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In der Sitzung am 4. Febrnar warden als Mi tg  l ie  d er 
aufgenoinmen:

Herr Privatdocent Dr. F is c h e r  in Freiburg itn Breisgaii, 
Maler M ii tz e l l  in Berlin,

» Kammermusicus R ic h te r  in Berlin.
Ausgetreteu ist:

Herr Dr. S c h a r la u  in Stettin.
Eingcgangen:

a )  fiir die B i b l i o t h e k :
G e r m a r :  Magazin der Entomologie, Jahrg. I Heft 2 

Halle 1815.
G e r m a r :  Faun. ins. Europ. Fasc. III.
Neue Schriften der naturforschenden Gesellschaft in 

Halle, Bd. I. Heft 3 und 6 , Bd. II. Heft 2 und 4. 
(Diese Hefte enthalten die sammtlichen von Ahrens, 
Germar und Kunze in diesen Schriften verbffenttichtcn 
cn to tno lóg iseheń  A b h h n d l i in g e ń . )

Geschenke des Hrii. S. L. S t f ub i Hg’ ft, Erihrf.
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v. S ie b o l 'd :  Separatabdrnck des Artikels P a r a s  i t  on

aus B. W agner’s Handwórterbuch der Physiologie.
Geschenk des Hrn. Verfassers.

S e l y s - L o n g  c h a m p s :  Recapitulation^ des hybrides
observes dans la familie des Anatidees. ( Aus dem
Bull, de l’Acad. roy. de Bruxell. tom. X II.)

Geschenk des Hrn. Verfassers.
B u l l e t i n  des natur, de la soc. imper. de M o s c o u  

1845 no. IV. Gegenseitiger Austausch.
W i e g m a n n - E r i c h s o n :  Archiv. 1845 no. IV. ( Ent -  

halt den entomologischen Jahresbericht fiir 1844.)
F a b r i c i i :  Syst. Antliatorum. Brunsv. 1805, auf anti- 

quar. Wege angeschafft.
b) fiir die S a m m l u n g :

Einige N e u r o p t e r e n  von Hrn. Lehrer C o r n e l i u s  in 
Elberfeld.

W ir hatten die F reude, Hrn. W i n n e r t z  aus Crefeld 
an dieser Sitzung Theil nelimen zu sehen. Derselbe legte
den Anwesenden sehr sclion ausgefiihrte Abbildungen einer
grossen Zalil Arten der Gattung Cecidomyia vo r, die er 
monographisch zu bearbeiten beabsichtigt. F ur eine Mono
graphic der Pilzmiicken hat Hr. W. ebenfalls bedeuteude 
Vorarbeiten gemacht und bereits ziemlich viele Arten durch 
treffliche Zeichnungen erlautert. Ueber die sinnreiche Weise 
wie Hr W . das Mikroskop bei Anfertigung der Zeichnungen 
benutzt, hoffen wir in einer der nachsten Nummern genauere 
Mittheilnngen machen zu konnen.

RJiffcnfrljttftltclic illtttljcUunflen.
U e b e r

Jas Lelien und W irkcn von J. W* M e i g e n .
V o n

J .  A. Forster in Aachen.

Am 11 . Juli 1845 starb zu Stollberg bei Aachen 
Johann Wilhelm Meigen, der bekannte D ipterolog, im 
83sten Jahre seines Lebens. Unstreitig der alteste Veteran 
in der Entomologie; sollte aber auch ein alterer noch leben,
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gewiss ke in  b e ru lu n te re r! Die Lebensschicksale dieses Mannes 
sind so in teressant und nam entlich fur den achten Jiinger 
der N aturw issenschaften so b.elelirend uud aufm unternd dass 
ich es rnir nieht versagen k an n , einen kurzen Abriss der- 
selben zu geben.

Im  Jah re  1764 den 3. Mai erblickfe M eigen das Lichf
der W elt zu So lingen ; von 8 K indern w ar er das 5te
Sein V ater liiess Johann  Clemens Meigen und seine M utter 
Sibylla M argaretha Bick. D iese w ohnten zu Solingen und 
hatten  liier einen L aden , w ahrem l die G rosseltern zu°Meigen 
einem  W eiler von etw a 20 H ąusern , eiue starke V iertel- 
stunde von Solingen en tfe rn t, ein n ieht m ibetrachtliches 
G ut besassen. D iese G rosseltern vaterlicher Seits be- 
trieben liier L andw irth schaft, daneben w ar aber der 
Gross,vater auch zugleich Klingenschmied und gehorte 
als solchei piner der 3 privilegirten Ziiurte des be-
ruhm ten K lingenhandw erks im Bergischen an. D er V ater 
unseres Meigen liatte wohl L esen , Schreiben und Rech- 
nen e rle rn t, aber kein ejgnes H andw ork ; als daher 
kauin einige. Jah re  nach der N iederlassung in Solingen, 
der schwere siebenjahrige Krieg au sb rach , ( d e r  ąuch 
uber das H erzogthum  B e rg , wozu Solingen gehorte
seine Geissel scliwaug und in seinein Gefolge E iuquar- 
tie ru n g en , C ontributionen und nahrlose Zeiten L a tte ) 
so w arden  durch diese Unglucksfalle seine Verinogens* 
um staude allmalig zerru ttet. Zwei Jah re  nacli M ejgen’s 
G eburt starben die G ro sse lte rn , und nun bezogen 
seine E ltern  das schon stark  verschu ldete , vateiliclie 
G u t; alleiu Misswachs und iibereilte H andlungsspeculationen 
brachten dieselben dah in , das G ut im  Jah re  1772 
init grossem V erluste zu veraussern. Sie zogen mm 
w ieder nach Solingen und betrieben d o rt das fruhere 
Geschiift. Schon au f dem grossvalerlichen Gute liatte 
unser Meigen Lesen und Schreiben e r le rn t , nun besuchte 
er die S tadtschule, wo freilich nach der dam aligen W eise 
der U ntorricht sehr schlecht war. In  dem  noch zarteu 
A lter von 8 - 1 0  Jah ren  w urde, seine A ufm erksam keit 
zuerst auf die N atur h m gelenk t, und zwar w aren es auch 
ln e r , wie fast uberall die Schm etterlinge, welche durch die 
bunte P rach t der Farbung den K naben fe sse lten ; allein 
dieses Vergniigen w urde ihm  bald v e rle id e t, deun als er 
einst auf einen W eidenkarm in ( Cafocala N u p ta ) der sich 
iu die W ohnstube v e r in t L a tte , Jagd m achte und densel’beu
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erhaschend den farbigen S ta n i an den Fingern ze ig te , rief 
seine M utter m it Schrecken »das ist G if t!"  und er inusste 
sieli w iederholt m it Seife w aschen, bis das Gift weg war. 
V on nun an durfte er sich aber auch m it diesen giftigen 
T h ieren  niclit m elir abgeben. Um dieselbe Zeit maclite er 
auch eine andere E ntdeckung  im G a rte n , denn liier 
sah er eine Fliege (A n thom yia  q u a d ru m ), die ihm von 
der S tubenfliege, die er wold k an n te , deutlicli verschieden 
scliien. Auch auf die Pflanzen richtete er schoii sein Augen- 
m e rk , u n te r andern  fiel ihm der W aldehrenpreis (V eron ica  
C ham aedrys) zuerst in die A ugen, und  noch in seinem 
holien A lter sah er nie oline freudige Bewegung dieses 
Bliimchen. D er A ufenthalt in  der Schule w ar n u r von 
ku rzer D a u e r, da das gute V erhaltniss der E ltern  m it deni 
L ehrer sich bald triib te  und  nun  blieb der Knabe zu Hause 
seiuen eigenen L aunen uberlassen. Bucher w aren um diese 
Z eit u n te r den schlichten B urgerslcuten nur wciiige vorhan- 
den alles a b e r , was zii h a b e n , w urde aufgetrieben und 
ohne A uswahl gelesen. U nter den wenigen Biichern die das 
vaterliche Hans b o t ,  Waren auch Jo h . H iibner’s geographi- 
sche F ragen . D ieses Bucli w urde durchstudirt und ein 
system atischer Auszug daraus gemacht. Auch der E rw erb 
von L andkarten  b o t sich um  diese Zeit wie von selbst. Im  
H ause der E lte rn  w ohnte nam lich ein gewisser Stamm, 
A m tslandm esser, ein guter A rith inetiker ; zw ar A uto- 
d id a k t , doch in vielen D ingen tuchtig. D ieser besass ver- 
scliiedene H om annische L andkarten  und gab dieselben bereit- 
w illig zur Benutzung h e r , auch U nterrich t im Rechnen 
erhielt M. von demselben. D ie 4 W elttheile w urden nun 
eifrig du rchstud irt, der 5 te  w a r , wie der V erstorbene naiv 
b em erk t, fiir ilin damals noch nich t entdeck t. E in  anderer 
H ausfreund der E lte rn , der re fonn irte  O rganist und P rivat- 
leh re r B erger, ertheilte  ihm  vom  lO ten Jah re  ab U nterricht 
im  K lavierspielen . in  der O rthographie und Kalligraphie und 
spater im  Jah re  1776 auch in  der franzosischen Sprache, 
spater tra t M. sogar als sein Geliiilfe auf und war den 
ganzen T ag um ih n ,  n u r schlief er im elterlichen Hause. 
N ach V erlauf von 2 Jah ren  ging B erger als franz. Sprach- 
leh rer nach Muliieim a . /R h . , Meig. aber blieb in Solingen 
w eil er noch nicht konfirm irt w a r, zog aber spater als 
Gehiilfe seines L ehrcrs ebenfalls nach Mulheim. H ier sali 
e r  die erste etw as geordnete Schm etterlingssam m lung, auch 
lernte e r h ier das E insam m eln und  die Behandlung derselben
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keuuen. Lange Z eit blicben von  nun an die Schm etterlinge  
seine L ieblinge.

Ini H erbste 1 7 7 9  zog er w ieder nach Solingen zuriick  
zur U nterstiitzung seiner E ltern , gab anfangs Privatunterricht, 
fing aber schon in clem darauf folgenden Friihlinge eine  
franzos. Sehulo a n ,  die bis zum  Fruhjahr 1 7 8 4  fortgefiihrt 
wurde. W ahrend dieser Z eit wurde in den w enigen M usse- 
stunden G eschichte stu d irt, nainentlich die 15 Bande starke  
rom ische G eschichte von R o ll in , so w ie  auch dessen H istoire  
anciennc in 4 Bauden. D as einzige entom ologische W erk , das 
sicli dauials in seiuem  B esitze befand, war M oder’s (odor K lee- 
mann’s )  Raupenkalender. In dem  vorbenannten Jahre 1 7 8 4  
wurde M. einetn Kaufmanne in  A achen N am ens l ’elzer als 
Ilauslehrer em p fo h len , und dicse Stelle  w u rd e , obgleich die 
E ltern dagegen w aren , docb an genon nn en , w eil die b e-  
wahrten Freunde und bisherigen Lehrer Stamm und Berger 
dringend dazu r ie th e n , denn diesc bem erkten sehr richtig, 
class dem  jun geu  regsainen M anne doch die so  nóthige  
W e lt -  und M enschenkenntniss ah g in g , zu deren Erwerburig 
das elterliche Hans w old  n icht geeignet war. So kam  M eigen  
nach Aachen und fand in deni H ause P elzer eine so  gfin- 
stige A ufnahm e, class man ihn w ie ein  M itglicd der Fam ilio  
ansah und auch b ehan delte; M. g e steh t, in d iesem  Hause 
seine vergniigtesten T age verleht zu haben.

Herr P elzer hatte einen V etter in  A a ch en , N am ens 
Mathias B aum hauer, Sohn e in es W o llh a n d lers, der ganz fur 
die E ntom ologie lehte. M it d iesem  wurde balcl B ckannt- 
schaft gem acht unci durch ih n , der fur die dam alige Zeit 
eine sehr reichhaltige Sainm lung von  Schm etterlingen (e tw a  
P200 vcrschiedene A r t e n ) ,  auch eine M enge Insecten aus 
alien ubrigen Ordnungen h esa ss , wurde hauptsachlich die 
entschicdene N eigung zur E ntom ologie begriind et, w elchc  
von jetzt an den V erstorbenen durch sein ganzcs L eben, 
untor a l ie n , auch noch so w echselnden Verhaltnissen nicht 
inehr verliess. E s ist dieser vorbenannte Baumhauer der- 
s e lb c , dessen  in dem  H auptw erke M cigen’s so haufig 
Erwahnung geschieht. Seine Sam inlung ist leider nicht 
inehr in A a ch en , nach seinem  T ode wurde dieselbe von  
der W ittw e an clas M useum  zu Leyden verkauft; ein T heil 
davon k a m , w enn icli nicht irre , nach Luttich. M eigen hat 
mir haufig von diesem  E n to n io lo g en , den ich se lbst persón- 
lich nicht ge kami t  h a h e ,  die in teressantesten  D etails fiber 
seine Avt und AVeisc zu sam m eln und zu beobachten mit*
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gctlieilt nnd m ir dabei versichei't, dass vielleicht kcin  
E ntom ologe ex istire , der so viele Beobachtungen iin Freien 
iiber die Lebensw eise sowohl der vollkom m enen Insecten 
wie d e r 'L a rv en  geuiacht b ab e! selbst R eaum ur und D egeer 
nicht ausgenommen. Ganze T a g e , selbst ganze W ochen 
w urden im Freien zn g cb racb t, selbst der A bend und ein 
T hcil der N acht geopfert, um zu fo rschen ; alles Beobachtete 
w iird e , n iedergeschrieben , aber regellos auf Bliittern und 
B la ttc lien , und das M aterial hatte  sich so g ehau ft, dass 
kaum  an eine Sichtnng zu denken war. Alle diese M anu- 
scripte hat Meigen gesehen , oline jedocTi jem als Lust zu 
verspiireh  ein solches Chaos aufzuhellen; theils wohl aus 
dcm G rundc, weil ihn hauptsaehlich nur die D ipteren fessel- 
t e n , theils auch d arum , weil es ihra zu jcnev Zeit noch an 
der gehorigen U ebersicht iiber das ganze, grosse Gebiet der 
E ntom ologie gebrach. Spiitor nach doin T ode B auuihauer’s 
ist der grosste Theil seiner M anuscripts entvreder in unrechte 
H aude gekom m en, Oder verloren gegangen. Die erstc 
F ruch t der B ekanntschaft m it B aum hauer w ar die grosse 
L ust zmn Sannninuln , aber der M angel an Biichern zuin 
Bestimm en w urde dadureh sehr fiihlbar. Zw ar hatte sich M. 
die 2 Bande iiber Insecten angeschafft, welche Ph. L. 
St. M uller in E rlangen nach A nleitung des holliindischen 
H outtuyn’schen W erkes herausgegeben hatte. N ach diesem 
K ompendium suchte er nun seine Sainmlung zu bestim m en. 
N ur derjen ige , sagt er in seinem  N achlasse, der sich ganz 
allein iiberlassen , eine solche A rbeit unternom m en hat, kann 
sich einen BegrifF m ach e n , m it welchen Schwierigkeiten 
m an dabei zu kam pfen h a t , welche ausharrende Geduld 
erforderlich i s t , um bei solcher A rbeit nicht m uthlos zu 
werden. Ausfiihrlich erziihlt e r dann w eite r , wie er ini 
Jah re  1788 seine ersten  E n td eck u iig en . m aćh te ; ich lasse 
hier seine eigenon W orte  fo lg en : » Es w ar an einetn heitereu 
»Sbm m ertage, ( e s  m ochte im Jah re  1788 sein, denn gewiss 
» erinpere ich mich dessen niclit m e h r) ,  ich hatte eine 
» Schachtel m it zweifliigeligen Insecten vor in ir, um solche 
» nach M uller’s Kompendium zu bestim m en. Mit m ancher 
» A rt gliickto e s , m it andern w olltc es aber n icht gelingen 
» und ich konnte  sie, alien m einen Bemiihnngen zum T rotz, 
» nicht heraus flnden. D ainals stand ic h , wie wohl m ancher 
» a n d e re , noch in dem W ah n e , dass ein so grosser N atu r- 
.fo rsch e r ivie L inne alle N atu rkórper unseres E rdbodens 
»gbkannt und in seinen W erk^n aufgefiihrt habe. Mir kam
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-n ic h t der G edanke in den S inn , dass noch gewaltig vieles
- daran felilen konne. Ich schob also die Schuld m eines 
» N iclit-G elingens nicht au f das M uller’sche Kompendium , 
» sondern mass sie m einer U ngeschicklichkeit bei. Ais ich 
» min ab er die gliicklich bestim m ten A rten  zusam m onstellte, 
-b em erk te  ich nicht ohne V erw underung , dass diese in  
» ih re r Bildung eine grosse V erschiedenheit zeigten. W ie
- kom m t es d o ch , dachte ic h , dass m an so abw eichende
- Form en wie Musca Cham aeleon, anilis, scolopacea, pyrastri,
-  ca rn a ria , dom estiea etc. etc. und w iederum  T ipula pectin i- 
»co rn is , oleracea, p lu tnosa , M arci etc. etc. dennoch in  
-e in e  G attnug vereinigt h a t?  Je tz t fiel mein Blick zufallig 
» auf die F liige ladern , die ich bisher ke incr Betrachtung 
.. gewiirdigt h a t te , weil ich g lau b te , es sei nichts Regel- 
„ massiges darin. Ich bem erkte, dass Musca pendula, nem orum , 
» a rb u s tó ru m , florea grade den nainlichen A dernverlauf 
.h a tte n  und zw ar, dass dieser an  alien Stiicken der natnli- 
»chen> A rt, durchaus eins war. Diese Beobachtung fiihrte 
»m ich w e ite r ,! und ich b em erk te , dass auch die iibrige 
» Bildung dieser A rten  U ebereinstim inung hatte. Dies w ar 
„ der erste L ich tstrah l, der in  diese chaotische D unkelheit 
.  fiel. Ich untersuchte nun in dieser H insicht auch andere 
- A r te n ,  stellte diejenigen m it ganz ahnlicher Fliigelbildung 
» zusam m en, und m it E rstaunen  bem erkte  ich im m er H arm o- 
» nie. Dass andere N aturforscher wie H arris in E ngland 
»uud Jurine in  G enf schon die nam liche Beobachtung ge- 
» m acht h a tte n , w ar m ir damals durchaus unbekannt. W ie 
» viele F reude m ir diese so ganz sonderbare E ntdeckung 
» m aeh te , kann man sich kaura vorstellen. Ich w ar gleich
„ einem W an d ere r, der bei stockfinsterer N acht auf unge- 
„ bahnten Pfaden herum tapp t, nun aber plotzlich ein Licht 
• b em erk t, das seinen W eg zu erleuchten verheisst. Von 
» nun an w urden die zweifliigeligen Insecten meine Lieblinge,
» ich sam melte deren so viele A r te n , ais icli n u r erhaschen 
» k o n n te , und gruppirte sie nach der neuen Ansicht. Nach- 
» her versehaffte ich m ir Fabricii Species Insectorum  wie 
» auch dessen Entom ologia system atica etc. Je tz t lern te ich 
d im m er m ehr einsehen, wie sehr ich wegen der Vollstandig- 
» keit des Linneischen Verzeichnisses in  Irrthum  gewesen war. « 

Gleich nach der gliicklichen Entdeckung inachte Meigen 
V ersuche, neue G attungen nach dem Flugelgeader zu 
ch arak te ris ircn , er beinerkte aber b a ld , dass es sehr schwer 
sein w iirde, das C harakteristische m it W orten  deutlich zu
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inachen , indcss alinte er doch dam als schon , dass nene 
G attungen sieli ąucli nocli durcli anclere M crkm ale wiirden 
Ujitęrseheiden la sseu : er fing an  A bbildungpn zu entw erfen, 
die Fliigcl und  Fiihlcr vergrossert darzustollen. E in  kleines 
M ikroskop m it hólzem em  G estelle von 20inaliger Vergrosse- 
rung  w urde zur Messzeit in A achen acquirirt und dieses, 
so wie cine ciufache ungcfahr 0 mai vergrossernde Loupe, 
w aren die einzigen In s tru m en tu , die er auch fiir die Zukuuft 
g eb rauch te , w obei ihn allerdings sein selir scharfes Ge- 
siclit unterstiitzto . Sein inuiger W unscb ein M ikroskop zu 
besitzcn w ar nun  erfiillt, ein zw eiter W unsch , ein achro- 
m atisches F ern rohr zu liaben , w urde es in  der Folgę auch.

Die angenehm e Ż ęit des A ufenthaltes in  Aachen ver- 
fioss iniless selir rąsch , denn schon im  Ja iire  1786 im 
H prbstc starb in  Solingen der O rganist B erger, ein jiingerer 
B inder seines friiheren L eh rers ; es w urde ihtn diese Stelle, 
w om it zugleich cinę franzbsische Schnie verbunden w ar, 
au g eb o te n , e r  nahm  s ie , obgleich w iderstrebond a n ,  denn 
liebei w are e r  in  A achen geblieben , allein der W unsch, 
ąpinen A ngehórigen w ipder nahe zu se in , so wic die vor- 
theilhafte A nstellung trug  iiber seine N eiguug den Sieg davon. 
Ip  der Nahe von Solingen machte er urn diese Zeit die 
B ekanntschaft m it M eniSer )  11 nd schloss sich an denselben, 
dpr m it ihrn die N eigung fiir Botanik und Entom ologie 
tiie ilto , innig an. Dm die Pflanzen nach dem Sexualsystem  
zu s tu d iren , w urde dasselbe in  der U ebersetzung von L ippert 
angeschalFt und eifrig benutzt. U uterstiitzt w urde das botan. 
Studium  durch den schonen G arten von R autenbach zu 
W a ld , in der N ahe von S p lingcn , der an 800 A rten , syste- 
m atisch b en an n t, en th ie lt, alles N eue w urde Meigen aus 
diesem G arten  beroitw illig m itgetlieilt und R autenbach machte 
ihn auch m it dem  damals sehr bekannten B aron vou Iliipsch 
in  Koln b e k a n n t, dessen N aturalien  - K abinet fiir jene  Zeit 
bgaleutcnd war. Die im m er inniger w erdende B ekanntschaft 
dauerte bis zurn T ode dieses w ohlw ollenden und ausgezeich- 
ne ten  Mauncs. Sein K abinet ist nach D arm stadt gekomm en.

D er Entlm siasm us fur E ntom ologie und Botanik vcran- 
lasste Meigen um diese Ż e it, sich auch nu t auslandischen 
P roduk ten  zu befassen , und  baki stand sein Entschlnss fest, 
dieselben in frem den L andern  aufzusuchen und zu s tu d iren ; 
W eniger w ollte sich dera U nternehm en anschliesśen. E inetn 
Freunde tlieilte or diesen P lan m it, der m it H rn. G erning 
ię  Frturkfurt in  Y erbindung s tan d , der L etztere w urde davon
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in K enntniss gesetzt und schrieb an  seinen Solin, der fiir 
ihn in H olland Aukiiufe von Insecten  besorgte. Die Sache 
fand Beifall. Ein schweizerisclier G raf von M euron , in 
hollandischen D ieu sten , dessen B ruder G ouvernenr von 
T rinkom ale auf Ceylon w ar, verschaffte ihnen die Anssicht 
au f einem  O stindienfahrer als C liirnrgen, m it eipepi apsehn- 
licheu G ehalte , angestellt zu w erden. D er G,raf schrieb 
eigenhandig an Mg. und verlangte seinen definitiven Entschluss, 
m it dein grossm iithigen A nerb ie ten , seinerseits durch einen 
Beitrag von jahrlich  25 K aro lin , cłas U nternehm cn zu un ter- 
stiitzen. Voller F reude sahen sich die beiden Freuude im 
Geiste sclion in  den herrlichen Zim m twaldern au f Insecten 
und Fflanzen Jagd m ackend. A llein die H errlięhkeit hatte 
bald ein E n d e , denn als seine M utter diesen P lan  erfuhr, 
w ehrte sie derm asseji kraftig  dagegen, dass Mg. als gchop- 
sauicr Sohn sein P ro jek t aufgab. R astlos w urde aber in  
den Lieblingsfachern fo r tgearbe ite t, nam entlicli an den Zwei- 
fliiglern, weil Mg. bald  m erk te , dass diese O rdnuug b isher 
nur stiefm iitterlich beliandelt w orden war. Duj-ch eigneu 
Privatfleiss ha tte  or bereits so viol Latein ę r le rn t, uin die 
W erke des Fabricius nothdiirftig zu verstehen. Seine bis 
dahiu neu geschaffenen G attungen w urden iturner m ehr aus- 
gefeilt. Die G attungskennzeichen suchte er da au f, wo die 
N atur s ie , nach seiner A nsich t, hingelegt h a tte , ohite sjch 
ausgchliesslich an e i n e n  K orpertheil zu b inden ; sein System 
sollte also ein eklektisches sein. Bis zu seinem  Ltsbensende 
ist e r  der festen M einung gew esen, dass map nur auf dieseni 
W ege dahin gelangen k o n n e , ein b rauchbares, und das 
Studium forderndes System zu e rm itte ln ; e r sah es fiir eine 
Uum oglichkeit a n , ein sogenanntes natiirliches System auf- 
zustellen , aber auch d ie , auf bestim m te K orpcrtheile einzig 
beschrankte und basirte  A nordnung ( z .  B. der M undtheile 
a l le in ) ,  hielt er fur einseitig und  der W issenschaft nicht 
zutraglich. W ie weit sich diese M einung rechtfer.tigcn lasse, 
liegt natiirlich ausser dem Bereiche clieser M itthęilungen.

Im Jah re  1702 nahm  er ordentlichen U nterricbt ini 
Z e ichnen , der abep n u r ein lialbes Ja h r  d a u e rte , ind ftn  er 
in  diescm Jahre  eine L ehrerstelle  in Burtspheid bei A achen 
an tra t. Z ur A breise kam  es aber noch nich t g le ich , da 
m an liald in Solingen den K anonendonnor der Schlacht von 
Jem appes vernahm- Die F ranzosen drangen so w eit vor, 
dass sie noch im D ecem ber A achen und B urtscheid einnahm eu. 
E rst im folgenden Jah re  iiberrum pelte der Prinz K oburg
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dieselben bei A ldenhofen, sie m ussten Aachen nnd seine 
U m gebung raum en , aber erst nach der Schlacht von N ecr- 
w inden tra t Mg. seine Reise nach Burtschoid an. Es war 
ein sehr unruhiges Jah r wegen der vielen T ruppenm arsche; 
O estreicher, B ohm en, U ngarn , S lavonier, Italianer u. a. 
zogen hin und zu riick , auch sah er 15 ,000 Hesscn durch- 
z iehen , die den E nglandern  verkauft w orden waren. Fleissig 
w urde von M eigen bei Burtscheid und Aachen gesatmnelt, 
bis er im Jah re  1796 eine Stelle ais L ehrer fiir die frah- 
zósische Sprache in S to llberg , 2 S tunden von Aachen, 
annahin. H ier blieb er bis zu seinem T ode ohiie Weiteren 
Ortswechsel. In Stollberg gab er nun  U nferricht im Fran- 
zósischen und ausser der Schulzeit im Z eichnen, in der 
G eographie , G eschichte, im  Klavierspielen und  selbst in der 
A stronom ie. E r m achte namlich bald die Bekanntschaft des 
M essingfabrikanten J. A. P e ltze r, der ein Freund der ina- 
them atischen W issenschaften w ar und  ein T iedem annischcs 
achrom atisches T eleskop m it 90itialiger V ergosscrung besass. 
Es Wurden dam it tleissig Beobachtungen angestellt. Von 
Stollberg aus w urden hanfig Excursionen in  die Umgegung 
gem acht, doch w ar das Leben inehrere Jah re  hiudurch ziem- 
lich gleichfórmig. Im Jah re  1801 machte Mg. die B ekannt
schaft des beriihm ten franzósischen N aturforschers Grafen von 
L acepede, damals G rosskanzler der Ehrenlegion. E r kam  
m it einem  starken  Gefolge nach S to llberg , mn die damals 
bliihenden M essingfabriken zu sehen. Die Kaufmannschaft 
veranstaltete ein  M itłagsessen , wozu Mg. geladen w urde. E r 
sass dem Grafen gegeniiber und unterh ielt sich m it diesem 
iiber naturhistorische G egenstande, auch liess Lacepede sich 
Meigen’s Zeichnungen von D ipteren zeigen. Am folgenden 
Tage besuchte ihn Mg. auf sein V erlaugen in Aachen und 
hier m achte ihrn der G raf den ehrenvollen V orschlag, als 
B otaniker den K apitain Baudin auf seiner Reise um die W elt 
zu begleiten. Obgleich Mg. nun un ter friiheren V erhaltnissen 
diesen Vorschlag m it beiden Hrinden angenom m en haben wiirde, 
der ihm eine ehrenvoile, vielleicht glanzende Laufbahn in F rank- 
reich bere ite t hatte, so lehnte er ihn doch aus G riiuden, die er in 
seinem  Nachlasse nicht naher bezeichnete, lioflich ab. Lacepede 
hat in der Folge der S tollberger Kaufmannschaft bei vorkom m en- 
den A utragen an die franzósische R egierung manchen guten 
D ienst erw iesen, und sich stets dabei m it Freuden, wie er den 
Bittstellern versicherte, der B ekanntschaft m it Mg.' erinnert. —  

(Fortsetzung folpt.)
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V e rz c ic l in is s  (le r  in  d e n  F i i r s te n t lu i r n c m  L ii h  e ck  
u n d  B i r k e n f e l d  v o n  m ir  b i s h e r  a u f g e fu n d e n e n

Blattxvespen.
Yom l o d q o i i T  (S

Oberforster T i s c h l ł c i n  in Herrstein.

W enn das nachstehende Verzeichniss der von mir, 
wahrend der Jahre 1836 bis 40 bei Eutin itn Fiirstonthum 
Lubeck und wahrend 1841 bis 1846 bei Herrstein ini Fiir- 
stenthum Birkenfeld gefangenen Blattwespen auch gerade 
nicbt reich an neuen Arten ist und keineswegs Anspruch 
auf Vollstandigkeit raachen ka n n , was urn so verzeihlicher 
sein inóchte, da ich bei dcm Sannneln der Thiercheu auf 
inich allein beschrankt wa r , so ist es den Hymenopterologen 
docb viclleicht interessant, hier eine Zusammenstellung dessen 
zii finden, was ich aus der Familie der Tenthredoniden in 
zwei ihrer Lage nach so versehiedenen Gegenden auffand. Der 
Kurze wegen bezeichne ich die Fundorte Eutin mit E. und Bir
kenfeld mit B., gebe aber die Zeit des Fanges in Zahlen an.

I. C i m b e x  Oliv.
1) C i m b e x  Leach., v a r i a b i l i s  Klug. va r .  l u t e a  

Lin. E .;  v a r . t r i s t i s  F. E . ; var .  s y l v a r u m  F. E . ;
2)  T r i c h o s o m a  Leach, b e t u l e t i  King. B. —  lu -  

c o r u m  F. E . , B.
3)  Z a r a e a  Leach, f a s c i a t a  F. E. £ ,  B. £.
4) A l b i a  Leach, a e n e a  Klug. B. £. —  s e r i c e a  

L. B. £.
5 ) A in a s i s  Leach, l a  e t a  F. B. £.

II. H y l o t o m a  Iiatr.
I) H y l o t o m a  Latr. e n o d i s  L. B. y , E. y. — 

a t r a t a  Klug. B. — b e r b e r i d i s  Schrank. B. £. — 
c y a n e  11a King. E. — v i o l a c e a  Klug. B. y. — 
e o e r u l e a  Klug. B. y. — u s t u l a t a L .  E. y ,  B. £. —  
s e g i n e n t a r i a  Panz. E . J ,  B. y .  — r o s a r u m  F. B. y . — 
p a c a n a  Panz. E. V°, B. y. — c o e r u l e s c e n s  F. 
E.  — fern o r a l i s  Klug. B. y.

b 2 ) S c h i z o c e r a  Latr. f u r c a t a  de Villers. B. y. — 
b i f i d a  Klug. E. £•

III. L o p h y r u s  Latr.
Aus der Gattung Lophyrus, deren Arten bekauntlich 

alle auf Nadelholzern leben, habe ich keine Reprasentanten
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auffindon k o u jlfn , da es in den Furstenthiim ern bis jet/.t nur 
wenig N adelhólżer giebt.

IV. C l a d i u s  Illiger.
1 ) C l a d i u s  d i f f o r m i s  Pz.  B. g , E,  $•
2 )  T r i o p h o r u s  L atr. a l b i p e s  Klug. E. y .

V. N e w  a  t Us Jurine.
1 ) C r o e s u s  Leach, s c p t e n t r i o n a l i s  L.  E. :
2 )  N e m a t u s  c o e r u l q o c a r p u s  Htg. B. g , y .  Har- 

tig hatte  zur Beschreibung dieser B lattw espe nur ciri
E x em plar, dcm  die T arsen  der h in terstcn  Bcine feldteu, 
daher e r  die Farbe derselben nicht angiebt. Es sirid
aber die H in te r ta rsen , śo wie die Spitzen der H inter- 
tib ien  schwarz und n u r die Krallen dieser F iisse , au den 
m eisten E xem plaren m einer Sammliing rotli. —  E r  i ch s o n  i i 
Htg. E . y . —  l u c i d u s  Pź. E.  —  q u e r c u s  Htg. 
B. —  a u r a n t i a c u s  Htg. E . y . —• a l b i p e n n i s  Htg.
E. y .  —  v e n t r a l i s  Pz. E. y, B. — 1,1 m y o s o t i d i s
F.  E.  V° V )  B- ł  V’- “  c a p r a e a e  L. B. | ,  E.  y.
f u l v u s  Htg. B. V°- Saxescn fing, wie H artig angiebt, 
diese B lattwespe auf R o th tan n en ; ich hahe dieselbe in 
einem  aus m ancherlei L aubholzarten gemiscliten N iederw ald, 
in dem und in  dessen Nahe durchaus keine R othtannen 
vo rkam en , gefangen. —  l u t e u s  Pz.  B . ; —  s a l i c i s  L. 
B . ; —  v e n t r i c o s u s  H tg. E ., B. y .  — l e u c o t r o c h u s  
Htg. B .; —  m a c u l i v e n t r i s  Htg. B. E . y . —• c r a s s i -  
c o r n i s  H tg. B. —  F r a x i n i  Htg. E . r r  l e u c o -  
s t i c t u s  Htg. B. y  y .  —  p e d u n ę u l i  Htg. E . y .  —  
a p i c a l i s  H tg. E . £ ,  B. —  v i m i n a l i s  Htg. Ę. —  
l e u c o p o d i u s  Htg. B. E in M annchen, bei H errstein  
gefangen. E s stim rnt ganz m it H artig’s Beschreibung, 
doch fehlt der weisse H a lsk rag en , was alper eben dem 
M anuchen eigęn sein mag. —  m o n o g y n i a e  H tg. E. —
a l n i v o r u s  Htg. B. y .  —  l e u c o p o d i u s  Htg. B .;
p r a s  i n  u s  Htg. E. y  f .  —  v i r e s  c e n s  Htg. B. J .  —  
p a l l i c a r p u ą  Htg- E . g. — m o l a n a s p i s Htg. B. y . —
p l a t y c e r u s  fltg- E . —

m i n u t  u s  Tischboin. B. £.
K órperform  w ie bei S elandria, Fiihler langer als Kopf 

und T h o rax , borstcnform ig. G lanzcnd - schwarz. Beine 
w eisslich - g e lb ; die vier h in tcrcn  Sebenkel am Innen - und 
A usseurande m it schwarzem S ch a ttcn ; T ibienspitzen und 
Tarsen der hintersten Beine auf clog oberen Seite brauu.
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F liigel w asserk lar, m it bi'aunelfi GeSder, w cisser Rantlader 
m ul w eisścm  F liigelm al, d ieses an der uiiteren Hal ft e 
schwiirzlich. Cubitalzelłen vollstahd ig  getrehnt.

Lange 1 J " '.  Flugelspannung 4 '" .

r t t f i p e s  T isclibein. B. %°.
Korper gestreckt, mit kurzeń weissen Harchen. Fiihler 

langer ais der Hinterleib. Glanzend-schwarz. Fliigelschupp- 
clien blassbraun. Beine einfarbig rothbraun; die Spitzen 
der hinterstęn T ib ien , so wie die Basis der liintersten Tarśeri 
aber schwarzbraun. Flugel k la r , mit Schwarzem Geader; 
Raudader und Mai braungrau.

Lange 2 Flugelspannung 5 '" .

l e u c a p s i s  Tischbein. E. 2S°.
Kórperfonn der Selandrien. Fiihler so lang ais Kopf 

mid Thorax. Schwarz. Am Kopfe sind die Mundtheile, mit 
Ausnahme der rothbraunen M andibelu, das dreieckige Kopf- 
schildchen und der Unterrand der Augen schmutzig- weiss; 
der Hinterrand der Augen isf aber braun. Eliigelschiippchen 
und Ecken des llalskrageńs re in -weiss. Schenkelriuge 
saunntlich, Schenkel (  mit Ausnalnne der Basis, welclie wie 
die Hiiften schwarz i s t ) ,  die Tibien und Tarsen der vor- 
dersten Beine schtnufżig - weiss. Au den Śchenkeln der 
liintersten Beine setzt sićh die Farbę der schwarzen Basis 
an der tn iieu- und Aussenseite bis zum Knie fort. Spitze 
der liintersten Tibien und Tarsen braun. Flugel glaśhell, 
Geader blassbraun, Randader und Mai etwas dunkler, 
letzteres aber in der oberen Halfte weiss.

Lange l f  Flugelspannung 5 " '.
f l a v i c o l n u s  Tischbein. B. j .

Korper gestreckt, wenigstens nicht feelandrien ahnlich. 
Fiihler wenig langer ais der Hinterleib. Schwarz-glanzend. 
Kopf und Thorax dicht init gelben Harchen beklciidet. Mund, 
Kopfschild, vorderer Augenrand, Halskragen, Fliigielschiipp- 
chen , Baiich, so wie Seiten des Hinterleibriickens und Beine 
schweftdgelb; an den Hinterbeinen jedoch die Knie, Spitzen 
der Tibien uńd die Tarsen schwarz. Fliigel wenig getriibt, 
mit braunem Geader und Randnial, aber gelber Randader. 
Die beiden Grundglieder der Fiihler schWarz, die fólgenden 
Glieder schwarz, auf der Unterseite abdi- Rothbraun.

Lange 2 |" ' .  Flugelspannung 5 | ' “ .
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v a r i a b i l i s  Tischbein. B. 5 b
Korperform fast so gedrungen wie bei Selandria ovata. 

Fuhler kurzer als Kopf und Thorax. Glanzend - schwarz. 
Kopf, besonders das G esicht, sehr d icht, auch Rrust 
und Bauch rait weissen Hfirchen besetzt. Oberlippe wenig 
ausgebuchtet. Mund mit Oberlippe und Anhang weisslich- 
gelb oder gelb ; Spitzen der Mandibeln aber braun. Augen- 
rand entweder nicht gefarbt, roth oder gelb. Halskragen 
gelbbraun, oft mit Schwarzem Fleck in der M itte; Mittel- 
brustlappen roth oder roth gerandet; Brustseiten entweder 
ungefarbt oder mit rothern F leck ; Schildchen entweder roth, 
oder roth und schwarz, oder schwarz; Riickenkbrnchen 
immer leuchtend weiss. Hinterleibsriicken meist ganz schwarz, 
jedoch auch oft der letzte Ring braun. Bauch entweder 
ganz schwarz oder ganz braun oder die ersten 5 bis 6 Ringe 
heller gerandet und die folgenden braun. Fliigel nicht 
getrubt, mil braunem Geader, braungelber Randader und 
gleichgefarbtem Mai; letzteres jedoch auch oft mit dunk- 
lerem Fleck an der Seite der ersten Cubitalzelle. Fuhler 
schwarz. Hiiften schwarz oder zur unteren Halfte gelb; 
Schenkel, Tibien und Tarsen der vordersten Beine weissgelb 
oder gelbbraun; Tarsen der Hinterbeine ebenfalls gelb oder 
schwarzbraun und schwarz; auch haben initunter die vier 
hiuteren Schenkel auf ihrer innern Seite ęine schwarze Linie.

Lange 3 " '.  Fliigelspannung 7“\
3) C r y p t o c a m p u s  m u c r o n a t u s  Mus. KI. E. 2̂ '. 

a n g u s t u s  Htg. B.
VI. D i n e u r a  Dahlb.

1) D i n e u r a  s t i l a t a K l u g .  E. —  d e s p e c t a  Mus. 
Kl. E. J.

2 )  M e s o n e u r a  Htg. p a l l i p e s  Htg. B.
VII. D o l e r u s  Klug.

1 ) D o l e r u s .  e g l a n t e r i a e  F. E.  y  ^°, B. i  y. — 
d u b i u s  Klug. B. £  £. —  a n t i c u s  Klug. E .;  p a l u -  
s t r i s  Klug. E. %° V°> i  V ° - ~  m a d i d u s  Klug.
E. i ,  B. y .  —  g o n a g e r  F. E. y  B. y  b ~
v e s t i g i a l i s  Klug. E. ^  —  e q u i s e t i  Klug. E. y . —
h a e m a t o d e s  Schrank. E. £ ,  B. y.-^-  » i g e r  Klug Mus. 
E- i,  B. i  i* a n t h r a c i n u s  Klug. E. y  y. — 
c o r a c i n u s  Klug. E. y. v a r i s p i n u s  Htg. E. y  J,
B. b  c e n c h r i s  Htg. B. £. —  l e u c o b a s i s  Htg. 
E. i ,  B. y.
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2)  T e l m a t o p u s  Hartig. m i n u t u s  Htg. E . ł50.

VIII. E m p h y t u s  Klug.
1) E m p h y t u s  Klug. c i n c t u s  L. E. y> %°, B. V*  —  

g r o s s u l a r i a e  Klug. E . 2£ \  —  r u f o c i n c t u s  Klug. 
E. —  c a l c e a t u s  King. E. B. 1̂ ). —  p a t e l l a t u s
Klug. B. r -  t i b i a l i s  Panzer. B. 2£>. Das Mann-
chen ist bedeutend kleiner (Lange 3 —  4 '" )  ais das Weib- 
chen (Lange 4£ — 5 '" )  nnd schlanker; die Fiihler des 
Mannchens sind meistens rein schwarz und haben nur 
mitunter vor der Spitze ( d a  wo die Fiihler der Weibchen 
weiss sind) einen braunlichen Schimmer. Hiiufig bei Herr- 
s te in , im August im Eichenniederwald ( verinischt mit
H ainbuchen) gefangen. — 1 a p i c a l i s  Klug. B .; —  c a r -  
p i n i  Htg. B. —  b a s a l i s  Klug. B .; -  d i d y m u s
Klug. B. i  2B°. —  '

b u c c u 1 e n t u s Tischbein. B. J .
Kopf breiter ais T horax ; Fiihler wenig langer ais 

Kopf und Thorax. Glanzend-schwarz. Hinterleib mit rothem 
Giirtel ( 4 ,  5 , 0 . ) ,  dieser jedoch am Bauche durch eine 
scliwarze Linie unterbrochen. Riickenkórnchen leuchtend- 
weiss. Beine roth mit schwarzer Basis der Schenkel und 
schwarzen Tibien der Hinterbeine. Fliigel mit schwarzbrau- 
nem deader und braunem M ai, das an der oberen Seite 
bis weit in die Randader hinein weiss ist.

Lange 2 f " '.  Fliigelspannung 5 .) '" .
2 ) H a r p i p h o r u s  Hartig. l e p i d u s  Klug. E. Y? 

B. h  -  ' ( ,.,„ ,0 ,
Dieses Thierchen variirt sehr in der weissen Farbung. 

Mehrere in hiesiger Gegend gefangene Exemplare haben 
ganz schwarzen Kopf und scliwarze Seiten der B rust, wo- 
gegen der Halskragen breit weiss gerandet ist. Der Hinter
leib ist dabei wie gewohnlich gezeichnet. Die Mannchen 
sind stets dunkler gefarbt ais die Weibchen.

3) P h y l l o t o m a  Fallen, m i c r o c e p h a l u s  Klug. E. | .
4 )  K a l i o s y s p h i n g a  Tischbein. *)
Fliigel mit zwei Radial nnd drei Cubitalzellen, die 

erste und zweite verein t, diese und die dritte mit ruek-

*) K«X<V Zelle und cv tr< p iyyu  zusammenzieken.
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laufender Ader. Łanzettfdrmige Zelle in der Mit te 
zusammengezogen. Unterfliigel ohne Mittelzelle.

D o h r n i i  Tischbein. Bei Herrsteiu gefangen.
Korperform der Selandrien. Fiihler so lang wie der 

T horax, neungliedrig. Tiefschwarz. Spitze der Mandideln 
roth. K nie, Tibieu und Tarsen der vorderen Beine 
schmutzig - w eiss, dieselben Theile der hintersten Beine 
grau-braun . Fliigel schwarz, mit Schwarzem Geader und 
graubraunem Mai.

Lange 1 '" .  Flugelspannung 3 " '.
b a s  Subgenus Emphytus Klug wurde von Hartig in 

drei Sectioneu getheilt, die sich auf Bildung der lanzett- 
fórmigen Zelle und die Zahl der Mittelzellen des IJnter- 
fiugels stiitzen. Die vorbeschriebene Blattwespe geliort 
liiernach aber zu keiner der von Hartig gebildeten 
Sectioneu und musste deshalb eine besondere Section 
gebildet werden.

( Schluss folgt. )

Bemerliungen zu den in ^Lacordaire’s Monograpliie 
des coleopteres subpentameres de la familie des 
Phytophagesn \orl;oHnnenden deutscben Arten.

Yoih Director Dr. l i .  Sullriau in Siegen.
( Fortsetzung.)

n. 48. D. affinis ICunze. Unter diesem Natnen ver- 
bindet der Verf. die vier von Kunze unter den Nanicn D. 
rustica Schiippel, planicollis D ahl, paljipes St. und affinis 
Kunze bescliriebenen A rten ; es stehen dieselben allerdings 
cinander sehr nahe, und uamentlich lassen sich D. rustica 
und planicollis (d ie  schon Illiger iin Berliner Museum mit 
einander vercinigt h a tte ) ,  sowie D. pallipes und affinis om
an feinen Merkmalen von einander unterscheiden, indesseu 
liabe ich bei zahlreichen von mir verglichenen Exemplaren 
wenigstens liinsichtlich tlreier jener Arten nie geschwankt, 
zu welcher derseiben jedes einzelne gehore, und kann mich 
daher auch nicht mit der von dem Verf. versuchten Zu- 
sammeaziehung einverstanden erklaren. Vielleicht wurde
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die letztere dadurch veraulasst, dass der Verf. aus den sehr 
getreueu Kunzo’schen Beschreibupgen iiberall nur einzelne 
Merkmale hervorhob; so bei D. pallipes nur die (keine.s- 
weges stets vorhandenen)  hellrothen Beine, bei D. rustica 
die feine Sculptur der Deckschilde; vielleicht auch dadurch 
dass deui Verf. eine nicht zureichende Anzabl von Original- 
exemplaren zum Vergleiche zu Gebote stand: jedenfalls 
scheint es mir aber nicht streng folgerichtig zu sein, wenn 
der Verf. in den der Gattuug vorausgeschickten Erorterungen 
auf die Gestalt und Sculptur des Halsschildes einen beson- 
dern W erth leg t, und dann gerade bei diesen Arten jene 
Vterkinale nicht gelten iassen will. Der Utnstand, dass 
Sturm in seinein nęusten Catalog seine eigene D. pallipes 
wieder init D. rustica zusammenzieht, tragt wohl niehts zur 
Entscheidung der Frage b e i; denn abgesehen von der viel
leicht dabei berucksichtigten Autoritat Dejean’s kann ich 
mir recht gut die Moglichkeit denken, dass Sturm seine D. 
pallipes spater nicht wieder gefunden, oder auch ( wie Ah
rens seine D. brevicornis) verkanut hat; icli selbst habe aus 
Sturm’s Hauden ais D. pallipes zu verschiedener Zeit 
drei Kafer erhalten, von denen nur einer der echten 
D. pallipes ( von der icli gleichfalls ein Sturm’sches 
Stiick dnrch Hrn. Prof. Kunze’s Mittheilung b es itze ), 
der andere der D. rustica, und der dritte ganz der D. 
variabilis angehórt. irn Baue von Kopf, Fuhlern und 
Beinen stimmen alle je n e , von unsertn Verf. zusammenge- 
zogenen Arten mit einander iiberein; auch auf die starkere 
oder schwachere Wólbung der Deckschilde, sowie die Be- 
schaffenheit der auf denselben befindlichen Eindriicke inbchte 
icli keiuen grossen W erth legen, dagegen glaube ich den 
Bau und die Sculptur ties Halsschildes, die Sculptur der 
Deckschilde, und bei den c / auch den Ton der schwarzen 
Ffirbung als bestandig annelimen zu kónnen , auch scheint die 
Farbe der Fiihler keinen grossen Abweichuugen unterworfen. 
Danach uuterscheide ich jene Arten in folgender W eise:

a. D. rustica Schiippel.
O'. Halsschihl hiuterwarts verschmalert , fein und 

zerstreut p u n k tirt, mit stumpfen, kaum aufgebogenen 
Vorderecken; die Deckschilde matt-kohlschwarz, fein punkt- 
streifig, mit narbigen Zwischenraumen und eingemengten 
Punkten an der Schulterbeule und dem Schildchen; die 
Fiihler voin 3ten Gliede an schwarz, an der Wurzel jedes 
Gliedes roth geringelt.

li
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2. Halsschild hinterwarts verschm alert, fein and ilicht 

pu n k tirt, mit stamp fen , kaain aufgebogenen V orderecken; 
die Decksehilde erzfarbig grob pnnktstreifig, mit. querrunz
ligen Zwischenraumen; die Fiihlerglieder vom 3tnn an aat 
der obern Halfte schwarz.

b. D. planicollis Dahl.
d". Halsschild hinterwarts verschm alert, feiu and ziem- 

lich dicht punk tirt, mit stumpfen, kanm aufgebogenen Vor- 
derecken, die Decksehilde blauschwarz, massig pnnktstreifig, 
mit fein quorrauzligen Zwischenraumen and eingemengten 
Punkten an der Schnlterbenle and dem Schildchen; Fiihler 
wie bei der Vorigen.

2. Halsschild gleiehbreit, vor dein Hinterrande einge- 
schniirt, fein und "dicht pnnktirt, mit stumpfen, kaam 
aufgebogenen Vorderecken, die Decksehilde erzfarbig, grob- 
punktstreifig, mit querranzligen Zwischenraumen: Fiihler 
wie bei der Vorigen.

c. I), affmis Kunae.
cf. Halsschild hinterwarts verschmalert und an den

Seiten ausgerandet, miissig and zerstreut punktirt, mit
stum pfen, breit aufgebogenen Vorderecken; die Decksehilde 
purpurschwarz, grob-punktstreifig, mit querrunzligen Zwi
schenraumen und eingemengten Punkten an der Schnlterbenle: 
Fiihler roth.

$>. Halsschild hinterwarts stark verschmalert and an den
Seiten ausgerandet, fein and ziemlich dicht p unk tirt, mit
stumpfen, breit aufgebogenen Vorderecken; die Decksehilde 
erzfarbig, grob-punktstreifig mit grob • querrunzligen Zwi
schenraumen; Fiihler roth.

d. D. paUipes Si.
cf. Halsschild hinterwarts stark verschmalert, an den 

Seiten kaum ausgerandet, deutlich und zerstreut punktirt, 
mit stumpfen, aufgebogenen Vorderecken; die Decksehilde 
purpurschwarz, sehr grob-punktstreifig mit querrunzligen 
Zwischenraamen and eingemengten Punkten an der Sohnlter-
b eu le; Fuhler roth.

Halsschild hinterwarts verschm alert, deutlich and 
ziemlich dicht punktirt, mit stumpfen, aufgebogenen Vorder
ecken; die Decksehilde erzfarbig, sehr grob-punktstreifig, 
mit grob - querrunzligen Zwischenraumen; Fuhler roth.

Zn den einzelnen Arten bemerke ich noch Folgendes:
ad a. Die />. rustica Schiippel ist, soweit inir mit 

Sicherheit bekannt is t, ein durchaus dem nordbstlichen



Deutschland, vielleicht dem ganzen norddstlichen Europa 
angehórendes Thier. Ihr Hauptfundort ist Berlin, wo Schuppel 
sie zuerst entdcckte (a u f  Caltha p a lu s tris ) , und wo sie 
auch uoch im August 1814 von Dr. Schaum und Dr. Schmidt 
aus Prag in grosser Anzahl gesammelt wurde. Dohrn fand 
sie bei S te ttin , und im Sommer 1845 Dr. Schaum auch 
bei Heringsdorf an der Ostsee auf Carex fdiformis. Eng- 
lische Exem plare, deren Kunze gedenkt, liabe ich nicht 
gesehen, dagegen scheint nach dem , was der Verf. Uber die 
D. Besseri Dej. aus Podolien beibringt, diese von der 
ecbten D. rustica nicht verschieden zu sein. Die tiefe glanz- 
lose schwarze Farbe und die feinnarbigen Zwischenraume 
der feiu - punktstreifigen Derkschilde zeichnen die d" dieser 
Art sehr aus; bei den meisten treten zngleich einige 
Zwischenrautne, namentlich der zweite und vierte als Langs- 
rippen so deutlieh hervor, so dass sie bereits mit blossen 
Augeu wahrgenommen werden konnen. Der Zahn an den 
Hinterschenkeln der 2  ist zwar stumpf, aber deutlieh. 
Farbenabandernngen des cf sind mir noch nicht zu Gesichte 
gekouim en: die $  sind matt - inessinggelb, doch erhielt ich 
von Dr. Schaum auch ein matt - goldgriines, bei Heringsdorf 
gefundenes Exemplar.

ad b. I), planicol/is Bald  kenne ich jiur aus dem 
siidlichen Theile von Mitteleuropa, wo sie sich in ziemlich 
weiter Ausdehnung von Westeu nach Osten zu verbreiten 
scheint. Ich besitze sie aus der Schweiz (b e i Bern ge
sammelt von R. S chartow ), aus Tyrol ( K a h r l ) ,  und aus 
Ungarn (von  Frivaldszki). Die Exem plare, welche Kunze 
von Dahl erhielt, stammen aus W ien, und derselbe Autor 
nennt ausserdem noch Piemont als Vaterland. Unter meinen 
Schweizerexemplaren befindet sich auch ein sehwarzblaues 
Weibchen.

ad c. D. afjinis Kunze  ist vorzugsweise im nord- 
westlichen Deutschland von der Havel und Elbe an west- 
warts zu Hause, und bier ein fast aller Orten gemeiner 
Kafer. Sie findet sich im Mai und Juni auf Carex riparia, 
paludosa, cespitosa, acuta und audern R iedgrasern, meist 
mit D. discolor, auch mit D. sericea zusammen. Individuen 
mit an der Spitze gebraunten Fithlergliedern sind keine 
Seltenheit. Die Mannchen habe ich noch nie anders gesehen 
als scliwarz, mit einem purpurfarbigen Anfluge, die 9  sind 
gewohnlich triib-inessinggelb; seltener findet man sie mit 
den d" gleichfarbig, oder mit blaugriinem Halsschilde und

6 *
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schwary.blaiien Deckschilden, mi* goldgiiinem Halsschilde 
und spangriinen Deckschilden. oder endlich ganz goldgriiii, 
wobei jedoch das Halsschiid starker ins Gelbliche fal It ais 
die Deckschilde. Alle diese verschiedenen Sehattirnngen habe 
ich iin Sommer 1835 bei Dortmund unter einander getrofleri, 
was ich aber anderwarts selbst gefangen oder durch Mitthei - 
lung erhalten habe, gehorte stets bei beiden Gesehlechtern 
nur y.n der gewdhnlichen Form. Uebrigens ist der Zahu 
der 2  hier deutlicher ais bei den verwandten Arteri.

ad d. Fiir D . pal/ipes S t. kenue ich weiter keineu 
Fundort ais die Umgegend von Ntirnberg, sie wird iudess 
in Franken wohl noch weiter zu finden sein. Die Anzahl 
der mir von dieser Art vorliegenden Stiicke ist nicht so 
gross, dass meine Ueberzeugung von ihrer Zuverlassigkeil 
so fest stande ais bei den drei vorhergenannten A rten; 
indess ist ihre Sculptur noch merklich gróber ais bei der 
ihr zunachst verwandten D. affinis Kunze, mit welcher sie 
allein vereiuigt werden kónn te , wobei man naturlich nur 
gleiche Geschlechter und Individuen von gleicher Grósse 
vergleichen darf, und unter 27 Exemplaren der D. affinis, 
welche ich augenblicklich zum Vergleiche vor mir habe, 
nehme ich keine Uebergange wahr.

n. 49. I). sericea L. Auch hier kann ich dem Verf.
nicht beistim men, wenn er mit der D. sericea L. ( micans 
Ahr. M on.) die sericea Ahr. (cornari Ahr. in l if t.)  zu 
einer einzigen Art verbindet. Beide Arten sirid einander 
allerdings sehr ahnlich; die D. comari Ahr. aber ist, wenn 
man Stiicke von gleicher Lange zusammenhalt, bedeutend 
breiter und plumper, nicht von den Schultern an hinterwarts 
allmahlig verschm alert, sondern in den Deckschilden fast 
iiberall gleichbreit und erst vor der Spitze kurz zugerundet: 
die Sculptur der Deckschilde ist gróber, Fiihler und Beine 
sind kiirzer und dicker, die Vorderecken des Halsschilds 
kanni bem erkbar, und die dahinterliegende Benie verliert 
sich in die Vorderecke allmahlig und ohne deutlichen Zwi- 
scheneindruck. Das auffallendste Merkmal zur Unterscheidung 
beider Arten bietet das Langsverhaltniss der untern Fiihler- 
glieder dar. Bei D. sericea ist das 2te und 3te Glied, 
sowie die folgenden, verkehrt kegelfórmig, das 3te urn 
mehr ais die Halfte langer ais das 2 te , nnd um eben so 
viel kurzer ais das 4 te , und diese Verhaltnisse sind so 
deutlich, dass sie selbst mit unbewaffnetem Ange ohne Miihe 
wahrgenommen werden konnen; bei D. comari sind das
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2te und 3te Glied biruformig, der Grósse uach kaum zu 
unterscheiden, uud auch das 4te ist nur wenig grosser als 
das 3 te : auch alle iibrigen Glieder bleiben in der Grósse 
zuriiek, siud dagegen merklieh dicker wie bei D. sericea, 
und dadureh erhalt namentlich der untere Theil der Fuhler 
eine mehr korallenschnurfórmige G estalt, ahnlich den Fiih- 
lern der Lema merdigera und der verwandten Arten. 
Uebergange zwischen beiden Arten besitze ich riiclit, und 
halte daher die Selbststandigkeit der Ahrens'schen Art, 
welcher der itir znletzt von Ahrens gegebene Name D. 
cothari verbleiben muss, fiir wohlbegriindet. Der bis jetzt 
bekannte Verbreitungsbezirk der letztern ist ungemeiu be- 
schrankt; Dahl, welcher sie um das Jahr 1806 auf dem 
Oberharze zuerst entdeckte, suchte aus nierkantilischen 
Griinden ihren wahren Fundort zu verheiinlichen, und 
verbreitete dariiber allerlei abenthenerliche Nachrichteu, von 
denen auch eine, dass er den Kafer in ziemlicher Menge 
von Kienbaumen geklopft babe, in Ahrens Mouographie 
iibergegangen ist. Da Dahl in spatern Jahren das uordliche 
Deutschland nicht mehr besnchte, so fand sich keine Ge- 
legenheit, iiber den Aufeuthaltsort des Thieres bestimmtere 
Mittheilungen zu erhalteji, bis Ahrens im Sorumer 1830 den 
Kafer auf dem Oberharze, namentlich auf dem kleiuen 
Brocken und den iiber und an diesem sicli hinziehenden 
Moorfeldern bis zum Brockenkruge bin wieder auffand. 
Er traf ihn dort in grosser Anzahl auf den Blattern von 
Comarum palustre, und anderte danach den Namen, nach- 
dem er sich von seinem friiheren Irrthume riicksichtlich 
der D. sericea Lin. iiberzeugt hatte. Im folgendun Sommer 
( 1831, Ende J u l i )  fand ich das Thier cbendaselbst am 
Rande kleiner Pfiitzen, unmittelbar d a , wo der Weg vom 
kleinen Brocken zum Brockenhause hinauf steil sich zu 
erheben beginnt: ob er seitdem auch von Andern dort 
wieder angetroH'en is t , vermag ich nicht auzugeben. Bei 
dieser Seltenheit des Kafers ist es nicht auffallend, dass 
derstdbe fast in alien Saminlungen feh lt, und auch in denen, 
die ihn besitzen. nur in wenigen Exemplaren vorhanden 
ist: ausser den von niir selbst gesammelten sind mir in 
den Sammlungen bisher nur Stiicke aus Dahl's oder Ahrens 
Handen zu Gesichte gekorntnen, und es ist deshalb ausser 
allem Zweifel, dass die D. sericea aller Autoren mit alleiniger 
Ausnahuie der von Ahrens und Kuuze gegebenen Beschrei- 
buugeu, und also auch alle von diesen beiden Schriftstellern
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zu ihrer D. sericea gezogenen Citata zu der echten D, 
sericea L in a ,  F ab ., lllig. gehoren. Nur die D. painstris, 
die Schilling in der » Uebersicht der Arbeiten etc. dor schle- 
sischen Gesellschaft fiir vaterlandische Cultur- von 1837 
beschrieben hat ( ich kenne sie jedoch uur liach dem , was 
in Germar’s Zeitschrift 1. 293 dariiber mitgetheilt w ird ), 
kónnte viclleicht mit unserer D. comavi identisch sein: die 
dort gegebene Diagnose passt zwar sowohl auf D. sericea 
und D. com ari, als auch zu einzelnen Farbenvarietiiten 
der D. variabilis Kunze; aber der Sehilling’sche Fundort, 
die Glazer Seefelder, haben naeh der Beschreibung, welche 
Zeller in der Ent. Zeitung 1841 von ihnen g ieb t, eine so 
auffallende Aehnlichkeit mit den Moorfeldern der Heinrichs- 
hóhe nnd des kleinen Brockens, dass die Vermuthung, die 
unter so ubereinstimmenden Verhaltnissen lob on den Rohr- 
kafer mochten auch wohl einer und derselben Art angehoren, 
wohl nicht aller Wahrseheinlichkeit cnnaugeln wird.

Wie nun die D. comari Ahr. bis je tzt zu den grossten 
Seltenheiten gehort, so ist ihr Doppelganger, die echte D. 
sericea Lin., in Deutschland wenigstens, eine der allergemein- 
sten Arten, und mit D. dentipes F. vielleicht die in den grossten 
Massen vorhandene, die iiberall auf verschiedenen Car ex-
bliithen, Sparganien und andern Wasserpflanzen zu finden
ist. Bei der durch eine solche Verbreitung erleichterten
Beobachtung dieser Art ist die Anzahl der unechten Arten, 
zu deren Aufstellung die Veranderlichkeit des Thieres Anlass 
gegeben h a t, desto auffallender. Die Entstehungsgeschichte 
derselben hat der Verf. iibersichtlich zusammengestellt. ohne 
dabei jedoch iiberall auf die Riicksichten hinzudeuten, durch 
welche die Autoren bei der Aufstellung ihrer neuen Arten 
geleitet wurden, und ich hole daher das von ihm Ueher- 
gangene hier kurz nach. L inne, wulcher die Art (1761 )  
zuerst uuterschied, beschreibst (F . suec. 196. n. 6 8 3 .)  als 
Leptura sericea die blaugrune ( viridi - coerulea) Varietat.
Fabricius in der Entomologia systematica (1 7 9 2 )  stellte 
zuerst nach M erktualen, die im Wesentlichen nur von der 
Farbe hergenoinmen w aren, drei verschiedene Arten auf, 
eine sericea (d ie  blaugrune, die er jedoch mit Beibehallung 
der Liune’schen Diagnose als Leptura fortfiihrt) ,  festucae 
(  schwarzblau) und nymphaeae (kupferfarbig), denen Hoppe 
( 1 7 9 5 )  noch eine spater von Fabricius in das Svst. Eleuth.
( 1801 )  mit aufgenommeue D. violacea (  b lau) ,  und eine 
D. aenea ( goldglanzend - e rz fa rb ig ), Panzer (1796  ) eine



87

D. micans (go ldg riin ), und Paykull (1 8 0 0 )  eine D. armata 
(m attbroncefarbig) hinzufiigt. Ahrens in seiner Monographic 
(1 8 0 7 , aber erst 1810 gedruckt) zog alle jene Arten ( mit 
Ausnahine der D. armata P ayk., die ihtn unbekannt ge- 
bliebrn w ar, da er Payk. F. Suec, nicht vergleichen kouute, 
vergl. Vorbericht S. 0 . ) ,  zum Theil nach Illiger’s Vorgange, 
wieder ein, gab aber der dadnrch gebildeten Art den Pan- 
zerschen Namen D. micans, indera er den Linnd’scheu 
Namen mit Hinzuziehung der Citate aus Fabricius und 
llliger irrthiimlich auf seine nachlierige D. coinari iibertrug. 
Dass auch Paykull’s Kafer nur eine Form der D. micans 
Ahr. sei, erkannte zuerst Germar ( 1 8 1 1 ) ,  und Gyllenhal 
vereinigte ( 1 8 1 3 ) ,  ohne Ahrens Arbeit zu kennen, ebenfalls 
alle von Fabricius, H oppe, Panzer und Paykull errichteten 
Arten mit der Linne’schen Stammart unter seiner D. sericea, 
trennte jedoch davon eine Form der D. violacea Hoppe, Fab. 
mit schwach gerunzelten und starker glanzenden Deckschilden, 
fiir welche er die Benennung D. vioiacea beibehielt. End- 
Jich sonderte Kunze (1 8 1 8 )  von alien jenen Arten oder 
Formen die Varietaten mit grober puuktirten und starker 
gerunzelten Halsschilden ais D. proteus, die demnach eben
falls eine gauze Reihe von Farbenverschiedenheiten umfasste, 
und die er uoch durch andere Merkmale, nameutiich ein 
kiirzeres Halsschild, kiirzere, dickere Schenkel und starkern 
Glauz der Deckschilde zu unterscheiden suchte. Zu dieser 
D. proteus zog er (veranlasst durch die altere Alirens’sche 
Sammlung, in welcher fiir diese Varietaten zufallig nur 
Exemplare mit grbberer Sculptor des Halsschildes steeken 
)nochteu) die var. e. 1'. g. der D. micans A hr., ferner die 
D. violacea Gyll., und alle Formen der D. sericea G yll., 
denen Gyllenhal starker glanzende Deckschilde zuschreibst. 
Dass der D. micans Kunze nun gar keine blauliche Aban- 
derungen mehr verbleibeu, war zufallig. Gyllenhal erwahnt 
jedoch weder bei seiner D. violacea, noch hel D. sericea 
oder einzelnen Formen der letztern irgend Etwas von jener 
groberu Sculptur des Halsschilds, und bezieht sich auch ira 
Appendix (1827  ) ,  in welchem er seine D. violacea nochmals 
durch die Bemerkung: >■ Interstifiis striarum in elvtris laevi- 
bus, non trausversiin strigosis, perspicue a praecodente 
[sericea j distincta * als Art zu halten sucht, gar nicht auf 
die D. proteus Kunze; er giebt vielmehr durch den Zusatz:
• Ceterum simillima- sc. sericeae, deutlich zu erkennen, dass 
er seine D. violacea nicht mit der von ilun kurz zuvor
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erw ahnten D . pro teus Kze. identisch halte. U nser Verfasser 
zuletzt ( 1 8 4 5 )  vereinigt un ter D. sericea Alles, was Ahrens 
ais D. micans und Gyllenhal ais D . sericea Verbnnden haben. 
zieht fragweise die D. violacea G y ll., ais gewiss (w ie  auch 
schon Ahrens in seiner nicht druekfertig  gew ordenen Revi
sion dieser G attnng  1832 g e th a n ) die D. protetis Kunze 
h inzu, nnd  w irft dam it, wie bereifs oben b em erk t, auch 
noch die D. sericea A hr.. Kunze (cou iari A hr in li tf .)  zu- 
sa ra tnen , wobei ich ihm wohl in dem E rs te rn . nicht aber 
in  L etzterm  beitreten  kann.

Zwischen den versch iedenen , un ter der D. micans Ahr. 
und  sericea Gyll. begriffenen Form en liisst sich kein durch- 
greifender U nterschied anftinden. W as zunaehst die Farbe 
an b e trifft, so kann man aus alien Farbungen Exetnplare 
finden, die in  K órperbau, Sculptur und G rósse so vollkonnneu 
nbere instim m en , dass sich un ter ihneu gar keine Ahwei- 
ch u n g , ais eben n u r die Farbe, angeben lasst}  oben so giebt 
es zwischen diesen einzelnen Farbenscliattirungeu gar keine 
festeu G ren zen , sie laufen vielrnehr durch gauz unm erkliche 
U ehergange von schwarz durch dunkelschw arzb lau , dunkel- 
b la u , b la u , b laugriin , g liin , go ldgriin , go ldgelb , glanzend 
und m a tt-b ro n ce fa rb ig , erzfarbig mit rothlichem  Schimmer, 
k u p fe rro th , p u rp u rro th , dunkel-purpttrro th  mit blanem oder 
griinem  Schim mer so in e in an d e r, dass m an bei vielen 
Stiicken nicht wissen vviirde, zu welcher A rt man sie bringen 
sollte. Dazu kom m t n o ch , dass man T hiere  von den ver- 
schiedensten Farben  wiihrend der Fangzeit fast taglieh in 
Paarung findet, ohne dass , wie Panzer friiher verm uthete, 
das eiue und das andere G eschleclit ausschliesslich an 
gewisse Farben gebnnden ware. Auch andere A rten andern  
ganz in derselben W eise hinsichtlich der Farbe a b , so D. 
thalassina G erm ., variabilis K ze., simplex F . , tom entosa 
A h r ., besonders aber comari A h r ., welche letztere genau 
dieselben V arietaten wie D. sericea darbietet. Und wenn 
solche B eobachtungen , wenn cine Reihenfolge von 24 Far- 
benschattirungcn , welche ich augenblicklich in 116 Exem - 
plaren  vor inir habe , noch nicht hinreichen so llten , die 
U nbrauchbarkeit der Farbe als A rtinerkm al d a rzu th u n ; — ; 
so besitze ich ein im Mai 1835 bei D ortm und gefangenes 
E x em plar, welches nach seiner dunkelhraunen Farbung der 
D . violacea F . an g eh o rt, bei dem jedoch die linke Fliigel- 
decke einen scharfbegranzten die drei ausseru  Zwischenraum e 
um fassenden goldgelben Seitenrand zeig t, und ein eben so
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gefarbter \  Linie langer schr&g hinterwarts naeh tier Naht 
zu laufeiuler Strich anf dem schwach erhohten Felde links
vom Sehildehen befindlich ist.

Eben so weuig aber lasst sich die Sculptur zur Unter- 
scheidung von Arten benutzeu. Dor grbssere oder geringere 
Glanz tier Deckschilde hangt von der geridgern oder grbssern 
Auspragung tier Querrunzeln ab , nnd hierin wertlen die 
Extreme dnrch eine Reihe von Uebergangen verbnnden: 
keinesweges aber trift't, wie sehon Gyllenhal’s Beschreibung 
zeigt, tier grbssere Glanz der Deckschilde stets mit starkern 
Runzeln ties Halsschilds zusannnen. Iu alien Farbungen, 
nicht bloss der blauen, liudet man Individuen, welche diesen 
Glanz zeigen, sowie umgekehrt Kiifer mit. grob gerunzelteui 
Halsschiltle, bei tlenen die Deckschilde nicht wieder runzelig, 
nnd dadurch matt, sind . nnd alle diese Formen iu Paaruug 
durcheinander. Eben so wird man anch die iibrigen, von 
Kuuze angegebenen Merktnale der D. proteus zwar mauch- 
mal vereinigt, doch noch weit tnehr an einzelnen Exeinplareu 
zerstreut fiuden: dass die vollstandig ausgebildete D. proteus 
Knnze aber uberall weit seltener vorkommt, wird man, 
da man sie als die abnorme Form betrachten muss, wohl 
natiirlich fiuden.

Aus tier von dem Verf. gegebenen Synonymie sind 
daher die Citata D. sericea A hr., Kunze, als einer eigenen, 
outer der D. sericea des Verf. nicht mit begriffenen Art 
(w ie die Beschreibung der Fiihler pag. 184 deutlich zeigt) 
zu streichen: und es bleibt dann nur noch iibrig, die von 
dem Verf. als » Varietates iucertae sedis « bei den von ihm 
aufgeffihrten Formen noch nicht nnfergebrachten Varietaten 
der D. micans A hr., Kunze nnd proteus Kunze gehorigeu 
Ortes unterzubringen, wobei ich jedoch die einzelnen Farben- 
varietaten nicht in der von dem Verf. angewendeten Reihen- 
folge auffiihre, sondern sie so ordne, wie es tier allmablige 
Uebergang einer Farbenschattirung in die autlere verlangt. 
Als alle Formen zusanunenfassende Citate gehoren tier Art 
iin Allgemeinen an: D. sericea Illig., micans A hr., sericea 
Gyll. nntl der spatern schwedischen Antoren: die einzelnen 
Varietaten aber ordnen sich, wie folgt:

«. xchirarz. mit metallischem G lanze; eine von 
keinem Autor erwahnte F orm , die ich im Mai des 
uberaus reichen Donacien.jahrs 1835 einmal bei Dortmund 
angetroffen habe.
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fi. schw arzblau , naehst der vorhergehenden die selten- 
ste Form. D. festucae Fabr. —  micaus Alir. var. h. — 
sericea Gyll. var. b. — Lacord. var. B.

y. b ltm , haufig ins Violette oder Róthliehe schimmernd. 
U. violacea H oppe, Fabr. —  micaus Ahr. var. g. — sericea 
Gyll. var. a. —  Lacord. var. C. —  Siud dabei die Deck- 
schilde glarizend und kaum gerunzelt, so ist diese Form 
D. violacea Gyll. —  Lacord. var. H. ? —  und wenn dabei 
zugleich das Halsschild grob gerunzelt ist, D. proteus Kunze. 
var. c.

blaugriin , haufig mit blauein Halsschiide. Leptura 
sericea L inn ., Fab. — D. sericea Gyll. var. c. — micaus 
Ahr. var. c. — Lacord. var. A. — und mit grob-gerunzel- 
t«m Halsschiide D. proteus Kunze var. b.

t. goldgrun. D. micaus Fanz. —  micaus Ahr. var. c. 
d. ( wo bei var. d. zu lesen ist viridi - aurea)  —  sericea 
Gyll. var. d. — Lacord. var. U.

<?. gldnzend-broncefarbig. D. aeuea Hoppe. — micans 
Ahr. var. a. —  micaus Kunze. var. a.

n. m a il-  bronce f a r  big. D. armata Fayk. var. a. —
sericea Gyll. var. g. — micans Ahr. var. b. —  micans 
Kunze var. b. — Lacord. var. K.

3. kupferrdthlich, stark glanzend. D. armata Payk.
var. b. — sericea Gyll. var. e. —  micans Kunze var. b. —
Lacord. var. F.

(. pu rpurro th , Nalit und Seitenrand der Deekschilde 
nebst den Aussenseiten des Halsschildes oft goldglanzend. —  
D. nymphaeae Fab. —  sericea Gyll. var. f. —  micans Ahr. 
var. f. —  micans Kunze var. d. — Lacord. var. G. — 
und mit grob - gerunzeltem Halsschiide D. proteus Kunze. 
var. a.

X. du nkel-pu rpu rro th , auf dem Riicken des Hals
schildes und der Deekschilde ins Blauliche oder Griinliche 
fallend, ais Uebergang zu var. y. und Ł  Eine gleichfalls 
noch von keinem Schriftsteller erwahnte Form.

p a g . 2 0 5  ff. 11 ae  m o n  i a Meg. 
n. 3. / / .  equiseti Fab. Hoppe's und Panzer’s Kafer 

siud unbedenklich mit der Fabrieius’schen, von Ahrens und 
Kunze beschriebeneu Art identisch. Fabricius erhielt seinen 
Kafer von H oppe, und nimmt d a , wo er denselben zuerst
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beschreibt (E n t. Syst. Suppl. 1 2 8 ) ausdriicklich auf Hoppe 
Bezug; iiberdem besitze ich den Erlanger Kafer von Sturm, 
und den Leipziger von Hrn. v. K ieseuwetter, und tinde 
zwischeri beiden nicht den geringsten Untersehied. [u der 
neuern Zeit ist diese Art bei Erlangen von Hrn. Dr. Rosen- 
hauer nicht wieder anfgefnnden worden; die Mittheilungen, 
welche dem Letztern in Wien von Kollar und Heeger iiber 
die Fangweise gemacht w urden, stimmen im Wesentlichen 
mit den Angaben von Kunz.e und Kanlfuss in den N. Halli- 
schen Schriften ( I .  l>. 3 4 .)  iiberein. Auch jene W iener 
Entoinologeu erhielten das Thier (im  S ep t.) im Prater 
durch das Ausreissen von W asserptianzen, in dereń Wurzeln 
die Puppe ru h t, und nahmen dann aus den Puppenhiilleu 
die in den meisten derselben beiindlichen schon ausgebildeten 
Kafer heraus Auftallend ist das sprurigweise Vorkommen 
dieser Art in Deutschland, ausser den beiden altem  Fund- 
orten (Braunschweig, nach D ahl; Erlangen, nach H o p p e), 
an denen dieselbe neuerdings nicht wieder vorgekominen ist, 
sind nur noch Leipzig und Wien ais solche bekannt.

u. 6. H. zosterae Fab. Nach der L und- und Sehe- 
stedt’schen Sammlung ist die von Germar Faun. beschriebene 
H. Kuppiae die echte D. zosterae Fab. In Bezug auf die 
Fundorte diirfte bei derselben noch Manches zu berichtigen 
sein. Fabricius nennt zwar Schweden ais Vaterland, aber 
diese Angabe beruht wahrscheinlich auf einem Irrthum, 
wenigstens ist das Thier neuerdings in Schweden nicht ge- 
fuuden; an den Kiisten von Bohus, die der Verf. ais Fundort 
nennt, kotnrnt nach GyllenhaPs ausdriicklicher Versicherung 
nur die folgendo A rt vor. Mit Sicherheit ist fiir die vor- 
liegende nur die Insel Amager bei Kopenhagen ais Fundort 
bekannt. Auf dieser hat sie Thienernann nach seiner eigenen 
Aussage angetroften, und es ist danach Germar’s Angabe, 
dass sie in Norwegen einheimisch sei, zu berichtigen, und 
von dorther sind auch nach Dr. Schaum’s Mittheilung die 
ubrigen Exemplare in Prof. Germar’ s so wie die in 
Hrn. Guerin’s Sammlung, welche sammtlich von Schiodte 
und Drewsen stammen.

u. 7. / / .  Gylleńhalii Lacord. Dass diese Art nicht
die eigentliche D. zosterae Fab. se i, ist von den Schrift- 
stellern schon friiher vermutliet worden. Schon Germar 
iiussert in den Zusatzen zu Ahrens Monographie ( N. Hall. 
Schr. I. 6. 3 4 .) ,  dass unter D. zosterae zwei Arteu in den 
Kabinetteu verwechselt zu werden scheiuen; und Kunze
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( e b d .  II. 4. 5 3 . )  sprieht seiuen Zweifel d ariib er, ob die 
von ihm  beschriebene D. zosterae auch wirklieh der F abri- 
cius’sche gleichnamige K&fer s e i , noch bestim inter aus. Er 
is t daher nicht genau , w enn der Verf. sa g t, dass aueb alle 
spatere Schriftsteller G yllenhal’s lrrthum  iiber diese Art 
getheilt batten . Das T liier koinm t iibrigens oicbt allein in 
Schw eden, sondern auch au f der gegeniiberliegendeu Ktiste 
des Festlandes r o r :  so w urde es von Liiben iu der Nalie 
von Eckernfórde in  Schleswig, von Erichson und dem verstur- 
benen D r. Schmidt auch arn Pom m erschen Straw ie gefangen. 
Ob sich die vom Verf. ais unterschiedene H. Sahlbergii ais 
selbststandige A rt w ird behaupten konnen , scheint mir noch 
zieinlich zweifelhaft.

(Fortsetzung folgt.)

Uefaer die Gattung Ortulis und z wet neue Arten 
derselben.

Vom Professor Dr. H .  L w w  ru Posen.

O r t a l i s  c i u i f e r a ;  a tra , thoracis dorso cinercó, alae 
lim pidae, fasciis duabus discoidalibus antrorsum  
convergentibus maculaque apicali arcuata nigris. — 
Long. corp. lin.

V aterland: das liórdliche K ussland.
Sie gehórt in  die Verwandschaft der Orta!. U rticae und 

r iv u la ris : von der ersten  dieser beiden A rten unterscheidet 
sie sich durch den gedrungenen K orperbau , die grosse N a- 
herung der beiden Q ueradern und die Lage der m ittleren 
F ldgelb indeu , von der letzten  dutch  don auf tier Oberseite 
ganz aschgrauen, nielit. weissgrau lin iirten  T horax.

Kopf ro th g e lb , am A ugeurande b re it w eissgesaum t, das 
U ntergesicht anf der M itte der Lange nach ctwas kielforinig 
gew olbt. Fiihler k u r z , ro s tro th , das dritte  Glied unten 
sehr sp itz , Borste nackt. T horax  glanzend-schw arz; auf der 
O berseite aschgran, g lanzlos, ohne alle L in ien , an den Seiten 
und  auf den Hiiften stellenw eise ein schw acher, fast silber- 
weisser Schimmer. Schildchen schw arzbraun , weissgrau- 
schim m ernd. H interleib glanzend - schw arz, h in ter dem 2ten 
nnd 3ten  E inschnitte die Spur eiuer weisslich - schilleruden. 
schmalen Binde. Beine schw arzbraun. Fliigel g lasartig ; die
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W urzel iu geringer Ausdehnung schw arzlich; eine ansehuliche 
schwarze Binde beginnt unuiittelbar von der M iindung der 
Hiilfsader nnd lauft ziemlich senkw cht bis gegen den Hin- 
terraud des F liigels, vor dem sie verliseht; eine ahnliche 
zweite Binde beginnt unuiittelbar h in ter der Miindung der 
ersten L angsader, lauft iiber die kleine Q uerader gerade 
naeh h in te n , bricht sich anf der ite n  Langsader nach aussen 
und geht iiber die hintere Q uerader w eg bis in die Nahe des 
F liigelrandes; an der Fliigelspitze liegt noch ein schw ar/er 
bogeufbrm iger F le c k , der an der i te n  Langsader rechtw ink- 
lig abbrieht und auch h in ter der zweiten L angsader eine 
reehtwiuklige Ecke hat. Die kleine Q uerader liegt gerade 
unter der M iindung der ersten L angsader, also der h in teren  
Q uerader, welche ihrerseits m it der 5 ten L angsder einen 
spitzen W inkel b ilde t, viel naher als bei fast alien auderen 
A rten ; ( b e i  rivularis findet dasselbe statt, die iibrigens auch 
in der Fliigelzeiehuung der 0 .  cinifera ausserst nahe s te h t)  
die 3te und ile  Langsader convergiren gegen ihre Miindung 
hier ein wenig. Die ganzen Fliigel zeichnen sich durch ihre 
Breite aus.

O r t a l i s  a l b i p e n n i s :  cana ; alae lac teae , nervis
tran svers is , macula m inuta stigm aticali fasciolaque 
antapicali tenuissiina nigris. Long. corp. 1T̂  lin . —

V aterland : die G egend von X an thus, wo ich das W eib- 
'•hen an einem Schilfe fine.

Sie schliesst sich keiner der m ir sonst bekannten  A rten 
unserer Fauna recht nahe an , doch steht sie nnleugbar m it 
Ort. crassipennis und omissa iu niiherer V erw andschaft, als 
mit alien anderen A rten.

D er ganze K órper ist w eiśsgrau, vollig g lanzlos: das 
L ntergesicht gelblich - w eiss. in der M itte flach gew ólbt • 
Stirn bis gegen den Scheitel bin h e llg e lb , der A ngenrand 
“ ur m it einer ausserst feinen kaum  bem erkbaren weisslichen 
Linie e ingefasst; Fiihler k u rz , lebhaft hellgelb, das 3te Glied 
'in ten sehr sp itz , die Borste deutlich b eh aa rt; Scheitel und 
H interkopf w eissgrau, doch schim m ert derselbe h in ter dem 
Scheitel und gegen die Backen hin gelblich durch. Die 
G berseite des T horax ze ig t, nur w enn man sie ganz von 
hinten b e trach te t} die sehr undeutiiche Spur von zwei etwas 
dunkleren  M ittellinien. Das Schildchen ist an der Spitze 
gelblich. iibrigens aber wie der Flinterleib ohne alle Zeich- 
*»«ng. Die Beine sind gelb lich , die Schenkel haben vor
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der Spitze ein b raun liches, beiderseits sehr verwaschenes 
aber zieinlich breites B andchen; ein eben solches, aber noch 
verloscheueres, tindet sieli auf den Schienen nicht w eit von 
der W urzel derse lben ; auf den vorderslen ist. es kanni zu 
b em erk en ; iibrigens haben die ganzen Beine einen weissli- 
chen Schimmer. Die Fliigel sind milchweiss, auch die A dern 
gróssfentheils von gelb lich- weisser F a rb ę , die Randader 
etwas dnnkler, von der M itte bis zur 4 ten  L angsader Schw arz; 
auch die Miindung der e rs ten , die W urzel der 7. weit en und 
ein sehief dahinterliegendes Stiickehen der 3 ten Langsader, 
so wie beide Q ueradern sam m t dem von ihnen beriihrten 
T heile der Langsadern sind schwarz g e fa rb t; der Raum des 
Randraals ist m ilchw eiss, wie die iibrige Fliigeltlache nur an 
der Spitze geschw arzt; hinfer dieser Schwarzung liegt vor 
der 2ten  Q uerader noch ein schwarzliches F leckchen : vor 
der M iindung der 2 ten Liingsader beginut eine aus einzelnen 
etwas verwischten Fleckchen zusam m engesetzte Q uerbinde, 
welche bis au f die 4te L angsader re ic h t; die 2te und 4te 
L angsader s in d , soweit sie in dieser Bindę lieg en , schwarz 
gefarbt und letztere hat eben da ( w enigstens an meinem 
E xem p la re )  einen ganz k leinen nacli hinten gerichteten 
Z ah n ; ausserdem  findet sich noch ein kleines grauliches 
F leckchen schief h in ter der schwarzen W urzel der 3ten 
Langsader und ein g rosseres, aber ebenfalls blassgrauliches, 
rech t zwischen der 5'ten und 6ten Langsader.

A n m e r k u n g .  Wie system atische A nordnung  der O rtalis- 
A rten  is t n icht ohne Schw ierigkeit; die Form en der einzelnen A rten 
sind  zum Theil recht abweichcnd und doch finden sich andererscits 
keine rech t durchgreifenden M erkm ale zur Sonderung in klcinere 
G attungen. H err M acquart ste ilt eine besondere Fam ilie der Psvlo- 
m ydae auf, zu welcher er Orygma, T rigonom etopus, E urina , Psilom yia 
( P s i la ) , T e la n o p s , P yrgo ta , O tites , P latycephala und Dorycera 
rechnet. E s  is t  belni fliichtigsten A nblicke leicht e rsich tlich . dass 
ihm  hier die ungefahre U ebereinstim m ung im  Gesichtsprofile Ver- 
an lassung zur Vereinigung ziemlich heterogener G attungen gegeben 
h a t ,  die unm oglich in einer F am ilie vereinigt bleiben konnen. Unter 
der G attung O tites vereinigt er A rte n , wie O rtalis gangraenosa, 
O rtalis pulchella, Sciomyza bucephala, Sciomyza nigripennis u. s. w .; 
dies is t ein zw eiter, grosser F eh le r; Sciom. nigripennis und ihre 
nachstcn V erw andten konnen von Sciomyza nicht getrennt werden. 
oder doch hochstens ais eigene G attung unm ittelbar neben Sciomyza 
stc h en , wie das der Bau des H in terle ibes, der G enitalien , der S tirn  
u. s. w. deutlich genug nachw eist. Sciomyza bucephala is t  allerdings 
keine Sciomyza, sie kann ohne Zwang m it T etanops vereinigt werden. 
von der sie sich n u r durch  noch gerundetere A ugen un te rsch e id e t; 
■will m an dies* Ysremigung nicht, so rauss sie ais T jpus einer
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eigenen , unmittelbar neben Tetanops stehenden Gattung angesehen 
werden; von den O rta lis -A rten . mil welchen sic Macquart in eine 
Gattung zusammenwirfl unterscheidet sie sich wesentlich durch Bau 
und Behaarung der S tirn . durch die runden A ugen, die kleine, 
rundliche MunddlTnurig. die Kleinheit der Mundtheile u. s. w . — 
Von den eigentlichen O rta lis-A rten  schliesst sieh nun zuniichst 
Ortalis poeciloptera Sckrk. I fulminans Mg.) a n , welche Macquart 
im Genus Otites nicht mil aufzahlt; sie unterscheidet sich von den 
O titcs-A rten  so v ie von den eigentlichen Ortalis - Arten durch die 
spitze Gestalt des 3ten Fiiblergliedes, von den Ceroxys -A rten durch 
das zuruckgehendere Untergesichl und die rundere Mundoflnung, von 
ailcn hier bergehorigen Gruppen durch den eigentbiimiichen Bau 
des Hinterleibes und durch die runden fast quereiformigen Augen, 
so dass sie wold berechtigt i s t . als T jpus einer eigenen Gattung 
zu geiten; es diirfte passend s e in , fiir dicse Gattung den iiltesten 
von Schrank herruhrenden Artnamen (Musca poeciloptera Beitr. zur 
Natgsch. ao. 1770 pag. 96 , §. 68. Tab. III. Fig, 22 .) zu gebrauchen 
und den iiblicb gewordcnen Meigcn'schen Artnamen als solchcn bei- 
zubehalten, so dass die Art kiinftig Poeciloptera fulminans heissen 
wiirde; sic stehl Tetanops fast niiher, als den iibrigen Ortaliden, 
nur die verhaltnissmassig etwas erheblichere Grdsse der Mundtheile 
niihert sie letzteren wieder etwas. Die Ortalis - A rten , welche 
Macquart zur Gattung Otites gebracbt h a t,  bilden allerdings eine 
ziemlich gut geschlossene G ruppe. welcher nach der Entfernung des 
nicht Dahingehorigen der Gattungsname Otites vcrbleiben kann; kurze 
Fiihler mit stum pfem , tellerformigen Endgliede, zuriickgehendes. 
wcnig gewolbtes Untergesicht und eine gewisse Uebereinstimmung 
im Charakter der Fliigelzeichnung sind die Hauptmerkinale; als 
typische Arten konncn angesehen werden: Earned * ) , gangraenosa 
und o rn a ta ; eine etwas abweichenderc A rt ist centralis. — Die 
iibrigen europaischen O rtalis-A rten bringt Macquart unter die 
Gatlungen: Ceroxys, Ortalis und Herina. Die erste dieser drei
Gattungen zeichnct sich durch das oberwiirts ausgeschweifte, am 
Ende spitze dritte Fiihlerglied sehr au s; das Untergesicht ist ziem
lich senkrecht oder nur wenig zuruckgebend, die Mundoffnung ziem- 
lich gross und w e it, die Mundtheile ziemlich gross, der Charakter 
der Fliigelzeichnung bci den einzelnen Arten ziemlich iibereinstimmend: 
die Gattungsrechte diirften also nicht abzuieugneu sein ; als typische 
Arten konnen rivularis, cinifera. Urticae, crassipenniS und omissa 
angesehen w erden; auch albipennis schliesst sich ihnen ziemlich gut 
an; von der Gattung Poeciloptera unterscheiden sie sich leicht durch

*) Die Art wird gewdhnlich pulchella genannt; dieser Name
wurde von Rossi in der Fauna etrusca II. 314, 1528. Tab. VIII.
Fig. 6 im Jahre 1700 einer Fliege gegeben, die kaum halb
so gross und gelb, vielleicht Trypeta W esterm anni, ganz 
gewiss aber nicht die A rt is t, auf welche Fabricius Ent. 
Syst. IV. 352. 167 den Namen ubertrug und die er dann in 
dem Syst. Anti, nochmals als Scatophaga lobata beschrieb; 
der von mir angenommene Schrank'sche Name ist bereits im 
Jahre 1781 in den Ins. Austr. 475, 967 publiciri und seine 
Anwendung vollkommen sicher.
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die lang lieh-eiform igen A ugen. leh  nehm e fur diese G attung den 
N am en Ceroxys an. — Die beiden G attungen H erina und O rtalis 
sind dagegen auf ganz schw ankende M erkinale gegriindet und konnen 
so n ich t bestehen ; gerade die yerhiiltnissm assige Lange des 3ten 
Fiihlergliedes is t  bei jed er A rt a n d e rs , sie eignct sich also am 
allerw enigsten zum  G attungscharak te r; das einzige C harakteristische 
in der Bildung desselben is t  die s te ts  langliche, n ie runde G estalt 
desse lben ; diese lindet sich bei den m eisten  der von M acquart zu 
H erina und O rta lis gestellten A r te n . die iibrigens auch in dem eigen- 
thum lieh kielftirmigen Baue des U ntergesich tes, der sehlankeren 
K orpergestalt und  den Farbungsverhaltnfssen  so  iibereinstim m en, dass 
sie nothw cndig in eine G attung vereinigt w erden m tissen , welcher 
der N am e O rtalis bleiben m u ss ;  als typischc A rten  konnen nigrina, 
p a lu s tr is . p a lu d u m , afflicta, frondiscentiae (cerasi M g.) u. s. w! 
angesehen werden. —  E ben so wenig wie die V ertheilung dieser 
A rten  in verschiedene G attungen zu billigen i s t ,  eben so wenig kann 
die V ereinigung von A rten  wie yibraus und Syngenesiae m it ihnen 
gut geheissen w erden. OK. v ibrans bildet m it ihrem  ganz anders 
gebildeten U n te rg esich te , welches n n te r  den F iihlern schwach,, aber 
doch deutlieh ausgehblt i s t ,  und m it dem tellerfiirmig gestalte tem  
d ritten  F'iihlergliede den T ypus einer eigenen G attu n g , welche sich 
theils durch die grossere Entw fckelung der T a s te r , theils durch die 
eigenthum liche Fliigelzeichnung den G attungen Cephalia, P saicoptera 
u. s .  w. n a h e r t , und  deshalb vielleicht am  besten die letzte Stelle 
nn te r den G attungen e in n im m t, in welche das M eigen-W iedem ann- 
sche G enus O rtalis je tz t zerfallt w ird. — O rtalis syngenesiae weichl 
durch den eigenthiim lichen Ban des U ntergesichtes noch m ehr als 
O rt. v ibrans von den A rten  a b , welcken ich den N am eu O rtalis 
vorbehalteu hab e ; in u nserer europaischen Fauna hat sie keine 
nahere V erw andte, wohl aber giebt es viele ih r nahestehende cvoti- 
sche A rte n ; vielleicht la ss t sie sich in der G attung  Lam progaster 
oder in einer d er verw andten u n te rb rin g en ; sie m it O rt. vibrans in 
eine G attung  zusam m en zu w erfen, schein t m ir nicht passend. —

In den M etnoires de la societe de Liege tom. I I . is t  so eben 
vero ttentlicht: M onographie des Clivina e t genres voisins par M. 
Putzeys. Separatabdriicke d ieser M onographie, die nahe 200 A rten  
e n th iil t , sind  gegen portofreie E insendung von 1 15 J< / fur das
F’xem plar auf V elinpapier und von 2 fur das Exem plar auf 
cbinesischem  P apier durch den Verein zu beziehen.

A uch is t  der H err  Verf. b e te it , d ieses W erk im Tausche 
gegen exotische oder einheim ische Carabicinen abzugeben.

Druck voo F. Hesa«nJanil>


