 Stiicke brachten wir lebend 
hieher, die sich im September ein leichtes Gespinnst im 
Moos bereiteten. Ais ich Mitte November nachsah, waren 
die meisten vertrocknet, nur ein P aar lebten noclx, und 2 
hatten sich bereits in kriippelhafte Puppen verwandelt. 
Jedenfalls vermuthe ich, dass sie in ihrem Vaterlande noch 
im October oder November alle zur Puppe werden.

Die erwachsene Raupe misst 33— 36mm- Sie hat ganz 
den Habitus einer Cucubali - R aupe, der sie auch in der 
Zeicbnung und Farbe nahe kommt. Kopf gelb und braun 
marmorirt. Oberlippe zuweilen dunkel. Grundfarbe des 
Korpers lila mit einem Stich in’s Grline und lichteren Par- 
tieen untermischt. Halsschild ldein, wenig barter und 
dunkler. Eine helle feine Dorsallinie ist namentlich auf dep 
vorderen Segmenten sichtbar. Dieselbe ist dunkel begrenzt. 
Namentlich auf den mittleren Segmenten sind grosse ver- 
loschene Rhomboidalflecken sichtbar. Dieselben werden seit- 
lich von 2 dunkeln Longitudinallinien begrenzt. Der Raum 
zwischen diesen und den Flecken ist lichter. Zwei andere 
dunkle Longitudinallinien verlaufen seitlich, unmittelbar ober- 
halb der Stigmata. Dieselben treten besonders bei jiingern 
Raupen, bei erwachsenen namentlich nach hinten auf. Die 
Luftlocher stehn noch in der lila F arbe, die hier flecken- 
artig auftritt. Dann aber ist der ganze untere Bauchtheil 
schmutzig gelbweiss. Nur das hinterste Fusspaar fiihrt 
seitlich nach aussen einen lila Wisch. Auch bei erwach
senen Raupen ist das erste P aar der Bauchftisse noch viel 
kurzer als die folgenden Paare. Die Hakchen stehn nach 
innen auf einem erhabenen W ulst, fast parallel mit der 
Langslinie der Raupe, hochstens schwach S-formig gebogen. 
Die Vorderfusse sind gelb mit dunklen Krallen.
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Die Puppe, von der wir ausser manchen bereits leeren 
noch eine voile am 21. Mai bei Reykjavik fanden, ist hell- 
braun und etwa 20mm- lang. Sie hat einen stumpfen Cre- 
master, der am Ende 2 sehr kurze Dornen ftihrt.

Kalisch fing diese Eule zuerst am 20. Mai bei Reyk
javik , in der Nahe der dort befindlichen warmen Quelle. 
Am folgenden Tage ging ich mit ihm dorthin; es flog 
diese Eule von etwa 6 Uhr Abends bis gegen 11 sehr 
rasch herum. Das W etter war sehr schon, die Sonne stand 
bis gegen 8 am Horizont und der Wind wehte fast gar 
nicht. Zuerst fingen wir fast nur Manner, die nach den 
Weibern herumsuchten. Spater fanden wir diese Eulen auf 
den Blumen der Silene acaulis, und zwar Manner und Wei- 
ber durcheinander. Sie schienen von dem Safte der Blumen 
ganz betaubt zu w erden, und liessen sich, je  spater es 
wurde, um so ruhiger aufstecken. Am folgenden Abend 
w ar Kalisch wieder nach demselben Ort, iand aber fast 
gar keine, da es kalt und windig geworden war. Nach 
den gefangenen Exemplaren zu urtheilen, ist es wahrschein- 
lich, dass Had. Sommeri bereits seit Anfang Mai flog. Bei 
Thingvollum sahen wir nur sehr wenige fliegen, und am 
14. Juni griff ich das letzte ę davon, das gerade beim Ei- 
legen beschaftigt war. Dr. Krliper fing diese Eule auch in 
Nord-Island bei Hofsós, und sah sie bei Bard in der Mit- 
tagssonne fliegen. Herr Finsterwalder fand sie nicht bei 
Siglnfjordr.

Ausser auf Island wurde sie bisher mit Sicherheit nur 
noch in Gronland (auch Labrador?) gefunden, und zwar 
sind meine vorliegenden fiinf Exemplare von Julianahaab. 
Wie schon bem erkt, sind dieselben in der Farbung viel 
eintoniger.

. 3; M am  e s t r a  P i si  B. Am 20. und 21. Mai fanden
wn bei Reykjavik in derselben Gegend, wo Sommeri flog, 
etwa ein Dutzend Pisi und zwar lauter Manner. Einige 
Stiicke sind den mitteleuropaiscken fast ganz gleich, im 
Allgemeinen haben sie aber eine mattere Farbe und viel 
weniger Zeichnung. Die mittleren Wellenlinien sind nur 
dunkel, dahingegen ist die Makelausfiillung zuweilen ganz 
hell. Ein Exemplar ist ganz graubraun, nur mit schwar- 
zerer Zeichnung. Bei einem ebenso gefarbten Stiick ver- 
schwindet alle schwarze Zeichnung, nur die Makeln sind 
hellei hervortretend, und die aussere weisse Wellenlinie 
nach hinten mit dem weissen Fleck ist vorhanden. Im 
Innern fanden wir Pisi gar nicht, eben so wenig wurde sie 
im Norden gefunden.
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Am 12. und 13. August fand Kalisch an derselben 
Stelle, wo wir friiher die Schmetterlinge fingen, mehrere 
Raupen davon auf Comarum palustre, die ganz mit unsern 
Pisi-Raupen tibereinstimmen. Eine davon war bereits voll- 
kommen erwacbsen und bat sicb nebst einer andern auf 
dem Scbiffe verpuppt.

9. P l u s i a  I n t e r r o g a  t i o n i s  L. var. Alis anticis 
aterrimis, extus griseis, argenteo - punctatis c? $. Die isliin- 
discben Exemplare sind im Allgemeinen iibereinstimmend 
mit Exemplaren aus Deutschland und der Schweiz. Nur 
ist der Grundton mebr hell aschgrau, niemals so sehr in 
das Violette spielend. Das silberne Zeicben variirt bedeu- 
tend, zuweilen ist es nur ein breiter silberner Fleck. Das 
Schwarz feblt bei einem Stiick in dem Mittelfelde beinahe 
ganz. Bei andern tritt es mehr und mehr bervor und flillt 
zuweilen das Mittelfeld ganz. Bei zwei Exemplaren gebt 
dies noch w eiter, und sind bier die Vorderfliigel beinahe 
ganz schwarz. Nur ganz an der Basis und ganz am Aussen- 
rande finden sicb einige graue Atome. Ebenso bleibt 
die ausserste Wellenlinie und die Umgebung der runden 
Makel gran. Der Silberfleck ist ais langlicher Punkt vor- 
handen.

Kalisch kescherte biervon am 3. Juni die erste Raupe, 
und wir fanden noch an demselben Tage gegen 13, fast 
alle erwacbsen. Eine hatte sicb bereits zwischen Birken- 
blattern eingesponnen. Sie lebte allein auf Vaccinium uli- 
ginosum. Die Raupe ist zwar von Treitscbke u. a. be- 
schrieben, allein, wie es scheint, nicht nach sicberen Exem
plaren. Sie abnelt ganz den Raupen von Gamma, Jota und 
Chrysitis. Die Grundfarbe ist ebenso hellgrtin. Ebenso bat 
sie auf dem Rilcken helle gewasserte Linien, die aber 
parallel mit der Dorsallinie laufen, und nicht wie bei Jota 
schrag an dieselbe hinangeben. Oberhalb der Stigmata 
steht eine selir deutlich markirte hellere Linie, welcbe Rucken 
und Bauch viel deutlicber als bei Gamma scbeidet. Die 
Warzen auf dem Rucken sind lange nicht so hervortretend 
wie bei Gamma. Der Kopf ist gelb mit, sehr hellem Braun 
marmorirt, und verbaltnissmassig noch kleiner als bei Gamma. 
Die Raupe verfertigt sicb gleicbsam ein durcbsicbtig weisses 
Gespinst zwischen Blattern oder in Ecken, worin sie nach 3 
Wochen etwa zur Puppe wird. Die Puppe ist zunaclist 
ganz grasgriin; bald farben sich Theile der Fliigelscbeiden 
und Segmentringe ganz schwarz, und zuletzt wird die 
ganze Puppe dunkel schwarz. Sie fiihrt einen ziemlicb 
dicken oder halbkreisformigen Cremaster, der ganz am 
Ende in der Mitte zwei dicht neben einander stehende
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Stacheln trfig t, die zuweilen in einen venvachsen erschei- 
nen. Auch bem erkt man m eistens noch 2 seitliche kleine 
Borsten. D er Schm etterling erscheint etw a nach 3 W ocben 
aus der Puppe.

Am 10. Ju li fing ich die erste In terrogationis in der 
N ahe des Gey s ir , au f Thym us sitzend. Ihre H auptflugzeit 
scbien vom 19. bis 25. Ju li zu sein, und sie w aren in un- 
serer G egend g a r nicbt selten. Sie flogen fast nur bei 
gutem  W etter, und dann vom Morgen bis Abend. Die 
m eisten fingen w ir au f blilbendem T hym us, mussten dabei 
aber sehr vorsicbtig zu W erke g eb en , da  sie sehr scheu 
sind. Obwohl Dr. K rliper die Raupen davon am Myvatn 
sehr haufig fa n d , so fing er docb nur 4 Interrogationis 
se lb st, da  die friiher erw ahnte K rankheit der R aupe eine 
grosse V erheerung angericbtet haben m usste. F insterw al- 
d er fing bei SiglufjOrdr nur eine. Eine In terrogationis, die 
ich aus Lappland vor m ir babe, kom m t den Islandern  recht 
n a b e , w ahrend 9 andere aus Gronland sehr autfallend ver- 
scbieden sind, woriiber spater.

10. C id  a r i a  T r  u n c a t  a  L ed erer, Spanner 1853, 
pag. 18; Ph. T runcata  V iew eg, Beri. Mag. Bd. IV ., St. 6 
pag . 602; Geom. Russata W ien. V. pag. 113; Cid. R ussata 
Tr., Tom. VI. Ab. 2 pag. 189; Geom. Im m anata Wood, Fig. 
573; A m oenata Wd. 574; M arm orata W d. 575; Conciunata 
Wd. 576; Commanotata W d. 577; Centum uotata W d. 578; 
S a tu ra ta  Wd. 579; P erfuscata  W d. 580. 
var. a. *Alis anticis albido-cinereis cf 2. 
var. b. Al. ant. albidis, lineolis undulatis n ig ris cf 2.
var. c. Al. ant. albidis, basi fasciaque m edia aterrim is cf J.
var. d. Al. ant. albidis, fusco-m ixtis, basi fasciaque m edia

fuscis d* 2. 
var. e. Al. ant. concoloribus fuscis <f.
var. f. Al. ant. fuscis, extus albicantibus cf.
var. g. Al. ant. albidis, ochraceo-mixtis, basi fasciaque me

dia  ochraceis &  $. 
var. h. Al. ant. ochraceis cf.
var. i. Al. ant. lutescentibus, lineolis obscurioribus cf.
var. k. Al. ant. fuscescentibns, m argine antico extus albido-

m aculatis ę. 
var. 1. Al. ant. nigricantibus 2.

W enu w ir schon bei der H ad. Exulis sahen , wie I s 
land fast unglaubliche V ariationen liervorbring t, so sind 
dieselben bei der vorliegenden A rt noch ausserordentlicher, 
wie sie bisher wobl noch bei keinem  andern  Insek te  be- 
kann t waren. W ood, in seinem Index m ethodicus PI. 21. 
F ig . 573-^-580 , bildet diese A rt unter 8 oben angefiihrteu
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Namen ab. Hatte er meine islandischen Exemplare vor sieli 
gehabt, er hatte mit demselben Rechte mindestens 40 Arten 
daraus maclien miissen. Der bekannte Name „Russata" 
ftir diese ebenso bekannte wie verbreitete Art muss dem 
alteren Namen T ru n  c a  ta  weicken.

Um uns einigermaassen ein Bild von dem Variiren 
der Vorderfliigel zu entwerfen, mtissen wir Folgendes fest- 
lialten. Die Vorderfliigel fiihren ein (gewohnlich dunkles) 
Basal- und Mittelfeld (oder Bindę), dazwischen eine (bellere) 
Zwischenbinde, und nach aussen eine Aussenbinde. F ast 
bei alien Exemplaren sind diese 4 Abtheilungen deutlich 
erkennbar. Nur bei den ganz einfarbigen Varietaten a und 
e verschwinden sie natiirlicb. Bei andern werden sie 
durch eine Masse von Querlinien ununterscbeidbar, und bei 
einem Stiicke fliessen das Basal- und Mittelfeld durchaus 
zusammen, so dass von der Zwischenbinde nur ein ldeiner 
heller Punkt am Inuenrande iibrig bleibt. Das Basalfeld 
korrespondirt in der Farbung stets mit dem Mittelfeld, wes- 
halb ich es in den folgenden Beschreibungen nicht erwak- 
nen werde. Auch die Aussenbinde ist wenigstens theilweise 
mit der Zwischenbinde iibereinstimmend. Als Grundfarbe 
ist bei obigen Varietaten-Diagnosen die Farbe der letzteren 
Binden angenommen.

Das Mittelfeld, welches normal mehr oder weniger 
Querlinien enthalt und gewassert erscheint, ist bei den Is- 
landern liaufig ganz einfarbig (Im m anata W d.) Es variirt 
vom Schwarz, Schwarzgrau, Braun, Ockergelb bis Hellgelb. 
1st es ganz sckwarz und die beiden Binden ganz weiss, so 
haben wir var. c. Diese ausgezeichnete Varietat ist voll- 
kommen nur bei zwei Exemplaren vorhanden, und auch 
bier steht noch ganz an der Fliigelspitze bin ein ldeiner 
schwarzer Wisch im Weiss. Gewohnlich ist das Weiss der 
beiden Binden mit schwarzen Atomen mehr oder weniger 
bestreut und die Aussenbinde fithrt noch gelbliche Wellen- 
Zeichnung. Auch werden die schrag in die Fliigelspitze 
verlaufenden schwarzen Wische immer grosser. Die Zwi
schenbinde und der Anfang der Aussenbinde sind dann auch 
zuweilen ockergelb, der aussere Theil der Aussenbinde ist 
blaugrau. 1st das Mittelfeld nun mehr grau , braun oder 
gelb , so finden ganz ahnliche Variationen der beiden Bin
den statt, nur dass dieselben bier niemals rein weiss er- 
scheinen. Dies liefert unter andern die var. d. Zuweilen 
sind die Binden so dunkel, dass sie selbst vom schwarzen 
Mittelfelde nicht zu unterscheiden sind, var. 1. Der Gegen- 
satz hiervon findet namentlich bei einem 9 Statt, das ich 
mit einem ganz gewohnlichen Mann in Begattung fing. Dies
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W eib, durchaus frisch, ist fast ganz silbergrau, nur in der 
G egend der Zwischenbinde, und wo die Endbinde anfangen  
wtirde, zeigt sich eine bloss gelbliche Farbung. var. a. Ein 
etw as geflogenes cf ist auch fast ganz w e is s , nur in der 
G egend der beiden Felder etw as gelblich  angeflogen. B ei 
einigen  Mannern w erden die Vorderfliigel rein eintonig  
braun, var. e ; bochstens treten hier noch die dunklen W isehe  
an der Spitze etw as kervor. B ei einem  Stucke bleibt hier 
noch der ganze Aussenrand w eisslich  grau , var. f. Bei 
var. g  ist d asselbe der Fali, nur ist die Farbung hier melir 
oekergelb. Bei andern Truncata, wo das M ittelfeld mit 
W ellenlim en und gew assert is t , finden nun ganz ahnliche 
rarbenreihen  fetatt. Hier kann fast reines W e is s , oder 
Grau, oder Gelb, oder Braun die Grundfarbe sein. B ei 

einem  Stttck ist się  schm utzig gelb -w eiss , nur die Begren- 
zung der  ̂Binden is t  hier mit dunkleren L inien angedeutet 
var. i. \  011 solchen Stiicken, w o sam m tliche Z eichnungen in 
eine Anzahl von Querlinien aufgehen, ist nam entlich var. h. 
w eiss  mit schwarzen Querlinien auffallend. H ierm it m ogę 
genug g esa g t sein; nothwendig w are, d ass m indestens 30  
Stucke abgebildet, wttrden. Hinsichtlich der HinterflUgel 
w ill ich nur bem erken, dass namentlich bei hellen StUcken 
die Querlinie sehr deutlich hervortritt. B ei dem hellsten  
Stiick ist hier der B asaltheil bis zur W ellenlin ie grau , der 
aussere Theil ganz w eiss.

W as die Raupe anbetrifft, dereń ich iiber 500 unter 
Handen liatte, so ist die Beschreibnng*, die Herr Freyer  
davon giebt, mit dem A ussehen  der Islander ziem lich gleich . 
S ie ist erw achsen g eg en  30miu lan g , sch lan k , von grasgrli- 
ner Farbę m it verloschenen , sehr undeutlichen Langs- 
streifen oben.

Yon dem „gelben  S treif auf der Hohe des Ruckens 
der 2 ersten Gelenke" kann ich nichts bem erken. Dahim  
gegen  sind die beiden Spitzen am A fter, w elche nicht au f  
der S ck w an zk lap pe, sondern unten hinter den Afterfiissen  
stehn, fast immer lila  gefarbt, ebenso das untere Ende der 
Bauch- und Afterfiisse. Y iel seltener verlauft seitlich, dicht 
oberhalb der S tigm ata , ein verloschener lila  Streif. Der 
K opf ist schm utzig h ellgelb , oben und seitlich sehr ver- 
loschen grau marmorirt.

Sclion Ende Mai fanden wir d iese Raupe aber noch 
ganz k lein  au f Vaccinium  uliginosiim . Im ganzen Juni 
bis in die Mitte des Juli hinein fanden wir s ie ,  und zwar 
frass sie ausser Vaccinium  noch eine Anzahl anderer Pilan- 
zen, w ie G eranium , S alix  herbaeea etc. S ie venvandelt 
sich zw ischen Blattern, die sie mit Faden zusam inenspinnt,
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oder zwischen Moos zu einer gelblichgriinen Puppe. Letztere 
ist sehr beweglicli, und fuhrt am Ende zwei grossere und 
mebi-ere kleinere rothlicbe Haarborsten. Die beiden grosse- 
ren sind meistens hakenfórmig nack aussen umgebogen. 
Nach 2 bis 3 Wocken erscbeint der Schmetterling. Den 
ersten griif Kalisch ani 24. Juli; ihre Hauptflugzeit ist die 
erste Halfte des August. Sie fiiegen sowohl Tags wie 
Abends, stellenweise in ganz fabelkafter Menge. Sie schei- 
nen auf der ganzen Insel gleicb haufig verbreitet zu sein, 
denn Dr. Kriiper bracbte melirere Hundert, Finsterwalder 
sogar mehrere Tausende mit. Aber diese Exemplare aus 
dem Norden variiren bei Weitem nicbt so stark , wie un- 
sere aus dem Siiden mitgebrachteu.

11. C i d a r i a  M u n i t a t a  Htib. Geom. A r c t i c  a r i a  
Germar., Faun. ins. Eur. T. 16. Fig. 25; Zetterst. Ins. 
Lapp. pag. 964.

Areticaria Germ., Zett. 1. c. aus Island gehort mit der 
grossten Bestimmtheit hierher. Die islandischen Stiicke 
sind durcbscbnittlich etwas kleiner ais vorliegende aus den 
Alpen oder aus Bohmen, und haben mit den Lapplandem 
dieselbe Grosse. Sie variiren recht sehr, und ist hier na- 
mentlich das Mittelfeld der Vorderfliigel der variirendste 
Theil. Dasselbe ist verschieden in der Breite, noch mehr 
aber in der Farbung. Gewohnlich ist es dunkelgrau mit 
einem Stich in’s Braune. Dann wird es ganz braun, heli 
braungelb oder sogar intensiv braunroth. Bei einem der 
W eiber, wo die braune Farbę fast nie auftritt, wird es 
ganz schwarz. Die wellenformigen Linien in dem Mittel- 
felde verschwinden hei einigen Mannern ganz, wahrend sie 
bei denW eibern um so m arkirter hervortreten. Das kleine 
Basalfeld richtet sich in der Farbung nach dem Mittelfeld; 
zuweilen, namentlich bei Weibern, fallt es ganz mit der 
folgenden grauen Bindę zusammen, Diese Bindę, sowie das 
grosse Aussenfeld, sind gewohnlich grau mit wellenformigen 
helleren Linien. Letztere konnen allmiihlich ganz ver
schwinden, und hei zwei Mannern werden diese Thcile ganz 
weiss, fast schneeweiss. Hier ist auch der schrage in die 
Fltigelspitze verlaufende schwarze Wisch verschwunden. 
Bei den Mannern fast nie, bei den W eibern gewohnlich ist 
die Zwischenbinde und das Aussenfeld m itGelb oder Braun 
angeflogen. Bei einem Weibe, wo das Mittelfeld rein blau- 
grau bleibt, ist dies in hohem Maasse der Fali. Auf den 
Hinterfliigeln fehlen die namentlich bei den Weibern sehr 
ausgezeichneten Wellenlinien zuweilen ganz. Bei den bei
den weissen Mannern ist der aussere Theil derselben fast 
sehneeweiss.
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Die Raupe liberwintert. Kalisch fand am 10. Mai eine 
an der Kircliwand auf Saxifraga gronlandica sitzend und 
davon fresśend. Jedenfalls muss sie sicli aber noch von 
mancheu andern Pflanzen naliren. Aus dem Ei gezogene 
Raupen hievon frassen G ras, namentlich die Bltiten des- 
selben. Die Eier, ziemlich oval und glatt, sind blass gelb- 
lieh, wurden Ende Juli gelegt und kamen Anfang August 
aus. Das junge Raupchen war kaum 2mm lang, selir diinn, 
und von schmutzig grauer Farbe. Etwa 9 brachten wir 
lebend nach Berlin, von denen aber die letzte im October 
starb. Sie waren bis gegen 8mm herangewachsen und zeig- 
ten in der Zeichnung und Farbung grosse Aehnlichkeit mit 
der erwachsenen Raupe, nur dass sie etwas licbter waren. 
Die erwachsene Raupe mass 18mra. Sie sass entweder 
steif ausgestreckt oder gekriimmt, den Kopf an die Bauch- 
seite des 9ten Gliedes gelegt. Der Kopf ist hell, fein dun- 
kel punktirt. Die Grundfarbe des Korpers ist oben schmut- 
zig grau mit undeutlichen Langsstreifen. In derM itte steht 
eine dunklere Dorsallinie. Auf den Segmenten 10, 11 und 
12 befindet sich ganz oben ein kellerer sattelformiger Fleck,, 
seitlich mit 2 kleinen schwarzen Warzen auf jedem Gliede. 
Letztere sind auch auf den andern Segmenten vorhanden, 
treten aber nicht in der Farbung hervor. Die Warzen 
fuhren iiberall nur ein sehr kurzes Haar. Auf der Baueh- 
seite unterhalb der Stigmata ist die Farbung schmutzig 
violett. Unmittelbar unterhalb der Stigmata verlauft ein 
heller lila Streifen; auf der Mitte des Bauchs, jedoch nur 
auf den fusslosen Segmenten, steht eine ebenso gefarbte 
Abdominallinie, die von zwei breiten dunklen Streifen ein- 
gefasst wird. Die Bauchfusse haben nach vorne und aussen 
einen dunkeln Wiseh.

Unsere Raupe verpuppte sich Ende Juni in einem 
leichten Gewebe im Moos. Sie war sehr beweglich, hell- 
braun, hinten ganz spitz mit mehreren rothen Borsten. Erst 
am 24. Juli lieferte sie den Schmetterling. Aber bereits 
am 12. Juni fingen wir die erste Munitata. Ihre Haupter- 
scheinungszeit war Ende Juni, Anfang Juli, und sie flogen 
Abends, namentlich auf Wiesen und Grasplatzen. Die Wei- 
ber, die nur wenig zu fliegen scheinen, waren viel seltener 
zu linden. Dr. Kriiper griff diese Art auch haufig am My- 
va,tn, und zwar kommt dort die rothbraune Farbung des 
Miltelfeldes am hauligsten vor. Einzeln auch bei Sig- 
lufjordr.

12. C i d a r i a  p r o p u g n a t a  W. V. Die Exemplare 
theilweise mit den Deutschen iibereinstimmend, im Ganzen 
etwas blasser gefarbt. Das Mittelfeld der Yorderfltlgel va-
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riirt Sfters bedeutend. Am haufigsten w ird es sehr hell 
schm utzig gelbbraun , und die dicke scbwarze U m saum un" 
fehlt zuw eilen ganz. Dann variirt es in’s Rothliche, und 
bei einem aus dem Norden ist es ganz eintonig blass 
roth. Zuweilen ba t es ganz die g rane  G rundfarbe des 
tibiigen T heils, und wenn dann die schw arze Um saum ung 
schwach w ird , so tr itt es nur w enig hervor. Ebenso fehlt 
das B asalfeld zuweilen ganz. In  dem ausseren  Felde steht 
oben am V orderrand fast stets der verloschene braune F leck. 
D ies iiussere Feld  ist dfters ganz braun  angeflogen, nament- 
lich au f denR ippen. Die W ellenlinien in dem selben konnen 
ganz fehlen. Ebenso feblen sie au f den Hinterfltigeln bei 
einigen Stiicken ganz , bei andern sind sie m ehr kervor- 
tretend.

Die ersten  Stiicke hiervon fingen w ir am 20. und 21. 
Mai in der N ahe von R eykjavik. Auch bei Thingvollum 
flog er, jedoch nicht haufig und nur au f W iesen und Gras- 
platzen. In dem hieran reichen L augardalr und in der 
Nahe des G eysir schien er sehr haufig zu sein. E r flog 
noch den ganzen Jun i bis in den Juli hinein. Auch im 
N ordlande w urde er in einigen Stiicken von Dr. K riiper ge- 
funden, und zw ar das Exem plar mit dem rothen Mittelfelde, 
bei Hofsós am  letzten Mai.

13. C i d a r i a  G a e s i a t a  W. V. 
var. a. Alis anticis nigricantibus cT $. Cid. G ł a c i a t a .  

Germ ar, Faun. ins. E ur. T. 15 F ig . 18. Zetterst. 
Ins. L app. pag. 959. 

var. b. Al. ant. n iveis, a rea  basali m ediaque grisea-nigris 
cf 2.

G laciata Germ. 1. c. aus Island  gehort mit Sicherheit 
als dunkle V arietat a. hierher. Die Exem plare aus Island 
sind durchschnittlich kleiner als die von andern Localitaten. 
Sehr selten haben sie die sonst gewohnliche gelbliche 
Bestaubung, die in den Alpen die Var. [?] F lavicinctata er- 
zeugt. D alnngegen ist hier in beiden G eschlechtern eine 
grosse N eigung znm D unkelw erden vorkanden. Zuletzt 
w erden die Vorderfliigel beinahe eintonig schw arz, kaum  
m erkbar grau  gew iissert, Var. a. Dies allmiilige D unkel
w erden bringt nun schon eine Reihe V arietaten hervor die 
durch die verschiedene Beschaffenheit des M ittelfeldes noch 
erhoht w erden. D asselbe kann ganz einfarbig schwarz mit 
w eisser Um saum ung w erden. Gewohnlich ist es in der Mitte 
heller nnt Schwarzem P unkt darin. Die Vorderfliigel varii- 
ren auch noch nach einer anderen Richtung bin, namlich 
die G rundfarbe (Zw ischen- und A ussenbinde) wird heller 
und heller. Dies geht zuletzt so w eit, dass alle Wellen-

17
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linien, alle Schattirungen verschwinden, and diese Theile 
wenigstens bei 2 Stiicken ganz schneeweiss werden, var. b. 
Diese beiden Stiicke sind aus dem Norden von Sigliifjordr, 
wie iiberhaupt diese Neigung zum Weisswerden sich fast 
nur bei Exemplaren aus dem Norden zeigt. Bei dem hellsten 
Sttiek aus dem Siiden ist die Bestaubung vorzugsweise gelb- 
lich, namentlich auf den Rippen. Bei andern Exemplaren 
sind die Vorderfliigel eintonig grau mit dunkleren Wellen- 
linien, ohne deutlicb hervortretende Binden. Die Farbung 
der Hinterflligel modificirt sich nun nack der der Yorder- 
flilgel. Bei Var. a sind sie eintonig dunkelgrau, bei Var. b. 
nach aussen ganz weiss, nach innen grau mit Schwarzem 
Punkt. Gewobnlich sind 2 Wellenlinien auf den Hinterfiii- 
geln erkennbar.

Die Raupe von Cid. Caesiata fand ich zuerst am 25. 
Mai aufVaccinium uliginosum. W ir erhielten spater durch 
Keschern auf dieser Pflanze bis Ende Juni noch eine be- 
trachtliche Anzahl davon. Erwachsen ist sie 30mm. lang, 
aber ziemlich dick, viel dicker ais die von Truncata. Sie 
sitzt meistens steif ausgestreckt. An Farbung variirt sie 
sehr vom hellgriinbis dunkelbraun. Die griine Grundfarbe 
ist die gewohnlichere. Dann ist oben das erste Glied dun- 
kel lila gefarbt, ebenso Segmente 3— 10 nach hinten. Hier 
ist die Zeichnung, namentlich auf Segmenten 6 — 9, am 
deutlichsten, auf denen zwei duukle Striche schrag ge- 
gen die Mitte convergiren, und hier fast zusammenlaufen. 
Der Theil dazwischen, namentlich nach hinten, ist lieller 
lila gefarbt. Auf dem vorderen Theil der Segmente, wie 
zum Theil auf Segmenten 3, 11 — 13 sind punktalinliche 
dunlde Flecken sichtbar. Oberhalb der Luftlocher verlauft 
eine hellere Seitenlinie und jedes Luftloch steht in einem 
lila Wisch. Der Bauch ist griin mit lichten Langsstreifen. 
Die Bauchfiisse sind ganz unten, die Nachschieber seitlich 
lila gefarbt. Der Kopf sckmutzig graugelb. Diese gewohn- 
liche Farbung geht nun allmaklig in Braun iiber. Zuerst 
wird die ganze Zeichnung auf dem Riicken dunkler. Auf 
dem Bauch tritt namentlich eine dunkle, sehr scharf mar- 
kirte Abdominalmittellinie hervor. Bei den dunkelsten Rau- 
pen, wo der Grundton fast schwarz zu nennen ist, treten 
die seitlichen Linien fast ganz weiss hervor. Auf dem 
Riicken fiihren die Segmente hier dreieckige, lichtere Flecken 
von lila Farbę. Der Kopf wird fast kastanienbraun. Ge- 
nug diese Raupe variirt in der Farbung sehr, ais karakte- 
ristisch bleiben aber stets die dunkleren nach vorne conver- 
girenden Striche oben auf Segmenten 3— 10. Die Raupen 
verpuppten sich etwa in der letzten Halfte des Juni in einem
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lockeren Gespinnst zwischen Moos. Die Puppe ist braun 
am Ende mit zwei kleinen Dornen und mehreren kleinen 
Borsten. Sie entwickelt sich nach 2—3 Wochen. Aus einer 
Raupe zogen wir mehrere Exemplare des Microgaster glo- 
meratus Haliday.

Die ersten beiden Manner griff Kalisch schon am 
28. Juni. Die Hauptflugzeit war Mitte Ju li, doch flogen 
einzelne Weiber noch ganz frisch Anfangs August. Die 
Thiere flogen namentlicb Abends, doch auck nicht selten am 
Tage. Sie scheinen auf der ganzen Insel sehr verbreitet, 
wenigstens brachten sowobl Dr. Kriiper wie Finsterwalder 
sie in Anzahl mit.

14. C i d a r i a  T k u l e a r i a .  Nigricans, fasciis lineo- 
lisque albicantibus seu infuscatis. Magn. 25— 35 mm. cf J. 
Lar. Thulearia H.-Sch,, Tom. III. pag. 156 fig. 387. 

var. alis concoloribus nigricantibus cf 2.
Die Abbildung und Besckreibung H.-Sch.’s, nach einem 

verflogenen Stiick gemacht, das Frau Ida Pfeiffer auf Island 
fiug, geben keine ganz genaue Anschauung von dieser Art. 
Dieselbe bietet wiederum bedeutende Variationen. Die 
Exemplare aus dem Norden (von Myvatn) sind schon ver- 
schieden von den im Siiden gefangenen, da sie durch- 
schnittlich viel grosser und weisser sind. Thulearia steht 
unmittelbar bei Hastata W. V., mit der sie die Grosse ge- 
mein hat ,  und bei Hastulata Hiib., der sie zuweilen in der 
Zeichnnng recht nahe kommt. Hastulata wird nun noch 
von Einigen fur Var. von H astata gehalten, was meiner 
Meinung nach entschieden falsch ist. Ebenso halten andere 
die vorliegende Thulearia flir Localvarietat von Hastulata, 
indem sie sich darauf beziehen, dass im Norden sehr haufig 
das Weiss in Schwarz iibergeht, z. B. Vinula in Phantoma. 
HierUber mit Sicherheit zu entscheiden, ist kaum moglich, 
und mlissen solche Ansichten immer individuell bleiben. 
Ich halte Thulearia fui* eine von Hastulata verschiedene 
Art.

Die Grundfarbe ist ein stets mehr oder weniger rauchig 
erscheinendes Schwarz. Die Segmente des Hinterleibes 
sind mitAusnahme der schwarzesten Yarietaten nach hinten 
weiss geringelt. Die ganze Bauckseite ist weisslich grau 
bestaubt. Der Kopf ist schwarz, nur die Palpen sind meistens 
ganz an der Spitze und unten weisslich. Die Flihler, in 
beiden Gescklecktern rein fadenformig, sind selten deutlich 
weiss geringelt. Ebenso ist die weisse Bingelung am Ende 
der Tarsenglieder selten deutlich.

Die yordcrflfigel fiihren in dem ersten Drittel zwei 
nach Aussen gekrummte sehr verloschene hellere Querlinien.

17*
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Der Raum zwischen denselben kann sehr unregelmassig an 
Gnmdfarbe verlieren, von der zuweilen nur einzelne Wische 
tibrig bleiben. Das zweite Drittheil (die Mittelbinde) ist nur 
sehr ausnahmsweisse ganz schwarz. Gewohnlich fiihrt es 
in der Mitte eine hellere, verloschene, wellenformige Quer- 
linie, die ofters unterbrochen ist. Ausserdem treten sehr 
haufig nach innen zu hellere Wische in Form von Flecken 
auf; ja  zuweilen ist hier sogar die weisse oder rauchgraue 
Farbung die vorherrschende. Im letzten Fliigeldrittheil, dem 
grossten, verlauft nun zunachst eine schmale hellere Bindę, 
die in der Mitte dunkle Punkte fiihrt. Diese Punkte kdiinen 
fast fehlen, oder auch eine zusammenhangende dunkle Linie 
bilden, wodurch zwei weissliche Wellenlinien aus der Bindę 
entstehen. Zwischen dieser Bindę und dem Aussenrand 
verlauft noch eine andere vieł gerader gehende hellere 
Zaclcenlinie, die ausnahmsweise doppelt erscheinen kann. 
Diese Linie lost sieli wenigstens nach hinten niemals in 
Punkte auf, oder bildet in der Mitte einen hervorstehenden 
weissen dreieckigen Fleck. Zuweilen ist der ganze Aussen
rand heli, ofters steht nur in der aussersten Fliigelspitze 
ein grosser heller Wisch.

Die Hinterfliigel haben nur bis iiber die Mittelzelle 
hinaus ein dunkles Basalfeld, was nicht selten lichtere Li- 
nien zeigt. Dann folgt eine weisse Bindę, die mit der auf 
den Vorderflligeln correspondirt. Sie fiihrt ebenso in der 
Mitte eine schwarze Punktreihe, die hier aber gewohnlich 
zusammenhangend ist. Nach aussen hin correspondirt eine 
hellere Wellenlinie gleichfalls mit der der Vorderflttgel. 
Diese ist sehr selten in Flecken aufgelost, die dann ganz 
verloschen sind. Zuweilen wird der dunkle Aussenrand, 
worin die hellere Linie steht, hell. Die Franzen aller Fliigel 
sind schwarz und lichter gescheckt. Die Unterseite corres
pondirt mit der Oberseite. Das in der vorliegenden Be- 
schreibung erwahnte „heli" ist sehr selten rein w eiss, ge- 
wbhnlich ist es rauchig angeflogen, kann dunkler und dunkler 
werden, bis es zuletzt fast gar nicht mehr von der Grund- 
farbe zu unterscheiden ist, Yar.

H astata W. V. unterscheidet sich von Thulearia zu
nachst dadurch, dass das Schwarz sich hier scharf vom 
Weiss abgrenzt. Dann ist der mittlere Theil der Yorder- 
flligel bei H astata vom Weiss tast stets der Quere nach 
durchbrocheu. Ferner hat H astata nach aussen nie eine 
zusammenhangende weisse Linie. Es ist dies eine Fleckreihe, 
von denen der mittelste grosse dreieckige Fleck stets mit 
der inneren Bindę Aveiss zusammenhangt.

Hastulata Hiib. kommt allerdings der Thulearia in
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einzelnen Varietaten viel naher, ist aber zunachst durcbweg 
kleiner. Dann scbneidet das Weiss hier ebenfalls rein vom 
Schwarz ab, wie bei Hastata. Niemals findet sich auf den 
Fliigeln eine zusammenhangende weisse Aussenlinie. Diese 
beginnt oben mit sehr scharfen Zacken, viel sćharfer als 
bei Thulearia, dann folgen Flecken, in der Mitte ein grosser 
dreieckiger. Auch sind die Fliigeldecken, namentlich bei 
schlesischen Stiicken, (viel weniger bei lapplandischen), weiss 
mit schwarzer Mitte. Endlicb ist der Hinterleib oben zum 
grćissten Theil weisslich bestaubt, so dass nur schwarze 
Flecken bleiben, was bei Thulearia nie der Fall ist. Von 
den viel kleineren auch anderweitig recht verschiedenen 
Tristata und Funerata brauche ich Thulearia wohl nicht 
erst auseinander zu halten.

Am 25. Mai ting ich das erste Stuck, ganz nalie bei 
Thingvollum. DiesHauptflugzeit dort war Ende Mai, Anfang 
Juni, obwohl noch Ende Juni ganz frische Stiicke vorkamen. 
Sie flogen nur bei schonem W etter am T age, am liebsten 
in der vollen Sonne. Sie waren ebenso scheu wie rasch 
im F luge, und flogen iiberall nur da, wo Birkengebusch 
stand. Dr. Kriiper fand sie haufig am Myvatn, und zwar 
auch nur wo Birkengebtisch stand, die erste am 28. Mai, 
die letzten Ende Juli. Finsterwalder fand sie gar nicht.

Ende Juli, Anfang August fanden wir eine Raupe, die 
nur zu Thulearia gehoren kann. Sie lebte in einem von 
Blattern zusammengesponnenen Gehause, und zwar moistens 
auf Birken. Doch fanden wir sie fast eben so haufig auf 
Vaccinium, und einzeln auch auf Weiden. Dies ist ganz 
genau so, wie es die Raupe von H astata macht, s. Treitschke, 
der sie iiberhaupt ahnelt. Sie verlasst ebenso die von innen 
abgenagten Blattergehause und baut sich ein anderes. Auch 
fanden wir sie meistens gesellschaftlich (2 — 6 zusammen) 
lebend. Die Raupen sind etwa Mitte August erwachsen, 
und erreichen hochstens eine Grosse von 25mm., sind aber 
verhaltnissmassig sehr dick, mit seitlich tief eingeschnittenen 
Gelenken. Die Grundfarbe ist schwarz, nur bei einigen 
Varietaten hell rothbraun. Der Kopf richtet sich nach der 
Grundfarbe, bei den rothen Varietaten bleibt das Stirndreieck 
schwarz. Bei den schwarzen Stiicken verlaufen oben auf 
dem Riicken 2 hellere Punktreihen, die jedock auf den 
mittleren Gelenken verschwinden. Das Nackenschild ist 
gliinzend schwarz. Seitlich verlauft nun meistens eine Reihe 
verloschener braunrother Flecken, in denen die dunklen Luft- 

lb; her stehen. Diese Flecken fehlen bisweilen ganz; jeden- 
falls sind sie niemals goldgelb wie bei Hastata. Die zwei 
Bauch- und Afterfiisse, zuweilen sogar die letzten Gelenke
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der _ Vorderflisse sind nach unten hell. Die brannrothen 
Varietaten entstehn nun so, dass die seitlichen Flecken, 
namentlich nach hinten, sehr znnehmen, ebenso die oberen 
Punktlinien. Stets aber bleibt auf den vorderen Segmenten 
die Riicken- nnd Bauchseite vorwiegend dunkel. Die meisten 
Raupen verpuppten sich in der letzten Halfte des August 
auf dem Schiffe. Die Puppe, in einem diinnen Gespinnst 
zwischen Moos oder Blattern liegend, ist wenig beweglich, 
ziemlich dick filr eine Spannerpuppe und rothbraun wie die 
von Hastata. Sie fiihrt wie diese am Ende zwei nach 
aussen hakenformig umgebogene Stacheln. Sie iiberwintert 
nun, und der Schmetterling erscheint also Ende Mai, An- 
fang Juni.

Thulearia scheint nicht iiberall auf Island vorzukom- 
men, z. B. nicht bei Reykjavik oder Siglufjordr, sondern 
wohl nur da, wo Betula und Vaccinium haufig wachsen.

15. C i d a r i a  Al  c h e  mi l  l a t a  L.
Var. a. Alarum anticarum costis nigris cf 2.
Var. b. Alis ochraceo-pulverulentis V  ę.
Var. c. Alarum anticarum fascia media nnlla 9.

Obwohl einzelne Exemplare dieser Art sich von hiesi- 
gen fast gar nicht unterscheiden, so variiren doch andre 
urn so mehr. Nicht selten kommt es vor, dass die Rippen 
au f den Voiderfltigeln sehr dick schwarz bestaubt sind, was 
ein ganz eigenthiimliches Aussehen hervorbringt, Var. a.

. Die Mittelbinde, welche hievon stets freibleibt, variirt ausser- 
ordenthch in der Farbung. Sie kann ganz einfarbig schwarz 
weiden ohne alle Wellenlinien und ganz eintonig grau, nur 
mit Schwarzem Punkt in der Mitte. Oefters wird sie mehr 
oder weniger ockergelb, und das eine Exemplar ist sogar 
ganz mit ockergelbem Staub bestreut, Var. b. Zwei andere 
Stiicke fuhren eine sehr schwach gelbe Mittelbinde, worin 
em mtensiv gefarbter gelber Punkt steht. Bei diesen sind 
auch die andern Theile der Flligel viel heller, schmutzig 
weiss, fast ohne Zeichnung; offenbar der Anfang zur Al
binos-Varietat Bei 3 andern Exemplaren endlich hort die 
Mittelbinde ganz auf, oder vielmehr es tinden sich nur 
grossere dunkle Flecken als Reste derselben, var. c. Dies 
ist namentlich sehr aulfallend bei eincm Stuck. Diese Mittel- 
binde bleibt sich aber sonst in ihrer Form sehr konstant 
und lasst es niemals zu, diesen Spanner mit Molluginata 
Hiib. zu verwechseln. Andere Varietaten bestehen darin, 
dass die Vorderfltigel von der Basis an sehr mit Grau be- 
stilubt sind, so dass fast alle Zeichnung nur undeutlich zu 
sehen ist. Die Hinterfliigel variiren weniger. Auf demHin- 
terleibe sind die schwarzen Flecken oft sehr verloschen.
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Am 25. Mai griffen wir die ersten Stttcke bei Thing- 
vollum. Die Hauptflugzeit schien die erste Halfte des Juni 
zu sein, obwolil nocb im Juli einzelne frische Stiicke flogen. 
Dies passt zwar nicht recbt mit der Zeitangabe bei Treitschke 
im Juli, indessen fing ich diese Art auf der Insel Sardinien 
schon Mitte April. Alchemillata flog am Tage m itThulearia 
zusammen. Von den friiheren Standen fanden wir nichts. 
Sie war in unserer Gegend recbt haufig; _ Dr. Kriiper fing 
nur 3 davon, Finsterwalder fand sie gar nicbt.

16. C i d a r i a  E l  u t a t a  Htib. Diese Art wurde ein- 
zelner sehr dunkler Varietiiten balber von mebreren Herren 
tbeilweise fur Ruberata Tr., theilweise fur Impluviata S. V. 
gebalten. Obne den mindesten Zweifel sind aber alle von 
uns mitgebracbten Stiicke einer Art angehorend und zwar 
Elutata. Ueber 200 in den verschiedensten Varietaten zogen 
wir aus der Raupe. Elutata variirt iiberall wo sie sicb 
findet ausserordentlicb, folglich auf Island um so mehr. 
Wahrend sie aber in andern Gegenden sehr haufig griin, 
fast grasgriin auf den Vorderfliigeln w ird, feblt diese Far- 
bung auf Island ganz. Ilochstens bei einem Stiick ware 
die Grundfarbe mit „matt Grungrau" zu bezeichnen. Die 
grune Farbe scheint bei den Lepidopteren des Nordens 
ganz zu verschwinden. Die haufigste Farbung der Vorder- 
flligel ist eine Miscbung von Grau, Schwarz und mattem 
Roth. Das Roth tritt zuweilen sehr intensiv auf in ver- 
sehiedenen Nuancen, und dann sind die knieformigen Quer- 
binden grauschwarz. Zuweilen ist der Grundton ein ganz 
eigentkiimlick rotbgrauer, wahrend er in andern Fallen 
dunkel karmosin wird, mit schwarzen Atomen dicht bestreut. 
Andere Stiicke sind sehr lebhatt bunt durcbeinander ge- 
mischt, andere im Gegensatz fast eintonig hell grau ohne 
deutlicb zu erkennende Binden. Sehr haufig ist aber eine 
Neigung zum Dunkelw erden, namentlicb bei den Weibern. 
Dies geht oft so w eit, dass die Vorderfliigel fast eintonig 
dunkelgrau erscbeinen und die Binden durchaus nicbt mehr 
zu erkennen sind. Aus solchen Exemplaren, wenn sie allein 
standen, lasst sieli nun freilich Manches deuten.

Der stets konstantę Haupt - Unterschied zwischen 
Elutata und Impluviata liegt in Binde 5, von der Basis an 
gezahlt und das Wurzelfeld mitgerechnet. Von der Fliigel- 
spitze an ist dies Binde 2. Dieselbe verlauft bei Elutata 
sehr selten liber den ganzen Fliigel, sondern steht nur zu- 
na.' hst am Vorderrande. Hier macht sie ein emfaches nacb 
au- sen gebogenes scharfes K nie, wahrend bei Iniplui lata 
stets 2 Ausbiegungen, nicht so scharf, vorhanden smd, und 
die Binde stets bis an den Innenrand geht.
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Schon Ende Mai fanden wir die Raupen dieser Art 
noch ganz klein in den Blattern verschiedener Saiix-Arten 
(S. arbuscula und S. glauca) eingewickeit. Spater fanden 
wir sie in grosser Anzalil, zwar meistens auf Weiden 
doch aucli cinzeln in Blattern von Vaccinium eingewickeit. 
Ende Juni, Anfang Juli waren sie erwachsen; jedoch auf 
hoheren Bergen fand ich noch Ende Juli ganz kleine Rau
pen davon. Die Raupe wird erwachsen fast 27ram. lang 
und ist wie alle w icklerartigen Spannerranpen von verhalt 
nissmassig starkem Korperbau. Die Hiibner’sche Abbildung 
und Beschreibung bei Treitschke weicht von unsern gefun- 
denen Raupen ganz ah, und mag vielleicht gar nicht ein- 
mal zu Elutata gehoren. Auf Island kommt diese Raupe 
in zwei ganz konstanten Abandcrungen vor, wenigstens fand 
ich niemals eigentliche Uebergange. Die eine dieser beiden 
b arbungen, bei Weitem die gewohnlichste, ist folsrender- 
m assen: °

Kopf schwarz, nach ohen meistens dunkelbraun, schwarz 
marmorirt, zuweilen sogar vorwiegend braun. Nackenschild 
glanzend schwarz, in der Mitte mit hellem Strich. Grund- 
farbe des Korpers oben schwarz. Nachdem in der Mitte I
des Ruckens ein sehr breites Band Grundfarbe stehn ge- 1
hheben ist, folgen _ seitlich 2 weisse nicht scharf abge- 
schnittene Langsstreifen. Unmittelbar unter diesen folgt ie- 
derseits em anderer mit diesen parallellaufende/, cLr aber 
viel sclnnaler ist. Dicht nnterhalb der Stigmata verlaufen
zwei andere sehr schmutzig weiss gewasserte Seitenlinien.
Bieiauf tolgt noch einmal eine sehr schmutzig sehwarze 
Langshnie. Die ganze Bauehseite ist schmutzig weiss, nur 
seithch stehn verloschene fleischrbthliche Flecken. Das Af- 
terschild ist varurend, schmutzig gelb mit Schwarz punktirt, 
zuweilen fast ganz schwarz. Die Afterfiisse haben nach 
hinten einen schwarzen Wisch. Das Baucbfusspaar ist nach 
unten rothhch, ganz unten dunkel gemischt. Die hornigen 
Glieder der Vorderftisse sind glanzend schwarz. Bei der 
konstanten Varietat dieser Raupe wird nun der ganze Theil 
oberhalb der Stigmata schwarz, welches allmalig in die 
hellere Bauchfarbung iibergeht. Nur in den Gelenkein- 
schnitten ist die Farbung oben etwas lichter. Die fleisck- 
farbenen Flecke seitlich bleiben. Sonst sind Kopf, Nacken- 
scbild, Beine etc. ebenso gefarbt. Die Raupe verspinnt sich 
Antang Juli, am liebsten zwischen Moos in einem leichten 
Gewebe, worm sie bald zur Puppe wird. Dieselbe ist kas- 
tam enbraun, am Ende mit zwei umgebogenen Dornen und 
kieinen Borsten. Nach 2 his 3 Wochen erscheint der 
fechmetterlmg.
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Die erste E ln ta ta  ting ich am 22. Jn li, doch fallt die 
Hauptflugzeit in die erste Ilalfte  des A ugust, nnd miissen 
einzelne Exem plare noch im Septem ber aus der Puppe 
kommen. D er Spanner fliegt nur spat am Abend. In un- 
serer Gegend w ar er m assenhaft yorhanden, w ahrend im 
Norden w eder Dr. K riiper noch F insterw alder denselben 
fingen.

17. E u p i t h e c i a  S c o r i a t a * )  mihi n. sp. Plumbeo- 
n ig ra , lineolis transversis dilutioribus Magn, 18— 20mm.

2.
Keine der m ir bekannten Eupithecien h a t eine so 

dnnkle bleischw arze F arbung  wie die vorliegende. D ass 
dieselbe eine R iickw irkung des schw arzen Lava-Bodens sein 
sollte, is t kaum  anzunehm en, weil die andern beideu auf 
Island gefundenen Eupithecia-A rten (S a ty ra ta  und Valeria- 
na ta) dort reichlich so hell sind, wie in nicht vulkanischen 
Landern. D eshalb kann  ich der Ansicht des H errn Pro
fessor Z e lle r, der geneigt is t, vorliegende A it fiir eine 
dunkle Sobrinata Hiib. anzusehen, nicht beistimmen.

Die Exem plare sind durchschnittlich etw as grosser als 
Sobrinata. G rundfarbe dunkel grauschw arz mit einem Stich 
in’s E leifarbene, bei Sobrinata hellgrau m it einem Stich in’s 
Braunliche. Am Ende der Mittelzelle derV orderfliigel s teh t 
m eistens wie bei Sobrinata ein langlicher schw arzer Strich 
oder Punkt. Ebenso sind h ier die einzelnen Theile der 
Rippen schwarz bestaubt, jedoch nicht so auffallend wie bei 
Sobrinata. Es verlaufen hier, anscheinend ganz m it Sobri
n a ta  correspondirend, m ehrere hellere graue Querlinien, die 
zuweilen fast verschw inden. Die hellen Querlinien au f den 
Hinterfliigeln sind selten so deutlich, jedoch breiter als 
bei Sobrinata. Sonst is t Alles ahnlich, nur sind alle Theile 
nicht hellbraungrau, sondern dunkel bleigrauschwarz.

Ich zog diese neue A rt nur aus der Raupe, die aber 
so bedeutend v ariirt, dass sie auch w enig Aufschluss im 
Vergleich mit der Sobrinata-Raupe geben mochte. Kalisch 
fand die beiden ersten Raupen am 5. Jun i au f Juniperus 
nana, beinahe schon erw achsen. Am 11. Jun i fand ich 
nach sehr gefahrlichem H erum klettern an den W anden der 
Gjó noch gegen 30 Raupen davon. Aber die Schachtel 
m it den Raupen entglitt meinen IIlinden, und fiel in einen 
tiefen Lavariss. E rst nach 2 T agen  gelang es uns, sie mit 
Hlilfe von Brechstangen und zusam m engebundenen Stocken 
aus der Tiefe hervorzuziehen.

■*) S co r ia  sp o n g io sa  (is lan d isch  H raun) h e isst nach P ro fessor  
B ru n n ich ’s M in era log ie  d ie  au sgeb ran n te  a lte L ava, w e lch e  so g rosse  
S tre c k e n  I s la n d ’s bed eck t, und b ei uns au sseh liess lich  den B od en  b ildete.
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Die Raupe wird erwachsen bis 11mm. lang. Sie hat 
den Habitus anderer echter Eupithecien Raupen, ist aber 
verhaltnissmassig klein zu nennen. Der Kopf ist einfarbig 
schmutzig gelblich oder braun. Die haufigste Grundfarbe 

ist spangriin, das jedoch in Rothbraun iibergehen kann. 
Oben steht eine etwas dunklere Dorsalmittellinie. Damit 
parallel in einiger Entfernung verlaufen meistens 2 hellere 
Longituinnallinien. Zwei andere etwas breitere verloschene 
hellere Linien stehen unterhalb der Stigmata. Alle diese 
helleren Linien haben einen Stich in’s Gelbe. Bei den 
braunen Varietaten treten besonders die seitlichen Linien 
grell hevvor, Der untere Theil, bei den grtinen schmutzig 
graugriin, bei den braunen mehr violett, fiihrt eine sehr 
deutliche weisse Abdominalmittellinie. Das Afterschild ist 
bei alien Varietaten hinten rothlich braun. Die Fiisse 
richten sich nach der Grundfarbe, die Gelenke der Vorder 
fiisse sind nie dunkel. Eine Varietat mit griiner Grundfarbe 
fiihrt oben auf dem Riicken braune Oval- oder Rhomboidal- 
flecken. Dieselben beriihren sich fast, sind auf dem 5.— 8. 
Gliede am Grijssten, und nehmen nach vorne und hinten 
ab. Andere Raupen blieben ganz spangriin ohne alle Zeich- 
nung. Sie verpuppten sich in ziemlich zusammenhangenden 
Gespinnsten unten im Moos, oder sogar theilweise an der 
Oberflache. Sie lagen darin etwa 3W ochen als Raupe und 
2 Wochen als Puppe. Letztere ist gelbbraun, ziemlich dick, 
und fiihrt an der Spitze bis 6 kurze rothliche Borsten. Die 
ersten Schmetterlinge kamen am 4. August aus, die letzten 
nach der Mitte dieses Monats auf dem Schiff. Der grosste 
Theil unserer Puppen starb. Im Freien fingen wir diese 
Art nicht.

18. E u p i t h e c i a  S a t y r a t a  Hiib. Der Unterschied 
der islandischen Stiicke von Exemplaren aus Deutschland 
oder Lappland ist sehr gering, und besteht meistens nur 
darin, dass die weisslichen Wellenlinien weniger scharf 
hervortreten. Bei einzelnen Stiicken ist fast der ganzeVor- 
derfliigel eintonig aschgrau. Bei andern sind die Wellen
linien wiederum reichlich vorhanden, und ziemlich hell, 
wiewohl stets verloschen.

Am 21. Mai fing ich hievon das erste Stuck bei Reyk
javik. Bei Thingvollum waren sie Ende Mai, Anfang Juni 
ganz frisch und in Anzahl vorhanden, und flogen sowohl 
am Tage wie am Abend. Noch im Juli sah man bin und 
wieder ziemlich frische Stiicke fliegeu. Dr. Kriiper fand 
nur wenige Stiicke davon im Norden, am 13. Juli im 
Vaglir-Walde.

Wir fanden Ende Juli ganz kleine, gegen Mitte August
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erw achsene Raupen einer E npithecia, die nothwendig 
h ierher gehdren muss. Einm al flogen dort keine anderen 
E upithecien, und dann w aren die Raupen an denselben 
Stellen recht haufig, wo friiher S a ty ra ta  haufig flog. Sie 
frassen  Salix-Arten, Betula, Vaccinium, die Bliithen von Ar- 
m eria etc., und sassen steif und ausgestreckt. Sie erreichen 
eine  Grosse von 20mm. K opf schmutzig hellgelb, nam entlich 
an den Seiten und nacb oben schmutzig braun  m arm orirt 
(gefleckt). Sie variiren  sehr, Einzelne kommen fast ganz 
einfarbig griin vor, andere fast ganz einfarbig b ra u n , mit 
hellerer Dorsalm ittellinie und hellem Bauch. Gewohnlich 
halten  sie die Mitte zwischen beiden Fiirbungen. Je  dunlder 
sie sind, je  m ehr tritt die D orsalm ittellinie auf, und seitlick 
davon au f den ersten Segm enten 2 breite w eisse Langs- 
streifen, die nur etw a bis zum 3. oder 4. Gliede gehen. 
Danri fiihren die Segmente au f dem m ittleren Theil 2 breite 
streifenartige W ische, die nach vorne convergiren. D er 
Raum dazwischen ist dunkler braun ausgefiillt, und bildet 
dreieekige D orsalflecke, die zuweilen nach hinten rhom- 
hoidal erscheinen. A uf dem vorderen Theil der Segmente 
stehen zwei dunkle Querstreifen und seitlich verloschene 
Flecke. U nm ittelbar unter den Luftlochern folgt eine hellere 
Linie, d arau f eine dunklere , die m eistens violett ist. Die 
hellere Linie w ird nicht seiten von grauen noch vorn ver- 
laufenden W ischen durchzogen. D er Bauch ist heli. D as 
Afterschild fiihrt in der Mitte einen breiten dunklen W isch 
mit Ausnahm e der ganz griinen Stiicke. Ebenso die A fter- 
fiisse seitlich. Mitte A ugust begannen bereits einzelne 
Raupen sich zw ischen Moos und leichten Gespinnsten zu 
verpuppeu. Die iibrigen thaten  dies au f dem Schiff in der 
letzten Halfte des August. Die Puppe ist grtinlich gelb, 
mit braunen  Ringen am Ende der Segm ente und braunem  
Crem aster. L etzterer is t spitz und lang  und fiihrt am  Ende 
2 grossere, seitlich 2 kleinere umgebogene Borsten. Die 
Puppe iiberwintert, und der Schm etterling erscheint also 
Ende Mai, Anfang Juni im nachsten Jahre.

19. E u p i t h e c i a  V a l e r i a n a t a  Hub., Geom. F ig . 395. 
(Nicht V alerianata Tr. die gleich B egrandaria Boisd. ist.) 
Vorliegende A rt wurde mir von H errn L ed ere r bestim m t 
und ist auch ganz identisch mit 2 Stiicken in meiner Samm- 
lung, die ich als V alerianata aus Siiddeutschland .erhielt. 
Mit der V alerianata T reitschke, die m it B egrandaria Boisd. 
synonym sein soli, ha t sie nichts zu thun. Die beiden ersten 
Stiicke fing ich am 21. Mai au f der kleinen Insel Engey 
vor R eyk jav ik , wo ich sie au f einer sehr feuchten Moos- 
w iese aufscheuchte. Ein anderes Stuck fing ich spat Abends
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am selbigen Tage auf ganz gleicher Localitat in der Nahe 
des Bischofsitzes. Am folgenden Tage fing Kalisch das 
4. Stuck in der Nahe des kleinen Siisswassersees bei Reyk
javik. Mehr Exemplare wurden auf Island nicht gefunden.

Sie sind etwas grosser als die beiden Stiicke aus Siid- 
dentschland. Sonst haben sie denselben stumpfen Schnitt 
der Vorderflugel, dieselbe aschgraue Farbung, mit selir 
verloschenen dunkleren und helleren Wellenlinien, fast ein- 
tbnig grau.

£0. T e r a s  M a c c a n a  Tr. Tom. X , Abtheilung 3, 
pag. 133 f. Peronea Maccana Doubleday, Syn. list of Br. 
Lep. pag. 22; M arm  o r  an  a Bentley.
Var. Alis anticis nigricantibus, fasciis obliquis obscure fer- 

rugineis. Magn. 19—22mm. c? $.
Var. B a s a l t i c o l a  m.

Ich babe nur Exemplare der Ter. Maccana aus Schle- 
sien vor mir, die alle graubraune Grundfarbung haben. Die 
Exemplare aus England werden wohl dunkel sein, und die 
Mitte zwiscben den schlesiscben und islandischen Exemplaren 
balten. Der Unterschied zwischen diesen beiden ist so be- 
deutend, dass ich es nicht fur ungerathen balte, dieser 
vielleicht sogar fraglichen Varietat einen eigenen Namen zu 
geben. Der Hauptuntersehied liegt freilich nur in der F ar
bung, wahrend Grosse und Zeichnung iibereinstimmen. Die 
Grundfarbe der Vorderflugel ist ein seidenglanzendes sehr 
dunkles Schvvarzgrau. Die rostbraune Farbe tritt in den 
schragen Binden an der Basis und gegen die Spitze bin 
zucrst auf. Sehr selten fehlt sie ganz, und nur bei einem 
Stiicke ist diese rostbraune Farbung iiberwiegend, so dass 
dies den schlesischen Exemplaren sehr nahe kommt. Ge- 
wohnlich treten auf den Vorderfliigeln noch silbergraue 
Atom e, zuerst an den Seiten der schragen Mittelbinde auf. 
Dieselben konnen so iiberhand nehmen, dass zuletzt der 
ganze Flu gel mit Ausnahme der Binden silbergrau erscheint. 
Die Hinterfliigel sind nicht viel dunkler als bei den schle
sischen Stiicken, und die dunlde Gitterung derselben auf 
der Unterseite nach vorne und aussen ist eben so stark 
markirt.

Die Raupe dieser Art fanden wir bereits Anfangs Juni 
noch ganzwinzig klein auf Vaccinium uliginosum, wo sie die 
Kanten eines Blattes zusammengerollt hatte. E rst Mitte 
Juli waren sie durehschnittlich erwachsen, und lebten dann 
in mehreren zusammengewickelten Blattern. Sie erreicht 
eine Lange von 16mm. und ist ganz eintonig grtinlich weiss. 
Kopf gelb_ mit dunklen Augenstellen. Die Glieder nehmen 
allmalig bis zum 6. an Dicke zu und dann wieder ab.
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Die Gelenkeinschnitte sind ziemlich tief. Die Warzenstellung 
scheint die gewohnliche zu sein. Sie yerpuppen sich Ende 
Juli in zusammengesponnenen Blattern von Vaccinium. Die 
Puppe ist griinlich braun mit scharfen Hakenkranzen auf 
den Segmenten, und einzelnen Haaren dazwischen. Der 
Cremaster endet breit, an beiden Enden meistens mit hervor- 
ragender Spitze, also halbmondformig ausgeschnitten. Erst 
am 18. August kam der erste Wickler hievon auf dem Schiffe 
aus. Alle, die icb zog, wurden auf dem Schiff geboren, 
der letzte Ende August. Es hielt oft reckt schwer, sie 
wahrend der bedeutenden Scbwankungen des Schiffes zu 
todten und aufzustecken. Ich vermuthe, dass die Eier dieses 
Thiers ttberwintern, und Ende Mai das Raupchen daraus 
erscheint.

21. T o r t r i x  P r a t a n a  Hiib. Tx. B o r e a n a  Zetterst. 
Ins. Lapp. pag. 980 n. 9. Die islandischen Pratana sind 
mit vorliegenden von Berlin, aus den Alpen und aus Lapp- 
land fast ganz iibereinstimmend. Bei einigen Stiicken finden 
sich sehr viele dunkle Atome auf den Vorderfliigeln, die 
nicht selten Flecke und Wische bilden, und zuletzt den ganzen 
Fliigel einnehmen konnen. Dahingegen sind andere Stiicke 
fast milchweiss, mit dunkeln Schiippchen wenig bestreut.

Am 8. Juni fand Kalisch hievon zuerst die Raupen in 
der unmittelbaren Nahe des Geysir unter Steinen und trocke- 
nem Kuhmist, wo sie in rohrenartigen Gespinsten lebten. 
Spiiter fanden wir sie bis Mitte Juni in der Kahe von Thing- 
vbllum sehr haufig, iiberall zwischen Moos mit phanero- 
gamen Pflanzen gemischt. Sie leben stets in ziemlich langen 
Rohrengespinnsten, worin sie sich bei annahernder Gefahr 
mit grosser Sclmelligkeit zuriickziehn. Sie sind durchaus 
polyphag und fressen sowohl Graser wie eine grosse An- 
zahl anderer niedriger Pflanzen, namentlich kleine Compo- 
siten und Cruciferen. Die Raupe wird 20mm. lang. Kopf 
schnmtzig braun, oben und seitlich mit verloschenen schwar- 
zen Flecken. Der ganze Korper ist durchaus eintbnig dunkel 
rauchgrau. Nacken- und Afterschild sind glanzend schwarz. 
Ersteres fiihrt in der Mitte eine belle feine Linie, die sich 
auf den ersten Segmenten noch sehr verloschen als Dorsal- 
mittellinie fortsetzt. Die Gelenkhaut zwischen Kopf und 
Nackenschild ist hell gelblich weiss. Die AVarzen, welche 
ziemlich lange Harchen fiihren, sind so wie die hornigen 
Glieder der Yorderbeine gleichfalls glanzend schwarz. Bauch- 
und Afterfiisse dunkel mit helleren Gelenkeinschnitten.

Mitte Juni verpuppten sich die Raupen in demselben 
langgesponnenen Gauge. Die Puppe ist braunschwarz, und 
fiihrt wie die vorige starke Hakenkriinze und Haare auf
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den Segmenten. Der Cremaster ist kurz, stark und nach 
aussen auch meistens in 2 Spitzen endend. Die Puppe ist 
sehr beweglieh und steigt im Gange auf und nieder. Nach 
14 Tageu etwa erscheint der Sehmetterling. Das erste 
Stuck davon fing ich am 26. Juni, die Haupterscheinungs- 
zeit fiel in die Mitte des Juli. Fast ausschliesslich auf 
Grasplatzen und Wiesen flogen diese Thiere in grosser An- 
zahl, im Laugardalr am 6. Juli mindestens zu Millionen. 
Auch im Norden war Pratana sehr haufig. Die Weiber 
namentlich setzten sich am Abend sehr gerne auf die Bliithen 
des Polygonum viviparum.

22. P e n t h i n a  B e t u l e t a n a  Zell. Sehles. Tauschv. 
1844 fig. 13. P. P r a e l o n g a n a  Guen. Ind. meth. 1845, 
pag. 18; Doubleday, Catalog pag. 22. Yon Herrn Professor 
Zeller selbst als seine Betuletana bestimmt, uud auch von 
deutschen Exemplaren sehr wenig und nur in der Farbung 
abweichend. Das Weiss in der schragen weissen Binde am 
Aussenrande ist bei deutschen Stilcken meistens etwas gelb- 
lich angeflogen, bei islandischen nicht. Das ist aber auch 
der ganze Unterschied. Ich fing nur ein ganz frisches d  
dieser Art am 13. Juni, das ich im dichten Birkengebusch 
aufscheuchte. So viel wir auch spater an derselben Stelle, 
sowie anderswo danach suchten, fanden wir doch nichts 
mebr davon. Dr. Kriiper fing ein ziemlich abgeflogenes 
Parchen von Betuletana gleichfalls im Birkengebusch bei 
Yogar im Nordlande. Diese Art scheint demnach auf Island 
sehr selten zu sein.

23. Cr am b u s  P a s c u e l l u s  B., H.-Seh. S. 53.
Var. a. Alis anticis cinerascenti - suffusis, posticis dilute 

cinereis d.
Var. b. Al. ant. obscuro-auratis, lineolis argenteis S.

Am 8. Juni fanden wir diese Art in der nachstenUm- 
gebung des Geysir, unmittelbar zwischen dem Dampf der 
heissen Quellen fliegend. Wir fingen im Ganzen 12 Stiicke, 
von denen die Meisten fast ganz verflogen waren, nur das 
2, Var. b ., war ganz frisch. Spater Anfang Juni fand ich 
noch schlechtere Exemplare bei den warmen Quellen im 
Laugardalr. Bei Thingvollum fingen wir gleichfalls im Juli 
einige ganz schlechte Stiicke, auf sumpfigem Quellboden. 
Dr. Kriiper fing im Norden gegen 12T Stiicke, und zwar 
meistens auch in der Umgebung der warmen Quellen bei 
Bard, audere auf feuchtem Wiesenland beim Myvatn. Nur 
wenige Stiicke sind ganz frisch. Sie sind zum Theil durch- 
aus iibereinstimmend mit den deutschen Exemplaren, nur 
ist die Zeichnung auf den Vorderfliigeln nicht so grell ab- 
stechend. Die weisse Strieme am Vorderrande ist ofters
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grau angeflogen, m eistens unbestim m t begrenzt, and  fliesst 
nicht selten m it dem unter der V itta argen tea liegenden 
w eissen F leck  zusammen. L etzterer kann  bei einigen Exem- 
plaren sogar ganz fehlen. N am entlich durcb das Grau- 
w erden en tsteh t zuletzt die Yar. a., die H err Professor Zeller 
nach dem  in dieser Bezieluuig auffallendsten Exem plare 
folgenderm assen bescb re ib t:

„ D a s  einzelne e t w a s  a b g e f l o g e n e  M annchen, das 
als Var. a. aufgestellt ist, ha t au f der ganzen Oberseite 
des R iickenschildes nnd des Kopfes nebst den T astern  eine 
gelblicb graue triibe F arbe . Die Vorderfliigel sind iiberall, 
auch auf der Strieme grau  iiberflogen, am dunkelsten am 
V orderrande iiber dem Ende der Strieme. Die Hinterfliigel 
sind lich tg rau , gegen die Spitze w eniger auffallend verdun- 
kelt als bei den gewohnlichen Exem plaren. A uf der ein- 
formig grauen U nterseite is t nur die Spitze der Vorderfliigel 
in geringer Ausdehnung grauw eisslich."

Die Var. b. is t nach dem ganz frisehen ?, von K alisch 
bei G eysir gefangen, aufgestellt. H ier is t die F arbung der 
Vorderfliigel ein sehones Goldbraun. Beinahe alles W eiss 
ist verschw unden, die Strieme am V orderrande nur sehr 
rudim entair zu erkennen. Die silberne Binde und Langs- 
streifcn treten  um so deutlicher hervor.

24. C r am  b u s  e x t i n c t e l l u s  Zeller n. sp. ?
Alis ant. dilute griseo-aureis nitidulis, v itta prope costam 

cineream  alb ida o bso le ta , m acula alba sub ejus apice nulla, 
striga ferrea postica vix indicata. Magn. 20—21mm. d  $ .

Zwei etw as verflogene E xem plare , dem Pascuellus so 
nahe, dass ich lange schw ankte, ob icli sie nicht als blosse 
V arietat davon zu bezeichnen hatte. Ih re  A bweichungen 
lassen es jedoch rathsam er erscheinen, sie als eigene Art 
aufzufiihren.

Grosse eines kleinen Pascuellus. Schulterdecken grau- 
braunlich: die Mitte des H alskragens, der K opf und die 
Oberseite der T aste r beim M annchen hell graugelblich, beim 
W eibchen weiss. H interleib grau  mit hellgelblichem weiss- 
lichen Afterbusch. Vorderfliigel des d  etw as k iirzer als 
bei Pascuellus d ,  des $ gestreck ter als bei Pascuellus 9, 
die Spitze iiber der A usrandung des H interrandes ein etwas 
kiirzeres D reieck bildend. G rundfarbe eine triibe, lichte 
Mischung aus grau  und goldgelb, gegen den Innenrand am 
lichtesten, gegen den H interrand am reinsten gelblich. Die 
gewohnliche Strieme ist bedeutend sehm aler als bei P a s
cuellus, nam entlich wird sie am V orderrande durch dunkel- 
graue F arb u n g , die sich ausw arts erw eitert, vereng t, ohne 
jedoch durch eine scharfe Grenze davon geschieden zu sein;
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auch ihr innerer Rand ist nicht scharf begrenzt, und die 
Spitze is t nur beim 2 scharf, beim c? abgestum pft, wesbalb 
die Stnem e besonders bei letzterem bedeutend ktirzer is t ais 
bei Pasóuellus. U nter der Spitze der Strieme ist kaum  
eine sckwache A ndeutung des weissen F lecks des Pascuellus 
duj eh eine L ichtung in der G rundfarbe. Die gewohnliche 
glanzende Querlinie ist bloss beim $ in einer Spur vorhan- 
deu, jedoch oline Glanz und nur in dem gewohnlichen innern 
R ande; das bat nur den Anfang au f dem V orderrande, 
vor welchem in bciden Geschlecbtern s ta tt des weisslichen 
Fleckckens nur eine L ichtung in der G rundfarbe ist. Ebenso 
ist vor dem schw arzen R andstrich der Fliigelspitzen die 
F a ib e  nur w eniger gelblich. U nter der A usrandung liegen 
d iei schw arze Punkte an den gewohnlichen Stellen, und vor 
diesen ist der Grund etw as braunlich geptinktelt. Die Franzen 
glanzen wie bei Pascuellus. Hinterflugel wie bei Pascuellus 
gestaltet, lichtgrau, gegen die Spitze dunkler, Franzen weiss- 
. ' U nteiseite  g rau ; die dunkelern Vorderfliigel sind nur
in dem D reieck der Flugelspitze grauw eisslich.

Obige Beschreibung ist von Herrn Professor Zeller. 
Die beiden Exem plare sind von Dr. K riiper aus dem Norden 
und stecken unter den Exem plaren des Pascuellus Ich 
nnde von letzteren g ar keine U ebergange zum Extinctellus, 
dessen A rtrechte wohl durch die ganz verschiedene Farbnng, 
so wie durch das stum pfere D reieck an  der Vorderfltigel- 
spitze oline Zweifel feststehn.

25. P e m p e l i ą  C a r b o n a r i e l l a  F . R. Phyc. posti- 
cella Zett. Ins. Lapp, pag  996.

Der Name „ F usca  H aw orth" soil fur diese A rt der 
aitere sein , w as ich hier nicht entscheiden kann, Die is- 
landiscnen Exem plare sind durckw eg sehr w eiss bestaubt, 
emige M anner sogar hochst auffallend, so dass sie fast silber- 
graue Vorderflugel niit nur 2 schw arzen Punkten liaben. 
Aui bei einem $  ist die graue B estaubung fast fehleud. 
Letzteres ist fast bei alien Stiicken dieser A rt, die ich aus 
Lappland besitze, der Fall. Exem plare aus Gronland sind 
nicht ganz so hell bestaubt wie die Islander.

Schon Mitte Jun i fand ich hievon das erste Stiick. 
Die Hauptflugzeit w ar erst Anfang Juli. Sie sassen meistens 
runig au t dem nackten schw arzen B oden, und flogen nur 
aufgescheucht. Stellenweise w aren sie recht haufig, sowohl 
an  L okahtaten , wo Birken standcn, als andern, wo fast nur 
Hemelcraut wuchs. Im  Norden beim Myvatn w aren sie 
ebenlalls haufig , das erste Stiick fing Dr. K riiper bereits 
am 1. Jun i bei Hofsós. Auch F insterw alder brachte sie mit.

26. T i n e a  r u s t i c e l l a  Hiib. fig. 339; Zeller, Lin-
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naeaV I. S. 107. Kommt wokl iiberall auf Island im Innern 
der Hauser vor, und ist wahrscheinlich eine eingeschleppte 
Art. Die Exemplare variiren Mer wie Uberall selir an 
Grosse, und habe icb sie von 13—21mm. Sonst sind sie 
mit gewohnlicken Rusticella tibereinstimmend. Die erste 
land Kaliscb am 22. Mai ertrunken im Slisswassersee bei 
Reykjavik. Spater fanden wir sie, wo wir kam en, in dem 
Innern der Woknungen; aucb von Dr. Krtiper aus dem 
Norden.

27. P l u t e l l a  c r u c i f e r a r u m  Z. Stainton Ins. Brit. 
Lep. Tin. pag. 68. Tinea xylostella H. fig. 119. Treitsckke 
IX, 2. S. 25.

Drei Manncken mittler Grosse, mit gelblicb weisser 
Innenrand - Strieme und hellgrauem , dunkler gewolktem 
Endtheil der Vorderfltigel, welche Farbung auch bei uns 
nicbt selten ist. Von Dr. Krtiper aus dem Norden ohne 
nahere Angaben.

28. P l u t e l l a  ( R l i i g o g n o s t i s )  *) D a l e l l a  Stainton, 
Ins. Brit. Lep. Tin. pag. 69. Plutella m a r m o r o s e l l a  (Z) 
Wocke: Scbriften der vaterland. Gesellseliaft ftir d. Jakr 1849 
S. 73 (Separatabdruck S. 9). Rhinosia Dalella H .-Sck. 
fig. 639. S. 151, 369.

Ick besitze nur islandiscke Exemplare dieser A rt, die 
mir von Herrn Professor Zeller als solcke bestimmt w urden; 
von ihm ist auck die untenstekende Anmerkung fiber das

*) Diese Art steht bei Stainton am Ende von Plutella 
mit der Bemerkung, (S. 67) dass sie einige Abweickungen 
von den Gattungsckaracteren zeige, indem die Maxillartaster 
ziemlick lang seien, die Haare am zweiten Lippentastergliede 
kaum einen Busck bilden, die Costalzelle der Hinterflttgel 
sick mekr allmaklig verengere, und die Subapicalader ein- 
fack sei •— was alles seine Ricktigkeit kat. Prey stellt die 
Art (Tineen der Sckweiz S. 70) als die erste von Cerostoma 
auf, wegen der „vollkommen ausgebildeten Nebenzelle der 
Vorderflfigel". Diese ist aber in der W irklichkeit nickt vor- 
kanden, sondern nur durck eine ausserst sckwacke Falte 
angedeutet wie bei Plutella porrectella. Somit hatte Stainton 
der Art eine ricktigere Stelle angewiesen, wenn, wie Frey 
bekauptet, diese Sekundarzelle bisweilen den einzigen Unter- 
sckied der beiden Genera giebt. Dalella und die folgende 
Art bilden aber eine besondere Abtkeilung der Gattung, die 
R k i g o g n o s t i s  keissen kann, mit den Merkmalcn:

Palpi maxillares distincti filiformes.
labiales articuli secundi squamis infra in fasciculum 
brevem productis (Staint. 1. c. tab. III. fig. 6, e.)

18
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Genus. Dr. Wocke sclireibt mir fiber diese Art wortlich 
wie folgt: „Ob Dalella Staint. und Marmorosella m. einerlei 
sind, weiss ieb nocb nicbt bestimmt, da icb nocb keine 
englischen Exemplare sab. Zweifelbaft macbt mich der 
September als Flugzeit bei Stainton, da icb die Art bei 
Carlsbrunn Ende Mai, bei Reinerz verflogen Mitte Juni fing. 
Ihre Exemplare sind bedentend dunkler als die meinen, 
sonst nicbt verscbicdcn".

W as die Dunkelbeit der isliindischen Exemplare an- 
betrifft, so bemerke icb, dass einige derselben auch reclit, 
bell mit greller Zeicbnung vorkommen. Durcbscbnittlicb 
sind die Exemplare aus N ord-Island dnnkler als die von 
uns im Siiden gefundenen.

Mitte Juli fanden wir zuerst die Puppen davon unter 
Steinen. Dieselben liegen in einem gelblicb weissen netz- 
artigen Cocon, dem von PI. Porrectellus ganz almlicb. Die 
Puppe ist gleicbfalls derselben im Habitus sehr ahnlich, 
grlinlicb mit 2 verloschenen scbwarzen Langsstreifen iiber 
dem Riicken. In der letzten Zeit ihres Zustandes wurde 
sie ganz dunkel. Die Cocons sassen bfters ganz tief in den 
porenartigen Lochern der alten Lava. Am 24. Juni kam 
die erste Dalella aus. Am folgenden Tage fand icb an einer 
kleinen Crucifere, der Arabis petraea, noch mehrere Raupeu 
davon. Diese Pflanze steht vereinzelt an oden Stellen. Ein- 
zelne Cocons fand icb aucb an der Unterseite der Blatter, 
bemerkte jedoch, dass wenn ein loser Stein in der Nahe der 
Pflanze lag , die Raupen es vorzogen, sich unter diesem 
zu verpuppen. Die Raupe spinnt sicb zwiscben den Blattern 
mehrere leichte Faden, doch nicbt geschlossen rohrenartig, 
worin sie sitzt um zu fressen. Wenn sie Gefabr m erkt, so 
ziebt sie sicb sehr rasch zurlick, rtickwarts oder vorwarts 
kriecbend. Aus der Pflanze genommen macht sie sprung- 
ahnliche Bewegungen. Erwacbsen misst sie 12 — 13 mm. 
Die Glieder nebmen bis zum 7. an Dicke betracbtlicb zu 
und dann wieder ab , so dass ilire Gestalt spindelformig

Haustellum elongatum.
Alae posteriores vena subdorsali ad venulam trans- 
versam in furcam divisa. Staint. pi. III. fig. 6, b.*) 
(Bei Pint, crucif. und porrectella ist sie wie bei 
Cerostoma einfach, von dem dartlberliegenden Ast 
der Querader weit getrennt.

*) F re y  tadelt diese A bb ildung , -weil e r sie w ahrscbe in lich  fu r die 
von P lu t. eruciferarum  h ie lt; sie is t aber r ie h tig , n u r dass ich in 
der M ittelzęlle keine L iingsader, sondern  n u r eine L angsfa lte  wie 
bei der folgenden A l t  erkenne.
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erscheint. Die Grundfarbe des ganzen Thieres ist ein mattes 
Gi'iio. Der Kopf mehr gelblich fiihrt auf den beiden Hemis- 
pharen eine Anzahl verloschener brauner Flecken. Das 
Stirndreieck ist seitlich gleiclifalls braun gesaumt. Die 
Augenstellen sind dunkler. Das erste Glied ist ein wenig 
breiter als der Kopf. Oben darauf stehen eine Anzabl 
schwarzer Punkte, die mit den ebenso gefarbten, Haar tra- 
genden Warzeń sebr deutlich ein gotbiscbes B bilden. Die 
grade Seite dieses B lauft parallel mit den Gelenkeinschnitten. 
Die andern Glieder baben nur die dunkelen Warzchen in 
gewobnlicher Stellung. Die Gelenke der Yorderfiisse sind 
am Ende etwas braunlich. Die Baucb- und Afterfiisse sind 
selir lang gestielt. Die gefundenen Raupen verpuppten sich 
nocb Ende Juli, und lieferten Mittc August den Scbmetter- 
ling. Nur wenige Sttlcke fingen wir in der ersten Halfte 
des August, die am Abend herumflogen; alle andern zogen 
wir aus der Puppe. Dr. Kriiper fing etwa 20 Stiick davon 
ini Norden und zwar die ersten Ende Juli beim My vat n, wo 
sie beim Sonnenuntergang auf einem Berge flogen. Die 
Andern fand er Anfangs August bei Friedriksgafa, wo sie 
meistens an den Brettwanden der Kirche sassen, und erst 
Nacbmittags nacb 3 Uhr zu fliegen begannen. Sie scheinen 
dort baufiger als im Siiden zu sein, wo auck die Futter- 
pflanze keineswegs sehr haufig steht.

29. P l u t e l l a  ( R h i g o g n o s t i s )  S e p t e n t r i o n u m  
Zeller p. sp.

Alis ant. fumosis, puncto venae tjansversae majore, 
punctisque minoribus marginum nigricantibus. d  2 . Magn. 
17—20mm.

Obgleich 9 d  I 2 vorhanden sind, so lasst sich docli 
keine gentigende Bescbreibung geben, da die Mannchen fast 
ganzlich abgeflogen sind und nur das Weibchen einen Tlieil 
seiner Beschuppung besitzt. Ich kam daber auf die Ver- 
muthung, dass alle nur abgeflogene Dalella seien. Dies ist 
aber nicbt der Fall, weil die Mannchen •— beim Weibchen 
ist es durcb die Beschuppung nicbt zu erkennen — ein so 
langes und lebhaft goldgelbes Stigma der Vorderfliigel baben, 
dass es auch bei unabgeschupptem Fliigel ganz deutlich 
sichtbar ist, wahrend sich bei Dalella dieser verdickte Flii- 
geltheil von geringerem Umfange und in gelblich grauer 
Farbung zeigt. Grosse und oberflachliches Ansehen einer 
abgeflogenen Cer. fissella von der dunkeln, bei ilberwinterten 
Exemplaren nicht seltnen Farbung; genauer betracbtet sind 
aber die Vorderfliigel breiter, die Hinterfliigel schmaler der 
Oberkopf grau, die Taster langer und anders beschiippt. 
Kopf mit hellgrauen und braunen Haaren bekleidet. Fiihler

1 8  *
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borstenfflrmig, beim Weibchen feiner und schwach perlschnur- 
formig, braunlicb, nacb unten weisslich gran; sie scheinen 
enger an einander zu stelien ais bei Dalella, veilleicht nur, 
weil die Stirnhaare betrachtlich abgerieben sind, und so den 
untersten Flihlertheil frei lassen, der bei Dalella in der 
dichten Bebaarnng verborgen ist. Riickensohild braunlicb 
grau , dunkler bestaubt. Die vordern Beine braunlich, die 
bintern grau, etwas schimmernd, alle mit bellen Stellen am 
Ende der Glieder. Hinterleib schlank, scbimmernd bellgrau, 
beim Weibcben mit lebmgelbbaarigem Endbusch, aus wel- 
chem der honiggelbe, kegelformige Legestacbel etwas ber- 
vorstebt; beim Mannchen sind die honiggelben Afterklappen 
auffallend lang, langlich schiisselformig, auf der convexen 
Aussenseite mit einer dlinnen, schimmerndgrauen, anliegend 
bebaarten Membran bedeckt, untier welcher lange bell 
ochergelbe Haare liegen. Vorderfltigel in der Gestalt wie 
bei Dalella, schwarzlich braun (bei den cT wegen der fast 
fehlenden Schuppen bell gelbbraun), an den Randern bier 
und da mit dunklern Punkten und Fleckcben; der dunlde 
Queraderpunkt und zwei dunkle Fleckcben in einiger Ent- 
fernung binter einander am vordern Rande der Falte scbeinen 
der Abreibung am langsten zu widerstelm. Die goldgelbe 
Farbe der verdicbteten Vorderrandmembran beginnt bald 
binter der Fliigelmitte und reicht auf dem abgescbuppten 
Fliigel nur bis zum Ende des zweiten Subcostaladerast&s; 
auf den unpraparirten Fliigeln erstreckt sie sich versahmalert 
bis in die Fliigelspitze. Audi die Subcostalader und ibr 
erster Ast baben diese gelbe Farbe. Bei genauer Betrach- 
tung der mannlicben Fliigel erkennt man ein belles, schrag 
abgeschnittenes Wurzelfeld, einen hellen trapezoidalen Fleck 
der Innenrandmitte und einen hellen Raum im Innenwinkel, 
woraus sich auf eine Zeicbnung schliessen lasst, die im un- 
versehrten Zustande der der Dalella bedeutend ahnlich ist. 
Hinterrandfranzen grau mit einer braunen Scbattenlinie nahe 
der Wurzel und einer andern nalie am Ende. Hinterfliigel 
einfarbig lichtgrau. — Unterseite der Vorderfltigel dunkel- 
grau, der Hinterfliigel heller.

Obige Beschreibung ist von Professor Zeller.
Am 24. Mai Abends fing ich das erste bereits abge- 

flogene c? in einer Lavagrube, dicht bei Tbingvbllum. Das 
einzige gut erhaltene 2 nebst einem andern cf fing Kaliscb 
etwa 8 Tage spater. Dr. Kriiper fand die iibrigen Stiicke 
im Norden, dock gab er die Zeit und Ort nicht an. Fin- 
sterwalder fand ebenfalls 2 sehr massig erhaltene Stiicke.

30 G e l e c h i a  T h u l e e l l a  m. n. sp.?
Parva, antennis supra fuscis, subtus ochraceis fuscoque
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subannulatis; palpis exalbidis, articulo terminali fusco-punc- 
tato; alis ant. nitidule fuscis, punctis majusculis disci duobus 
deinceps positis tertioque plicae nigris; posterioribus obs
cure cincreis. Magn. 10— llm m . cT 9.
Var. b) al. ant. striga postica obsoleta pallida obtuse fracta.

Die seeks vorhandenen Exemplare sind mehr oder 
weniger auf den Vorderfliigeln abgerieben, weshalb es mir 
sehr wahrscheinlich ist, dass das als Varietat b aufgestellte 
Exemplar die eigentliche Zeichnung der Art noch am voll- 
standigsten bcsitzt. Diese Art kommt den abgeflogenen 
Exemplaren der Gel .  u m b r o s e l l a  Z. HS. S. 176, 451 so 
nake, dass nur ganz geringe Versckiedenkeiten tlbrig bleiben; 
sie besteken darin, dass die Vorderflligel bei ikr ein weniger 
grob sckuppiges, glatteres, glanzenderes Aussehen haben, 
dass der A u s s c k n i t t  d e r  H i n t e r f l l i g e l  e i n  w e n i g  
s e i c l i t e r  i s t ,  und dass deren Fliicke ein dunkles, fast bis 
zur Wurzel gleichformiges Grau bat. Keiner andern Ge- 
leckia stekt Consociella so nake, weskalb ick nur erwakne, 
dass das (in den Punkten zu scharf gezeichnete) Bild von 
S e n e c t e l l a  HS. fig. 507. der Besckreibung der Var. b. 
ziemlich entspricht, dass aber diese brauner ist und in der 
Qucrlinie einen viel stumpfern Wink el bat. Grosse einer 
kleinen Umbrosella. Riickensckild braun. Kopf braun, nack 
unten lichter und iiber den Tastern in Bleichgelb iibergehend. 
Eiikler borstenformig, braun, an der Unterseite bleichgelb- 
lich und in den Gelenken verdunkelt. T aster durckaus wie 
bei Umbrosella gestaltet, innen sckmutzig gelbweisslich, nack 
oben dunkler, aussen gebraunt, am Ende des 2. Gliedes 
fleckartig weisslick, am Endgliede an der Wurzel und Spitze 
dunkel. Saugrtissel von der Lange der Piihler, aber viel 
diinner, lekmgelblich, an der Wurzel bleichgelblick beschuppt. 
Beine braun, an der Mitte und am Ende der Schienen, so 
wie an den Enden der Fussglieder mit je  einem weisslicken 
Punkt. An den Hinterbeinen ist Sckiene und Fuss auf der 
Innenseite bleickgelblick, wie die Schienendornen. Die Brust 
hat wie bei Umbrosella unter der Vorderfliigel-Wurzel einen 
bleichgelben Fleck. — Hinterleib dunkelgrau, am Bauch 
heller; der mannliche Afterbusck grau,, der weibliche lehm- 
gelblich. Vorderfliigel wie bei Umbrosella gestaltet, etwas 
glanzend, braun mit sckwacher gelblicker Beimisckung, 
ganz o h n e  d e n  v i o l e t t l i c k e n  T o n ,  den Umbrosella 
stets hat. Etwas vor der Fliigelmitte sind im Mittelraum 
2 grobe, langliche, schwarzbraune P unkte, der untere etwas 
weiter gegen die Wurzel in der F alte; ein dritter Punkt liegt 
in der Gegend der Querader in gleicher Hohe mit dem vorher- 
gekenden oberen, von welckem er wenig weiter entfernt ist
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ais dieser von dem Faltenpunkt. Letzterer hat keine helle 
Beschnppung' neben sich, die sich bei der unversehrten Um
brosella stets findet, ob sie. aber bloss abgerieben ist, muss 
die Zukunft lebren. Bei Varietat b. folgt nun, etwas naher 
dem dritten Punkt ais der Fliigelspitze, ein verloscheues 
bleichgelblicbcs Querbandcken, das in der Mitte sehr stumpf- 
winklig nacli aussen gebrochen ist und an beiden Enden 
sich wischartig verdickt. An dem Hinterrande selbst sind 
dunkler braune Scktippchen, von welcken die dunkelgrauen 
Franzen durcb ihre gelbliche Wurzel bier und da verloscben 
punktartig abstechen. Hinterflugel so breit wie die Vorder- 
fltigel, am Hinterrande vor der Spitze stumpfwinklig und 
weniger tief ais bei Umbrosella ausgeschnitten, dunkler ais 
bei der Mehrzakl von Umbrosella und an der Wurzel weniger 
gelichtet. Franzen grau, an der Wurzel in einer sebr feinen 
Linie gelblich. Unterseite dunkelgrau, auf den Vorderfliigeln 
und am Vorderrande der Hinterfliigel mit gelblicher Bei- 
mischung. Die Exemplare sind alle von Dr. Kriiper aus 
dem Norden obne genauere Bezeicbnung.

NB. G e l e c h i a  sp. Magn. 13mm.
Ein ganz abgeflogenes Mannchen, der vorigen Art an- 

scheinend sehr nahe verwandt, etwas grosser, auf den Vor- 
derflugeln mit Resten der zwei langlichen Punkte des Mittel- 
feldes; die auf der Aussenseite lichtbraunen, gar nicht weiss 
gefleckten Beine scheinen die Rechte einer eigenen Art 
ąnzudeuten.

Obige Beschreibungen sind von Professor Zeller.
Ich kann das zuletzt aufgefiihrte cT nur fur eine grosse 

ganz abgeflogene Gel. Tbuleella halten.
31. E n d r o s i s  L a c t e e l l a  W. V. S. 139. Zeller, 

Ent. Zeit. 1855 pag. 254 bei Fenestrella. En dr. F e n e -  
s t r e l l a  Stainton, Br. Tin. pag 164.

Zeller weist 1. c. nach, dass dieser Art niebt der 
Scopoli’scke Name Fenestrella nacb Stainton zukomme, 
sondern dass dies die Lacteella des Wiener Verzeichnisses 
ist. Diese Art fanden wir iiberall und zu jeder Zeit nicbt 
selten in den Wohnungen herumfliegend, v'iel baufiger ais 
Tinea rusticella, und ist auch wohl wie letztere auf Island 
eingeschleppt. Die Exemplare variiren sowohl an Grosse 
von 13—20mm. wie an Farbung der Vorderfliigel. Bei eini- 
gen sind dieselben ganz weisslich, nur mit einigen dunk- 
leren Flecken, bei andern ganz scbwarzgrau mit lickteren 
Stellen. Die meisten Exemplare balten die Mitte, und sind 
von den andern europaischen eben gar nicbt verschieden.

32. C o l e o p h o r a  a l g i d e l l a  Zeller, n. sp?
Parva, antennis albo fuscoque annulatis, articulo basali
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albido non penicillato; palporum fasciculo brevissimo; alis 
ant. angustulis griseis, impunctatis, ramis venae subcostalis 
vix colore albido separatis, lineis tribus (costali, disci medii, 
plieae) albidis. Magn. 11— 15mm. d" $.

Der Col. murinipennella so nahe, dass ibre Artreehte 
nicht ganz sicher sind. Die Exemplare sind zwar frisch 
docb auf den Yorderfliigeln etwas verrieben, wodurcb ihr 
Hauptunterscbied: die fast ganz zusammenfliessenden Aeste 
der Subcostalader — moglicher Weise entstanden ist. Zwar 
verscbwinden die weisslieben Zwischenraume dieser Aeste 
bei Murinipennella durcb Abreiben mit einem Pinsel nicbt 
in demselben Masse; allein an langst getrockneten Exem- 
plaren sitzen die Scbuppen fester als an lebenden, und eine 
gefangene verflogene Murinipennella, dergleicben icb nicbt 
babe, mag einen andern Anblick gewahren. Die bei alien 
3 Weibcben der Algidella bis zur Spitze geringelten Fiihler 
und die etwas scblankern, klirzer bebaarten Taster, die 
vielleicht docb nicbt ganz unversebrt sind, bieten auch keinen 
festen Anbaltspunkt fiir die Entscbeidung der Artrecbte, da 
Murinipennella in den Fublern abandert. In der Grosse 
etwas veranderlicb, die Manncben wie die grosste Murini
pennella, die Weibchen kleiner. Fitbler graubraun mit ver- 
loscbenen, sebr feinen, weisslieben Eingen bis zur Spitze_; bei 
einem Weibcben, das sie am unversebrtesten hat, sind sie bis 
y.nm Ende scharf weisslicb und braun geringelt. (Bei Murini
pennella verloschen die braunen Ringe nicht immer vor der 
Spitze.) An den Tastern ist das Endglied etwas schlanker 
und langer, dagegen das Schuppenbiischchen, in welches das 
zweiteGlied unter ihnen auslauft, merklich kiirzer — welche 
Verscbiedenheit docb moglicber Weise durcb Abreibung ent
standen ist. Die Fliigel haben ganz die Gestalt wie bei 
Murinipennella. Die vordern sind braunlichgrau, bei den 
verfiogenen Manncben am dunkelsten, weil bei diesen die 
darauf liegende weisslicbe, leicbtabzufliegende Bescbuppung, 
aus schmalen langen Schuppen bestehend, fast vollig feblt. 
Der Yorderrand ist weiss in einer feinen Linie, die von der 
Wurzel ausgebt und in die weisslieben Vorderrandfranzen 
verlauft; sie feblt bei den Manncben bis auf den Wurzeltheil. 
In der Falte ist eine zweite, bei den Manncben tbeilweise 
vorliandene weissliche Linie, vom Anfang bis zum Ende. 
Im Mittelraum, niimlicb am Unterrande der Subcostallinie 
ist eine feine, weissliche Linie, die vor der Fliigelmitte an- 
fiingt, vor dem Hinterrande sicb sebr stumpfwinklig auf- 
warts biegt und erloscbend ibre Richtung nacb der Flitgel- 
spitze nim m t; dieser obere Theil ist der undeutlichste, und 
nur bei dem Weibcben mit scharf geringelten Fublern recht
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kenntlich. Die Zwischenraume der zum Vorderrande gehen- 
den Aeste der Subcostalader sind nur zweimal, namlich an 
den zwei ersten Aesten, durch weissliche Farbung und doch 
sehr verloschen nnd schmal angedeutet. Unterseite der 
Flilgel dunkler ais bei Murinipennella, bleigrau; die Yorder- 
fliigel mit heller weisslichem Vorderrande bei den Weibchen 
ais bei den Mannchen. HinterfBigel wie bei Murinipennella.

Obige Beschreibung ist von Professor Zeller.
Am 22. Juni Abends fing ieh zuerst bei ganz schonem 

Wetter mehrere friscbe Stiicke dieser Art an einer ganz 
oden steinigen Stelle. Spater kehrte ich ofters dahin 
zuriick, fing aber nur noch ein Stiick dort. Anfangs Juli 
ling Kalisch noch ein Paar. Dr. Krllper sandte ein einzi- 
ges Stuck davon aus dem Norden. In der letzten Halfte 
des Juli kescherte Kalisch an einer Stelle, wo fast nur 
Caluna vulgaris wuchs, 2 kleine Coleophoren-Kaupen. Die 
Sacke derselben waren grau, glatt und an dem Kopfende 
krumm umgebogen, etwa von der Form einer Pistole. Leider 
starben die Thiere, und die Sacke gingen verloren. Ich 
vermuthe, dass sie zu unserer Coleophora gehorten.

33. P t e r o p h o r u s  I s l a n d i c u s  m., n. sp.? Sordide 
griseus, alarum anticarum macula ante fissuram laciniaeque 
anterioris squamis obscurioribus; apice albicante. Magn. 
17—19mm. cf 9.

Kalisch fing hievon ein ziemlich geflogenes 9 am 
30. Juli auf dem Armannsfell, etwa in einer Hohe von 
1000 Fuss. Dr. Krllper fand ein gleichfalls etwas verflo- 
genes d,  und Finsterwalder endlich ein gut erhaltenes d. 
Das Thier hat etwa die Grosse des Pt. Lowii Z., und steht 
diesem, noch mehr aber dem grosseren Pt. Serotinus Z. 
recht nahe. Die Grundfarbe ist eine schmutzig graue mit 
einem sehr leisen Stich in’s Violett. Fiihler in beiden Ge- 
schlechtern sehr zart bewimpert, bei d  mit dcutlich erkenn- 
baren Gliederabsatzen. Die Basalglieder sind unten weiss- 
lich. Die Palpen fiihren am Ende des zweiten Gliedes 
einen Busch emporgerichteter Schuppen, die etwas heller 
sind. Das dritte Glied ist sehr diinn und spitz und fast 
in dem Schuppenbiischel des zweiten ganz verloren. Band 
vor den Augen weisslich, hinter denselben gelblich, Zunge 
hell. Brust und Hinterleib von der Grundfarbe. Letzterer 
fiihrt bei 2 Stiicken an der Basis zwei weissliche Seiten- 
striemen, jedoch sehr verloschen. Beim ? ist dies am Auf- 
fallendsten; hier ist auch der ganze Hinterleib oben heller, 
mehr in das Weisse spielend. Von den Fiissen sind nur 
die Schienbeine und Tarsen der ersten beiden Paare nach 
vorne etwas heller. Vorderfliigel denen von Serotinus sehr
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ahnlich. Der Einschnitt scheint nicht ganz so tief wie bei 
cliesem zu gehn , und der vordere Zipfel, wenigstens beim 2 
ist auffallend stumpfer und kiirzer. Der vordere Zipfel ver- 
halt sich etwa zur ganzen Flttgellange wie 3 : 10. Der 
ganze Vorderfliigel ist nun mehr oder minder mit weiss- 
lichen Scliuppen bestreut. Dieselbeu treten auf dem Vorder- 
zipfel dicht vor den Franzen besonders m arkirt hervor, und 
bilden eine weissliche Umsaumung desselben naeb aussen 
und hinten. Anhaufungen von dunklen Atomen finden an 
3 Stellen des Vorderfltigels Statt. Einmal etwa auf l/3 der 
Flligellange in Form eines sehr schwachen langlichen Wisches, 
dann unmittelbar vor dem Einschnitte ais rundlicbe Makel, 
und endlich ais Langswisch in der Mitte des vordern Zipfels. 
Die kleine rundlicbe Makel ist am markirtesten und stelit 
grade vor dem Einschnitt, nicht etwa wie bei Loewii mehr 
unterhalb. Am Ende des hinteren Zipfels bemerkt man bei 
alien Stticken zwei am Aufang der Franzen stehende dunkle 
Flecke. Dieselben sind sehr verloschen und gcnau nur 
durch eine gute Loupe zu sehn. Mit Anweudung der letz- 
teren entdeckt man auch, wenigstens bei den Mannern in 
der weissen Schuppeuumsaumung des Yorderzipfels einige 
dunkle Schuppen. Diese bringen jedenfalls nicht wie bei 
Serotinus den Eindruck eines dunklen Flecks hervor. Was 
die Hinterflugel anbetrifft, so sehe ich hier eben keinen 
Unterschied von denen des Serotinus. Die 2 ersten Federn 
sind ebenso nach aussen erweitert. Der Einschnitt derselben 
scheint nicht so tief und etwas runder als bei meinem vor- 
liegenden Serotinus zu sein; doch so etwas kann leiclit 
tiiuschen und ist auch wohl nicbt constant. Auf der Unter 
seite ftihrt namentlich der vordere Zipfel des Vorderfiiigels und 
die erste und dritte Feder des Hinterfliigels eine weisslichere 
Bestaubung. Eine grossere Anzahl frischer Exemplare ist 
jedoch erst nothwendig, urn mit volliger Bestimmtheit die 
Artrechte des Pt. Islandicus behaupten zu konnen. Immer- 
hin ist seine Verwandtschaft mit dem Pt. Serotinus sehr gross. 
Sein durch den Namen angezeigtes Vaterland mag wohl 
einstweilen noch lange als sicherstes Artmerkmal gelten.

NB. Am 30. Ju li , wo Kalisch den Pt. Islandicus ting, 
sah er etwa an derselben Stelle eine Tineide, die braun 
mit hellerer Zeichnung war und sehr schon ausgesehen 
haben soli. Leider konnte er sie nicht fangen, und suchten 
wir spater vergeblich danacb. Seiner Aussage nach gehorte 
sie gewisslich einer Art an, die wir nicht auf Island ge- 
fangen hatten.
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Die Coleopteren Island’s.

Hier kann ich nur kurze Notizen geben, wo und wie 
wir die einzelnen Arten fanden, da ich von der geographi 
schen Verbreitung derselben, sowie ihrem lokalen Variiren 
fast nichts kenne.

1. N e b r i a  G y  l i e n  h a l i  Dej. Eine Varietat mit ganz 
rothen Fiissen scheint besonders bei den Weibcben hiiufig 
vorzukommen. Diese Art war nicht selten vom Mai bis 
August, iiberall unter Steinen etc.

2. N o t i o p h i l u s  s e m i p u n c t a t u s  Fab. Seltner als 
die vorige A rt, an feucbten Stellen, beim Geysir etc. Eine 
Varietat ist stahlblau, das Ende der E lytra schmutzig braun.

3. P a t r o b u s  h y p e r b o r e u s  Dej. Die grosste An- 
zahl ist scbwarz, doch kommen Varietaten bis ganz kasta- 
uienbraun vor. Die Exemplare bei Reykjavik gefunden, sind 
durchschnittlich kleiner als die im Inlande. Unter Steinen, 
nainentlich an feuchten Orten, auck unter todten Vogeln; 
besonders Ende Mai bis Mitte Ju li, nicht selten.

4. C a l a t h u s  n u b i g e n a  Haliday. Von Dr. Scbaum 
so bestimmt, von Dr. Gerstacker fiir Cal. melanocephalus L. 
gehalten. Variirt sehr, denn es kommen Exemplare vor mit 
ganz schwarzem Thorax und Beinen, namentlick Manner; 
jedeufalls ist aber Alles eine Art. Ueberall nicht selten, 
unter Steinen, an feuchten Stellen etc.

5. P l a t y  s m a  b o r e a l i s  Zetterst. Viel seltener als die 
vorigen Arten. Namentlich im M ai und Juni unter Steinen etc.

6. A r g u t o r  s t r e n u u s  Preyssler. Nur in einem 
Exemplar von Dr. Kriiper aus dem Norden.

7. A m a r a  Q u e n s e l i i  Scbonh. Ziemlich selten, die 
Manner im Mai, Juni, die W eiber mehr im Juli. Letztere 
haben eine braunliche viel mattere Farbung. Am Rande 
von Seen und auf Wiesen, auch unmittelbar beim Geysir.

8. B r a d y c e l l u s  c o g n a t u s  Gyllh. Im Juni zwischen 
Moos und zusammengesckwemmtem Robricht auf Wiesen, 
aber entschieden selten. Scheint im Norden hiiufiger ge- 
wesen zu sein.

9. T r e c h u s  p a l u d o s u s  Sturm. F ast alle nur in
dem dunklen Kuhstall des Pastoren unter grossen Steinen
und Mist im Juni und Juli gefunden.

10. B e m b i d i u m  b i p u n c t a t u m  Gyllh. Ueberall 
nicht selten an feuchten Pliitzen vom Mai bis August

11. B e m b i d i u m  n i g r i c o r n e  Gyllh? Von Dr. Schaum 
so bestimmt. Nur in einigen Exemplaren, davon 2 aus 
dem Norden zwischen den vorigen gefangen. Gewiss nicht 
haufig.
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12. C o l y m b e t e s  d o l a b r a t u s  Payk. Die islandi- 
schen Stiicke sollen nach Dr. Gerstacker sich mehr den 
gronlandischen ais den lapplandischen nahern. Die Scnlptur 
auf den Elytris kann fast ganz versckwinden. Ein sehr 
variirendes 2 fing ich zwischen andern am 19. Juli. Es 
sieht ganz schmutzig hellgelb aus, nur der Kopf und 
2 Langsflecke hinten auf den Flugeldecken bleiben dunkel. 
Dabei ist es vollkommen hart und ausgebildet. Ich kescherte 
diese Art nur in kleineren stehenden Gewassern, niemals in 
Fltissen oder grosseren Seen. Sie war gerade nicht selten, 
aber auch nicht haufig, und erschien namentlich erst im 
Juli und August, wakrend Ende Mai die meisten noch im 
Larvenzustande waren.

13. A g a b u s  S o l i e r i  Aube. Bedeutend haufiger ais 
der vorige, iiberall auch in fliessenden Gewassern. Einige 
am Ende Mai gefangene Stiicke sehn ganz braun aus, sind 
aber wahrscheinlich noch nicht ausgefarbt. Wir fanden 
damals einige noch in ihren Puppenlagern unter Steinen 
am Pandę von Seen. Das Weibchen ist durchaus matt 
schwarz ohne Glanz.

14. H y d r o p o r u s  n i g r i t a  Gyllh. Vom Mai bis 
August mit dem vorigen zusammen, doch wie es schien, 
nicht so haufig.

15. C e r c y o n  m e l a n o c e p h a l u m  L. Ueberall unter 
Kuhmist gemein.

16. Ce r e .  L i t  or a l e  Gyllh. Hievon fanden wir Ende 
Mai am Strande von Reykjavik unter angeschwemmten Fucus- 
Arten gegen 12Stiick. Einige derselben sind ganz schwarz, 
ohne die gelben Flecken am After. Mitte August fanden 
wir daselbst noch 2 Stiicke.

17. Cere ,  an a l e  Payk. Hievon fanden wir noeh 2 Ex- 
emplare in unserer Stube unter altem Mliii.

18. C a t o p s  n i g r i c a n s  Spence. Am 16. Juni, ais 
Kalisch die Ecken unserer Schlafstube vom alten Heu und 
Miill reiuigen wollte, entdeckten wir darin diesen Catops, 
und zwar in sehr grosser Menge, zusammen mit manchen 
andern Kafern, namentlich mit Staphylinen. Spater wieder- 
holten wir alle 14 Tage etwa nnsere Nachforschungen, und 
fanden ihn stets in gleich grosser Menge. Unter todten 
Vogeln, die wir, entfernt von der Wohnung, im Freien hin- 
gelegt hatten, fanden wir im Juli nur sehr einzeln diesen 
Catops. Obwohl die meisten Exemplare schwarz sind, so 
kommen doch sehr viele, vollkommen ausgebildete mit roth- 
brauner Farbung vor.

19. H o m a l o t a  c i r c e l ł a r i s  Er. Nur wmnige Exem-
0
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plare fanden wir Ende Juni in unserer Stube mit dem Catops 
zusammen. Auch von Dr. Kriiper aus dem Norden.

20. Horn. a t r a m e n t  a r i a  Gyllh. Von dieser wenig 
verbreiteten Homalota fanden wir eine betracktliche A nzahl; 
die ersten am 8. Juni beim Geysir unter trockenem Kuh- 
mist. Spater namentlich unter todten Vogeln.

21. Horn, v e s t i t a  Grav. Nur in geringer Anzahl, 
die ersten Ende Mai bei Reykjavik, wie ich glaube, unter 
faulem Tang. Spater in unserer Stube und einzeln unter 
todten Vogeln; auch von Dr. Kriiper aus dem Norden.

22. H orn, t r i n o t a t a  Kraatz. Nur einzeln unter 
todten Vogeln und in unserer Stube, die meisten im Juli in 
den Kuh- und Sohaafstallen zwischen trockenem Mist.

23. Horn, e x c e l l e n s  Krąatz. In ziemlicher Anzabl 
im Juni und Juli in derN ahe unserer Wohnung, unter todten 
Vogeln und trockenem Mist.

24. Horn, n i g r a  Kraatz. Dies kleine Thier fand ich 
Ende Juli unter todten Vogeln, jedock nur in wenigen Ex- 
emplaren.

25. H orn, g r e g a r i a .  Nur in 2 Exemplaren von 
Dr. Kriiper aus dem Norden.

26. Horn, f u n g i  Grav. In wenigen Exemplaren, auch I 
aus dem Norden; wie ich glaube meistens unter faulendem 
Seetang.

27. Horn,  e l o n g a t u l a  Grav. Var. Nur in wenigen 
Stiicken von Dr. Kriiper aus dem Norden.

28. Horn, g r a m i n i c o l a  Grav. Mitte Juli in einigen 
Stiicken unter todten Vogeln; auch von Dr. Kriiper aus dem 
Norden.

29. Horn, i s l a n d i c a  n. sp. Kraatz.
H o m a l o t a  i s l a n d i c a :  Subdepressa, nigra, subni- 

tida, griseo-pubescens, antennis pedibusque fuscis geniculis 
tarsisque fusco-testaceis, thorace transversim subquadrato 
coleopteris vix breviore et angustiore, medio leviter cana
liculate, abdomine supra segmenti 2, 3, 4 crebre, 5, 6 parce 
subtiliter punctatis. •— Long. 12/;j lin.

Homalota elongatula paulo brevior et latior, nigra sub- 
nitida griseo-pubescens. Antennae capite thoraceque paulo 
longiores, nigro-fuscae apicem versus vix incrassatae arti- 
culo secundo tertioque longitudine subaequalibus, 5—8 lati- 
tudine parum longioribus, p e n u l t i m i s  h a u d  t r a n s  ve r s i s ,  
ultimo ovato, acuminate. Caput thorace paulo angustius, sub- 
tilissime punctatum, fronte maris leviter depressa. Thorax 
coleopteris vix angustior, 1 a t  i t  u d i n e  d i m i d i o  b r e v i o r ,  
lateribus parum rotundatus, apice truncates supra leviter de- 
pressus, medio in utroque sexu canaliculatus, crebre subtiliter
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punctatus. E l y t r a  t h o r a c i s  l o n g i t u d i n e ,  confertim 
subtiliter punctata. Abdomen nigrum nitidum supra seg- 
mentis anterioribus crebre, posterioribus (5, 6) parce subtiliter 
punctatis. Pedes fusci, geniculis tarsisque fusco-testaceis. 
Mas abdominis segmento septimo infero paulo niagis pro- 
ducto insignis. G. K r a a t z .

Der Kafer verbindet die gedrungene, gleichbreite Ge
stalt der H. linearis mit den schlankeren Ftthlern der 
Verwandten der H. elongatula, von denen ihn die kurzen 
Fliigeldecken, verbunden mit der dunkelen Farbung, leicht 
unterscheiden lassen.

Diese Art wurde in nur drei Exemplaren von Dr. Krii- 
per aus dem hohen Norden gesandt.

30. O x y p o d a  i s l a n d i c a  n. sp. Kraatz.
O x y p o d a  i s l a n d i c a :  Fusca seu fusco - brunnea,

opaca sericeo-pubescens, autennarum basi pedibus que testa- 
ceis, thorace leviter convexo, vix canaliculato, coleopteris 
vix breviore abdomine parallelo, confertissime subtilissime 
punctulato. — Long. 11/t lin.

Magnitudo et summa affinitas Ox. lentulae E r., anten- 
narum forma abdominisque punctatura eadem, sed thorax 
paulo longior, elytra paulo breviora, distinctius punctulata. 
Corpus fuscum seu fusco-brunneum, antennae capite tlio- 
racisque longitudine, fuscae, basi saepius rufae, similiter ut 
in ox. lentula constructae. Caput crebre (haud confertissime) 
subtiliter punctatum, fronte convexiuscula. Thorax coleop- 
terorum latitudine, antrorsum angustatus, latitudine dimidio 
brevior, basi leviter, lateribus fortiter rotundatus, supra con- 
vexiusculus medio vix aut nullo modo canaliculatus. Elytra 
thoracis longitudine, creberrime subtiliter punctata. Abdomen 
parallelum, apice longius nigropilosellum, ano fusco-testaceo. 
Pedes testacei. G. K r a a t z .

Diese neue Oxypoda war imJuni und Juli haufig unter 
todten Vogeln.

31. Ox. h a e m o r r h o a  Sahib, (promiscua Er.) Kur 
in zwei Exemplaren, wie ich glaube, zusammen mit der 
vorigen Art gefangen.

32. T a c h i n u s  c o l l a r  i s  Grav. Die ersten fanden 
wir schon am 8. Juni beim Geysir unter trockenem Kuhmist. 
Spater fanden Avir ihn, fast ausschliesslich unter todten 
Vogeln, am Meisten Ende Juli, Anfang August.

33. Q u e d i u s f u 1 g i d u s Grav. Ziemlich haufig Ende 
Juni, Juli unter Kuhmist im Kuhstall.

34. Q u e d i u s  spec . ?  Nur in einem Exemplare; am 
21. Mai bei Reykjavik gefangen, etwas kleiner als der vorige, 
aber nach diesem einen Exemplar nicht gut zu beschreiben.
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35. Q u ed . a t t e n u a t u s  Gyllh. Nur in wenigen Stticken 
von Dr. Kriiper aus dem Norden.

36. Qu e d .  bo ops  Grav. Ziemlich haufig im Juni uud 
Juli im Moos, unter Kuhmist und todten Vogeln.

37. P h i l o  n t h  us  a e n e u s  Grav. Ueberall gemein 
in Kuhmist.

38. P h i l ,  x a n t h o l o m a  Grav. Ende Mai bei Reyk
javik am Seestrande unter Fucus-Arten, doch keineswegs 
haufig. Mitte August fand Kalisch daselbst nur noch zwei 
Stiicke. Obwohl die meisten Stttcke scbwarz sind, so haben 
doch eiuige durchaus eine rostbraune Farbung.

39. P h i l ,  c e p h a l o t e s  Gra. Nur in einigen Exem 
plaren mit dem Ph. aeneus zusammen gefunden.

40. P h i l ,  s o r d i d  us  Grav. Mit dem vorigen zu
sammen, gleichfalls selten; aucli von Dr. Kriiper aus dem 
Norden.

41. P h i l ,  t r o s s u l u s  Nordm. (aterrimus Grav?) Die 
erstere Bestimmung ist wahrscheinlich die richtige. Dies 
Thier w ar sehr gemein vorzugsweise im Juli unter todten 
Vogeln.

42. A l e o c h a r a  m o e s t a  Grav. In einigen Exern- 
plaren bei Reykjavik; aueh von Dr. Kriiper aus dem Norden.

43. S t a p h y l i n u s  m a x i l l o s u s  B. (island. Jotun- 
Uxe). Gemein unter Kuhmist

44. L a t h r o b i u m  f u l v i p e n n e  Grav. Ende Juni, 
Juli nur sehr einzeln unter todten Vogeln.

45. M i c r a l y m m a  b r e v i p e n n e  Gyllh. Von diesem 
eigenthtimlichen Staphylinen fand Kalisch Mitte August am 
Seestrande bei Reykjavik unter Seetang nur 2 Exemplare.

46. L e s t e v a  b i c o l o r  Fab. Die ersten fanden wir 
bereits am 8. Juni unmittelbar beim Geysir unter trockenem 
Kuhmist. Bei Thingvollum fanden wir im Juni die Larven 
davon unmittelbar am Ufer des Sees in dem feuchten leh- 
migen Erdreich. E rst im Juli erschien das vollkommene 
Insekt, und fanden wir es nur am See an feuchten Stellen 
unter hingelegten todten Vogeln. In wenigen Stiicken auch 
aus dem Norden.

47. O m a l i u m  f u c i c o l a  n. sp. Kraatz.
O m a l i u m  f u c i c o l a :  Nigrum, nitidulum, antennarum 

basi saepius pedibusque rufo-brunneis, elytris nigro-piceis, 
capite thoraceque parce subtiliter punctatis, hoc obsolete 
bifoveolato. — Long. 2 lin.

Omalio rivulari baud parum majus, praecipue latius, 
magis depressum, punctis obsoletis facile distinguendum 
nigrum nitidulum. Antennae capite thoraceque paulo 
longiores, g raciles, apicem versus parum incrassatae
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nigro-piceae artieulo primo saepius rufo-brunneo art. 7-—10 
latitudine fere l o n g i o r i b u s .  Caput minus crebre subtiliter 
punctatum, apice laeve, fronte antice et postice utrinque 
leviter impressa. Thorax coleopteris angustior, latitudine 
plus dimidio brevior, angulis anterioribus rotundatis, poste- 
rioribus fere acutis, supra minus crebre, subtiliter punctatus, 
lateribus basi alutaceus, parum convexus, dorso foveolis 
duabus oblongis subarcuatis; p a r u m  profundis, basi latio- 
ribus tertiaque minuta, intermedia ad apicem impressus. Scu- 
tellum laeve. E lytra thorace plus-  d u p l o  longiora, crebre 
subtiliter punctata, subtilissime alutacea, picea, puncto 
humerali plerumque rufo - piceo. Abdomen nigrum , vix 
puuctulatum. Pedes rufo brunnei. G. K r a a t z ,

Dies neue Omalium fanden wir zuerst Ende Mai bei 
Reykjavik am Seestrande unter faulenden Fucus-Arten, wo 
es stets in Gesellscbaft von unzahligen Fliegenmaden, hautig 
vorkam. Mitte August war es dort nur noch sehr einzeln 
zu linden.

48. O m a l i u m  r i v u l a r e .  Im Juli die meisten im
Kuhmist, einige auch unter todten Vogeln.

49. Om. f o s s u l a t u m  Er. Zuerst im Juni in unserer 
Stube, spater unter todten Vogeln, dock eben nicht hautig

50. Om. c o n c i n n u m  Er. Zuerst Anfang Juli in 
unserer Stube einzeln. Ende Juli fanden wir sie im Kuh- 
stall, und zwar fanden wir ein nur kleines Stiick trockenen 
Kuhmistes, welches ganz mit diesen Kafern besetzt war.
Manche lagen noch im Puppenzustande in kleinen Hbh-
lungen.

51. S t e n u s  o p a c u s  Er. Ein einziges Exemplar 
unter einem todten Vogel am Ufer des Sees Ende Juni.

52. S t e n u s  c a n a l i c u l a t u s  Gyll. var.
Nur in 2 Exemplaren von Dr. Kriiper aus dem Norden.
53. C r y p t o p h a g u s  p i l o s u s  Er. Diesen Kafer fan

den wir fast ausschliesslich im Juni und Juli in unserer 
Stube unter Heu uud Mlill.

54. C r y p t ,  d i s t i n g u e n d u s  Sturm. Mit dem vori- 
gen zusammen aber bedeutend seltener.

55. C r y p t ,  s c a n i c u s  L. Im Juli, August in 4 Exem
plaren, mit den vorigen zusammen; auch aus dem Norden.

56. A t o m a r i a  a n a l i s  Er. In nicht vielen Exem
plaren Ende Juni, Juli unter todten Vogeln.

57. At o m,  a p i c a l i s  Er. Mit dem vorigen zusam
men, eben so selten; den ersten bereits am 8. Juni beim 
Geysir.

58. At om,  f u s c i p e s  Gyllh. Nur ein einziges Stiick 
am 20. Juni von Kalisch unter Kuhmist gefunden.
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59. M yc e t a  e a h i r t a  Marsh. In drei Exemplaren

Ende Juni in unserer Stube.
60. T y p h a e a  fu m a  t a  L. In wenigen Stiicken von

Dr. Kriiper aus dem Nor den.
61. B y r r h u s  pi  l u l a  L. Lebte versteckt im Rasen, 

und kam nur bei dem sckbnsten Sonnenschein hervor. Am 
frischesten Ende Juni, Anfang Juli. Die Exemplare variiren 
selir, namentlich ist eine ganz aschgraue Varietat mit Schwar
zem’ Sattel auf dem Riicken bemerkbar.

62. B y r r h u s  f a s c i a t u s  L. Mit dem vongen zu- 
sammen, aber sehr selten, nur ein ganz frisches Stuck am
20. Juni gefunden.

63. C y t i l u s  v a r i u s  Fab. Gleichfalls selten; die 
ersten bei Reykjavik Ende Mai, dann Anfang Juni beim 
Geysir. Bei Thiiigvollum nur wenige Stiicke, meist schlecht.

64. A p h o d i u s  a l p i n u s  Er. Ueberall unter Kuh- 
mist haufig, in der Farbung etwas variirend, indem das 
Roth bald dunkler bald heller ist.

65. C r y p t o h y p n u s  r i p a r i u s  Fab. Nicht selten, 
an der Erde, zwischen Gras, unter S teinen; eine grosse An- 
zahl sogar unter todten Vogeln.

66. M a l t h i n u s  b r e v i c o l l i s  Payk. Yon Herru v. 
Kiesenwetter so bestimmt. Im Ganzen nur in 6 Exemplaren, 
im Juli durch Keschern auf allerlei Pflanzen erhalten.

67. Ma l t h .  m y s t i c u s  Kiesenw. Yom Autor ebenfalls 
selbst bestimmt. Kalisch fand alle (gegen 20) Ende Juli 
an einem sehr schonen warmen Tage durch Keschern auf 
Caluna vulgaris. Etwas spater bei schlechtem windigem 
W etter waren sie ganz verschwunden.

68. P t i n u s  c r e n a t u s  Fab. Nur wenige Stiicke im 
Juni und Juli in unserer Stube.

69. B a r y n o t u s  S c h o n h e r r i  Bohem. Die ersten 
beiden fand ich am 21. Mai auf der kleinen Iusel Engey 
vor Reykjavik unter Steinen; dann fand Kalisch zwei beim 
Geysir, spiitcr fanden wir noch 3 bei Tliingvollum.

70. T r o p i p h o r u s  m e r c u r i a l i s  Fab., va r .  l e p u  
d o t u s  Herbst. Nur in wenigen Stiicken, zuerst im Mai 
bei Reykjavik, spater im Innern ; aucli im Norden.

71. O t i o r b y n c h u s  m a u r u s  Gyllh. Ueberall ziem- 
lich hiiuiig an der Erde im Grase, unter Steinen etc.

72. Ot i or .  r u g i f r o n s  Gyllh. N u r  in wenigen Stiicken 
mit dem vorigen zusammen.

73 Otior. m o n t i c o l a  Schonh.?? Nach Dr. Gerstiiclcer 
vom monticola Schonh. verschieden und noch niclit beschrie- 
ben. Ueberall sehr haufig. Die weissliche Larve fanden 
wir in den Wurzeln der so sehr verbreiteten Armeria maritima.
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74. E r i r h i n u s  a c r i d  u l u s  Herbst, var. Lebte an 
der Erde zwischen Gras uud Moos, aber nicbt haufig.

75. E r i r b .  c o s t i r o s t r i s  Schćinh. var. Selten, die 
ersten beiden von Kaliscb am 2. Juni von Weiden? ge- 
kescbert. Spater fanden wir ibn in den Blattern der Salix 
glauca; einen noch im Puppenzustande, den wir zogen.

76. R h i n o n c u s  c a s t o r  Fab. Nur ein Stiick am 
1. Juni bei Thingvollum.

77. P i s s  o d e s  p i n i  L. Dr. Kruper fand bievon ein 
Stiick Ende August in Reykjavik, oline Zweifel mitKiefern- 
holz aus Norwegen dort eingefiilirt.

78. C b r y s o m e l a  s t a p b y l a e a  B. Zwei Exemplare 
von Dr. Kriiper aus dem Norden.

79. P h r a t o r a  v u l g a t i s s i m a  B. Diese Art fand 
ich nur am 28. Juni bei sebr scbonem W etter in betracht- 
licber Hohe auf kleinen krieclienden Salix arbuscula L., 
keineswegs haufig.

80. L a t b r i d i u s  p o r c a t u s  Herbst fanden wir zuerst 
in Anzalil an unserem Zelte beim Geysir kriecbend, wo sie 
wahrscbeinlich aus dem darin befindlichen Heu emporge- 
krocben waren. Spater aucb in alien Wobnungen.

81. L a t b r .  e l o n g a t u s  Gyll. In wenigen Exemplaren 
im Juli in unserer Stube.

Beitrag zur Kenntniss der nordischen Anarta-Arten
von D r .  O. S t a u d in g e r  in Berl in .

Die Arten des Genus Anarta, welches Treitscbke 
„Schmetterlinge von Europa Tom. V., Abth. 3 pag. 200L 
aufstellt, stelin, wenigstens was die nordisehen Arten anbe- 
langt, in durehaus natiirlicber Ycrwandtscbaft zu einander. 
Treitscbke kannte nur 7 europaisclie Arten, wabrend wir 
in dem Catal. Lep. Eur. von Heydenreicli 1851, pag. 45 f. 
bereits 14 aufgezablt linden. Dr. Herricb-Schaffer in seiner 
syst. Bearb. d. Scbm. von Eur. bringt diese 14 Arten zum 
Theil in recht verscbiedene Genera unter-, z. B. Anacboreta 
Biscbb. zu Agrotis. Dabingegen stellt er einige andere 
Arten, bisber zu Cleophana gerecbnet, zu den Anarten 
Nehmen wir die 14 von Heydenreich aufgestellten Arten, 
so gebt davon zunachst, meiner Ansicbt nach, Nigrita Amir, 
als Varietat von Melanopa Thunb, (Vidua Hiib.) ein. Dalilr

19
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Stelle ich bier zwei neue Arten, An. Zetterstedtii und An. 
Leucocycla auf. Somit erbalten wir 15 Arten.*) Von die- 
sen geboren 5 dem Stiden Europas an (Anachoreta Bisck.; 
Rupicola S. V., Jocosa Z., Cora Ev. imd Moldovicola IL- 
Scb.) Zwei (Myrtilli S. Y. und Heliaca Htib.) sind fast fiber 
ganz Europa, vielleickt mit Ausschluss der aussersten Ex- 
tremitaten desselben verbreitet. Zwei andere (Cordigera 
Tbunb. und Melanopa Tbunb.) und fraglicb noch Funesta 
Payk. nebst Melaleuca Thunb. finden sicb auf den kocksten 
Alpeu und im N orden; erstere auch noeh auf Sumpfmooren 
in Mitteleuropa. Von den 4 noch iibrig bleibenden Arten 
sind Amissa Lef. und Zetterstedtii m. gewiss echt euro- 
paisek, d. b. in Lappland vorkommend, wakrend nacb 
sieberen Quellen Algida Lef. nur in Grbnland und Labrador, 
Leucocycla m. nur in Gronland yorkommt. Auf Island 
vermutbete icli mit grosser Bestimmtheit einzelne Anarten zu 
finden, wurde indessen getauscht. Der Grund, dass kier 
keine Anarten vorkommen, ist wobl derselbe, wie der in 
meiner islandiseken Reise angegebene fiber das Fehlen der 
Tagvbgel daselbst. Die Anarten sind bekanntlieb alle beli- 
ophiie Tbiere, und ein Land, wo es zuweilen im Sommer 4 
Wocken ununterbrochen regnen kann und die Sonne niebt 
sebeint, ist gewiss kein Aufentbaltsort ftir solche Tbiere.

Im Folgenden werde icb nun die 9 bisher im Norden 
gefundenen, mir olme Ausnahme yorliegenden Arten be- 
spreeben.

1. An. M y r t i l l i  S. V., Hfib. 98; Zetterst, Ins. Lapp, 
pag. 949.

Nur yon dieser Art babe ich keine nordiseben Stficke 
vor mir. Sie ist indessen so bekannt. und so wenig mit 
einer andern Art zu verwechseln, dass die bei Zett. 1. c, 
angeffihrte Myrtilli gewiss hieker gebort. Danacli kommt 
sie also in Lappland vor, und findet sicli fast fiberall, wo 
ihre Futterpflanze, Caluna vulgaris, in Anzahl wachst. Die 
bei O. Fabr., Faun. Grbnl. pag. 194 aufgeftihrte Myrtilli ist 
sieber niebt diese, sondern hochst wahrscheinlich An. Algida; 
denn die Diagnose lieisst: Pbalaena noctua spirilinguis 
cristata , alis griseis, albo-variis, inferioribus antice albis 
postice nigris. Bei uns erscheint Myrtilli zwei Mai, im April, 
Mai und im August.

*) Z e tte rs ted t fiih rt In s. L app. pag . 950 f. noch 2 h ierin  nicht 
m itbegriffene A rten  auf, nam  lich An. S chón h erri Z ett. und An. cincta 
P ay k . Beide A rten  lasse  ich ais m ir unbek an n t und frag lich  fo r t ,  und 
w erde ich e rs te re  bei A lg ida, le tz te re  bei C o rd ig e ra  besp rechen .
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2. An. C or d ig  e r  a Thunb.; Zett. Ins. Lapp. pag. 949.
? N. Cincta Payk., Act. Ilaf. Hist. Nat. 1793 pag. 101

Taf. II. fig. 4; Zetterst. 1. c. pag. 951.
Exemplare bievon, die Keitel aus Lappland mitbrachte, 

sind yon biesigen oder alpinen Stiicken gar nicbt verschie- 
den. Nur bei einem, das aber als zufallige Varietat zu be- 
tracbten ist, feblen die weissen Linien, sowie die weissliclie 
Bestaubung beinahe ganz.

Treitschke zieht hierber obne ? die Cincta Schneider, 
welche gewiss identisch mit der Cincta Payk. ist. Leider 
kann ich die oben angefiihrte Beschreibung und Abbildung 
der Cincta Payk. nicbt zur Ansicbt bekommen, glaube aber 
einstweilen entschieden, dass Treitschke mit dem grossten 
Recbt dieselbe zu Cordigera zieht. Cincta ist bereits lan- 
ger als 60 Jahre beschrieben, und in keiner Sammlung 
(gewiss nicbt in Stockholm) befindet sich eine solche Anarta.

Cordigera kommt in Lappland nicbt selten vor, auf 
Bergen und Silmpfeii, tiberall wo ihre Futterpflanzen Vacci- 
uium und Arbutus Uva Ursi und alpinus (nach Z etterst.) 
wachsen. In Deutschland findet sie sich gleichfalls recbt 
verbreitet, und bewohnt wohl tiberall die hohen Alpen. 
Ihr siidlichst mir bekanntes Yorkommen ist Piemont (Ghili- 
ani). Ihre eigentliche Flugzeit ist wohl tiberall der Juni.

3. An. M e l a l e u c a .  Grisescens, alis anticis nigro- 
variegatis; posticis albis, distincte nigro -fasciatis. Magn. 
25—27mm. c? $.

N. Melaleuca Thunb., Diss. ent. Ins. Suec. P- 2 p. 42 fig. 12.
Diese Anarta ist ebenso schon wie charakteristisch, 

und mit keiner andern Art zu verwechseln. Sie hat einen 
viel diinneren Leib als die folgende (M elanopa) und auch 
ihre Yorderfliigel scheinen schinaler zu sein. Sollte jemals 
eine Melanopa mit auffallend vielem Weiss auf den Hinter- 
fliigeln vorkommen, so wiirden die grossen Mondtlecke auf 
der Unterseite aller Fliigel bei Melanopa dieselbe scharf 
von Melaleuca trennen. Ich sah wenigstens 40 Melaleuca, 
aber keine variirte auf eine auffallende Weise. Zetterstedt 
filhrt 2 Varietaten derselben auf, die sich beide auf die 
Hinterfltigel beziehen und sehr unbedeutend sind. Die 
Franzen der Hinterfliigel sind fast burner mit Grau gemiseht, 
selten weisslich.

Diese Art fliegt, wie es scheint, nicbt gar selten im 
Juli und Anfang August in Lappland, und nach Zetterst. 
auf alien hoheren Bergen Schwedens und Norwegens. Nach 
Ghiliani wurde sie auch auf dem Monte Rosa gefunden, 
wiewohl sehr selten.

19*
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4. A n . M e l a n  o p a . N igricans, alis anticis plus mi- 
nusque cinereo flavoque squam atis, posticis basi dilutioribus. 
Magn. 23— 30mm. <f 2.

N. M elanopa Thunb., Diss. Ins. Suec. P. 2. pag. 42 
(1791)

N. V i d u a  Htib. fig. 403 ; N. T r i s t i s  Hiib. 446; N. 
R u p e s t r i s  Hiib. 645.
var.?  Alis nigris, anticis extus grisescentibus 2 (cf?)

A n. N i g r i t a  A nderegg. H.-Sck. fig. 296. Pyralo ides 
Stentz in litt.

Zunachst m uss d ieser Art, w ie es bereits Z etterst. und 
Herrich-Schaffer getban  baben, no'.hwendig der altere Name 
M elanopa Thunb. w iedergegeben werden. W as ferner die 
noch im Catalog stehenden V arietatennam en Tristis H. und 
R upestris H. anbetrifft, so konnen dieselben wobl am besten  
ganz eingezogen w erden , wie dies scbon Treitschke thut. 
D as D unkelw erden der Basis der Hinterfliigel, w orauf diese 
V arietaten tbeilweise beruhen, kom m t zu hau figvo r und ist 
zu unbedeu tend , um einen eigenen Nam en zu rechtfertigen. 
N ach den von mir unter diesem Nam en gesehenen Stiicken 
kann  icb N igrita And. nur als V arietat von M elanopa auf- 
ftibren. A uf dem hiesigen konigl. Museum steckt eine nach 
der H iibnerschen F ig u r unzweifelhafte N igrita  unter dem 
Nam en „Pyralo ides Stentz" aus dem siidlicben Tyrol. Bei 
der H .- Schaffer’schen B eschreibung der N igrita  is t es mir 
auffallend, dass er die U nterseite aller Fliigel einfarbig 
braunschw arz nennt. D as habe ich bei den un ter solchem 
Nam en gesehenen Exem plaren niclit bem erkt, sondern w aren 
hier die characteristisch  grossen duuklen Mondflecke auf 
der Mitte aller Fliigel noch stets erkennbar. Sollte diese 
einfarbige dunkle U nterseite sich bei m ehreren Exem plaren 
besta tigen , so konnte N igrita  docb vielleicbt au f A rtrecbte 
Anspriicke macben. Jedenfalls is t die U nterseite der Fliigel 
bei den A narten viel characteristischer und bestim m ender 
als die O berseite.

Eine genaue B eschreibung der bekannten  M elanopa 
Thunb. ist durchaus unnothig. Ganz frische und reine 
Stiicke, w enigstens aus den Alpen, fiihren stets eine reick- 
liche aschgraue B estaubung au f den Vorderfliigeln, m eistens 
m it gelben Schuppen m ehr oder w eniger unterinisckt. Diese 
gelben Schuppen gehn bei dem ausnehm end raschen F luge  
dieses Tkieres zuerst verloren, dann die g rau en ; und so 
kom m t e s , dass geflogene E xem plare m eistens alle nur 
eine grauschw arze F arbung  der Vorderfliigel zeigen.

Die Exem plare aus L appland sind durchschnittlich 
2 —  3 mm. kleiner als die aus den Alpen. F e rn e r is t bei
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ihnen au f den Hinterflugeln der Theil zwischen dem grossen 
Mondfleck und der ausseren  K andbinde fast rein weiss, 
etw a wie die V idua Hiib. F igur. Bei alien von mir ge- 
sehenen Stiicken aus den Alpen ist diese Stelle melir oder 
weniger m it Grau bedeckt. Z ettersted t fiihrt bei seiner 
Var. b. ais C itat „N. lapponica Thunb. ce rte “  a n , welcbe 
aber m einer M einung nach entschieden zur folgenden Art, 
Amissa, gehbrt, d* daselbst und auch den U nterschied beider 
Arten.

M elanopa fliegt im Monat Juli au f den B ergen Scandi- 
naviens, und wohl tiberall au f den Alpen in einer Hoke 
von 7— 9000'. Am 15. Ju li des vorigen Jahres (1855) fand 
ich diese Art in Menge und ganz frisck zwisclien den 
Schneefeldern des H eiligenbluter T auern  (Ober-Karnthen) iin 
vollsten Sonnenschein kerumfliegen. Z ettersted t s a g t, er 
habe von H errn W esterm ann aucli Exem plare dieser A rt 
aus Gronland erhltlten, w as jedoch eine V erwechslnng sein 
w ird, da  zwischen einer grossen Anzahl von Lepidopteren 
aus G ronland keine M elanopa, wohl aber viele Amissa 
w aren. Auch stecken in der Sam m lung des H errn W ester
mann keine E xem plare aus Gronland.

5. A n. A m i s s a .  N igricans, alis anticis puncto line- 
olisque albidis squam isque cinereis plus minusve conspersis; 
alis omnibus subtus albo-fasciatis. Magn. 23— 26mm. d" 9.

Lefebv. Annales d. 1. s. e. d. Fr. Tom. V. pag. 42 PI. X. 
fig. 6. d"; Z etterst., Ins. Lapp. pag. 950; IJ.-Sck. 211. 212.

?N . L a p p o n i c a  Thunb. Diss. Ent. Ins. Suec. (1791) 
pag. 42 P. 2 fig. 10.

Mit w elcher G ew issheit auch Z ettersted t die Lappo
nica Thunb. 1. c. zu M elanopa ziehn mag, so sckeint es m ir 
doch aus der Abbildung ohne den m indesten Zweifel her- 
vorzugeken, dass h ier eine A m issa zu Grunde gelegen habe. 
Das bew eisen sowohl die vielen Zackenlinien der Vorder- 
fliigel, w ie nam entlich die Hinterflugel, wo die w eisse ver- 
loschene M ittelbinde ganz genau mit vorliegender Amissa 
iibereinstimmt. Noch auffallender is t es, dass T hunberg im 
T ext dicht nach einander folgend erst M elanopa dann L ap
ponica als eigene Arten aufstellt. Leider sind nun diese 
Beschreibungen sehr kurz und m assig , und aus darin  ent- 
haltenen W iderspriichen geht hervor, dass der Verfasser 
hier Verwechselungen gem acht haben muss. Deshalb ist 
es besser, den spateren Nam en A m issa Lef. fur diese Art 
zu nekmen, wobei ich sofort bem erken m uss, dass Amissa 
9 Lefebv. fig. 7 mit Sicherkeit zu An. F unesta  gehort.

A m issa ha t etw a die Grosse von Melaleuca, aber einen 
robusteren K orperbau, etw a wie von Melanopa. Die aschgraue
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Bestaubung der Vorderfliigel ist ofters liberwiegend, nament- 
lich gegen den Aussenrand hin. Ein vorliegendss $ aus 
Lappland bat sie am starksten, dann kommt ein 5 ans 
Gronland, bei dem die Vorderfliigel gieichfalls aschgrau mit 
schwarzer Zeiehnung zu nennen sind. Den Gegensatz hiezu 
bildet ein anderes 2 aus Gronland, bei dem sie fast scbwarz 
sind, nur die 4 Binden und 2 Makeln weisslich. Die rundę 
Makel, sebr klein, ist bei alien vorliegenden Stiicken ganz i 
mit Weiss ausgefiillt, und bietet so das Bild eines grossen 
weissen Punktes dar. Die Kierenmakel ist etwas grosser, 
bat meistens die Gestalt eines spharischen Dreiecks und 
ist weiss umzogen, in der Mitte mit dunklerem Kern. Die 
schwarzlichen Hinterfliigel lassen fast stets die unten be- 
findlicbe weisse Bindę durcbscheincn. Meistens ist dies nur 
am Vorderrande der Fall, zuweilen zieht sie sich aber sehr 
rudimentair und verloschen bis zum Innenrande fort.

Auf der Unterseite aller Fliigel tefindet sich eine 
weissliche Bindę, die sieli nacb aussen allmalig yerliert, 
uach innen scharfer abgeschnitten ist. Dieselbe steht etwa 
auf dem ausseren 2/3 der Fliigel. Durch diese weisse Bindę 
wird nun Amissa von alien andern Anartcn auf das bestimm- 
teste geschieden, denn Melanopa bat auf der Unterseite , 
aller Fliigel grosse schwarze Mittelmonde, Funesta kleine 
weissliche Mittelflecken, Zetterstedtii endlich gar keine be- 
stimmte Zeiehnung.

An. Amissa fliegt im Juli in Lappland, aber wie es 
scheint dort sebr selten, wahrend sie in Gronland viel baufi- 
ger sein muss. Wenigstens sah ich von dort und zwar von 
Julianahaab aus dem siidlichen Gronland iiber 30 Exemplare. 
Aus Lappland bracbte nur Keitel ein P aar mit.

6. A n. Z e t t e r s t e d t i i  m. Grisescenti-nigra, alarum 
anticarum strigis squamisque dilutioribus, alis omnibus sub- 
tus (margine externo excepto) albicantibus. Magn. 22— 
24mm. cf ę,

Diese nirgends besebriebene Art bracbte Keitel vor 
mehreren Jahren in 4 — 6 Exemplaren aus Lappland mit. 
Beinahe alle sind ganz friscli und zeigen eine vollkommene 
Uebereinstimmung mit ganz unerheblichen Abweicbungen. 
Auf dem Stockholmer Museum steckte weder diese Art, 
noch die vorige.

An. Zetterstedtii ist zunachst niebt nur kleiner ais alle 
hier besprochenen nordiseben Anarten, sondern namentlich 
bedeutend scbmalflitgeliger. Die Grundfarbe ist ein schmutzi- 
ges Grauscbwarz, der Hinterleib ist schlanker ais bei Me
lanopa. Sonst bietet sie, ebensowenig wie Thorax, Fiisse
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oder Kopf, specifische E igenthiim lichkeiten oder verschiedene
Farbung. ,

A uf den schm alen Vorderfltigeln sind die beiden mitt- 
leren Querlinien (das M ittelfeld einscbliessend) kaum  sicht- 
bar, nur sckm utzig g rau  angedentet. Yon den M akeln tritt 
nur die N ierenm akel m ehr hervor. Die Querlinie am Aussen- 
rande ist gleicbfalls sehr undeutlich. Nam entlich beim 5, 
wo alle Zeichnung etw as dentlicber au ftritt, sind die Vor- 
derfliigel m it schm utzig granen Schiippchen b estreu t, am 
meisten nacb dem A ussenrande bin. Die F ranzen  sind von 
der G rundfarbe und erscheinen nur beim  2 undeutlich 
schm utzig grau  gescbeckt. Die U nterseite ist schmutzig 
weiss, nam entlich beim c f , nach der Basis und nach dem 
A ussenrande hin dunkler werdend. Vor den F ranzen  stebt 
eine d u n k le , beim 2 durcb die w eisslichen Bippen unter
brochene Linie.

Die Hinterfltigel sind oben durchaus von der G rund
farbe, nur an  dem  von den Vorderfltigeln bedeckten Vorder- 
rande weisslich. Die F ranzen  sind w eiss, am Innenrande 
dunkel. Die U nterseite is t m it der oberen iibereinstimmend, 
nur verbreitet sicb die lichtere F arbung  des V orderrandes 
mehr in  den Fltigel kinein. Beim 2 entsteht dadurck sogar 
eine A rt von dunklerer A ussenbinde, die jedock nur nacb 
vorne unterscbeidbar ist. Aucb ist hier ein dunkler Mittel- 
punkt scbwach angedeutet.

Ich  babe diese ech te , bisber specifisch lapplandische 
Art zu E bren des um die entomologiscbe F au n a  L applands 
so verdienten Professors Z ettersted t benannt.

7. An. F u n e s t a .  N igricans, alarum  anticarnm  fascia 
m edia sinuata  sa tu ra tio re ; alis omnibus subtus medio albo- 
punctatis. Magn. 25— 27mm. d* 2.

Zetterst., Ins. Lapp. pag. 950; N. F unesta  P ayk ., Act. 
Ilaf. Hist. Nat. (1793) pag. 100, Taf. 2, F ig . 3

A n. F u n e b r i s  Tr. Tom. Y. Abth.? o, pag., 20J sqq.; 
H.-Sch. F ig . 209, 210.

An. Amissa 2 Lef. Annales d. 1. s. e. d. F r. Tom. V.
PI. X. F ig  7.

? N. Funebris Hiib. Noct. 433.
F u n esta  is t der altere Name fur diese Art, und es ist 

tiberhaupt wohl gar nicht sicker zu bew eisen, ob Funebris 
Hiib. 1. c. tiberhaupt hieher gehort. Jedenfalls ba t Funesta 
niemals gelbe F ranzen , und ferner liaben die von mil ge- 
sebenen 6 —  8 Exem plare stets eine sehr deutlich ausge- 
sprocbene scbwarze Binde au f den Vorderfliigeln. ^ ° g ai 
Funebris Tr. 1. c. is t mir nocb zweifelhaft, da es die Unter
seite der Fltigel oline Z eichnung, schw arzbraun und in der
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Mitte etwas dunkler nennt. Aber auch die abgeflogensten 
Stiicke von Funesta zeigen bier stcts auf der Mitte der 
dunklen Unterseite einen deutlichen weissen Punkt. Sollte 
diese Funebris Hub. und Tr. vielleicht eine Melanopa var 
gewesen sein, die der N igrita nahe kommt? Amissa 2 Lef 
1. c. gehort ohne den mindesten Zweifel hieher.

Die Abbildung und Beschreibung bei H.-Sch. 1. c. von 
dieser A it sind durchaus genttgend, und hebt er namentlicli 
auch das Characteristische, die weissen Mittelpunkte auf 
der Unterseite hervor. Dieselben, welche bier fast in der 
Mitte der sonst einfarbigen dunklen Unterseiten stebn tren- 
nen Funesta scharf von alien andern Arten.

Als sicheres Vaterland dieser Art ist nur Lappland 
anzugeben, wo sie entschieden sehr selten sein muss. Ob 
sie auch auf den Alpen (Funebris Tr.) vorkomme, ist noch 
sehr zweifelhaft.

8. An. L e u c o c y c l a  m. Nigro-fusca, alarum anti- 
caruin annulo parvo lineisque transversis albidis: alis posti- 
cis dilutioribus lunula fasciaque externa, lata, obscurioribus. 
Magn. 28—29mm. o'.

Hievon habe icb 2 mannliche Exem plare, das eine 
m ittelm assig, das audere gut erhalteh, vor mir. Sie sind 
beide aus Gronland und zwar wabrscbeinlich aus dem siid- 
lichen Theile desselben, bei Julianahaab gefangen. Ueber 
die Artrechte der Leucocycla kann gar kein Zweifel 
herrschen.
i. i Sie steht m der Grosse zwischen Amissa und Algida 
^  ^n.FJU geJschm tt und Habitus dieser Arten, und kommt 
binsichthch der Zeichnung der Algida am nachsten. Die 
Grundtarbe ist schmutzig scbwarzbraun. Kopf und Thorax 
smd mit grauen Haaren stark gemischt. Die Flihler, zwei- 
zedig gekerbt mit sehr langen Wimperu, sind nacli aussen 
miler grau ang’eflogen. Das Basalglied fuhrt weisse Haare. 

Die d arsen smd wie bei den andern Arten weiss geringelt.
le \ orderfliigel fiihren 4 mehr oder weniger deutlich 

erkennbare weissliche Querlinien. Die erste steht dicht an
rPV heintfast doppeit. Die 2. und 3. schliessen
die Makeln (Mittelfeld) em, die 3. schwach S-formig ge- 
krummt ist iiberall gleich stark gezackt, die 4. dicht vor 
dem Aussenrand verlaufend ist sehr verloschen. Die runde 
Makel ist bei beiden Stticken klein, scharf weiss umzogen 
mit dunklem Kern, und nach diesem eigenthiimlichen weissen 
Kinge liabe ich das Thier benannt. Die Nierenm akel, die 
ganz lhrer Benennung entspricht, ist viel schwacher und 
nui theilweise weiss umzogen. Unmittelbar vor den Fran- 
zen stehn weisse Punkte, die mit den sie trennenden dunklen
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Zwischenraumen eine gescheckte Linie bilden. Die Franzen 
sind nur schmutzig weiss und dunkel gemischt; nur nach 
vorne hin erscheinen sie regelmassiger gescheckt.

Hinterfliigel schmutzig gelbweiss mit schwarzen Atomen 
reichlich bestreut, am meisten nach der Basis hin. Der 
ganze Aussenrand fiihrt eine breite dunkle Bindę. Die Mit- 
telzelle ist durch einen langgezogenen verloschenen Mond- 
fleck begrenzt. Die Franzen sind an der Basis schmutzig 
gelb und schwarz gemischt, nach aussen rein weiss.

Die Unterseite aller Fliigel ist schmutzig weiss. Am 
Aussenrand verlauft eine dunkle Bindę. Die Mittelzellen 
sind am Ende mit einem langen Fleck begrenzt, auf den 
Hinterfliigeln am deutlichsten. Ganz am Vorderrande der 
Vorderfliigel steht zwischen diesem und der ausseren Bindę 
ein dunkler, verloschener, rundlicher Fleckstreif.

Der Hinterfliigel sowie der Unterseite wegen ist diese 
Anarta hochstens mit der folgenden, Algida, zu verwechseln. 
Yon dieser habe ich gegen 40 Stiick unter Handen gehabt, von 
denen aber das kleinste immer noch 32mm. mass. Ferner 
sind die Vorderfliigel ganz verschieden. Die rundę Makel 
ist bei Algida auch verhaltnissmassig viel grosser, selten 
sich der runden Form nahernd, und niemals deutlich weiss 
umzogen mit Schwarzem Kern. Die dritte Querlinie ist bei 
Algida viel starker S-formig gebogen, und niemals nach 
hinten so scharf gezackt. Die vierte Querlinie verlauft bei 
Algida fast mit dem Aussenrande parallel, und von ihr gehn 
nach innen grosse dreieckige Pfeilflecke in den Fliigel 
hinein, die ofters bis zur 3. Querlinie stossen. Endlich ver
lauft bei Algida vor den Franzen keine weiss und schwarz 
gescheckte Linie, sondern die Franzen selbst siud hier weiss 
und schwarz gescheckt. Auf der Unterseite begrenzt bei 
Leucocycla der langgezogene dunkle Fleck die Mittelzelle 
vollkommen, bei Algida niemals und ist der Fleck hier 
mehr rund.

9. A n. A l g i d a .  Grisescenti-nigra, alis anticis albido 
nigroque variis, posticis albidis striga media fasciaque ex
terna nigricantibus. Magn. 32—37mm. cf

Lefebv. Annales d. 1. s. e. d. Fr. Tom. V. pag. 395. 
PI. X. Fig. 5 9 ; Zetterst., Ins. Lapp. pag. 950.

?? An. Schonherri Zetterst., Ins. Lapp. pag. 950.
? Ph. Myrtilli 0 . Fabr., Faun. Grdnl. pag. 194.

Var. a. Alis anticis cinerascentibus, maculis triangularibus 
extends fasciaque media, lata, nigricantibus cf.

Var. b. Alis anticis nigricantibus, maculis triangularibus sa- 
turatioribus lineolisque 2 transversis albidis cf.

Zetterstedt kannte die Algida Lef. nur aus der Ab-
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bildung. Bei seiner SchSnherri sag t er 1. c. „Simillima An. 
A lgidae Lef., cujus varietatem  fere existimo etc." E r katte 
von Sckonherri nur ein einziges Stiick ohne H interleib, nnd 
w eiss nicht genau ob es Mann oder W eib w ar. Es soli 
ans dem nordlichen L appland  stammen. Ick  halte  nun die 
A ufstellung neuer Arten nack einem einzigen sckleckten 
Stricke um so gefahrlicher, wenn dasselbe grosse Aeknlick- 
k e it mit einer dem Autor personlick unbekannten A rt bat. 
Die B esckreibung d ieser Sckonherri passt iibrigens zu Al- 
g ida n ic h t; jedenfalls halte ick es aber fur ra tk sa m , diese 
A rt bis au fW eite res  als sekr zw eifelhaft kinzustellen. Myr- 
tilli O. Fbr. 1. c. gehort mit der g rossten  W ahrscheinlich- 
keit kierher, siehe hieriiber Myrtilli.

A lgida ist nun sckon der Grosse w egcn mit keiner 
andern  A narta zu verw echseln, und sie ist bereits von Le- 
febvre kenntlich genug beschrieben und abgebildet. Der 
Pro tkorax  (H a lsk rag en ) ist meistens nach oben, die Sehrrl- 
terdecken nach aussen w eiss gesaum t, w enigstens bei solcken 
S tricken, die nicht zu sehr in Schwarz variiren. N aheres 
iiber die Fltigel tindet m an im Vergleick bei der vorigen 
A rt gesag t. H ier will ich nur nock hinzufiigen, dass 
bei den frischten Stiicken auch gelbliche Atome au f den 
Vorderfliigeln ziemlich kanfig vorkommen. D ieselben gehn 
aber wie bei M elanopa zuerst verloren, sind iibrigens nie 
so s ta rk  vorbanden wie bei d ieser Art. D ie Vorderflilgel 
variiren  bei A lgida ziemlich bedeutend. Ick  sehe kier zu- 
nackst von ganz geflogenen Stricken ab, bei denen sie fast 
ganz einfarbig schm utzig grau  w erden. Bei ganz friscken 
Stiicken ist die grarre B estaubung oft recht bedeutend. Bei 
einem cf sind die Yorderfliigel hell aschgrau, nur das Mittel- 
feld und einzelne dreieckige Pfeilflecke zwischen Querlinien 
3 und 4 bleiben dttnkel, Var. a. Den G egensatz hiezu 
bildet ein anderer <f, bei dem die Yorderfliigel fast ein- 
tonig sckw arz sind , m it noch intensiveren schw arzen Pfeil- 
flecken und w eisslicken Querlinien 2 und 3. Die Querlinien 
sind gewohnlich schwarz mit w eisser Um saumung. Die 
M akeln sind gewohnlich w eisslick arrsgefiillt, selten schwarz. 
Die Pfeilflecke nack aussen hin treten oft in betrachtlicher 
Anzalrl^ auf. Bei einem Strick fliesst die runde M akel mit 
der N ierenm akel weiss zrrsammen. Die Zapfenm akel ist 
m eistens deutlick erkennbar, oft scharf schwarz umsaumt.

Mach Lef'ebvre soil A lgida in L appland vorkommen, w as 
zw ar nicht unm oglick, Seitens Lefebvre’s aber sicker ein 
Irrthum  ist. Alle bisher bekannten Stiicke stammen m itG e- 
w issheit arrs Gronland, wo diese Anarte nicht selten zu sein 
scheint. Y^ahrscheiulich kommen sie auch in L abrador vor.
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B e i t  r  a  g  
zur Lepidopteren-Fauna Gronland’s

von
D r .  O. S t a u d in g e r

(B erlin  1857.)

Otto Fabricius fiihrt in san e r Fauna Gronlandica (1780) 
pag. 184—266 die Insekten dieses L an ies auf. Nach Ab- 
rechnung der nicht hieher gehorenden Araclmiden, Cru- 
staceen etc. find en wir bei ihm einige 60 wabre Insekten- 
Arten. Davon sind etwa 12 Parasiten, 6 Poduriden, 4 Neu- 
ropteren, 2 Hymenopteren, 19 Dipteren, 12 Coleoptcren und 
endlicb 9 Lepidopteren. Die Insekten - Fauna Gronland’s 
ist aber bedeutcnd reicher, und nach den Thatsachen zu 
schliessen, dass dort ein wahrer Carabus, zwei Papilioniden 
etc. vorkommen, kann sie reicher sein ais die von Island, 
wo wir liber 300 Insekten-Arten fanden.

Ueber die Lepidopteren von Gronland herrscht bisher 
grosse Unsicherheit. Verscbiedene Autoren, namentlich fran- 
zosische, verlegten dabin ohne Weiters Arten, die wobl 
niemals dort vorgekommen sind wahrend sie specifisch 
gronlandische (An. Algida Lefebv.) zu Lapplandern machten. 
Auf dem koniglichen Museum in Kopenhagen steckten, zum 
Theil unbestimmt, eine Anzahl Lepidopteren, die ohne den 
mindesten Zweifel in Gronland gesammelt sind. Herr Pro
fessor Sckiodte batte die Giite, mir dieselben bei meiner 
Durcbreise von Island zur Bestimmung und tbeilweisen Be- 
schreibung mitzugeben. Auf dieser sichern Quelle beruht 
die vorliegende kleine Arbeit. Ich babe ausserdem die 
reiche Sammlung des Herrrt Westermann durckgesekn, worin 
manche direkt aus Gronland bezogenen Lepidopteren stecken, 
wiewobl keine Art, die niclit auf dem Museum war. End- 
lich befinden sicb aucb die meisten dieser gronlandischen 
Arten auf dem koniglichen Museum in Berlin, wohin sie durch 
die Gtite des mir personlicli bekannten Herrn Drewsen bei 
Kopenhagen gelangten.

Yon den 9 bei 0. Fabricius aufgefiihrten Lepidopteren 
ist wobl nur eine Art, n. 144 Ph. Graminis, richtig benannt, 
und grade diese Art ist nickt unter den vorliegenden gron- 
landisclien Stiicken. No. 143. Pap. Tullia ist wobl ohne 
Zweifel die dort vorkommende Arg. Cbariclea Herbst. 
No. 145. Ph. Lucernea, sowie n. 146. Ph. Brassicae ge- 
horen jedenfalls zu Had. Exulis oder Sommeri. No. 147. 
Ph. Myrtilli ist, wie ich bereits in meiner Anarten-Arbeit 
nachwies, nicht Myrtilli S. V., sondern wohl Algida Lef.
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No. 148. Ph. Depuncta passt der Beschreibung nach nur 
zu Agr. Rava H.-Sch. No. 149. Ph. T ristata mag Lar. Brullei 
Lef. sein, wahrend ich die letzten beiden n. 150. Ph. Ha- 
stata and n. 151. Ph. Uncana nicht zu deuten wage. Jeden- 
falls scheinen es nicht die jetzt unter diesem Namen ver- 
standenen Arten zu sein.

Ich habe nun 19 sichere Lepidopteren-Arten aus Gron- 
land vor mir; rechnen wir dazu Graminis, so haben wir 
20 gronlandische Lepidopteren. Nur 7 dieser Arten, Islan- 
dica, Rava, Sommeri, Exulis, Graminis, Interrogationis 
und Carhonariella, fanden wir auf Island, wahrend nach 
mir sichern Quellen 12 derselben (Chariclea, Boothii, Oc
culta, P arilis, Diasema, Gamma, Interrogationis, Graminis, 
Amissa, Brullei, Brumata und Carhonariella) im nordlichen 
Skandinavien vorkommen. Die Lepidopteren-Fauna Labra
dor’s ist mir leider zu wenig bekannt, doch nach einzelnen 
Thatsachen, wie auch schon der Lage dieses Landes nach, 
ist anzunehmen, dass dieselbe am Meisten mit der gronlan- 
dischen iibereinstimmt. Ich gehe nun gleich zur Aufzahlung 
der einzelnen Arten tiber, wobei sich die ttbrigen Bemer- 
kungen, als lokales Yariiren etc. von selbst ergeben werden.

1. A r g y n n i s  C h a r i c l e a  Herbst, Schneider, Zetterst. 
mit der Var. Boisduvalii Sommer, Hiib., Dup. In 5 Exem- 
plaren aus dem siidlichen Gronland. Diese variiren unter 
sich etwas, namentlich sind bei einem Stiick die schwarzen 
Binden und Flecken der Oberseiten sehr schmal und klein. 
Die Unterseite variirt gleichfalls, namentlich auf den Hinter- 
fltigeln. Yon den drei weissen Basalflecken bier fehlt der 
mittelste fast stets, und bei einem Stuck auch der erste, 
so dass dies Boisduvalii, wenigstens nach der mir allein be- 
kannten Duponckel’scken Abbildung und Beschreibung ist. 
Bei diesem Stiick sind die weissen, die Mittelbinde bilden- 
den Flecke sehr stark rostgelb angeflogen, wahrend sie bei 
andern fast Perlmutterglanz haben. Der mittelste grosse 
F leck, hinter der Mittelzelle stehend, ist lang dreieckig mit 
der Spitze nach aussen.

Um hier nur ein Beispiel der grenzenlosen Leicht- 
fertigkeit franzosischer Autoren, hinsichtlich des Vorkommens 
der Schmetterlinge, zu geben, so soli nach ihnen Chariclea 
bei Stralsund, in Danemark und auf Island vorkommen. 
Erstere Angabe ist von Godart, und zwar wie es scheint 
nur deshalb, weil der Besckreiber derselben, Dr. Schneider, 
in Stralsund wohnte. Dies wird indessen schon von Du- 
ponchel widerlegt, der das Thier nach Island und nebenbei 
auch Lappland verpflanzt. Westermann soli es, als von 
Island stammend, an Lefebvre gesandt haben. Wester-
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mann, einer der ehrenwerthesten H erm , versicherte mir 
persbnlich, niemals Lepidopteren aus Island erhalten zu 
haben. Boisduval musss Chariclea in seinen mir augen- 
blicklicb unzuganglichen Icones aucb nacb Danemark ver- 
legen; dies geht aus der von Zetterstedt gemachten Bemer- 
kung „(Dania Boisduval)" hervor. Wahrscheinlich aus dem 
G runde, weil er diese Art von danischen Herren (Wester- 
mann oder Drewsen) erhielt.

Chariclea wurde nun zuerst nacb Quensel in Lappland, 
und wie es sclieint, im nordlichsten Lappland aufgefundeu. 
Gronland ist das nachste sichere Yaterland derselben, und 
vielleickt auch Labrador.

2. Colias B o o t h  ii  Ross. (Col. Hecla Lef.). Lefebvre 
beschreibt diese Art Annales d. 1. s. e. d. Fr. Tom. V. 
1836 ais Hecla, und giebt Island ais Vaterland derselben 
an, was entschieden falsch ist. Der Name Boothii, Voyage 
de R oss, scheint aber nach Boisd. u. A. der iiltere zu sein. 
Mir ist die Jahreszabl, in welcher diese Arbeit erschien, un- 
bekannt.

Zetterstedt kennt diese Art nicht ais lapplandisch, 
sondern er hatte nur Exemplare davon durch Westermann 
aus Gronland. Sie wurde aber in den letzten Jahren zu 
Hunderten aus dem nordlichen Lappland durch Keitel ge. 
bracht. Die Exemplare aus Gronland stimmen wesentlich 
mit den lapplandischen iiberein. Die Unterseite der Vorder- 
fliigel ist nicht so gelb wie bei den Lapplandern, sondern 
mehr mit Griingrau bestreut. Ferner sind bei ihnen die 
gelben Flecken in den schwarzeń Randbinden bei den Wei- 
bern durchsclinittlich kleiner und verloschener, auch in ge- 
ringerer Anzahl vorlianden. Obgleich bei den lapplandischen 
Stucken die Grundfarbung der Oberseite meistens ein schones 
hocli Rothgelb ist, wie bei der achten Aurora Boisd., so 
kommt dieselbe doch auch ganz blassgelb vor, noch blasser 
ais bei Chrysotheme. Liebhaber von Lokalvarietaten konnten 
sogar nach solclien Uebergangen Boothii als JLokalvarietat 
von Chrysotheme erklaren. Col. Boothii fliegt sowohl im 
nordlichen wie siidlichen Gronland.

(3. Ep. G r a m i n i s  L. s. 0 . Fabricius, Faun. Gronl. 
pag. 193).

4. Agrotis I s l a n d i c a  Staudgr. Stett. Ent. Zeit. 1857 
pag. 232.

Ein recht verflogenes Parchen, aber doch sehr deutlich 
als meine Agr. Islandica 1. c. kenntlich. Die Exemplare 
gehoren zu den kleinen Stucken dieser Art =  30mm., und 
haben eine sehr helle Farbung, die wohl theilweise vom 
Abfiiegen herriihrt. Jedenfalls ist der breite Streifen am



302

Vorderrande der Vorderflligel, so wie die verloschene Binde 
vor dem Aussenrande nocli bedeutend heller gegen die Grund- 
farbe abstechend. Das d  ist nach einem daruntersteckenden 
Zettel am 28. Juli 1845 bei Holsteenborg (im nordlicben 
Gronland) gefunden.

5. Agr. B ay a H.-Scb. Iu 6—8 Exemplaren, die alle 
selir hellgrau sind, wie die bellsten islixndischen Stiicke. 
Desbalb sind die dunlden Zackenlinien auf den Vorder- 
flilgeln sowie die dunkle Ansfiillung zwisehen den beiden 
Makeln viel deutlicher und greller liervortretend. Mehrere 
Stiicke sind selir rein, das eine d  ist sogar gezogen, und 
steckt die leere Puppenhiilse darunter. Diese ist dtinn- 
schalig wie bei alien Agrotis - Puppeu, aber starker wie 
z. B. bei Agr. Islandiea. Sie ist kastanienbraun, und fiihrt 
am ziemlicb breit abgestumpften Ende, zwei divergirende 
kurze steife Staeheln. Die Exemplare sind muthmasslich 
aus dem sudlichen Gronland (Julianahaab;.

6. Agr. D r e w sen i n. sp. Cinerea, albido-conspersa, 
alarum anticarum lineis transversis, punctis anticis fasciaque 
externa nigricantibus. Magn. 29—30mm. d  2.

Nach 3 Exemplaren 2 d  d  und 1 $, der eine d  garz 
rein. Habitus von Agr. Islandiea, die Vorderfliigel fast noch 
scbmiiler und langer. Bildung der mannlichen Fiibler fast 
grade so, d. h. sehr schwach gekerbt und kurz bewimpert. 
Grundfarbe scbmutzig ascbgrau. Begrenzung zwisehen Scheitel 
und Stirn, Basalglied der Fiibler und Palpen unten weisslieh. 
Zunge braunschwarz. Protborax (Halskragen) in der Mitte 
mit dunklem eingebogenem Stricb, der beim 2 ganz sebwarz 
ist. Schienbeiue hinter den Sporen, Tarsen am Ende der 
Glieder weisslieh geringelt. Die Sporen bell, in der Mitte 
dunkler.

Die Yorderfliigel nabern sicb in der Zeichnung am 
Meisten bunten Exemplaren der Agr. Cursoria; docb ist die 
Grundfarbe rnehr scbmutzig ascbgrau, nicbt gelbgrau. Die- 
selbe ist namentlich am Vorderrande und an der Basis selir 
stark mit weisslichen Atomen gemiscbt. Am Vorderrande 
stebn ausserdem mehrere schwarze verloschene Punkte. 
Von den Querlinien sind die beiden mittleren (die Makel 
einschliessend) scharfer ausgeprag-t, sebwarz, die erstere 
naeb innen weiss gesiiumt. Die andere verlauft ziemlich 
scbarf S-formig, und fiihrt in der Mitte 3 bis 4 scharfe 
Zacken. Die runde und Nieren-Makel sind etwas lickter 
als die Grundfarbe; die Zapfenmakel feblt ganz. Bei dem 
emen d  verlauft noch zwisehen den beiden Makeln eine 
gebogene schwarze Querlinie, am Hinterrande am starksten, 
fast in den Vorderrand auslaufend. Auf dem letzten Dritt-
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theil befindet sich eine lichtere verloscbene B indę, die wie 
bei Islaudica keine Pfeilflecke oder doch nur Rudimente 
derselben ftthrt. Zw ischen dieser und dem A ussenrande 
verlauft noch eine dunklere Bindę, die uicht bis zum Yor- 
derrande gebt. In dem heller bestaubten B asaltheil bem erkt 
man sehr rudim entair eine dunkle breit w eiss gesaum te 
Querlinie. Die F ranzen sind sohmutzig g rau  gem iscbt, vor 
denselben stebt eine sehr verlosckene dunklere Linie. Die 
Unterseite is t schm utzig weiss g ra u , an dem V orderrande 
mit dunkleren Atomen bestreut. Die M ittelzelle ist etw as 
dunkler begrenzt; dabinter ganz am A ussenrande steht bei 
dem gu t erhaltenen cf eine sehr rudim entaire krum m e, dunkle 
Linie.

Die Ilinterflugel sind einfarbig grau. Franzen weiss, 
an der Basis schmutzig gelblich. U nterseite schmutzig weiss, 
am A ussenrande dunk ler, am V orderrande mit dunklen 
Atomen bestreut. Am Ende der Mittelzelle steht nach yorne 
ein verloschener dunkler Fleck.

Zu verw eckseln ist diese A rt mit keiner mir bekannten 
denn von der tibrigens viel grosseren Cursoria wird sie durch 
die ganz einfarbigen grauen Hinterfltigel und andere Merk- 
male durchaus getrennt. D ie seh bunt m arm orirten Vor- 
derflligel, das Fehlen der Zapfenm akel etc. trennen sie 
ebenso scharf von Islandica. Diese A rt nenne ich zu Ehren 
des H errn D rew sen auf Strandm ollen bei K openhagen, durch 
den dieselbe wie die m eisten andern  gronlandischen Lepi- 
dopteren inB esitz  des kdniglichen M useums in Berlin kamen.

7. N octua W e s t e r m a n n i  n. sp. B runnea, vertice, 
alarum  anticarum  m argine antico, maculisque a lb id is, alis 
posticis grisescentibus. Magn. 3<Smm. cT.

Diese A rt steht der von H errn L ederer „Verhandlungen 
d. zool. bot. Yer. zu W ien 1853 pag. 17“ bescliriebenen, 
„Taf. 4, fig. 4 “ abgebildeten Chersotis Stenzii am N achsten, 
gehort also zur V erw andtschaft der bekannteren  M usiva und 
Plecta. D as eine cf, dem kdniglichen Museum in K open
hagen angehorend, is t ganz rein, das andere, dem in Berlin
angehorend, sehr mittelmassig. G rundfarbc b rau n , etwa 
wie bei Musiva oder Plecta. M etathorax und Afterbiischel 
mit g rauen Ilaa ren  reichlich gemischt. Prothorax vorne 
w eiss, dann folgt etw a in der Mitte eine dunkle eingebo- 
gene L inie, der kintere Theil is t von der Grundfarbe. Am 
Kopfe ha t der Scheitel ganz ebenso w eisse H aare, wie der 
daran  stossende Theil des Prothorax. Ebenso das Basal-
glied der F iik le r, die wie bei M usiva gebildet sind. Die
Sckienbeine und T arsen  sind nach aussen dunk ler, fast
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schwarz, hinter den Sporen und am Ende der T arsenglieder 
w eiss geringelt.

A uf den Vorderfliigeln ist am V orderrande, etw a bis 
zur Mitte geliend, ein breiter w eisslicher S tre if mit einem 
starken  rothlich braunen Anting. Hiem it fiiesst die ebenso 
gefarb te  rundę M akel zusam m en, die jedoch viel grosser 
ist ais bei Musiva und Stentzi. Zwischen dieser und der 
fast ebenso liellen N ierenm akel ist der Raum  dunkel aus- 
gefiillt, ebenso vor der runden Makel. Die Zapfenm akel ist 
bei dem guterhaltenen < f  sehr deutlich schwarz umzogen 
und nimmt ihren A nfang in einer sehr verloschenen hellen 
Querlinie. Zwischen dieser und der Basis steht ein grosser 
schw arzer F leckw isch. H inter der N ierenm akel verlauft eine 
ziemlich g rad e , schwach gezackte, kaum  sichtbare dunkle 
Querlinie. Eine verloschene weissliche Querlinie verlauft vor 
dem A ussenrand. D ie F ranzen  sind schm utzig graubraun. 
Die U nterseite ist schm utzig w eissg rau , am V orderrande 
braunlich.

Die Hinterflltgel sind wie bei Stentzi eintonig grau, 
nach der Basis hin etvvas lichter w erdend. Franzen schmutzig 
w eiss, an der Basis dunkler. U nterseite heller, nach vorne 
und aussen grau  rothlich angeflogen, in der Mitte m it einem 
langen schw arzen F leck, die Mittelzelle begrenzend.

N. W esterm anni unterscheidet sich durch die Farbung 
der Hinterfliigel und des Prothorax sofort von Musiva, wiili- 
rend letzterer sie auch von Stentzi scharf trennt. Ausserdem 
ist die Zeichnung der Vorderfliigel, nam entlich die viel 
griissere runde M akel, theilw eise sehr abw eichend von die- 
sen beiden verw andten Arten. Diese A rt nenne ich zu 
Ehren des H errn  W esterm ann in K openhagen.

8. H adena S o m m e r i  Lefebvr. U eber diese A rt habe 
ich das N othw endige bei m einer islandischen Reisebeschrei- 
bung gesagt, und w iederhole n u r, dass die gronlandischen 
Stiicke durchw eg eintonig grau  sind.

9. H ad. E x u l i s  Lef. Siehe hieriiber gleichfalls meine 
islandische Reise. N ach der Anzahl der vorliegenden Stiicke 
zu schliessen, m uss diese A rt sowolil im siidlichen wie 
nordlichen Gronland recht kaufig sein , viel haufiger als 
die vorige.

10. Polia O c c u l t a  L. Var. I m p l i c a t a  Lef. Aus 6 
vorliegenden Exem plaren von Gronland, die m it Bestimmt- 
heit gleich Im plicata Lef. Annales Tom. V., pag. 394, PI. X., 
F ig. 4 ? s ind , geh t die Identitat derselben m it O cculta L. 
liervor. Die gronlandischen Exem plare verdienen kaum  als 
L ocalvarietat einen Namen, da  der U nterschied zu gering ist. 
Die Fig. in den Annales von Lef. ist zu blau gelialten;
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bei Duponchel Suppl. Tom. III. PI. 39 slnd die Vorderfliigel 
ganz grtin. Wie Lefebvre eine Hadena daraus machen 
konnte, ist scbwer begreiflich, zumal da er schon die grosse 
Aebnlicbkeit mit Occulta hervorhebt. Boisd. und Dap. 
machen eine Amplecta daraus. Die gronlandischen Stticke 
zwischen 43 — 53 mm. variirend, sind zunachst kleiner als 
die bier vorkommenden Exemplare, die durchschnittlich 
60mm. gross sind. Dann sind die Vorderfliigel nicht so 
bunt marmorirt, mebr eintonig grau mit scbwarzen Sckatti- 
rungen im Mittelfeld, Basalfeld und Aussenbinde. Bei 
einem $ ist bier dies Schwarz iiberwiegend. Alle andere 
Zeicbnung, namentlich der Yerlauf der Querlinien, ist ganz 
mit unserer Occulta itbereinstimmend, aber aucb bier nicbt 
constant, vorzugsweise was die mebr oder weniger scharfen 
Zacken dieser Querlinien anbetrifft. Die Hinterflligel sind 
ganz ebenso, eintonig grauschwarz. Auf der Unterseite der 
Fliigel sind die Wellenlinien nicht so scharf m arkirt, und 
der Mittelmond auf den Hinterfltigeln fast nicht wakr- 
nebmbar.

Exemplare dieser Art aus Lappland stehn sowohl hin- 
sicbtlich der Grosse wie Farbung in der Mitte zwischen 
unseren und gronlandischen Stricken. Aber abgeseben von 
diesen Mittelstufen konnte man scbwerlicb die Artverschie- 
denheit der Implicata Lef. von Occulta L. beweisen, wenn 
nicbt Grosse oder eintonigere Farbung als specifische Merk- 
male angeseben werden sollen. Jedenfalls hat bier das so 
ganz verscbiedene Vaterland zur Aufstellung einer eigenen 
Art verleitet

11. Plusia P a r i l  i s  Hiib. Fig. 422, Zetterst., H.-Sch. 
Von dieser sehr seltenen Plusie, als deren Vaterland bisher 
nur Lappland bekannt war (nicbt Russland nach Dup.), 
sind clrei Stiicke aus dem siidlicben Gronland vorbanden. 
Boisduval zielit Parilis als Varietat zu Interrogationis, 
woraus folgt, dass er gar keine nur ungefahre Vorstellung 
von derselben batte. Sie ist so scharf von alien andern 
Plusien geschieden, dass Niemand, der nur eine Abbildung 
davon sah , ihre Artrechte bezweifeln kann. Sie ist bei 
H.-Sch., Zetterst. etc. so gut cbaracterisirt, dass eine ge- 
nauere Bescbreibung unnothig ist.

12. Plus. D i a s e m a  Dalm., Zett., H.-Sch. etc. Diese 
fast eben so seltene Plusie ist gleichfalls in drei Exempla- 
ren, die von den lapplandischen nicht abweicben, vorhanden.

13. Plus. G a m m a  L. In zwci Exemplaren aus dem 
siidlichen Gronland, von kiesigen Stticken kaum abweichend, 
vielleicbt mit etwas mebr Goldschimmer auf den Vorder- 
fltigeln.

20
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14. Plus. I n t e r r o g a t i o n i s ?  L. Var. G r o n l a n d i c a  

m. Obwokl icli 13 Exemplare hievon aus Gronland vor 
mir habe, die unter sicb fast gleick, und sehr abweicbend 
von Interrogationis anderer Gegenden sind, so wage icb es 
docb nicht, sie mit Bestimmtbeit als eigene Art aufzustellen. 
Sie sind durcbschnittlich etwas kleiner als vorliegende 
Stiieke aus Deutschland, Schweiz, Lappland und Island. 
Der ganze Grundton ist einfarbig grau, niemals wie bei 
andern Interrogationis mit einem Stich ins Blau oder Violett. 
Auf den Vorderfliigeln, wo eben der Ilauptunterschied liegt, 
sind die Querlinien viel gezackter, namentlich die 3. und 
zwar gleichmassig bis zum Innenrande hin. Auch verlauft 
dieselbe grader in den Vorderrand. Dann haben diese 
Querlinien wie die Begrenzungen der Makeln meistens einen 
auifallend silbernen Schein. Das silberne Zeichen variirt 
wie bei andern Stiicken. Endlich sind die Franzen fast 
rein weiss und grau gescheckt.

W as es mir ferner sebr wabrscheinlich m acbt, dass 
diese gronlandische Interrogationis eigene Art sei, ist die 
unter dem einen Stiick steckende Puppenhiilse. Das be- 
treffende Exemplar ist anscheinend sicher gezogen, und ist 
gar kein Grand vorkanden, anzunehmen, der Sammler babe 
eine falscbe Puppenbiilse darunter gesteckt. Diese leere 
Puppenhiilse zeigt nun wesentlicbe Untersckiede von islan- 
discben Puppen der Interrogationis. Letztere bebalten aucb 
leer eine dunkle sehwarzbraune Farbung, wahrend diese 
hell kastanienbraun ist. Dann fiihren die Segmente der is- 
landiscken Puppen keine Hackenltranze, die bier stark auf 
der Mitte derselben hervortreten. An dem After der gron- 
landischen Puppe hangt die alte Raupenliaut so fest, dass 
man dariiber nichts sagen kann. Aber der Kopf kieran 
ist fast dreimal grosser als bei islandischen Raupen, und 
dann ist er schmutzig braun, nicbt hell. Desbalb kann nun 
die Raupe sehr gut einer Plusie angebort haben, denn z. B. 
eine Festucae-Raupe hat aucli verhaltnissmassig einen drei
mal starkeren Kopf, als Interrogationis. W are das Zuge- 
horen dieser unter dem Exemplar steckenden Puppe nebst 
Raupenbalg zweifellos, so wttrde ich ohne alien Anstand 
diese Art als verschieden von Interrogationis aufstellen. 
Spatere sickere Thatsachen mogen hieriiber entscheiden.

15. Anarta A m i s s  a Lefebv. S. hieriiber meine vor- 
stehende Anarten-Arbeit.

16. An. L e u c o c y  c l a  Staudgr. S. gleichfalls daselbst.
17. An. A l g i  d a  Lef. S. eben dort.
18. Cidaria P o l a t a  Dup. Var. B r u l l e i  Lef. Lar. 

Polata Dup. Tom. VIII., I. Part. (1830) pag. 402 PI. 199



307

Fig. 4. Malenydris Polata Htibn. Zutrage (1837) pag. 6 
Fig. 805, 806. Lar. Polaria H.-Scb. Tom. III. pag. 162 
Fig. 427. Lar. Brullei (Dup.) Lefebv. Annales d. 1. s. e. d. 
Fr. Tom. V. pag. 399 PI. X. Fig. 8. Lar. Brullearia Dup. 
Suppl. Tom. IV. pag. 28 PI. 52 F ig 7. Lar. Decrepitata 
Zetterst., Ins. Lapp. pag. 962.

Diese Art wurde zuerst yon Dup. 1. o. ais Polata be- 
scbrieben unter welcbem Namen Boisd. sie in seiner Samrn- 
lung hatte. Polata Htibn. 1. c. ist die zweite mir bekannte 
Abbildung dieses Thieres, auch yon Lappland. Lar. Brullei 
Lef. 1. c. ist nicbt yon Lefebvre, sondern von Duponchel 
daselbst bescbrieben. Dieses Thier ,,du pays des Eskimaux," 
unzweifelhaft identiscb mit der vorliegenden Art, kann nur 
eine locale Varietat von Polata sein. Die Abbildung in den 
Annales ist sebr scblecbt, die im Dup. 1. c., der den Namen 
in Brullearia umandert, bedeutend besser und ganz kennt- 
lich. H.-Scb. 1. c. zieht obne Weiteres Polata Hiib. und 
Brullei Lef. zusammen, scbeint aber nur ein Exemplar aus 
Gronland oder Labrador vor sicb gehabt zu baben. Decre
pitata Zett. 1. c. gehort sowobl der Bescbreibung nacb, wie 
brieflicben Mittbeilungen des Professor Bobeman zufolge, 
unbezweifelt bieher.

Die Abweicbungen der amerikaniscben Stiicke dieser 
Art, wofiir man den Namen Brullei als Varietatenname bei- 
behalten kann, bestehen namentlicli in Folgendem: Var. 
Brullei ist etwas grosser und mebr einfarbig scbmutzig 
grau. Bei der lapplandischen Polata ist der Unterscbied 
des W eiss vom Grauscbwarz viel markirter. Das dunkle 
Mittelfeld der Vorderfliigel ist bei den meisten Stiicken der 
Var. Brullei breiter, bei einigen aber fast nocb schmaler. 
Uebrigens variiren die gronlandiscben Exemplare auf den 
Vorderflttgeln in sofern, als bei einigen das dunkle Mittel
feld nebst Aussenbinde sebr deutlicb, bei andern fast gar 
nicbt bervortritt. Sonst yerbindet die ganz gleicbe Zeicb- 
nung auf alien Fliigeln, so wie namentlicb die gescbeckten 
Franzen mit der vorbergebenden scbwarzen Linie, durch 
Weiss unterbrocben, beide Formen so sebr, dass man sie 
nicht als verschiedene Arten von einander trennen darf.

Dieser Spanner nabert sicb der Cid. Caesiata am 
Meisten, wie auch schon von alien Autoren richtig bemerkt 
wird. E r ist aber stets viel kleiner, und verlaufen unter 
Anderm die Querlinien auf den Vorderfliigeln viel gezackter 
und zum Tbeil gebogener bei Polata.

Var. Brullei wurde bisher nur in Gronland und wahr- 
scbeinlicb aucb in Labrador gefunden, wahrend die eigent- 
łiche Polata nur in Lappland vorkommt.

20*
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19. Chimatobia B r u m a t a  L. Ein einziger ziemlich 
wolil erhaltener d ,  mit auffallend einfarbigen, scbmutzig 
gelbweissen Flligeln. Die Voi'derfliigel zeigen nur sebr 
schwache Schatten der gewellten Querlinien, die sonst bei 
Brumata so deutlicb hervortreten. Auf den Hinterfliigeln 
siebt man keine Spur davon.

20. Pempelia C a r  b o n a  r i e l l a  FR. Mebrere Exem- 
plare dieser Art, nicht so weiss bestaubt wie die meisten 
Islander, aber aucb nicht so dunkel wie die von mir ge- 
sehenen Lapplander. Herr Professor Zeller halt die Eud. 
borealis Lef. „ aus Gronland" fttr Centuriella W. V. Die 
F igur in den mir zuganglichen Annales, Tom. V., PI. X., 
Fig. 9 passt aber gar nicht, wahrend die von Duponchel, 
Suppl. Tom. IV., PI. 60, gelieferte Abbildung dieser Bo
realis, von ihm in Boreella verandert, der Centuriella schon 
naher kommt. Sollte also die Borealis Lef. wirklich eine 
Centuriella sein, so vermuthe ich, dass dieselbe nicht aus 
Gronland, sondern aus Lappland stammt, wo eben Centuri
ella bestimmt vorkommt. In Gronland aber wurde sie, we- 
nigstens nach zuverlassigen Quellen, noch nicht gefunden.

Eing  esandt .
Fiir diejenigen Leser der entomologischen Zeitung, 

welche den Jahrgang 1854 nicht besitzen, halte ich es fur 
nothwendig, aus dem in der Einleitung zu dem Aufsatze: 
„zur Gattung Cara bus" von mir Gesagten, Folgendes zum 
W iederabdruck zu bringen:

Man ist berechtigt, eine Reihe von Local - Varietateu 
zu einer einzigen Species zu vereinigen, wenn sich voll- 
kommene Uebergange von der einen zur anderen deutlich 
nachweisen lassen, m o g e n  a u c h  d i e  e x t r e m e n  F o r -  
m e n  n o c h  so a u f f a l l e n d  von e i n a n d e r  a b w e i c h e n .  
— Zu einer Local-Varietat gehoreu die auf einem bestimmten 
grosseren oder kleineren Terrain sich vorfindenden Exem- 
plare einer Species; in  d e n s e l b e n  w i r d  s i c h  s t e t s  
e i n  b e s t i m m t e r  E n t w i c k e l u n g s - M o d u s ,  b e d i n g t  
d u r c l i  l o c a l e  E i n f l l i s s e ,  v o r f i n d e n .  Dieser Ent
wickelungs-Modus giebt der Stammart das sie als schein- 
bar nebengeordnete, d. h. von ihr selbst verschiedene Art, 
characterisirende Ansehen, wird aber andererseits in seinen
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stets vorkommenden Abweichungen die Verwandtschaft zu 
den librigen Local-Varietaten erkennen lassen.

Das vorber erwahnte Vereinigen mehrerer bisher flir 
verscbiedene Species gebaltenen Tbiere zu einer Art, das 
Ueberfubren der einen in die andere, ist nun allerdings le- 
diglicb ein W erk subjectiver Anschauung, und ware es da- 
ber sehr gut denkbar, dass durchaus abweicbende Ansicbten 
iiber die Affinitat verscbiedener Tbiere sicb geltend macbten, 
dass also solche Yereinigungsversucbe unter den Gesichts- 
punkt reiner Hypothesen, obne Ansprucb auf a l l  g e m  e in  e 
Anerkennung, fielen, mithin der Sacbe im Grunde wenig 
niitzten. Die beste W eise, nacb meinem Dafurhalten, dem 
Vorwurfe zu entgehen, heterogene Formen zufalliger Ueber- 
einstimmungen halber zusammengestellt zu haben, ist: mbg- 
lichst deutlicb zu zeigen, w ie  die eine Form sicb a u s  der 
anderen entwickelt bat, und welches die Grundform ist, aus 
der die librigen Formen hergeleitet^sind.

Dr. Kedtenbacher sagt*) in der Note zmn Carabus 
Preyssleri D uft.: „ Diese drei Arten (purpurascens F., Scheid- 
leri F., und Preyssleri Duft.) sowie viele bierher geborige 
aus Ungarn, der Bukowina und Sudrussland, scbeinen nur 
scbwer zu unterscbeidende Abarten einer und derselben 
Art zu sein.

Derselbe sagt in der Note auf der folgenden Seite: 
Die vier hierher geborigen Arten (sylvestris Fabr., an- 

gustatus Sturm. Hoppei Germ, und alpestris Sturm.) diirften 
wobl Localvarietaten des Carabus sylvestris sein.

Professor Scbaum sagt**) unter Carabus Scheidleri: 
Diese Art ist sowohl in Farbung und Grosse als in 

der Sculptur der Fliigeldecken zablreicben Abanderungen 
unterworfen. In letzterer Beziehung lassen sicb mehrere 
bestimmte Iiauptformen unterscbeiden, welche bisher meistens 
als selbststandige Arten aufgefasst worden sind, die aber 
von einer gemeinschaftlichen Grundform, wie Kraatz a. a. 
0 . lichtvoll erortert hat, ausgehen, durcli Uebergange mit 
einander verbunden werden, und d ie, da sie eine abge- 
grenzte geographiscbe Verbreitung baben, als locale Rassen 
einer einzigen Art aufzufassen sind.

*) Fauna Austriaca ed. II. p. 12.
**) Fortsetzung von Erichson’s Naturgeschichte d. Ius. D eutsch l. 

I. pag, 147.
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D erselbe sagt*) unter C arabus sy lvestris:
Eine in  der G estalt hochst unbestandige Art, die auch 

in der Sculptur erbeblich variirt. W ie bei den m eisten 
G ebirgskafern stehen diese Y erscbiedenbeitcn mit dem Fund- 
orte d ieser Exem plare inV erb indung  und berechtigen daher 
zn der A ufstellung besonderer Racen, die in m anchen Fallen 
ein sehr bestim m tes G eprage h ab en , aber fas t alle voll- 
standig in einander iibergefiihrt w erden konnen. N ur da rf 
m an die U ebergange nicbt gerade da  suchen, wo sich eine 
Race am sckarfsten ausgebildet b a t, z. B. die Zwischen- 
glieder zwiscben Hoppii und sylvestris nicht gerade am 
Grossglockner, oder die zw iscben alpinus und sylvestris 
nicht gerade am Monte R o sa ; wenn m an aber aus den ver- 
schiedensten T keilen der A lpen ein reicbes M aterial zu- 
sam m enbringt, w ird m an sich von der Unm oglichkeit iiber- 
zeugen, die einzelnen Form en auseinanderbalten  zu konnen, 
wie sehr auch die Extrem e von einander abweichen. Diese 
Ansicht baben bereits H eer (K afe r der Schweiz II. S. 14),
R edtenbaclier (F au n , austr. S. 72), von K iesenw etter und
M arkel (Entom ol. Z eitung 1848 S. 315) verm uthungsw eise 
ausgesprocben und K raatz  b a t dieselbe in der Ent. Zeit.
1854 S. 49 ausfiikrlicher begriindet; der letztere geht aber 
darin  zu weit, dass er auch C. carinthiacus Sturm., der con- 
stante U nterscbiede darb ie te t, zu den Spielarten des 0. 
sylvestris rechnet.

D r. 6 .  K r a a tz .

Nachschrift.
H err Dr. K raatz  ha t durch diese B em erkungen zu

meinem A rtikel S. 152 des laufenden Jah rg an g s mich nicht 
davon tiberzeugt, dass er denselben in dem von mir ge- 
meinten Sinne aufgefasst bat. Ein entschiedenes J a  oder 
Nei n^  zu meinem gestellten Dilemma „A dam  und Eva fur 
jede  Species, oder nicht ? “ w are m ir k la re r gewesen, obwohl 
die A usdriicke: „S tam m art —  bestim m ter E n t w i c k e l u n g s -  
Modus bedingt durch locale Einfliisse —  A barten etc." au f 
die Affirmative deuten. Von den citirten beiden Autoren 
wurde ich Professor R e d t e n b a c b e r ’s „ s c h w e r  zu unter- 
scbeidenden A barten" vor Prof. S c  h a  u rn ’s „ U n m o g l i c h 
k e i t ,  die Form en auseinanderzuhalten" den Vorzug einzu- 
raum en. Ich gebe gern zu, dass ein reicheres M aterial den 
Epigonen (nam entlich in  unsrer m eist m icroscopiscben Di- 
scip lin ) A ulass und Befugniss g ieb t, die Verdicte unsrer 
Altvordern  in neuer Instanz zu prtifen , resp. zu cassiren ;

***) Fortsetzung von Erichson’a Naturgesohiohte d. Ins, Deutsohl.
I . pag. 163.
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aber ich darf Herrn Dr. Kraatz nur an seine (Jahrg. 1854 
S. 23 und 26) Divergenz von Herrn Professor Schaum tiber 
Carabus Rothi erinnern, um seinen eignen Ausspruch zu 
unterschreiben, „dass das Ueberfiihren einer Species in die 
andere lediglich ein W erk subjectiver Anschauung ist,“ — 
wobei es natiirlich eine offne Frage bleibt, wenn Einzelne 
im redlichen Glauben an ihren bevorzugteren Scharfblick 
den grossern Accent auf die Vereinigungskriterien als auf die 
Differenzmomente legen, auch da, wo die letzteren von an- 
erkannten Fachmeistern bisher fiir ausreichend zur speci- 
fischen Absonderung geachtet wurden. Wenn irgendwo, so 
sind gewiss in der Entomologie noch viele Columbus -E ier 
auf den Kopf zu stellen, aber es kann natiirlich kein Mit- 
glied unserer freien Forschergemeine auf ein anderes Dogma 
verpflichtet w erden, als auf das Paulinische „Priifet Alles, 
und das Beste behaltet."

C. A . Dohrn.

Die Spheciden und Chrysiden der Umgegend
Berlins.

Yon Oberlohrer jr. F. Ruthe und JT. P. E. Frdr. Stein.

Nach dem Yorgange der Herren Wissmann und 
v. Kiesenwetter im Jahrgange 1849, Tischbein im Jahrgange 
1850, und Kirsckbaum im Jahrg. 1853 dieser Zeitung, 
geben wir in Naehstehendem ein Yerzeichniss der in 
Berlins Umgegend theils von uns gefundenen, theils von 
Andern, nach Ausweis der hiesigen Konigl. Sammlung, 
entdeckten Spheciden und Chrysiden.

W ir nehmen die Berliner Gegend nur im engeren, lo 
kalen Sinne; d. h. die H auptstadt als Mittelpunkt gedacht, 
und von derselben nach den verschiedenen Sammel-Platzen 
nicht iiber 6 Meilen lange Badien gezogen.

Die systematische Anordnung ist die von Dahlbom 
in seinem 1854 durch den 2. Theil vermehrten W erke bc- 
folgte; desgleichen die angewandte Nomenklatur.

Von alien Arten, deren Sttickzahl in diesem Verzeich- 
nisse mindestens 5 erreicht, sind wir bereit abzugeben, 
und wurden wir dagegen gern solche Arten eintauschen, 
die entweder gar nicht, oder doch nur in einzelnen Stricken 
als von uns gefunden bezeichnet wurden.

Die Abkiirzungen bedeuten: R: Ruthe; St: Stein; 
KS: Konigl. Sammlung; i. M .: in Mehrzahl.
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I. iSpliecid.cn.

Mimesa Shuck. Unicolor v. d. Lind. R : 5 St. — 
Lutaria Fabr. R: i. M .; St: i. M. —- Equestris Fabr. R:
3 St.; St: 1 St. —

Dahlbomia Wissm. Atra Panz. R : 2 9; S t: 1 9- —
Psen Latr. Atratus Fabr. R: 4 St.; St: 6 St. — 

Fuscipennis Dahlb. R: 10 St; KS: 3 9; Concolor Dahlb. 
K S: 4 St. —

Miscus Jur. Campestris Latr. R: 6 St.; S t: 2 cf. u.
4 9. -

Ammophila Dahlb. Sabulosa Linn. R: 10 S t; St: i. 
M., auch ein 2 zweifach stylopisirt. —

Psammophila Dahlb. ' Affinis Kirb. R : 4 f /  und 4 $; 
S t: 2 c f  und 1 $. — Viatica Linn. R : 1 a* und 2 9; St: 
i. M. —

Sphex Latr. p. p. Maxillosa Fabr. R: 3 J ;  St: 2 —
Enodia Encycl. Chrysoptera Mu s. B e r . St: 1 $ vor 

12 Jahren bei Berlin gefangen. Diese Art ist yon Dahlbom 
nicht erwahnt, und kommt wohl nur im nordlichen Afrika 
und siidlichstcn Europa haufiger vor. Sie ist etwa 9 Linien 
lang, schw arz, der Mittelleib mit kurzen Haaren bedeckt; 
der Hinterleib blauschwarz, die Segmente an den Seiten 
seidenartig weiss schimmernd; Kopfschild und Stirne sind 
mit gelben, seidenartigen Haaren dicht bedeckt; Fiihler und 
Beine sind einfarbig schwarz, die Hinterlinien auf der 
Innenseite gelblich weiss; die Fliigel sind gelblich und 
haben vor der Spitze einen schwachen, hellbraunen Wisch.

Ceropales Latr. Maculata Fabr. R: i. M.; St: i. M. —
Salius Latr. Sanguinolentus Fabr."K S: 2 9 und 1 d*. 

— Taeniatus Ziegl. (i. litt.) St: 1 9; "Diese Art ist von 
Dahlbom nicht aufgefiihrt; sie ist etwa 8 Linien lang, 
iiberall mattschwarz, mit Ausnahme des zweiten Hinterleibs- 
segments, welches oben seiner ganzen Breite nach orange- 
gelb erscheint und nur am Ilinterrande eine schmale, in der 
Mitte nach vorn etwas zugespitzte schwarzbraune Binde 
tiag t; auch das Analsegment hat oben einen blassrothen 
Flecken; Beine und Fiihler sind ebenfalls rein schwarz; 
die Vorderfliigel sind iiberall rauchgrau, die Hinterfliigel 
nur an der Spitze. Die Ausrandung des Thorax hinten 
ist nur seicht, und daher erscheinen die zahnartigen Her- 
vorragungen ziemlich stumpf. — Germanicus Mu s. B er. R. 
und St: je 1 St.; KS: 1 St; auch diese Art hat Dahlbom 
nicht aufgefiihrt. Sie ist etwa 5 Linien lang, schlank, in 
alien Iheilen mattschwarz, nur die beiden Sporen an den 
Tibien sind rein weiss und namentlich die der Mittel- und
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Hinterbeine ziemlich lang; die Fliigel sind braunlich; der 
Thorax ist hinten stark ausgerandet und daher seine Ecken 
ziemlich spitzig. Das von St. gefangene Stuck ist ausserdem 
stylopisirt.

Aporus Spin. Dubius v. d. Lind. St: 4 St. — Unicolor 
Spin. St: 1 St.

Pompilus Latr. p. p. Cinctellus v. d. Lind. R: 2 St.; 
St.: 3 St. — Sericeus Schiodt. St: 1 o' und 6 9— Plumbeus 
Fabr. R: 1 St.; St: 1 d" und 11 9; die Stiicke sind in der 
Grosse sehr abweichend. — Niger Fabr. R: 1 a" und 1 9; 
2 d  und 4 9- — Tripunctatus Spin. R: 1 9 -  — Rufipes
Linn. R: 4 d" und 2 9; St: lc T  und 5 9; auch ein 9 mit
unterbrochener gelber Binde am Vorderrande des Hals- 
schildes. — Quadripunctatus Fabr. R: 5 9; St: in M., vor-
wiegend 9- — Viaticus Linn. R. und St: i. M. — Trivialis
Dahlb. R. und St: i. M., aber vorwiegend 9- — Pectinipes 
v. d. Lind. St: 2 d" und 3 9- — Chalybeatus Schiodt., 
Dahlbom 1 9 -  — Fumipennis Dahlb. St: 2 d" und 6 9- — 

Pogonius Dahlb. Bifasciatus Fabr. R: 19- — Hir- 
canus Fabr. R. u. St: je 2 9- — Variegatus Linn. St: 4 St. 
•— Notatus . . . St: 2 St. Diese Art ist von Dahlbom nicht 
erwahnt; St. erhielt sie so bezeiclmet auch aus Schweden. 
Sie ist etwa 3 Linien lang, ziemlich schlank; der Korper 
braunschwarz; die Beine und eine mehr oder weniger breite 
Binde auf dem 2. Ilinterleibssegmente sind ro th; die Schenkel 
sind an der Basis schwarz, die Tibien an den Ilinterbeinen 
mehr oder weniger braunlich; die Fliigel sind nur an der 
Spitze rauchgrau.

Agenia Schiodte. Carbonaria Scop. R: 6 cf und 3 9 : 
St: i. M; KS. 5 d und 5 9- -

Priocnemis Schiodte. Variegatus Fabr. R: 1 d" und 
6 9; — St: I d "  und 7 9- — Fuscus Fabr. R: 8 d"; St: 
5 9- — Affinis v. d. Lind. St: 1 9 — Fasciatellus Spinol 
R: 5 9- — Femoralis Dahlb. KS: 2 St. — Pusillus Schiodt. 
St: 4 St. — Parvulus Dahlh. St: 1 St. — Exaltatus Panz. 
St: 3 St. — Obtusiventris Schiodt. St: 1 St. (?) —■ Minutus 
v. d. Lind. St. 2 St. —

Tachytes Panz. Panzeri v. d. Lind. R: 3 St. — 
Pectinipes Linn. R. und St: i. M. — Unicolor Panz. R: 2 
St; St: 5 St. — ObsoletaRossi R: 9 St; St: 8 d" und 6 9. 
— Nigripeunis Spin. R: 4 St.

Astata Latr. Stigma Panz. R: 3 St.; St: 5 St; KS : 
1 d. — Intermedia Dahlb. R: 2 St. (?) — Boops Schrek. 
R: 3 d"; St: 1 9- —

Alyson Jur. Bimaculatum Panz. R. und St: i. M. — 
Harpactes Shuck. Lunatus Dahlb. R: 4 St. — For-
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mosus Jur. S t: 1 St. — Tumidus Panz. R. u. St: je  1 St. 
— Carceli Lep. R : 3 St.; S t: 1 2 -  —

Stizus Latr. Tridens Fabr. R. und S t: i. M. —  Per- 
risii L. Dufour. R. u. St: je 1 2. Diese schone A rt, von 
der sicb auch europaische Stiicke in der hiesigen Konigl. 
Sammlung befindcn, wurde von Professor Dahlbom wahr- 
scheinlich tiberseben.

Im Aeussern ahnelt sie Bembex rostrata Linn. sehr, 
und giebt auch den kleineren Stiicken derselben in der 
Grosse nichts nach. D a s  W e i b :  Der Kopf schwarz, vorn 
weiss und silberhaarig; die Oberlippe und Kopfschild gelb, 
letzteres am Grunde schw arz; der hintere Umkreis der 
Augen gelb. Die Fiihler schwarz, die Glieder unten gelb. 
Der schwarze Thorax ist mit kurzeń, weissen Haaren be- 
deckt. Der Hinterleib ist schwarz, etwas gliinzend; der 
erste Abschnitt am Grunde weisshaarig und jederseits mit 
einem gelblich-weissen, schmalen F lecke; eine ebenso ge- 
farbte, schm ale, in der Mitte unterbrochene Bindę sind 
rostgelb; die Htiften, die Drekhiigel und Schenkel, letztere 
nur am Grunde, schwarz. Die Fliigeł sind wasserhell. 
Lange: 8'". D e r  M a n n :  Dem Weibchen fast gleich, aber 
etwas kleiner; die Hiiften sind nur oben etwas geschwarzt, 
sonst gelblich; der funfte Abschnitt des Hinterleibes ohne 
Flecke.

Hoplisus Dahlb. Quadrifasciatus Fabr. R.: 15 St., 
St.: I d  u. 2 5. — Quinquecinctus Fabr. R. u. St.: je
3 St. —

Gorytes Lep. Mystaceus Linn. R. u. S t.: je  1 St. — 
Campestris Linn. R .: 2 St., St.: 6 St. —

N ysson Latr. Trimaculatus Rossi St.: 2 $. — Macu- 
latus Fabr. R.: 6 St.; St.: 2 d" u. 2 2. — Dufourii Dahlb. 
R .: 4 St. — Dimidiatus Jur. R .: 4 St. — Omissus Dahlb. 
R.: 1 St.

Bembex Latr. Rostrata Linn. R. u. St.: i. M. —
Manncben im Allgemeinen seltener ais Weibchen.

Philanthus Latr. Triangulum Fabr. R. u. S t.: i. M. — 
Cerceris Latr. Yariabilis Schrnk. R. u. St.: i. M. — 

Arenaria Linn. R. u. S t.: i. M. und in vielen Varietaten. — 
Interrupta Panz. R.: i. M., St.: 2 St. — Labiata Fabr. R. 
i. M., St.: 3 a" u. 2 2. — Nasuta Dahlb. St.: 8 d " u . 5 2  — 

M ellinus Latr. Arvensis Linn. R. u. S t.: i. M. — Sa-
bulosus Fabr. R.: i. M., St : 2 St.

Dinetus Jur. Pictus Panz. R .: 10 cT u. 10 9, St.:
4 d" u. 6 $. —

M iscophus Jur. Bicolor Shuck. S t.: 1 d ,  K. S. 2 St., 
Dahlbom 1 St. Var. a. —  Niger Dahlb. Dahlbom I d " .  —
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Concolor Dahlb. S t.: 1 St., Dahlbom 3 o ' Var. a  und 1 2 
Var. b, K. S. 4 St. —  Spurius Dahlb. St.: i. M., D ahl
bom 1 2 .  —

Celia Shuck. T roglodytes W esm. R .: 4 St. —  
Stigmus Ju r. Pendulus Panz. R. u. S t.: i. M. —  
Passaloecus Shuck. Gracilis Curt. R. u. S t . : je  3 St.

—  Monilicornis Dahlb. S t.: 1 <? u. 2 $. —  C orniger Shuck. 
R .: 2 St., S t . : i. M. —• Turionum  Dahlb. R .: 3 St., S t . : i. 
M. —  Borealis Dahlb. St.: 3 St. —  Insignis v. d. Lind. 
R. u. S t.: je  2 St. —

Diodontus Curt. T ristis Dahlb. S t.: 3 cf u. 1 J . —  
Pallipes Panz. R .: 2 St. —  Minutus F abr. R . : 3 St., St.: i. 
M. — L uperus Shuck. R .: 1 St. —

Cemonus Ju r. Lethifer Shuck. R .: 12 St., St.: 2 St. — 
Unicolor F ab r. R .: 4 St., S t.: i. M. —

Ceratophorus Shuck. Morio Shuck. S t.: 1 St. —  
Pemphredon L atr. Lugubris F ab r. R .: 2 St., S t.: 3 St.

— M ontanus Dahlb. S t.: 1 St. (?) —  Lugens Dahlb. St.: 
2 St. —

Oxybelus L atr. M ucronatus Fabr. R .: 1 St., St.: i. 
M. —  P ugnax  Oliv. S t . : 1 St. —  L ineatus F abr. S t . : 1 St.
—  Bellus Dahlb. R .: 6 St. (?) — Trispinosus Dahlb. R . : 
1 St. —  H aem orrhoidalis Oliv. R .: 3 St., St.: 1 a* (?). — 
Uniglumis Linn. R. u. S t.: i. M. —  N igripes 01. R.: 1 St.
— M andibularis Dahlb. R .: 3 St. —

Trypoxylon Clavicerum Lep. R.: 5 S t., S t.: i. M. —  
Figulus Linn. R. u. St.: i. M. —

Rhopalum K irb. T ibiale F ab r. R .: 3 St., St.: i. M. —  
Clavipes Linn. R .: 3 St. —

Entomognathus Dahlb. Brevis v. d. Lind. R . : 4  St., 
St.: i. M. —

ISTitela L atr. Spinolae L atr. R .: 3 St., St.: i. M. —  
Lindenius Lep. Arm atus v. d. Lind. R.: 1 St. —  Al- 

bilabris F abr. R. u. St.: i. M. —  Panzeri v. d. Lind. R.: 
1 St. —  Pygm aeus Rossi R .: 1 St. —  Curtus Lep. St.: 
4 St. —

Crossocerus Lep. W esm aeli v. d. Lind. R .: 12 St., 
S t.: 4 St. —• E longatulus v. d. Lind. R .: 3 St., St.: i. M .—
Capitosus Shuck. St.: 1 St. —  Scutatus Shuck. R : 4 St.,
St.: i. M. —  Vicinus Dahlb. S t.: 1 St. —  Ambiguus Dahlb.
St.: i. M. —  Leueostom a Linn. R .: 5 St., St. i. M.

Blepharipus Lep. Subpunctatus Rossi St.: 3 St. — 
Q uadrim aculatus F abr. S t: 6 St. —

Thyreopus Lep. Cribrarius Lin. R. u. St.: i. M. — 
Patellatus v. d. Lind. R. u. S t.: i. M. —  Pterotus F abr. R.; 
6 cT u. 6 2, S t.: 2 2. —
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Ceratocolus Lep. Loewii Dahlb. R. u. S t.: je 1 St. — 
Subterraneus v. d. Lind. R. u. St.: i. M. — Alatus Panz. 
St.: i. M. — Vexillatus v. d. Lind. R .: 3 d”, St.: 1 o’. — 

Ectemnius Dahlb. Vagus Linn. R .: 6 St., S t.: 6 ?. — 
Guttatus v. d. Lind. St.: 2 St. — Rugifer Dahlb. St.: 1 St. 

Solenius Lep. Lapidarius Dahlb. R. u. St.: i. M. — 
Crabro Dahlb. Interruptus de Geer St.: i. M. —

II . Chryslden.
Cleptes Latr. Semiaurata Linn. R. u. S t.: i. M. — 

Nitidula Fabr. R .: 1 9 . - —
Omalus Panz. Auratus Linn. R. u. St.: i. M. — Pu- 

sillus Fabr. R.: i. M., St.: 4 St. — Coeruleus d. Geer. St.:
2 St. — Aeneus Panz. R .: 8 St. —

Elampus Spinol. Panzeri Fabr. R .: i. M., S t.: 5 St. — 
Bidentulus Lep. St.: 1 St. — Truncatus Dahlb. St.: 1 St. — 
Coeruleus Pall. R : 8 St. —

Holopyga Dahlb. Ovata Dahlb. R.: 6 St. und Var. 
8 St., S t.: 5 St. —

Hedychrum Latr. Lucidulum Fabr. R. u. S t.: i. M. — 
Ardeus Latr. R.: 6 St., St.: 1 St. — Rutilans Dahlb. R. u. 
St.: i. M. — Roseum Rossi R. u. St.: je 1 St. — Fervidum 
Fabr. R.: 12 St., St.: 2 St. — Chalybaeum Dahlb. R .: 6 St., 
St.: i. M. — Coriaceum Dahlb. R.: 5 St. (?), St.: 1 St. -  
Femoratnm Dahlb. St.: 1 St. — MinutumLep. St.: 2 St. — 
Zelleri Dahlb. St.: 5 St. — Purpurascens Dahlb. St.: 9 St.

Chrysis Linn. Bicolor Dahlb. R.: 1 St. — Austriaca 
Fabr. S t . 2 St. •— Ignita Linn. R. u. St.: i. M. — Fulgida 
Linn. R .: 1 St., S t.: 4 St. — Violacea Panz. R. u. S t.: je 
1 St. — Neglecta Shuck. St.: 2 St. — Nitidula Fabr. R.:
3 St., St.: 2 St. — Cyanea Linn. R. u. St.: i. M. — Tar- 
sata Dahlb. R.: 1 St., St.: 1 St., K. S.: 2 St. — Succincta 
Linn. R.: 3 St., St. 2 St. — Analis Spin. R.: 2 St., St.: 1 St. 
— Micans Rossi S t.: 2 St. — Diese hier bis jetzt von St. 
allein gefundene Art unterscheidet sich auf den ersten Blick 
von alien ubrigen durch den schon lila gefarbten Kopf und 
Brustschild. — Iris Chr. R :  1 St., K. S.: 5 St. — Sexden- 
tata Fabr. K. S .: 5 St., St.: 2 St. — Bidentata Fabr. R.:
4 St. — Splendidula Rossi R. 2 St. —

Euchroeus Latr. Quadratus Dahlb. K. S .: 4 St. — 
Purpuratus Fabr. R.: 1 St., K. S .: 1 St. —

Parnopes Fabr. Carnea Latr. R .: 4 d \ 1 9 , St.: 1 $, 
K. S. 2 St. —
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Litera tu r .
G. Koch, die Schmetterlinge des sttdwestlichen Deutschlands, 

insbesondere der Umgegend von Frankfurt, Nassau und 
der hessischen Staaten etc. Cassel bei Tb. Fischer. 
498 S.

Der Verfasser Iiefert den Entomologen in vorliegender 
Schrift eine Fauna der sttdwestdeutschen Makro- und Mikro- 
lepidopteren, gestiitzt auf seine eigne 25jahrige Beobachtung 
und auf die alteren und neueren Arbeiten der Forscher in 
hessischen und nassauischen Gegenden. In „Okeffs Isis,“ 
1848 Heft X I., hat der Verfasser bereits iiber Frankfurt 
und den Taunus einen selbststandigen Bericht geliefert; 
dazu kamen in spateren Jahren die Berichte der nassauischen 
Jahrbiicher des Vereins fur Naturkuude, derjenigen der ober- 
hessischen Gesellschaft fiir Naturkunde und das Verzeich- 
niss des kasseler Lycealprogramms (1851), mit dereń Be- 
nutzung durch den Verfasser vorliegend eine der badenschen 
Fauna von R e n t  t i  sich anschliessende, den unmittelbar 
nordlicheren Verbreitungsbezirk umfassende Landesfauna ent- 
stand. — D asW erk  ist nach dem Heydenreich’schen System 
eingerichtet, auf dessen Catalogus methodicus (Leipzig, 
3. Ausg. 1851) es sich in seinen Nummern bezieht. Der 
Text f'uhrt die dort festgehaltenen Namen an, gibt zunachst 
jeder Species Literatur und alsdann die eigenen und der 
benachbarten Zeitgenossen Beobachtungen iiber Flugzeit, 
Fundort, Ernahrung, Verwandlung und sonstige Umstande, 
iiberall kritisch und Selbsterforschtes, an mekreren Stellen 
auch Selbstentdecktes mittheileud. Schatzbar und neueren 
Sammlern willkommen ist besonders der 2. Theil, der das 
verhaltnissmassig weniger bekannte Mikrolepidopteren-Gebiet 
behandelt, worin der Verfasser, die sckriftlichen Notizen 
seiner Freunde S c h m i d  und M i i h l i g  benutzend, ein 
vollstandiges Bild der sttdwestdeutschen Mottenwelt Iiefert. 
— H e r r i c h - S c h a f f e r ’s Ausstellungen an Koch’s Schrift 
in dem regensburger Correspondenzblatt sind zum Theil 
wenig begrttndet; die Benutzung der fremden Beitrage aus 
den umliegenden Landschaften, wenn diese im Einzelnen 
mitunter auch Fehlerhaftes enthielten, beeintrachtigt durch- 
aus nicht das Verdienst unseres anerkannt bewandcrten 
Verfassers; das Gegentheil wttrde ihm eher zum Vorwurf 
gemacht worden sein. Die Nichtbefolgung des Herrich- 
Schaffer’schen Systems, (dem gewiss das Princip zum Nach- 
theil gereicht, nur Europaer bei seinen Eintheilungsgrttnden 
zu berttcksicktigen,) kann von Unbefangenen nicht erheblich 
getadelt werden. Dagegen finden wir Herrich - Schaffers
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vortreffliches W erk (system. Bearbeitung der Schmctterlinge 
von Europa) in Kochs Fauna liberall gebuhrend beriicksick- 
tigt und nachst Z e l l e r ’s namentlicb dessen Forschungen 
der Motten iiberall zu Grande gelegt. —  Wenn wir eins an 
der vorliegenden, sonst gediegenen Fauna vermissen, so ist 
es der Mangel einer kurzen, pracisen Characteristik jeder >
Species, wie wir sie z. B. in B o r k b a u s e n ’s rbeinischem 
Magazin (1793), wenn auch mit lateinischem T ext, finden, 
oder wie sie F a b r i c i u s  hat. Dannwlirde das Buch west- 
deutschen Sammlern ein wakrhaftes Compendium bilden und 
den Mangel einer grosseren Bibliothek ersetzen.

Jedenfalls erhielt die lepidopterische Faunenliteratur 
durch Koch’s W erk eine verdienstliche Erweiterung, und 
dasselbe kann alien wissenschaftlichcn Sammlern zu be- 
standiger Benutzung empfohlen werden.

F r i e d b e r g  in Hessen.
Dr. L. G-laser.

Beobachtung uber den Spinnenfaden
von T il. K i r s c h  in Chemnitz.

An einem sehr heissen Sommertage hatte ich mich 
nach einer eben beendeten Excursion in ein schattiges Ge- 
btisch zuriickgezogen und eben eine vorlaufige Musterung 
der gemachten Beute gehalten, als eine ziemlich grosse 
griine Spinne sich von einem Aste erst auf mein Knie und 
von da auf den Boden herabliess. Ich nahm ein gerade 
zur Hand liegendes Stabchen und strich mit demselben 
dieht hinter der Spinne weg, um sie an dem zuriickgelasse- 
nen Faden aufzuheben, allein sie hatte keinen solchen ge- 
sponnen, sondern lief frei tiber den Sand bin. Nun hielt 
ich ihr das Stabchen vor, woran sie auch sclinell emporlief 
und als ich dasselbe umkehrte, wendete sie sogleich, um 
wieder nach dem zuerst von ihr beriihrten jetzt oberen Ende 
aufzusteigen. Ich wiederholte dies mehrmals, wobei sie 
aber stets die Richtung nach oben einschlug. Um nun zu 
sehen, was sie denn wohl thun wiirde, steckte ich das etwa 
3/4 Ellen lange Stabchen in den Boden. Nach einigen 
Augenblicken, wahrend deren die Spinne sich auf der 
Spitze des Stabchens nach alien Richtungen gedreht hatte,
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sali ich dieselbe den Hinterleib tiber den Rand des Stabchens 
frei und zwar scbief aufwarts hinausstrecken und gleicb 
darauf einen von ihr ausgehenden Faden in den einzelnen
durch das Laub dringenden Sounenstrablen glanzen. Die
Spinne lief nun sofort, nacbdem sie sich durch Anzieben 
des Fadens liberzeugt, dass. dessen Ende angeheftet war, 
an demselben hin. Die Entfernung von der Spitze des 
Stabchens bis an das Ende der G artenbank, wo sicb der
Faden gefestigt hatte, betrug in grader Linie 2 3/4 Elle, der
ausgespritzte Faden war aber gewiss noch viel langer. An 
dem Ende der Bank wiederholte sich der Yorgang noch- 
mals und konnte ich diesmal den Moment des Ausstossens 
ganz deutlich wahrnehmen; die Entfernung betrug jetzt 
kaum eine Elle bis zu dem Aestcben, woran sich das Ende 
gefestigt hatte. Ich bemerke nur noch, dass beide Faden 
in derselben Richtung ausgestossen wurden, die zugleich 
die eines kaum bemerkbaren Luftzugs war.

Die Spinne schien somit diese Fahigkeit, die zu Faden 
erstarrende Fliissigkeit weit von sicb spritzen zu konnen, 
zum Wandern zu benutzen, doch dttrfte sie sich derselben 
gewiss auch zum Bau ihres Fangnetzes bedienen.

Y ereinsangelegenheiten.
In der Sitzung am 18. Juni tbeilte der Unterzeicbnete 

den Anwesenden Einiges von seinen entomologiscben Be
rn erkungen auf der in den Monaten April und Mai iiber 
Holland und Belgien nach Paris und London bis nacb Edin- 
boró und Liverpool ausgedehnten Reise mit. Es wurden ais 
Mitglieder aufgenommen:

Herr Director W e s t e r m a n  in Amsterdam,
Herr R. M a i t l a n d  ebendort,
Herr S n e l l e n  v a n  V o l l e n b o v e n  in Leyden,
Herr C b a b r i l l a c  in Paris,
Herr Dr. L o w e  in Edinboró,
Herr L o g a n  ebendort,
Herr M e l l y  in Liverpool,
Herr A. F r y  in London,
Herr R. F o r s t  in Hamburg,
Herr Dr. B i b o w  in Garz in Pommern.
Herr Dr. L. G l a s e r  in Friedberg (Hessen).
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In dem Verzeichnisse der Vereinsmitglieder im Januar 
des Jahrganges 1856 fehlt der bereits vor mehreren Jabren 
aufgenommene

Herr F. T a r n i e r  in Dijon.

Ferner ist Herr K e l l n e r  niclit Revierforster in Maria- 
zell, sondern Oberforster in G e o r g e n t h a l  (Thftringen).

Der Name des in der Sitzung am 5. Marz c. aufge- 
nommenen Herrn Forst - Conductenrs heisst nicht Judrich, 
sondern J u d e i  ch.

Zu den von Herrn Professor W e s m a e l  zur Verthei- 
lung klirzlich eingesandten Separatis seiner Schriften hatten 
sicb so viele Interessenten gemeldet, dass nicht alien Be- 
gehrenden gewillfahrt werden konnte. Dies zur Nachricht 
flir diejenigen Herren, welche leer ausgehen mussten.

C. A. Dohrn.

In h a l t :  D r .  0 .  S t a u d i n g e r :  Reise nach Is land  7.n entomologisehen
Z w ecken  unternommen. D e r s e l b e :  D ie  G at tung  A n ar ta .  D e r s e l b e :  
Z u r  Lepid .  F a u n a  G ron lands ,  —  D r .  K r a a t z :  E ingesand t .  —  R u t h e  
und F r d r .  S t e i n :  Die Spheciden und Chrysiden der  U m gegend  B e r 
lins. —  Dr.  G l a s e r :  L i te ra tu r  (Koch),  —  K i r s c h :  Bcobachtnng fiber 
Spinnenfaden. —  Vereins-Angelegenhe iten .

D ruck von F . H e s s o n l a n d  in Stettin.


