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A . L iu ck e , B ib liothekar ( • Fr. F leischer, und Dyk in  L eipzig .
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Inherit. V ereinsangelegenheiten . D o u c h e :  B eitrage zur K en n tn iss  der 
In sek ten  -  Lai ven. S u f C r i a n :  Beinerkungeri iiber e in ige deutsche  
R iisselkiirer. B e  h r :  N aturh istorische Bem erkungen iiber die U m gegend  
von A d ela id e  in N cuholland. Z e l l e r :  L ep idoptcrologische M itth eilu n - 
gen. M e t z n e r :  Ueber d ie  sy stem atisch e  S tellung  der N octua A prilina .

V eremsangelegenheiteo.

In der Sitzung am 6. Mai wurden in den Verein aufge- 
nammen :

I le rr  Rector B l a n e  I in Osterode.
,, D r. phil. v. B a b o  in W einsheim bei Heidelberg.
„  G o b i l ,  Capitaine an 17 L eger ii Phalsbourg (Meurthe). 
„  Dr. K i r e h n e r  in Kaplitz in Bbhmen. (Budweiser Kreis). 
„ B r e h i n  in Sondersleben.

F tir die Yereins-Bibliothek sind eingegangen:

F i s c h e r  v. R o s i e r s t a m m ,  Abbildungen zur Berich- 
tigung und Ergiinzung dor Schm etterlingskunde, Heft 17 
bis 20. Gesehenk dcs H errn Verfassers.

W a l k e r ,  Monographiii Chalciditum. London 1839. Ge
sehenk des lle rrn  Verfassers.

Berieht des seblesisehen Tauschvereins fiir Schmetterlinge. 
1845. Gesehenk des Herrn Oberlehrer Zeller.

W i e g i n a n n ,  Archiv X II, 5. 1846.
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W issen sch aftlich e M ilłheilungen.

Beitrajje /.nr Kenntniss der Insekten-Larven  
von P .  F r .  B o iiche .

19) T i n e a  (Gelechia) a t r i  j) l i  c e l l  a
Die g raue , gelblich-griine, diinn behaarte Raupe hat iiber 

dem Riicken 5 Reihen blassbrauner unregelm iissiger P lecken ; 
der Kopf ist gelb •, die Beine braun. —  Lange 6 Linien.

M an findet sie hiiufig im September an den bpitzen von 
Chenophodiuui v iride, die sie zusammenwickelt und die Samen 
ausfrisst. Sie entwickelt sirh im folgenden Friihling.

20) T i n e a  (Coleophora) l u s e i n i  a e p e n n e l l a  T r.
Diese Sacktriiger-R aupe ist hellbraun, einzelhaarig, fein

gerieselt. Das Pronotum , zwei F leeke auf dem Mesothornx, 
die Afterdeeke und die Beine sind schwarz. Der K o p f u n d  das 
Aftersegment sind beborstet; die F usse sehr kurz. Der Sack 
ist braungelb. Sie lebt den Sommer hindurch aui der Birke.

21) T i n e a  (Lithocollelis) p a s t o r e l l a .  Zeller.
Die gelblich-weisse Raupe ist etwas flach , wulstig geran- 

det ,  hinten verschmiilert, der rothbraune Kopf abgeplattel. Leber 
den Riicken des Hinferleibes liiuft vom fiinften Abschmtt an eine 
Reihe brauner F lecke. —  Lange 4 Linien. Sie in.nirt im Au- 
gust die Blatter von Salix alba p la tzlich .—  Die vorn und hinten 
zugespitzte Pujipe ist b raun , einzelhaarig; die Gliederscheiden 
la n g ; der Creinaster gelb , d ick , stum pf, fast geknopft. —  Lange 
3 Linien. F lugzeit des Schinetterlings im folgenden Jum.

22) T i n e a  (Lyonetia) p a d i f o l i e l l a .  Zeller.
Die etwas flache, vorn breitere, gelbgrune, 161 nssigeR aupe 

hat einen dunkler durchscheinenden Riiclcenstreif. D er R°Pj ,st 
schwarzbraun; die Thorax-Segm ente mit dunkelhraunein Bdckcn- 
flecke —  Liinge 2 Linien. Sie minirt im August die Blatter der Birke 
in kreisrunden Flatzen. Sie entwickelt sich nach 2 —  3 Wochen.

23) T i n e a  (Lyonetia) C l e r c k e i l a  Lin.
Die 16fi'issige, flache, vorn breitere, feingerieselte, g rau- 

griine Raupe ist mit einzelnen H aaren bekleidet. Die Abschnitte 
sind stark abgesetzt; iiber den Riicken liiuft ein dunkler s ,re 'f- 
Der flache Kopf ist hellbrann; Beine schwarz, die Bauchiusse liach, 
mit einigen Sohlhaken besetzt. —  Liinge 2J  Linien. Sie minirt 
im August und September die Blatter der K irschen und Birken. 
Z u r Yerwandlung begiebt sie sich aus der schlangenforim gen 
Mine auf die Unterseite der Bliitter. Die braune, mit langen 
Gliederscheiden versehetie Puppe liegt in einein gelben Gehause, 
das mit einigen weissen, langen Fiiden befestigt ist. Entwicke- 
Inng nach 14 Tagen.
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24) T i n e a  (LithocoBetis) u l i n i f o l i e l l a  Zeller.
Die H fiiss ige  Raupc ist dunkelgriin-mit blassem Riluche; 

Kopf und Prothorax sind sehwarz; Beine und Aftersegment 
braun. —- Lange 2 Linien. Sie leht ini August auf del' Birke, 
wo sie die Blatter zur Hiilfte umlegt und das Fleisch abschalt. 
Die braune Puppe bat lange Gliederscheiden und einen stuinpfen 
pjramidaliseben Cremaster. Entvvirkelung in 14 Tagen.

25) A l u c i t a  m i c t o d a c t j l a  *)
Die griinlich-gelbe Raupe ist mit langen grauen Haaren 

besetzt, zwischen denenlange einzelne, weisse Borsten stehen. Der 
Mund ist braun. Lange 5 Linien. Sie lebt im Juli von Kolil- 
blaftern und halt sich auf der Unterseite derselben auf. Die 
schlanke gekriiminte Puppe ist dunkelgrau; der Cremaster filzig. 
Entwirkelung nach 3 Wochen.

26) T o r t r i x  (Carpocapsa) s p l e n d a n a  Tr.
Die blassrothbraune, schwarzkiipfige Raupe ist der von 

T . Pomonana ahulicb. Sie lebt den Herbst und Winter hindurch 
in den Eicheln. Die Verwandlung geschieht im Frubjahr ent- 
weder in den Eicheln selbst, oder zwischen Baumrinden und 
dergleichen in einem lockern Gehiiuse. Die Puppe ist hellbraun, 
sehr zierlich an jedem Ringe mit zwei Stachelringen besetzt’ 
wovon der vordere aus grbsseren, der hintere aus kleineren 
Stacheln besteht. Der Cremaster ist stumpf, wehrlos.

Herr Guenee sagt: (Annales de la Societe entomologique de 
Prance 1844. 1.) dass, wie die Raupe von C. splendana zu 
Tausenden in den Kastanien, so die C. Pardisca amplana zu 
Millionen in den Eicheln lebe. Sollte dieses nicht eine Yer- 
wechselung beider sein'?

27) P y r a u s t a  p u n  i c e  a l l  s.
Die 16fiissige, walzen-spindelfermige, einzelhaarige, triib— 

gelhgriine Raupe ist sehwarz punktirt. —  Die Punkte sind eigent- 
lieh nur die schwarzen, weiss eingefassten Haarwurzel-Warzen. 
Ueber den Riicken liiuft eine doppelte, abgesetzte, gelbweisse 
L in ie , die auf den Thoraxsegmenten deutlicher ist. Kopf und 
Pronotum baben je zwei schwarze Punkte; Beine sehwarz punk
tirt. Im Alter wird sie dunkler mit blassen Seiten. —  Liinge 
3 4 Linien. Sie lebt iin Mai und Juni und dann zur zweiten
Generation im August in den zusammengewickelten Spitzen der 
Miinzen-Arten (Mentha). Sie verpuppt sich in den zusammen- 
gesponnenen Blaftern unter einem lockern, braunen Gewebe. 
Die Puppe ist hellbraun mit dunkelbraunen Stigmen. Auch der 
stumpf pyramidalische, am Ende mit einigen Borsten besetzte 
Cremaster ist dunkelbraun. Der Schmetterling entwickelt sich 
in 2 -  3 Wochen.

*) Nach Zeller n icht der w ahre P terophorus m iclodacty lus, sondem  
eine noch unbeschricbene, diesem  seh r nahestehende A rt. Die Red.

11 *



16 i

28) T e  Ti tli re  do (Neinatus) C a p r e a e  Lin.
Die walzige, hinten verschmalerte Larve, dereń Seiten- 

warzen etwas vo” gczogen sind, ist hellgriin mit weisslieli schiin- 
merndem Riirkenstreif, welcher mit dunkelgriiner Linie uinl 
Seitenbegrilnzung bezeichnet ist. Der Kopf ist gelbgriin mit 
einem braunen Wisclie je iiber die Augen; Beine gellilich. Sie 
na»'t im August die Blattninder der versehiedenen \ \  eiden-Arten 
niondformig ans, und geht zur Yerwandlung m die Erde; vvo 
sie sieli im kiinftigen Sommer zur Imme ausbildet.

29) E p h i  a l t  es  m e d i a t o r .
Die langlich-walzige, geknimmtc, weisse, fleischige, wulstige 

l  arve bat sebr einzeln stehende, kleine Borsten unil einen last 
ku 'rl i ’en Kopf. — Liinge 4 Linien. — leli fand sie im Winter 
in °miirbein Weidenliolz neben todten Larven von Cerambyx
moschatus. . .

30) L i s s o n o t a  c u l i  ci i o r mi s .
Die langliche, weisse, fleisehige Larve von 23 Linien 

Liin-e lebt in den Raupen von verscliiedenen Wicklern ais: 
Tortrix laevigane, ribeana, ocellana etc. ancb in denen von
Pyralis rostralis.

31) S c y m n u s  m i n i n a  Gyll.
Die liingliche, etwas flaehe, an beiden Enden zngespitzte 

Larve ist fein gerieselt, pubescirend, die Haare gefiedert. Ihre 
Farbe ist ein Geinisch von Grangelb und Braun,  lint b Reihen 
dunkeLrauer, verloscbener Riickenflecke. Die rhoraxabschnitte 
haben lederseits einen sehwarzen Fleck; die kurzen Fabler sind 
ke°li,r 4gliedrig. Liinge L Linie. —  Sie verzehrt iin Jum and 
Juli "be<>ierig die Pflanzeninilben Acarus (Tetronychus) telarius 
phaseolf, Heraclei etc.; als Leekerbissen sucht sie die Eier 
derselben vorzugsweise auf. Sie war 1846 besonders baufig 
auf Pbaseolus, Angelica, Georgina. Die Puppe hat ganz die 
Gestalt wie bei andern Coccinellen und ist schwarzbraun. Sie 
ist. an die Blatter angeleimt und entwickelt sicb naeh 14 Tagen
ziiin Kiifer. . .. .

Diese Larven sind, ausser einer Wanze (Anthocoris cur-
sitans), die einzigen, mi. bekannten, Feinde der Pflanzeninilben 
und machen sicb durch Vertilgung dieses fiir den Gartner sehr 
lastigen Ungeziefers, sehr niitzlich.

32) A p i o n  r a d i o l u s  Kirby.
Die liinglicli-walzenf oriuige Larve ist weiss, weiclt, em- 

gekrummt, sehr einzelborstig; der Kopf ist hellbraun mit dunk- 
lcrem Monde. Slatt der Beine sind nur Wiirzchen vorhanden. — 
Lan»e 1 Linie. —  Sic bobrt den Sommer uber Gauge in den 
Sten” eln der Malva, Althaea, Lavatera. Sie war im Sommer 184b 
so bHu(!'<-, dass die Stengel der Pflanzen davon verknippelten. 
Die Puppe ist hellbraun; die Yerwandlung gesclueht in. Herbst
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in tier Larvenvvo linung ,  wo die K i i f e r  theils  i iberwintern , Iheils 
n o c h  ausf l icgen .

33)  I l a l t i c a  E r u e a e ,  G a l e r u c a  E r u c a e  F a b r. 
H a l  t i c  a o l c v a c e a  var. e. Gyll.

D ie li in g lirh e , h in ten  verschm /ilerte , liefschw arze L i r v e  
is t au f dein R iicken  mil borstigen  W arzen besetzt. B rust und 
Beine sind olivenfarben. —  L iinge 3 L in ien . —  S ie benagt ini 
Juli die U nterseite der E ichenblatter.

D er dunklern  und anders ausselienden L arv en  w egen , kiinnte 
es vvohl eigne Species se in , w orauf icli die System atiker au f- 
m erksam  m achen wollte.

34) C e r a m b v x  (Pogonocberus) p i l  o s  u s .
Die L a n e  h a t ganz die G estalt von Ceram bvx (A stynom us) 

a e d il is , is t alter viel k le in e r und am T h o ra x  h re iter. S ie ist 
w e iss , diinn b lassgelb  pilosirt. K o p f d u n k e lb rau n ; iiber dem 
A fte r, am R ande des vorletzten S eg m en ts , stehet ein k le iner
g e lb e r , ho rnartige r F leck . L iinge 4 L inien. -  S ie  lebt im 
Holze tod ter A pfelbiium e, worin sie verticale G ange fii.sst. E n t-
w ickelung im Juni.

35) C u r c u l i o  (Polydrosus) c e r v i n u s .
D ie g e lb e , etw as flache , g leichhreite  L arve  is t wulstig

g e ra n d e t, fe in liaa rig ; der K opf ist b raun . D ie B eine sind nur 
durch  AVarzen angedeutet. —  L an g e  2 l in ie n . S ie  leb t im 
A ugust in  den Spitzen der E ich en zw eig e , wo sie die B latter
ahschneidet und in  Q unsten  einrollt. E n tw ickelung  im H erbst
oder im folgenden F riih lin g .

licmerkmijjen iiber einijje deutsche llusselktilcr, mil 
besonderer lieziobunjv auf ^chonlicrr s ( i .  ft  Sp.

Curculionidum.
Vom D irector Dr. S u tT r ia n  in Siegen.

(F o rtse tzu n g .)

B etrachten  w ir nun dieselben T h e ile  bei R h jn ch ite s . D er 
R u sse l , e r  sei L inger oder k iirz e r , is t stets sch lan lcer, flacher, 
niem als an den A ugen e ingeschn iirt, sondern  entw eder von den 
Alt iron bis zum M unde gleich b r e i t , oder h is  zu r A nheftungsstellc 
der F iih le r allm iihlig verschm alert und  von da aus eben so 
iillmiihlig w ieder verb re ite rt; die F iih le r sind sch lank  und diinn, 
m it einer schnurfb rm igen  ans deutlich getrenn ten  G liedern be- 
stehenden K eu le ; die D ecltschilde bald  inehr quad rati s c h , das 
Pygidium  n u r zuin T h e il bedeckend , und dann m eistens kah l, 
biild m ehr liing lich , das Pygidium  bedeckend und dann b eh aa rt; 
die S eh ienen  u n b ew eh rt, die K ra llcn  zw eihak ig , jed e r H aken
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derselben wiederum zw eispaltig . D ie L an g e  der beiden T b e ile  
jedes H iikehens is t bei den einzelnen A rten seh r verschieden, 
der itussere zw ar ste ts der g rd sse re , der innere z. B. b re ite r 
und n u r w enig k iirzer bei R h . g ig an teu s , au ra tu s  Seop. S chh . 
(B acchus F . ) ;  m erklieh  k iirzer bei R h . a eq u a tu s , B acchus L ., 
cu p reu s ; seh r schinal und d iinn , fas t m it dem au sse rn  von 
gleiclier L iinge bei R h . sericeus und n a n u s ; eben so und n u r 
durch  einen ku rzeń  S p a it von dem iiussern  ge trenn t bei R h . 
h u n g a ric u s ; seh r k u rz  bei R h . b e tu le ti; k u rz , breit und nach  
innen gebogen  bei R h . g erm an iru s H bst. (m inutus G y l.); kurz, 
b reit nnd zahnfb rm ig  bei R h . o b scu ru s ; ku rz  und stum pf bei 
R h . pubescens: ab er bei alien diesen specifischen Y erschieden- 
heiten bleibt doch die G rundforin ste ts d iese lb e , und bietet 
n irgends auch  n u r eine A nniiherung an  die K rallenbildung  von 
A ttelabus und A podcrus dar.

Ganz analoge Y erhiiltnisse zeigen sieh nun  bei R hinom acer 
und D iodyrhynchus; eben derselbe flachę , sieh nach den Augen 
zu  etw as verschm iilernde, nach der Spitze zu w ieder crw eifernde 
R iis s e l, die langen  sch lankcn  mit einer deullich geg liederten  K eule
te rseh en en  F iih le r , die lan g  v ie reck ig en , b eh aa rten , das P y g i-
dium  deckenden D ecksch ilde , die dornenlosen S ch ien en , die aus 
zwei H iikchen bestehende, d u rch  S pa ltung  eines jeden  derselben 
sieh  nochm als gabelnde R ra lle —-  bei R hinom acer d ring t diese 
T h e ilu n g  zieinlich tie f e in , w iihrend bei D iodyrhynchus jedes
K rallenhakchen  n u r an  der Spitze k u rz  zw eitheilig , w riter ober-
wiirts a lter noch mit einem  stum pfen Z ahne  versehen is t — : und 
aus dem Allen diirfte sieh  e rg e b e n , dass w enn gleich die G attung  
R hynchites dein H ah itus n a c h , wie e r  haup tsach lich  in der 
G estalt der D ecksch ilde sieh  d a rs te ll t ,  eine zw ischen beiden 
G ruppen stehende M ittelform  b ild e t, von w elcher einige A rten, 
wie R h . populi und betuleti sieh inehr den A ttelab iden , andere 
wie R h. se r ic eu s , pubescens , m eg aeepha lu s, coeruleocephalus 
sieh  m ehr den R hinom aceriden an sch lie ssen , doch das U eber- 
gew icht a lle r schiirfer scheidenden M erkinale die G attung  en t- 
schieden zu den R hinom aceriden  h in b rin g t, und es daher weit 
na tiirlicher erscheinen  m u ss, wenn Gyllenhtil R hynchites und 
R hinom acer zu  einer einzigen G attung ve rb an d , tils wenn Schiin- 
h e rr  sie in  zwei verschiedenen G ruppen der R iissc lkafer un terb ring t.

Ob n u n , wenn R hynchites von den Attelabiden. getrenn t 
und mit R h inom acer und D iodyrhynchus zu einer G ruppe (R h i-  
nom aceridesj verbunden w ird , auch die iibrigen von S chiinherr 
zu den le tztern  . ge ltrach ten  exotischen  G attungen nut denselben 
verbunden bleiben k b n n e n , is t eine U n te rsu rh u n g , au f welche 
ich aus M angel des erforderlichen M ateria ls verzichten  m uss. 
D agegen  diirfte die S te llu n g , welche Scbiinherr in se iner v e r- 
besserten  A nordnung der R usselk iifer (P a rs . V. P raefa t.)  der
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G attung  R h inom acer anw eise t, noch e iner B einerkung bediirfen. 
D er Yerf. (heiU h ier alle R iisselkfifer zuvorderst in  zwei g ro ssc  
H au fen , G enuini und S p u rii; die M erkm ale der L etz tern  sind : 
P alp i au t e x se r ti , aut occu lta ti; T a rs i  4 -  au t indistincte 5 - a r -  
ticu la ti; die M erkm ale der e rh ten  R iisse lkafe r sind g leichfalls 
P alp i occu lta ti, ta rs i 4 - a r t ic u la t i , denen noch einige andere 
h inzugefiig t w erden , und d a rau s  wiirde sich zuniichst ergehen, 
dass d iesen  M erkm alen  nach  die G enuini sam intlich un ler den 
S pu riis  mit begriffen , daher ihnen nich t n e b e n -, sondern un ter- 
geordnet sind. M an s ie h t’ indess le ich t, d ass  der Yerf. bei den 
S p u riis  sehreiben  w o llte : P alp i e x se r ti , ta rs is  4 a r t ic u la tis—  aut 
o ccu lta ti, ta rs is  5 a r t ic u la tis , dass es also seine A bsicht war, 
u n te r den unechten  C urculionen alle d iejenigen F orm en  zusain- 
m en zu fassen , welche nach der einen (P alp i exserti) o d e r  nach 
der andern  R ieh tung  hin .(T a rs i 5 articu lati) von dem durch die 
C ure, genu in i dargeste llten  w ahren  C urculionentypus abw eichen; 
n u r beg re ift man n ic h t, wie der Yerf. eine solche A nordnung 
eine na tu rae  ningis consentaneum  nennen k o n n te , w ahrend die 
R iicksich t au f eine w irklich  natiirliche G rupp irung  ihn  v eran las- 
sen  m u sste , jene abw eichenden Form en  au f die beiden E nden  der 
echten C urculionenreihe zu verthe ilen , und dies ihn w ieder au f 
eine se iner u rsp riing lichen  A nordnung iihnliche R eihenfolge der 
verschiedenen G ruppen zu riickgefiih rt haben  wiirde. 1st nun 
dam it schon das P rincip  der ganzen letzten A nordnung ais u n - 
h a ltb a r b ezeichnet, so b ed arf es w eiter keines B ew eises dafiir, 
dass auch  die T ren n n n g  der G attung  R h in o m acer, welche bios 
der P alp i exserti wegen in die L eg io  3. der unechten  C urculionen 
geste llt i s t ,  von alien verw andten G attungen , welche die Ord. Jl. 
O rthoceri der echten  C urculionen h ild en , eine w idernatiirliche 
is t :  und  eben so darf kaum  bem erkt w erden, dass w enn der 
Y erfasser bei den C urculionen einiual G ruppen  mit verborgenen 
oder vortretenden T a s te rn , mit 4 - ,  oder undeutlich 5 - ,  oder 
deutlich 5g liedrigen F iisscn  gelten  liiss t, dam it auch der (I. 246 
am S ch lusse  der R hinom aceriden) angegebene G rund ftir  die 
A ussch liessung  der R hinosim iden von den R ussellu lfern  („p rae te r 
articoloruin num erum  tarsaliu in  diversum  etiam in s tru mentis c iba- 
r iis  ev identer extensis d iscrepan t1';  seine ganze B edeutung verliert.

Naturbistorische Bemerltungen iiber die Unigejjend  
von A delaide in Neubolland,

vom Dr. med. B e h r  in Cothen.

D er T h e il A ustra liens, in  w elchem  die In sek ten  *) gesam - 
m elt w urden , lieg t zw ischen 3 5 °  und  3 4 °  siidlicher B reite und

*) S. die A n m e rk u n g  am Scblusse dieses Aufsalzes. d.  R ed .
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156° und 157° osllicher L iinge von F e rro  zw isclien dem G olf 
S t. Y ineent und  dem M urray  Strom e. E r  w ird von einem n iedern  
B ergsystem e, dessen hiiehste G ip fe l, der M ount L ofty und M ount 
B a rk e r , w enig  iiber 2000 F u s s  den M eeressp iegel iiberragen , 
in  der R ie litung  von N orden n ach  Siiden durchzogen.

Die w estiie lie , an den G olf S t. Y ineent stossende K iiste is t 
fla rli, sand ig  und zuin griisstcn  T lie il m it R hizophoren-S iim pfen 
bedeckt. Allmiilig tre ten  M esem bryanthem uin , straueliartige  S a -  
licorn ien  und iilinliches G estriipp , das_ zw ar salzigen  Boden liebt, 
jedoeh nicht des S eew assers se lbst zum G edeihen benbthigt ist, 
an die Stelle der M ang le-S iim pfc , und indem die anfangs sp a r -  
lieh vorkom menden G riiser und k rau ta rtig en  Pflanzen im m er 
han tiger w erden und m ehr und m ehr zusam m entreten , entsteht 
jener w iesenartige G ras tep p ieh , der den g rb ssern  T lieil des 
frueh tbaren  L an d es norii im ungeslbrtcn  Besitz bat.

Zwei Y egetationsform en m fissen w ir im w estliehen F la c h -  
lande hauptsaelilicli u n te rsch e id en ; die ani hanfigsten  vorkom - 
mende is t die au f fruch tbarem  und  schw erem  Boden befindliehe : 
ein seh r licb ter W ald von riesenhaften  E uea ly p ten , oline U n- 
te rh o lz , doeh mit gutein G ras. D ie K ra u te r , die b ier den 
Boden beilecken, baben  zum g rossen  T he il A ehnliehkeit mit 
europllisehen F o rm en  und viele derselben gebiiren  so g ar in  eu - 
ropilisehe G enera z. B. P lan tago  , C am p an u la , S en ec io , E pilobium , 
L in u m , G eran ium , die b ie r in  einigen S pecies vertre ten  s in d ; 
ein anderer T h e il steh t zw ar u n se re r F lo ra  du rcliaus n ieht so 
n a lie , S tack b o u s ia , K ennedya, S caevo la , E u th a le s , h a t alter dock 
im  H abitus auch  w enig von den austra lischen  E igen th iim lichkei- 
te n , die n u r in  der G revillea deutlich ausgepriig t sind. E ine 
Y arietat dieser Y egetationsform  sind die w eiten , baum losen G ra s- 
ebenen , die sieli b in  und w ieder tinden und mit ziem lich densel- 
ben k rau ta rtig en  und niedern  P llanzen  bedeckt s in d , als die 
vorerw ahnten di'inn bew aldeten F lachen . K eine der vorher beschrie- 
henen G egenden is t seh r erg ieb ig  an ausgezeiclineten P llanzen- 
oder Insek tenform en, und der allgem eine C haracter derselben  ist 
eine sich ew ig in  denselben A rten w iederholende E in fo rm igke it.

Yiel re ic h e r , nam entlich  in  bo tan isclier H in s ich t, is t die 
zweite Y egetationsform , die den unfruchtbaren  oder dock leiebtern 
Boden iiberz ieh t, der sogenannte Scrub . W iihrend  dort der 
E ucalyp tus der aussch liessliche  VYaldbaum w a r , bedeckt b ier 
eine ungeheu re  M ann ig fa ltigkeit von S trauchw erk  den nur diinn, 
oft g a r  n ic h t, mit k rau ta rtig en  Pllanzen bedeck ten  Boden. D er 
E ucalyp tus is t b ier zw ar auch  in  e in igen w eniger robusten  A rten 
v ertre ten , aber er is t w eit entfernt b ie r  zu dom iniren. B anksia , 
C a llitris , D odonaea, M yoporum , S tenoch ilu s , L asio p e ta lu in , eine 
g ro sse  M ann ig fa ltigkeit von A cacien , C a ss ia , E u fa x ia , C hori- 
zem a , P u ltenaea  und eine M enge anderer Bliume und G estrau rhe
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von ilcht australisehem  H ab itu s , hcgen  b ie r auch eine en t- 
sprechcnd ch arak teristische  T hierw elt. L eider jedoch sind die 
In sek len , wenn auch  re ich e r an  A rten , als in  den vorher g e -  
schilderten  G egenden , doch auch  desto {inner an Individuen, 
und der W a sse n n a n g e l, an dem diese einśam en S triche  den 
g riissesten  TJseil des Jah re s  le iden , verbietet einen liingern 
A ufenthalt. E ine  V arietal der Scrubfornm tion is t die der S an d - 
p la in s , die indessen  seh r selten  vorkoinint. Soiche Gegenden 
stiinm cn mil den eben bcscliriebenen iibere in , der einzige U nter- 
schied is t ,  dass das dortige Buschwerlc fas t allein aus A rten 
besteh t, die n ieht M anneshbhe erreiehen. Soiche P unk te  sind 
hesonders reich  an  M icro lep idop teren , andere Insek ten  finden 
sich  w enig dort. W arnen  lniichte ich aber den mil deni L ande 
unhekannten  Sainm ier vor einer seh r g iftigen S ch langcn-A rt 
(B o th rops), die soiche L ocaliliiten hesonders liebt.

E ine ein igennassen  eigenthiim liche V egetation findet sicii 
noch an  den U fern und in  den B etten der iin Som m er au sg e - 
trockneten  Biiche. H ie Biiume sind iiier au sse r den riesenhaften  
E u ca lv p tu sa rten , die das B elt begriinzen, E x o c a rp u s , M yoporum , 
M etrosideros ,• L eptosperm um  und einige A cacien. D ie lcrau tarti- 
gen  Pflanzen sind oft den europiiischen zuin Vervvechseln iihnlich, 
so nam entiich E p ilob ium , L y th ru in , Apium , L ycopus ; zu eu ro - 
paischen G eschleclitern geh iiren  L o tu s , Sam oius. E in  P a a r  
U m belliferen, die e in z ig en , die ich in jenen  G egenden land, 
erhiihen die A ehnlichkcit d ieser V egetation mit der europiiischen. 
H iezu koinm en einige L oheiicn  und g ro sse  M assen  von C yperoi- 
deen. Ich fiige noch Dei, dass  ich  an  einem B ache auch cine 
niediiche V io la , eine M yosotis und V illarsia  f a n d , iiberschattet 
von C orrea  viridis und L eptosperm um  T h e a . So arm  iiier iui 
G anzen die Pllanzenw elt i s t ,  so iie fern  soiche P liitze doch oft 
eine. ziem iich reiche A usbeute tin Insek ten . N am entiich lichen m eb- 
rere  B upresten  seh r die bliihenden L ep to sperm en , und auch die son- 
derbaren A garisten  schw arm en g e rn  an  den U fern so lcher Biiche.

D ie G ebirge scheinen mir zum g rb sse rn  T he il aus T b o n - 
schiefer und K alk  zu liestehn. Auch Q uarz mit m uscheligem  
B ruch liildet einen g ro ssen  T he il der A bhiinge. G ran it babe ich 
n irgends bem erkt. D as H ochland is t durch keine ununterbrochcne 
K ette von dem w estliclien F lach lan d e  g esch ied en , wo ab er sich  
eine soiche lindet, stcigt sie auch seh r steil aus der w estliclien 
E bene a u f , verflacht sich aber stets in seh r sanften Abhiingcn 
in das ostlich gelegene H ochland. In  den Zw ischenriium en der 
K etten  ste ig t das L and  stu fen fb rm ig  und seh r a llinalig  zu jenen  
ostlicher gelegenen G egenden a u f , die iibrigens im Siiden hbher 
iiber dem M eeresspiegel liegen als im N orden. D as H ochland 
selbst ist w ieder von B ergketten  m eist in der R ich tung  von 
N orden nach Siiden durchzogen und besteh t hauptsiichlich  aus
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w eiten  m u ld e n fo rm ig e n  T h a le r n  und  H iig e lg e g e n d e n , doch nu ch  
a u s  z iem lich  a u sg e d e h n te n  E liener.. N ach  O sten  zu  is t  e s  a u f  
a h n lic h e  Al t ,  doch d u rc h  n ie d r ig e re  K e tten  von  d e r E h e n e ,  d u rc h  
d ie dec M u rra y  f l ie s s t ,  g e tre n n t. A n  den  R a n d e m  d ieses  H o c h -  
l a n d c s , in  d en  b e g riln ze n d e n  B e rg k e ttc n  s in d  die T h a le r  n ie is t 
s e h r  e n g  u n d  u n w e g s a m , und  n a in e n tlieh  is t d as F o rtk o .n m e n  
in  den  Q u e r th il le rn , d ie die g a n z e  K e tte  d u rc h sc h n e id e n , se h r  
m iih s a m , oft u n m b g lic h , in  b o tan isc h e r  u n d  e n to m o lo g isch e r
H in s ic h t a h e r  s e h r  b e lo h n e n d . .

E s  finden s ie h  im B e rg la n d e  d iese lb en  V eg e ta tio n sto rm en  
w ie d e r , w ie im  T ie i la n d e , doch feh len  n a tiir lic h  d ie R lu z o p h o re n -  
s iim p fe  n e b s t dem  S a l ic o rn ie n g e s tr i ip p , dal iir i s t  a h e r  h ie r  die 
V eg eta tio n  v iel m a n n ig fa ltig e r  u n d  d ie B e w iis se ru n g  re ic h lic h e r. 
O h g le ie h  d e r  U n te rsch ie d  im K lim a  m erk lich  i s t ,  is t d ie h ie s ig e  
F lo r a  u n d  F a u n a  doch  w esen llich  d ie  des T ie f la n d e s ,  u n d  a u f  
d ein  h d ch sten  B e rg g ip fe l d ie se r  G e g c n d e n , dem  2 5 0 0  F u s s  h o h en  
M o u n t B a rk e r  fan d  ich  d iese lb en  E u c a ly p tu s a r te n  u n d  C a su a rin e n , 
sow ie  /.urn g ro s s e n  T h e il  d a sse lb e  S tra u c h w e rk ,  w ie  m  d e rN iih e  
d es  M e e re s . E in e  B o d o n fo rm a tio n , d ie jed o c h  n ich t viel E in llu ss  
a u f  die V eg e ta tio n  a u s i ib t ,  is t  h ie r  d a s  so g e n a n n te  G ru b e n lan d , 
d a s  sich  a u ch  z u w e i le n , doch nie so  s c h a r f  a u s g e p r i ig t ,  1111 w est-  
lich en  T ie ila n d e  findet. D e r  B oden  is t  an  so lc h en  O rten  sch w er 
u n d  f e tt ,  u n d ,  o b g le ic h  d a s  G an ze  g ew d h n lich  e ine  a u sg e d eh n te  
E h e n e  h i ld e t ,  g le ic h t doch d e r  B od en  m it se in en  w e lle n fd rm ig e n  
E rh b h u n g e n ,  d ie  m it e n tsp re c h e n d e n  V e rtie fu n g en  w ech seln , 
e ine ... in m itten  d e r  B e w e g u n g  e rs ta r r te n  M e e re . D ie  V eg eta tio n  
i s t  h ie r  d ie d e r  f ru c h tb a re n  E b e n e n  des T ie f la n d e s ,  b a ld  nu t 
E u c a ly p te n w a ld  b e s ta n d e n , bald  f re i .  H iiu lig  b ild e t h ie r  die 
G um m i lie fern d e  A cac ia  lu n a ta  W ii ld e r ,  und  a u c h  so n s t g e b en  
d ie  C a s u a r in e n , s tra u e h a r tig e  A e a c ie n , B u rs a r ia  u n d  a n d ere s  
G estr iiu ch  d e r  L a n d s c h a f t  m eh r A b w e c h se lu n g , a ls  d ies bei 
a n d e rn  E b e n e n  d e r F a l l  z u  se in  p fleg t. S le in ig c  G e g en d en  sin d  
s te ts  m it S c ru b  b e d e c k t,  d e r  a n  M a n n ig fa lt ig k e it  d ie  e n tsp re c h e n 
d en  G e g en d en  d e r  E l.en c  w eit liin te r  sich  la s s l .  A n  b e so n d e rs  
w a sse rre ic h e n  P u n c te n ,  in  e n g c n , sc h a ttig e n  T h a le rn  finden  sich  
a u ch  e in ig e  F a r rn k r i iu te r .  Am  n .e is ten  a h e r  w ird  d e r  la n d s c h a tt-  
lic h e  C h a ra c te r  d u rc h  d ie  so n d e rb a re  X a n th o rrh o e a  inodific irt, 
d ie  a u f  s te in ig e in  B o d en  oft g a n ze  A b h a n g e  b e d ec k t. W a h re n d  
d ie  w estlichen  G e g en d e n  d ieses  H o c h lan d e s  zu  d en  f ru c h th a rs te n  
d e r  C olon ie  g e l ib r e n ,  w ird  n a ch  O sten  zu  d e r  B o d en  n jlin a lig  
s te in ig e r  u n d  f irm e r , und  es t re te n  n a ch  u n d  oacli in  de r 
P flan zen w elt e inzelne  R e p r iise n ta n te n  des a n g ra n z e n d e n  M u rra y  ■ 
s c ru b s  auf. D a s  H o ch lan d  g ew iih rt g e w iss  d ie re ic h s te  A u sb eu te , 
so w o h l in  b o ta n isc h e r  a ls  en to m o lo g isch e r H in s ic h t. B estim in te  
In se k ten fo rm en  die ilu n  e ig en th iim lich  w iiren , g ie b t e s  jed o c h  
n ich t. U n te r  den P flanzen  sc h e in e n  d ie  E p a c r id e n  und  P o ly g a leen
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nuf dns H ochland beschriink t zu se in , so wie einige andere 
P llan zen g ru p p en , w as wohl seine E rk liiiu n g  darin  findet, dass 
solehe G ewilehse m ehr stein igen  Boden lieben.

Die iislliehe E bene bildet ein g ra s -  and w asserloses F la c h -  
la n d , dessen E in fb rm ig k e it n u r dureh  das T h a i des von N orden 
na eh Siiden strom enden M urray unlerbroehen  wird. In der 
N ahe der B erge lindet sieli noeh e in ig e s , obwohl diirftiges 
W eid e lan d , das von den in  der W iiste versiegenden  B ergbiieben 
durehsehnitten  w ird. D ie V egetation , obgleich sie im A llgem ei- 
nen dieselben G enera d a rb ie te t, wie in den vorher beseln iebenen  
S tr ie h e n , is t in  den S pecies von den w estliehen G egenden fas t 
iinm er versehieden. G riisstentheils linden sieh h ie r die N uaneen 
der S c ru b lan d seh aften , d ie , sobald m an sieh von den B ergen 
en tfe rn t, ch a ra e te r is tise h e r , aber aueh ein fó rin iger und nrteniir- 
mer w erden. In  der Nilhe der B erge hube ich F lo ra  und F a u n a  
m annigfaltig  und reieh g en u g  gefunden. Im Innern  des Scrubs 
fand ich nie andere lebende W esen  ais A m eisen , und die Vege
tation konnte ich n u r obertlaclilich un te rsuchen , da das liingere 
V erweilen in  diesen ungastliehen  E iniiden f i ir  den einzelnen R ei
te r oder F u ssg iin g e r des W asserm angels w egen gefilh rlieh  ist. 
D er Boden is t theils sa n d ig , und dann m it einzelnem niedern  
G estritueh bedeek t, das sieh in se la r t ig , wie die K ufen in  unsern  
B riieh e rn , aus dem naek ten  K ies e rh eb t, theils besteht der Boden 
an s K a lk s te in , der ais w agereeh te  E bene s ie h , w ahrsehein lieh  
aueh un ter dem K iese , b is zum T h a le  des M urray  e rs treek t. 
A uf diesem  Kalle belinden sieh  W iilder von einer sonderbaren  
E uealyp tenart v o n B au m h o h e , ab er strauchartigem  W u e h se , dereń 
g la lte , seh langen fb rm ig  gew undenen A este e rs t im Gipiel ein 
d iinnes, seh irm artig  ausgebre ite tes L aubdaeh  tragen . D iese 
Staninie bilden eine m erkw iirdige P ersp ec tiv e , da die in  ih re r 
S onderbarkeit so ein fb rm igen  A este und Staninie n irgend  dureh 
L au b m assen , die sieh e rs t in  bedeutender H iihe belinden , un ter- 
b roehen  werden. D iese r W ald  h a t h ie r fast alles U nterholz 
un te rd riick t, und die V egetation is t au f  dem K iesgrunde bei 
W eitem  inannigfaltiger.

D ie E bene fiillt an  den m eisten S tellen  seh r steil in  das 
T h a i der M urray  a b , der in  seinen W indungen zw isehen den 
para lle len  A bhangen der E bene bald das re e h te , bald  das linkę 
m auerarfig  anstrebende U fer besp iilt, bald  g n in e  W erd e r mit 
seinen A rm en ein fasst und weite L ag u n en  bildet , die U eber- 
bleibsel der periodiseh  im Som m er eintretenden U ebersehw em - 
tnungen. E r  is t der einzige Stroni des L an d es und zugleieh 
das einziire Gcw&sser, das im Som m er n ieh t versieg t. D er 
Boden geht in  m aneherlei U cbergangen  vom reiehsten  M arsch - 
boden zum T rieb san d  u n d , au f  der andern  S e ite , zum diirren 
Boden der angrenzenden W iisten filier. H ier zeigen sieh w iedcf
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ilie riesenhaften  F orm en  der E u c a ly p tu sa rte n , die die fruch tharen  
S triche des W estens bescha tten , und eia iippiger G rasteppich  
tritt an die S telle  des n ack ten , verbrannten  R odens, durcłi den 
der R eisende h ieher ge lang te . So ahnlich die Y egetation des 
T h a le s  jcdoeh aucli der des W estens au f den ersten  B lick 
e rseh e in t, so verm i ss t m an doch die C asuarinen  und den E x o - 
c a rp u s , die im W esten  an derlei L ocalita ten  nicht zu fehlen 
pflegen. A uch die baum artigen  A caeien des W estens m aehen 
liier en tsp reehenden , doeb w esentlich versch iedenen , Arten P latz . 
D ie Y egetation der G estriiuehe ab er und k rau ta rtig en  P llanzen 
m iichte n u r wenige A rten mit dem W esten  gem ein hab en , und 
der austra lisebe  H abitus is t h ier viel deutlicher ausgepriig t. D ie 
P ro teaceen  fehlen  nach  nieinen B etrach tungen  g anz lieh , da fiir  
aber sind die S an ta leen , P o lygoneen , M yoporinen u. a. m. um 
so zalilre icher. A uf dem jenseitigen  U fer setzt sieli die W iiste 
in  derselben A rt f o r t , und es is t bis je tz t noch K einem  gelungen , 
his zu dem B erg lande , das dieselbe w ahrschein lich  im Osten
b e g ra n z t, vorzudringen.

Alle diese ostlieheren  G egenden kom m en darin uberein, 
d ass  ih re  F a u n a  dieselhen G enera wie im W e ste n , doch h.iaiig  
verschiedene Species zeigt. C oleoptera linden sieli nu r seh r w enige, 
H vm enoptera schon m ehr, am hilufigsten L ep idoptera  und D ip - 
te ra . L e ider war es m ir n ich t v e rg d n n t, diesen L andstrieh  im 
F ru lija lire  zu  u n te rsu ch en , wo ich  gew iss eine reich liehere  A us- 
beute und mit ih r  sicherere  und  geniigendere R esu lta te  erzielt h a 
ben  wiirde.

D as K lim a S iidaustraliens en tsp n ch t u n g e liih r dem des 
siidlichen E u ro p a s ; n u r fa llen , wie es sieh von selbst versteht, 
die Jahreszeiten  au f die en tgegengesetzten  M onate. D er W inter 
b e° in n t im Y la i, au f den B ergen auch wohl fr iiher, in  den bst- 
liehen  S triehen  sp iite r, und besteht aus einer von heitern  T ag en  
iifters un terbroehenen  R egenzeit. An frisehen  M orgen zeig t sieh 
■> ele« entlieh wohl einm al E is  , das jeiloch sehon vor 10 U hr M orgens 
w ieiler verschw indet. S chnee soli zuw eilen au f  den B crgg ip feln  
lie» en , was ich jedoch in dem W in te r , den ich dort verlebte, 
n ich t beohachtet hahe. Bei einein so milden W in te r liisst es sieh 
denlcen, dass die P tlanzenw elt n icht vollstand ig  ru h t; einige 
A rten  (E p a c r id e n , Phyliken  u. a. m .) hahen  so g ar je tz t ihre 
alleini"-e B liithezeit, w ahrend viele F riih lingsb lu inen  (K ennedya, 
D ro se ra , G eran ium , P lan tago  u. a. ni.) schon je tz t ih re  Bliithen 
cntw ickeln. D ie Insektenw elt aber ru h t, und n u r eim ge JNoctuen- 
ra u p e n , d ie , g leich  m anchen der u n sr ig e n , im W in te r die niedern 
P llanzen  hen ag en , linden sieh  h in  und wieder. D as F n ih ja h r  
charac te risirt sieh h ie r durch einen ungeheuren  B liithenreichthum , 
d e r das p a rk a rtig  mit B aum gruppen  und einzelnen Biluinen 
besetzte W iesen land  schm iickt und in den m annigfaltigsten Form en
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und F arh en  die G estriiuche und Biiuiue der S crub landschaf- 
ten iiberzieht. W ie bei u n s , so isl auch b ier diese Jah re sze it 
die ergiebigste an  L ep id o p te ren , D ipteren  und H em ipteren , w ah- 
rend C o leop teren , H ym enopteren und N europteren  sich erst spater 
in  etw as g riisserer Anzalil linden. D er G esang  der Cicaden io lg t 
deni W an d re r durch E b n en  und  B erge und das G esch re i, denn 
Z irp cn  is t liier za w enig g e sa g t, der g ro s se n , u n sre r Orni iihn- 
lieben  A rt be leb t die sonst so stillen  und einsam en B anksia 
W illder. D en B eginn dieser Jah resze it kann  m an E nde A ugust 
annehm en. D ie B ache und  kleinen F liisse  rau sch en  inunter a us 
den B erg en , wo sie haufig  W asserfiille  b ild en , durch  die E bnen  
b in , von denen viele in  d ieser Jah resze it sum pfig sind und kleine 
T e iche  enthalten. N ach und nach aber w ird das L and  w asser- 
a rm er, die E bnen  und B erge d iirr , die Bliithen verschw inden und 
m it ihnen oft die ganze P ilanze , so dass n u r  ein R h izo m , Z w ie - . 
bel oder K nolle zu riiekb leib t, oder der Sam e seine K eim krait 
f i ir  den nachsten  F riih ling  bew ahrt, die B ache vers iegen , und in 
fabelhaft k u rze r Z e it verliiuft das W asse r aus den vor K urzein 
noch re issenden  F liis sen , in  denen eine noch griinende und 
bliihende Pflanzendecke und liin und w ieder k leine le ic h e  die 
einzigen U eberbleibsel des friiliern W asserre ich thum s sind. D iese 
G estalt h a t das L and  u n g e fa h r  E nde D ecem ber. D ie gelben 
H alnie der W iesen  g le ichen  den nun  auch bereits abgeerndteten  
F e ld e rn , deren lange Stoppeln  eine w illkoininene N ahrung  sind 
f i ir  die nun  haufigen W iesenbrande. D er A nblick des zw iefach, 
von der Sonne und voin F e u c r , verseng ten  L andes is t nun dop- 
pelt trostlos. N ur w enige P ilanzen g ieb t e s ,  die je tz t erst ihre 
B liithen entfalten (L obelien , S /n g en es is ten  und  die Vegetation, 
die sich ini Bett der ausgetrockneten  F liisschen  findet), einige 
A cacienarten jedoch und E uca lyp tcn , deren Stiiimne fas t stets 
so g a r den W iesenbranden  T ro tz  b ie ten , entw ickeln je tz t ih re  
B liithen , und die hochrothen Blum en der L oran then  gliinzen von 
den Stainm en au f denen der P a ra s it seine W ohnung  au fgesch la - 
gen  hat. D ie F a u n a  is t je tz t so arm , wie es sich un ter solchen 
V erhaltn issen  denken liis s t, doch findet sich je tz t eine g rossere  
V erschiedenheit u n te r den C oleopteren , eine g ro sse re  M enge H y
m enopteren und N europteren , und wo die F eu e r die U eberbleibsel 
der friihern V egetation n icht vernichtet h ab en , weidcn zahllose 
Schw arm e von O rthopteren. In d ieser Z e it iliegen die sonder- 
baren A garisten  und die Arten eines riithselhaften  mit C astn ia 
verw andten und zw ischen D iu rnen  und N octuen in der Mitte 
stehenden G enus. Doch auch  die letzten R eprasen tan ten  der 
F a u n a  und  F lo ra  verschw inden in  den folgenden M onaten und 
und ers t im M arz und A pril, die unserm  Spatherbste  entsprcchen, 
zeigt sich  w ieder Insek ten leben , das ers t mit den im M ai e in - 
tretenden W interregen  giinzlich verschwinilet.
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W enn m an das b is je tz t Afcgehandelte erw figt, urn einen 
Sch luss au f  den R eichthm n der siidauslralischen F a u n a  daraus 
zu z ieh n , so wird m an sich bald eingestehn  m iissen , das ein 
solches L and  sowohl an Individnen als A rten itriner sein m uss, 
a ls  die am w enigsten bedachten E uropus. D ie G ebirge sind 
n ied rig  und en thalten , so wie die E b en en , n irgend  geseblossene 
L aubw alder. U eberall zeigt sich  jene  lichte W aldvegeta tion , de
reń  landschaftlieher C harac te r ein rech t freundlicher is t ,  deren 
E in fo rm igkeit alter mit einer m annigfaltigen F au n a  iin W id e r- 
sprnch  stehn wiirde. W o sich dichter W ald  findet, besteht er 
fa s t n u r aus h e idefo rm igen , rig iden S trilu ch ern , deren  diinne, 
h arte  Stam m e und Z w eige weder den holznagenden Insek ten  viel 
N ahrung  bieten k iinnen, noch an den k leinen lederartigen  Bliit- 
tern  viele L au b fresse r erniihren. D ie E ucalyptenstitm m e sind 
trotz ih re r G riisse wenig zu r F ilu ln iss g en e ig t, theils w egen ihres 
H arzg eh a lte s , theils wegen der D urre  des K lim a’s ,  und au sse r-  
dem sind die m eisten A rten dieses h ier fast allein  verbreiteten  
W aldbaum s rindenlos und gew iihren den Jicht— und Inftscheuen 
Insek tenarten  w enig Schulz. E inheim ische W iede ik iiuer oder 
andere g rb sse re  S iiugethiere g ieb t es n ic lit , und der fas t g ilnz- 
liche M angel der S earabaeen  und anderer K othkiifer is t deshalb 
seh r begrciflich. D abei is t der W in te r f u r  Insek ten  zu k u lt ,  der 
Som m er und H erbst zu tro ck en , so dass n u r das F riib jah r die 
Insektenw elt begiinstigen kann . D ie W iesenbriinde zerstiiren 
ausserdem  eine ungeheure  M enge d ieser T h ie re  und nehm en 
einem grosscn  T h e ile  der U eberlebenden die W eide. Bei nlledein 
schein t der A nbau aus m ehreren G riinden g iin stig  a u f  die F au n a  
e inzuw irken , da in bebauten G cgenden die F e u e r  se ltner sind, 
und da  aueh durch die C ultu r des L andes m ehr Modificationen 
der V egetation und des landschaftlichen  C haracters hervorgebrach t 
w erden. N atiirlich w ird der A rtenreichthum  hochstens durch 
E inw anderer verm ehrt, alter viele austra lische  A rten , deren  S e l- 
tenheit sie bis je tz t den A ugen des Sam m lers en tzog , werden 
en tdeckt w erden oder sind zuin T h e il schon entdeckt worden.

A n m e r k u n g  d e r  R e d a c t i o n .  V orstehender Aufsatz 
bezieht sich zunachst au f  eine A rbeit unsers verehrten  E h re n - 
m itg liedes G erm ar (iilter die von D r. B ehr in  Adelaide gesa in - 
melten K iife r) , mit w elcher w ir den dritten Band unsere r L innaea  
entom ologica zieren werden. lnnerc  und iiussere Griinde inancher- 
lei A rt veran lassen  tins in d ess , vorliegenden Aufsatz m  der 
Z e itung  zu g e b e n , n am en tlich , weil w ir in  der L in n aea  n icht 
fiig lich  die tins vom V erleger gestatte te  B ogenzahl iiberschreiten  
m bchten, dennoch ab er innerhalb  dieses M aasses n ich t gern  
e i n e r  O rdnung iiberw iegenden R aum  zutheilen wollen. Auch 
wird diese en tom olog isch -fopograph isehe  Skizze gew iss f  fir
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diejenigen u n sre r L ese r n ieh t ohne In te resse  s e in , welche sich  nus 
indiriduellen  verstand igen  G riinden zw ar n u r aut das Saninieln 
europilischer Insek ten  b esch riinken , diese B eschrankung  aber
nieht in  der A rt v e rs te h e n , wie die C hinesen ih re  beriichtigte 
M auer. M an kann  sich zw ar Pntrio ten  den k en , welehen iJire 
ehrenw erthe aber ungesch ick te  Y aterlandsliebe den troim nen VI unsch  
u n te rsch ieb t: „indehte doeh in e i n e  H eim ath alles Schiine und
G ute h a b e n , was die E rd e  e rzeu g t, und zw ar womiiglich a u s -
s c h l i e s s l i e b !  A lles A ndere d rau ssen  geh t mich g a r  nichts
a n ! “  A ber so wie es der A llw eisheit g e fa l l t ,  Sonnenstrah len  und 
R egen  auszugiessen  iiber G erechte und U ngerech te , so nuissen 
sich aueh die entoinologischen System atiker darin  linden , dass 
die M itte l- und  U eberg an g s-F o rm en  zw ischen zwei au l S ch ild - 
b iirgcr G rund und Boden einheim ischen Insek tenspecies hisweilen 
in  M ad ag asca r, Adelaide oder H ongkong  zu suchen sind. Sollte 
ein  feiner D iplom at in  d ieser kosm opolitischen Rntoniosophie 
boshafte Satyrę  gegen  die bestehenden D em arcationslin ien , M auth- 
regleinents etc. w itle rn , so hat der gu te  M ann e r s t e n s  U nrecht 
denn gerade die E ntom ologen sind verbissen  au f die haark le in sten  
constanten D ifferenzen, halten  v iel au f  L o ca lita ten , und haben 
sich  iiber P tiliu in , Pedicu lus und iihnliche M inutia gegenseitig  
die scbw ersten S te in e , wenn n ieh t an  den K opf gew orl'en , so 
doch in  die G alie g e iirg ert —  z w e i t e n s  aber kann  ir» n  dem 
besagten  D iplom aten k eck  erw iedern : „E cce llen za“ (oder „Y our 
H ighness41, oder „ P a srh a h  mit 3 Schw eilen44, oder „ K i-Y in g  
mit dem b lauen  K n o p f;44 denn die nobilis gens entom ologoruin 
besitzt L eb en sa rt, und  g ieb t dem D ip lom aten , was des D iplom a
ten i s t ) ! A is Gott der H err die W elt e rsch u f mit e i n  e r  Species 
homo (nach Adam) resp . d r e i  L ocalvarietiiten  (nach N oah) oder 
f i i n f  R acen  (nach B lum enbaeh) w usste E r  seh r w ohl, dass es 
mit der Z eit K iiuze geben w iirde, die den engherz ig sten , d ick - 
kiipfigsten P a rticu la rism us zum Gbtzen m ach e n , die in einer 
gepletsch ten  oder g riech ischen  ihnen zufiillig ' angebornen N ase 
ein ausreichendes M otiy se h e n , au f eine rbm ische zu fiillig  an - 
geborne N ase veriichtlich hinab zu sch au en , die ih ren  N eben- 
lnenschen a p rio ri hassen  oder lieben , je  nachdem  er rech ts 
oder links von dem oder jenem  G renzbache oder F u sss te ig e  
das allgem eine L ich t der Sonne erb lick t b a t:  es gefiel lhm  also 
in  Seiner W eish e it, welche bober is t ais die W eisheit der D iplo
m aten , P a rtic u la r is te n , P seudopalrio ten  e tc ., a llerhand  K eiine in 
die M enschenseelen  auszusiien , welche einm al dazu dienen kiinn- 
ten , und e r g o  s o l l t e n ,  geistige B andę zu kniipfen um diese 
politischen S ep ara tis ten , sie iiber die verscb iednen  facons ib re r 
R iech -O rgane  durch anderwreite H om ogeneitiit ih rer spirituellen 
Spiirnasen  b inw eg zu heben. D ass nun  un ter diesem G esich ts- 
punkte  die N aturw issenschaften  und u n te r diesen wiederum die
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Entomologischen Studien einen vorziiglichen Rang cimiehuicn, 
werden Eccellenza etc. vielleicht bestreiten, da Ihnen an H err- 
schelschen Doppelsternen oder an Lebia crux minor L . erheblich 
weniger liegt ais an Crachatsternen und G rosskreuzen, da lbnen 
die Kenntniss der Larvcn toto coelo gleichgiiltiger ist, ais etwa 
zu w issen, welche Larye Serenissiinus heute Abend bei dem Hof- 
maskenballe in Peking vorzubinden geruhen w ird, und da lhnen 
niclit das geringste an dem Erscheinen der Selys Longcham ps- 
Hagenscbcn Monographie der Libellen gelegen wiire, wenn Sie 
nur den Autor des famosen Libells auf die Jetzte verungliickte 
K irehen-Parade ermitteln kbnnten! E s ist aber ein leidiges nn- 
bestreitbares F actuin , dass zur Z cit, wo dies geschrieben wird, 
in Rio de Janeiro , in Barnaul und Irkutzk , in Adelaide und Gott 
weiss wo sonst noch , M anner sind , welche eine Freude daran baben, 
geistige Meridiane und Parallelkreise um die E rde zu zielien, Yor- 
fechter des unschuldigen Freibandels mit wissenscbaftlicher E rkennt- 
n iss , und da Eccellenza ais gewicgter Staatsm ann die bleierne Gewalt 
eines fait accompli kennen, so diichte ich , Sie raumten lieber 
der „zudringlichen“ Entomologie allmalig ein bescheidencs 
Pliitzchen (vielleicbt sogar in der Padagogik) ein , und reflectir- 
ten in miissigen Momenten iiber den Modus, seltne Insekten mit 
einer Nachtigallensteuer zu belegen.“

So ungef&hr kbnnte man mit dem dreischweifigen Paschah 
geredet baben, wenn er der Mann wiire, solche Litaneien gedul- 
iii,. anznhdren. W eil es aber Bambus und Bastonaden in den 
chinesisehen und tiirkischen W orterbiiehern g iebt, s o ----------------

L epidopłerologische M ittheilungen
vom  O berlehrer K elle r in G logau.

(F orlsetzu n g  I.)

3. Die meisten Lepidopterensammler werden mit Yerdruss 
erfahren baben, dass, wenn sie ihre getrockneten Schinetterlinge 
vom Spannbrette herunternehm en, S taublause ihnen nicht selten 
Liicher in die F liigel gefressen haben. Bei grossen Schmetter- 
lingen hat das in den meisten Fallen wenig zu sag en ; bei kleinen 
erlebt man es aber oft, dass schon in 2 —  3 T agen  nach deni 
Aufspannen cinzelne Fliigel halb aufgefressen oder durch Z er- 
nagen der Basis vom K orper getrennt sind , wodurch mancbes 
scbiine T b ier fiir die Sammlung geradezu verloren geht. Noch 
mehr! 1st es auch unbeschadigt in die Sammlung gebracbt, so 
siebt man es nicht selten nach einiger Zeit von einer Staublaus 
angefressen; d ieFeindinn liisst sich dann wohl auch auf der Un- 
terseite des Schmetterlingskorpers versteckt entdecken. Hiilt man 
die Kaslen von Staubliiusen re in , und bat man zur grbssern
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wieder eine Zerstbrerinn hat einiinden and nodi nicht am Queck- 
silberdunst hat sterben lconnen. Das Riithsel ist aber gelost, 
wenn man erfahrt, dass man die Staublaus am Schmetterlinge 
selbst, mit dor griisstcn Sorgfalt, in den Kasten gcbracht hat. 
Diesen letztern Uebelstand zu vcrmeiden, hilft oft die grdsste 
Vorsieht nicht; denn ein junges Staublauschen, das sich auf der 
Unterseite des Schmetterlings, etwa zwischen den Schenkeln oder 
an der Brust, versteckt hat, entgelit leielit deni scharfsten Auge 
and ist dann, namentlich im Sommer, wo man viel mehr mit der 
Jagd als mit der Untersuchung der Sammlung beschaftigt ist, in 
voller Freiheit, sich mit den zartesten Fliigeltheilen zu miisten und 
unersetzlichen Schaden anznriehten.

So weit meine Brfalirungen reichen, liisst sich detn Staub- 
lausiibel nirht ganz begegnen. Die Stuben, in denen wir unsere 
Sammlungen aufbewahren, sind durch ihrc Troekenheit unil 
Wftrme wahre Treibhiuiser fiir die Staubliiuse und wohl aueh 
fiir mancbe Milbenbrut; *) sie sind es viel mehr, als sich 
mancher Entomolog einbildet. Trotz der grbssten Sorgfalt wird 
dalier doch immer hie and da eine Staablaus den Weg linden, 
11111 ans durch ihre Nascherei zu argern.

Man hat meines Erachtens seine grdsste Aufmerksamkeit 
auf die Spannbretter zu richten. An den meinigen sind die 
Korkscheibchen, durch welclie die Nadeln gespiesst werden, mit 
TischlerJeim angeklebt; Kleister oder andere anlockende Stoffe 
linden sich nicht daran. Manclies Spannbrett benatze ich schon 
mehr als 10 Jahre, and da mag der Staub, der sich in die 
Rinne gesetzt hat und sich nicht ganz entfernen liisst, der Ort 
sein, wo die Liiuse ihre Eier niederlegen. Aber auch die jiin- 
gern Bretler sind nicht viel minder reich an diesem Ungeziefer.

Urn nan den mdglichst wenigen Schaden zu erleiden, 
klopie ich jedes Spannbrett ab, ehe ich einen Schmetterling 
daraaf spanne. Wenn die Kliitzchen oder Querleisten bloss an-
geleimt sind, so geschielit es nicht selten , dass sie bei der
Heftigkeit des Klopfens, die erforderlich ist, wenn der Zweck 
erreieht werden soli, abspringen. Desshalb nagele ich sie lieber 
mit ein paar Niigeln fest. Das Klopfen muss das ganze Spann
brett in eine vibrirende starke Erschiitterung versetzen, damit 
sie die Lduse herausschleudert. Zn diesem Zwecke fasse ich
das Brett an dem einen Ende und scblage es nun auf eine

*) In feuchtcn Zim m ern n im m t d ie  bekannte M useu m sm ilbe iiberhand; 
ich finde aber auch im  trockenen Z im m er auf den schr trocken- g e -  
haltenen Spannbrettern k lein e M ilb e n , d ie  w ohl von jener v ersch ie - 
den sein  w erd en ; doch w e iss  ich  n ic h t , ob sie  auch w ie jene auf 
die Z erstorung der Sam m lun gen  angew icsen  s in d , oder ob s ie  sich  
b lo ss  von Staub etc. erniihren.

12
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Tischplatte so , doss diese von dor ganzen Lange emer Seiten- 
kante des Bretles beriilirt wird. Einmaliges Aufklopfen ist aber 
nicht hinreichend, es ist inanchmal pbthig, bis 20 mal zuklopfen, 
bis man die Gewissheit hat, dass niclits mehr herauslallen will. 
Mit Erstaunen babe ich da biters bemerkt, dass von Brettern, 
die mir ganz rein schienen, die ich vor Kurzem abgeklopft hatte, 
20 —  30, ia noch mehr Staublause vom verschiedensten Alter 
abfielen. Śie miissen sich fest halten kiinnen oder in engen 
Ritzclien stecken, weil sie oft erst nach langein Klopfen hervor- 
kommen. Will man aber eine grosse Freude baben, die die 
Yertilgung von so verbassten Thieren in Masse gewahrt, so 
muss °man mehrere Bretter auf einer schwarzen Tischplatte ab- 
klopfen. Die Lanse liegen, erschrocken iiber den S turz , erst 

‘z s till; nach ein paar Minuten stehen sie auf und laufen to rt; 
dimn siebt man auch die fast microscopiscben Milbchen sich ini 
Staube fortbewegen. —  Konnte man nun auch die gereinigten 
Bretter mit den aufgespannten Schmetterlingen sicher vor den von 
aussen dazu kommenden Liiusen aufbewabren, was kau.n moglicb 
ist so sind sie docb vor den jungen, am Orte selbst ausge- 
krochnen nicbt gesicbert. Von diesen wird sich also ofters etwas 
in die Sammlung verschleppen. — Nachdem ich die Schmetter- 
lino-e abgenommen babe, klopfe ich die Bretter wieder ab und 
mache dabei nicbt selten eine ergiebige Bente, die ein Finger- 
zeiir sein kann, dass von den abgenommenen Schmetterlingen 
d e” eine und der andre wohl mit einer Zerstbrerinn besetzt sein 
mochte, und dass man auf sie ein aufinerksames Auge zu vich-

tCn h ‘Dieses Abklopfen ist etwas so Einfaches, dass man denken 
sollte, Jeder miisste es liingst ausiiben. Ich weiss aber gewiss, 
dass es den meisten Lepidopteristen nnbekannt ist, und giaube 
mir also dadurcb, dass icl. sie darauf aufmerksain mache, ihren
Dank zu verdienen. . „ t

Vielleicht liesse sich zur grbssern Sicherstellung der Bret
ter dadurcb etwas thun, dass man sie mit irgend einem Aufgusse 
bestriche oder trankte z. B. mit einer Autlbsung von Taback in
W asser. , . .... .

4. Ungespannte Microlepidoptern scbeinen oiters etwas
rranz Anderes zu sein als gespannte von derselben Species. 
We'ren der verdeckten und gefalteten Hinterfliigel sind manche 
auch scbwer hinsichtlicb des Genus zu bestiminen. Soil ein Le- 
uidopteron micropteron alien Anspriichen geniigen, so muss es 
aut aespannt und an den Gliedmassen unbeschfidigt sem. Von 
ilern, was mir von den Yereinsmitgliedern zur Bestiminung zuge- 
scliickt wird, geniigt aber ausnahmsweise ein Stuck den ge- 
massigtsten Anspriichen, und in sehr vielen Fallen ist es mil 
weit lieber, Ungespanntes als Gespanntes zugeschickt zu erhalfpn.
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weil letzieres gew ohnlicii bei der O peration au f bedauernsw erthc 
W eise  gelitten  hat. D as N achspannen  h a t z war sein seh r M iss- 
lich es ; a her die von m ir nachgespann ten  Stiieke haben doeh 
wegen ih re r g ro sse rn  U nverschrtheit einen g ro sse rn  W erth  ais 
die im frisehen  Z nstande von ungesch ick te r H and zubereiteten.

O bgleich ich w e iss , dass meine Z ubereitungsinethode bei 
weitem nicht die vollkomm enste is t ,  so g laube  ich  doch, dass 
M anchem  mit der K enntn iss derselben  gedient sein  w i ld , und 
gerade  je tz t urn so m e h r , ais die Z e it ,  sie anzuw enden oder zu 
v erbessern  ein tritt. E ine ausfiih rliche  M ittheilnng scbein t m ir 
ab er die zw eckm assigste.

a )  Z um  E in fangen  bediene ich  mich e iner Schm etlerlings- 
s c h e re , die mein F reu n d  M ann die Giite gehab t h a t ,  nach deni 
M uster se iner eigenen in  W ien fertigen  zu lassen . D ie T e lle r 
sind fas t eine H and lang  und beinahe eben so b re it, v iercck ig  
m it abgerundeten  E cken . D as C h arn ie r liefindet sich  ziem lich 
nahe am G ritf, so dass die S ehere  sich  ansehnlich vveit iiffnet. 
D ie beiden R inge des G rille s , f i ir  den D aum en und zwei F in g e r , 
sind u n g le ic h , was n icht zw eckm assig  is t ;  sie sollten beide 
g leich  g ro ss  se in , so d ass  in  jed en  3 F in g e r  gesteck t w erden 
k iin n ten , weil m an au f  der Jagd  oft sclinell nach  dein G ew ehre 
g reifen  m uss und dann  n ich t die Z e it mit dem U m drehen dessel- 
ben verlieren darf. S cheren  mit k le ineren  T e lle rn  und k le ineren  
Griffen sind n b th ig , wenn m an sie zu  je d e r Z e it  bei sich fiih ren  
w ill, urn bei jed e r G elegenheit geriiste t zu sein. —  Die T e lle r -  
reifen  sind mit L einw and diinu um n ah t, und an diese ist au f  der 
innern  Seite seidene Gaze von h e lle r , am  besten w eisser F a rb e  
(oder G aze-lr is  etc.) aufgeheftet. T iill is t zu diesem  Zw ecke 
ganz u n b rau ch b a r , weil die k leinsten  M icrop tern  durch die 
L iicher durchkriechen . D ie beiden Gazefliichen liegen  also u n - 
m ittelbar au f  e inander. Ich babe es als nach the ilig  erkann t, 
wenn die Gaze s tra ff g esp an n t w ird. K raftige  T h ie rch en  w erden 
dadurch n icht unbew eglich fe s tg eh a lten ; vielm ehr ru tschen  sie 
zw ischen den F liichen  bin und reiben sich som it den Innenrand 
der Vorderfliigel ah. 1st die Gaze aber etw as lo ck e r, so kbnnen  
s i e , ohno sich zu b e sch ad ig en , frei um her m a rsch iren , b is m an 
sie mit 2 oder 3 F in g e rn  der fre ien  H and  fe s tb a n n t, indeui m an 
mit diesen die Gaze vor und h in ter dem T h ie re  driickt und an - 
spannt. D er D aum en und der k leine F in g e r  derselben  H and oder 
auch der D aum en und die H andflache m iissen daliei den R eifen 
der Schere  festhalten , dam it die andre H a n d , die b ish e r den 
Grift h ie l t , die N adel fassen  und den T h o ra x  des Schm etlerlings 
durchbohren kann. E in ige  U ebung verschafft die nothige G e- 
wandtheit.

D urch das A nspannen der G aze w ahrend des T iid tens 
wird der T h o rax  des T b ie res  fa s t im m er etwas ab g erieben ;

12  *
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es gehen dadurch oft boi tlen W ickiem die Schuppenhbcker, bet 
manchen Scliaben die Zeichnungen verloren. Daher ist die 
Fan" methode, die icli vor Kurzem bei meinem Freunde Hopffer 
in Berlin kennen lernte, aller Beaclitung wertb. Mit ihr wird das 
Thier ganz unbesehiidigt erhalten. Freund Hop der fangt den 
Schmetterling in einein Fliischehen mit sehr weiter Oeffnung, blast 
dann ans einer brennenden Cigarre Tabacksrauch liinein und 
halt die Oelłnung zu; nach sehr kurzer Zeit, olt in etlichen 
Sekunden, ist der Gefangene sehon erstickt, liegt mit ausgebrei- 
teten Fliigeln da und kann nun bequem aufgespiesst werden. Irh 
babe von dieser Methode, ausser zu Hause bei ausgekrochenen 
Microptern, noeh keinen Gebraucli geuiarhf. lin Freien scheint 
sie mir viel zu zeitraubend, auch unter gewissen Umstanden z. B. 
bei windigem Wetter oder wenn Culexschwftrme nach dem Blute 
des Entoinólogen lechzen, schwer anwendbar zu sein. Es leuch- 
tet aber ein, dass die an Baumslammen oder an Ziiunen, Mau- 
ern etc. sitzenden Schmetterlinge mit einein solchen Fliischehen 
sichrer gefangen werden ais mit der Scliere.

b) Je feiner die Nadeln sind, init denen man die Schmet
terlinge anspiesst, desfo weniger wird ihr Riickenschild bescha- 
digt. °F u r die kleinsten Blattminirer bedarf man der allerfeinsten, 
die in Berlin und Wien zu li alien sind. Mit dem Silberdraht 
babe ich mich noch nicht befreunden konnen. Ich benutze die- 
selben Nadelsorten, die Mann bei seinen Microptern anwendet, 
und finde, dass sie fiir meinen Z week ausreichen. Mit solchen 
Nadeln muss also ein Sammler hinreichend versehen sein. — 
Aufgeklebte Schmetterlinge sind gewohnlich ganz verwischt und 
in ieder Hinsicht unbrauehbar. —

Die Nadel wird senkrecht in den Thorax gebohrt und muss 
etwa % ihrer Liinge am Unterleibe hervorstehen, darnit man mit 
der Loupe die nothigen Besichtigungen anstellen kann. Habe 
ich den Schmetterling in der Eile nicht hoch genug geschoben, 
so riicke ich ihn nicht mit den Fingern —  weil er dadurch be- 
schadi-t wird, —  sondern fasse die Nadel beim Kopfe, stecke 
sie durch die Gaze der geschlossenen Schere und sohiebe so 
das Thier bis zu der erforderliehen Hiihe.

1st die Nadel zufallig sebief oder an einer falschen Stelle 
ein»-ebohrt, so streife ich den Korper nicht mit dem Finger her- 
unter, weil dies oline Schaden nicht ablauft, sondern bohre eine 
neue Nadel in der rechtcn Richtung ein und ziehe, wahrend ich 
beide Nadeln anspanne, die unrecht gesteckte aus. Has Ver~ 
fahren erlernt man am beslen durcli die P raxis, weshalb ich hier 
nur anfiihre, dass es iinmer mit etwas Zeitverlust verknilpft ist.

Mitleidige Seelen suchen die Leiden des Gespiessten zu 
verkiirzen indem sie mit Daumen und Zeigefinger seinen Brust- 
kasten ziiśammendriicken. Dabei bleiben die meisten Schuppen
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<ler B rust an Jen  F ingerri k leb en , die T a s te r  und etliclie Beinc 
gehen  oil verloren und die F iih le r werden nicht selten  gekn ick t. 
Viel besser is t es , mit einer in T ah ack ssa f t inficirten seh r feinen 
N adel etliclie S tiehe  in die B rust zu g e b e n , wodurch das T liie r 
a u d i selir bald stirb t. U ebrigens zappclt und flattert es m eistens 
n u r ,  weil es seine Beine n ich t aufstiitzen k a n n ; is t ihm dieses 
geniigend vergbnn t, so verball es sieli gew bhnlich ganz ruh tg  
und sch laft w o lii auch e in ; seinc Schitierzen m iissen da lie r, wenn 
n ich t gerade  ein N ervenknoten verletzt is t, so g a r  g ro ss  n icht sein.

c) Koinine ich m it meineni F an g ę  nach  H ause  , so kann  
ich unm ittelbar n u r das sp an n en , w as noch gtinz frisch  is t d. h. 
n a s  noch etw as L eben  in  seinem  B rustkasten  bat. A lles Andere 
m uss erst eine h a lb e , oder se lhst eine ganze S tunde und noch
Janger au f  feuchten S a n d ; woriiher spiiter m ehr. W as noch
fla ttert, ist vor dent S pannen  zu todten. H ierzu  bediene ich mich
einer n ich t flackernden Lichtflainine. D ieser nahere  ich den 
K nopf der N ade l, die den P atien ten  tr iig t, und zw ar nu r so weit, 
dass der K nopf die F lainm e n ich t ganz beriihrt. So wie der 
S ehm etterling  z u c k t, ziehe ich die N adel zu riick , uni das V er- 
sengen  der flatternden F liigel zu verh iiten ; is t e r w iedcr ruh ig , 
so halte  ich den N adelknopf w ieder in die H itz e , und verfahre 
au f  diese W eise  so la n g e , bis das T h ie r  toilt is t. D en N adel
k n o p f oder g a r  den obern T h e il der N adel in die F lainm e selbst 
zu h a llen , h a t das N ach th e ilig e , dass durcli das G liihen die 
N adel an  diesem T heile  rothlich w ild und ihre F estig k e it v e r- 
lie rt. —  Zum  A ufweichen und  G elenkigm achen der schon etw as 
getrockneten  Schm etterlinge habe ich eine Schiissel mit seh r
tnassig  angefeuchtetem  S a n d e ; in diesen stecke ich  die N adeln 
und deeke dariiber eine G lasglocke. Ob ich  zum Spannen 
schreiten  k a n n , erkenne ic h ,  indem  ich  a u f  die F liige l b lase ; 
gelien diese mit L e ich t:gk e it aus e in a n d e r , wie bei einein frisch  
getbdteten Schm etterlinge , so k an n  ich das Spannen  vornehm en. —  
Bin ich spilt am A bend von der Jag d  zuruekgekoinm en und zum 
Spannen  zu n u id e , so entferne ich die G lasg lo ck e , feuchte den 
Sand ein  w enig m ehr a n , ebene ihn und setze die o ifenc , um - 
g ekeh rte  S chachte l darauf. D iese m uss tie f genug  se in , damit 
die Schm etterlinge m it den F liige ln  den Sand nicht erreichen
und dan in  Schailen nehm en. Urn die L uft in  der Schachtel feucht 
zu e rh a lte n , m uss der S and  liberaII an  den S chach te lrand  a n -
schliessen . Am M orgen finde ich dann alles in  dem zum S pan 
nen geeignetsten  Z u stan d e . W ill m an sich die M iihe g eb en , die
Schm etterlinge aus der Schach te l au f den S and  zu stecken und
die G lasglocke dariiber zu d eck en , so erntet m an iifters einen 
sehlechten  Lohn. D er S and  d a rf n u r im G eringsten  zu feucht 
s e in , so zielien ntanche Schm etterlinge zu viel W asse r; dieses 
verbreitet sich in den F liig e ln , und die Schm etterlinge sind verdorben.
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(1) Z um  S pannen  babe ich eine h inreichende Z ah l von 
S pannbrettern  n o th ig , um jedein K iirper seine angem essene R inne 
d. h. eine weder zu  enge noch zu w eite , anw eisen zn kiinnen. 
D ie S pannb retter bestehen aus weichera H olz und haben  am 
besten  die L itnge von e inein , h iiehstens 1* F u ss . S ie  ruhen  au f 
d re i K lo tzcben , au f  w elchen sie aufgenagelt sind. F iir  die k le in - 
sten  Schm etterlinge kiinnen sie ganz flach se in ; f iir  etw as 
g riisse re  neigen  sich die beiden Seilenflaehen n n te r einein seh r 
stuinpfen W inkel gegen  einander. L e tz teres is t darum  gu t ,■ weil 
die F liig e l der ge trockneten  Schm etterlinge sich  doch oft ein 
wenig' senken  und dem n ach , wenn sie in  etw as aufsteigender 
R ich tung  getrocknet s in d , die vollkom m en horizontale annehm en; 
senken  sie sich n ic h t, so is t doch die H ebung der F liige l zu 
u n b edeu tend , um aufzufallen . S p a n n b re tte r , deren M itte etwas 
tie fe r lie g t , w erden aus 2 B rettchen  zusannnengesetz t, die m an 
au f  die stum pfw inklig  ausgeschn ittenen  K liitzchen aufnagelt. D ie 
K lBtzchen selhst sind so h o ch , dass die N adeln der gespann ten  
Schm etterlinge n irgends den Boden beriih ren . S eh r niifzlich ist 
e s ,  w enn die F iisse  der K liitzchen auch  durch ein B rett verbun- 
den s in d , indem  dadurch  Stiisse gegen  die N adeln  und  V ersch ie- 
bungen  und B eschitd igungen der Schm etterlinge am sichersten  
yenn ieden  w erden. M an sieh t le ich t, dass d ie S pannbretter f iir  
M icroptern  von denen f i ir  M acrop tem  n ich t verschieden sind. 
A uf der un tern  S eite der R inne  w erden seh r diinne K orkscheihen  
m it T isch lerle im  befestig t; sie sind weich und ohne K n o te n , um 
auch  die fe insten  N adeln le ich t durchzulassen .

e) Z uin  Spannen  b ed a rf  ich ferner schm aler P ap ie rs tre i-  
fen. H ierzu  eignet sich  das erste  beste P a p ie r ,  wenn es nu r 
eben und fest is t. D a die S treifen  beiin A bschneiden leicht 
cinen aufgew orfenen R and  bekom m en , d e r , au f den S chm etter- 
lingsfliigel g e le g t , in diesen e ind riick t, auch wohl die Schuppen 
w egnim m t und einen kah len  S trich  v e ru rsach t , so lege ich die 
P ap ierstre ifen  vor dem G ebrauch  au f  die T ischfliiche oder au f 
das S p an n b re tt und fah re  m it dem R iicken der Sehere  dariiber 
b in ,  w odurch die R iinder sich flach driicken. Je schm aler die 
Pap ierstre ifen  s in d , desto b esse r liisst sich e rk en n en , oh die 
F liig e l der einen S eite des Schinetterlings dieselbe L a g e  haben 
wie die der andern Seite.

f )  W eite r b ed a rf  ich zuni Spannen  n u r fe iner Insekfennadeln. 
E in e  eigne S p an n n ad e l, wie s ie ,  w enn ich  n ich t i r r e , T re itsch k e  
vorsch liig t, desgleichen besondere N adeln zum A nstecken der P ap ie r
stre ifen  scheinen m ir etw as seh r U eberfliissiges. Z w ar ward beim 
Spannen m anche Insek tennadel k rum m gebogen ; doch schadet das 
w enig ; sie liisst sich gerade  rieh ten  und zum A nspiessen gebrauchen .

D as S pannen  vollziehe ich  au f  folgende 'A eise. Ich steclce 
den Schm etferling  mit der N adel so in die R in n e , dass die N adel



183

senkrech t durch den K ork  g eh t, der Sch inetterlings-H in terle ib  
aber zum grossten  T h e il un ter deni N iveau des B rettes sich be- 
tindet. N acbdem  ieli die F liige l durch  D raufblasen und liiit e iner 
Nadel nacbhelfend vorliiutig au f  deni B rette in die rechte L ag e  
geb raeh t b ab e , befestige ieh  einen der schnialsten  Pap ierstre ifen  
mit e iner Nadel (die also naeli der Breite des S treifens diinner 
oder d icker sein  k ann ) au f der einen Seitc der B in n e , so dass 
der B efestigungspunkt n icht zu weit vor der S chu lter des T hieves 
is t ,  und der Streifen iiber ein F liig e lp aa r binw eg geb t. 1st die 
N adel seh r fe in , so verineide ich die K riim m ung derselben durch 
A nwendung einer Z a n g e , mit der ich sie unten fasse und in das 
Holz eindriicke und befestige. Indem  ich nun mit der einen 
H and  den S treifen  ein wenig anspanne oder auch vo rh er, ziebe 
ich mit einer feinspitzigen In sek ten n ad e l, die ich nahe an der 
B asis des F liige ls e in b o h re , diesen so weit vo rw iirts , bis er die 
gew iinschte L ag e  hat. H en P ap ierstre ifen  in  se iner S pannung  
erhaltend kann  ich gew dhnlich den Hinterfliigel so weit wie es 
ndtb ig  is t ,  nacbsch ieben . 1st dies durchaus n icht m o g lich , geb t 
der Vorderfliigel im nier w ieder z u r iic k , so bleibt nicbts weiter 
iib r ig , als diesen mit e iner selir feinen N adel fes tzu steck en , wo- 
durch er ein g ro sseres  Bohrloch als sonst bekom m t, und so die 
rieh tige L ag e  beider F liigel zn erzielen. H at m an sie erlang t, 
so spannt m an den S tre ifen  etw as m ehr a n , dock nicht zu sehr, 
und befestig t ibn  durch E inbohren  einer zweiten N adel, w orauf 
m an den S tre ifen  mit einer feinen S chere g leich  h in te r der N adel 
abschneidet. M anrhm al liisst sicb  durch blosses Anwenden des 
Atbeins oder durch H eben mit einer N adel den F liigeln  ih re  
S tellung  geben  und jcdes B ohrloch verm eiden. H ie rau f spanne 
ich das andre F liig e lp aa r au f  dieselbe W eise. D ann  oder auch 
vor dem A usbreiten der F liige l gebe ich den F iih le rn  mit Hiilfe 
e iner N adel ilrre regelrech te  S teliung . A uch die lan g en  F ran zen  
der H interfliigel k le in e r Schm etterlinge m iissen geh d rig  gerich te t 
w erden; sie legen  sieh bisweilen partbieenw eise sch ief und b eh a l-  
ten dann getrocknet diese R icb tu r.g , welclie sie wie beschadig t 
aussehen  litsst. W eil nun beim T ro ck n en  n icht selten  die F li i-  
ge lsp itzen  sich aufw iirts kriim inen und  so b le ib en , was nam entlich 
bei den P terophoren g e sc h ie h t, so m uss noch ein zweites S trc ilen - 
p a a r ,  jedoch von g rd sse re r B reite als das e r s te , und zw ar iiber 
die F liigelenden  hinw eg geleg t werden. So b ed arf also jed e r 
Schm etterling  8 N adeln zu se iner Spannung . H a t m an H underte 
von Schm etterlingen au f die B retter zu b r in g e n , so kann  man 
e rm essen , welche N adelm enge m an disponibel haben m uss. Nach 
einigen T a g e n  lcann m an zw ar schon von ldeinen  Schm etterlingen 
die N adeln des innern S tre ifenpaares abnehm en; docli ist es 
innnerhin w iinschensw erth , eine g riissere  E rsp a rn iss  von N adeln 
eintreten lassen  zu konnen. XJm also w eniger N adeln anwenden
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zu diirfen unii ani Platz zu sparen , spanne ich , wenn ich ganze 
M assen von Microptern zu prapariren habe, nicht jeden einzeln 
yollstilndig, ehe ich zum folgenden weiter schreite, sondern ich 
stecke 3 —  6 hinter- und so nahe wie moglich an einander in 
eine R inne, gebe alien die vorlilufige L age und fangę nun erst 
das Spannen mit den Papierstreifen an. Diese schneide ich nicht 
hinter dem ersten Schmetterlinge ab , sondern erst hinter dem 
Jetzten, wodurch also kein Schmetterling einen eignen, sondern 
alle 3 —  6 einen gemeinschaftlichen erhalten. Sind die 4 Streifen 
gelegt, so sind dadurch fiir 3 Schmetterlinge 12 Nadeln erspart; 
und da das iiussere Streifenpaar gewohnlich nur an seinein 
Anfang und Ende befestigt sein darf, so kann man oft noch ein 
paar Nadeln ersparen. Besser bleibt es jedoch im m er, jeden 
Schmetterling einzeln zu spannen; er liisst sich leichter handha- 
ben und m issrath nicht so łe ich t, wie inancher der geineinschaft- 
lich zu spannenden.

Statt der Papierstreifen ni mint inancher Sammler G las- 
streifen und beschwert sie mit Bleistiicken. Diese M ethode, die 
ich nicht naher kenne und nur von dem verstorbenen H errn 
K irchner angewendet sah , scheint mir ganz verwerflich. Sie 
ebnet zwar die F liigel sehr schiin, driickt aber auch zugleich 
alle Schuppenbiischchen flach , und wie leicht wil d ein Brett an - 
gestossen, so dass die Gliiser herunter rutschen und die Spannung 
und zugleich eine Parthie F liigelstaub verloren geht.

Nach Beendigung des Spannens stelle ich die Bretter auf 
eine trockne, nicht zu sehr vom Lichte getroffene Stelle in 
horizontaler Lage. Damit die H interleiber sich nicht senlten, 
wiire es gu t, dass jeder eine Unterlage erhielte; dies ist aber 
zu umstśindlich. Am besten wird die Senkung verm ieden, wenn 
die Bretter diinn s in d , so dass die Hinterleiber mit dem Bauche 
auf dem K ork der Rinne ruhen. F . v. Roslerstamm erzahlte 
m ir, er hiinge seine Spannbretter au f, wodurch die Schm etter- 
lingsleiber eine senkrechte Stellung bekommen. M ir scheint, 
ais ob sie sieli dadurch bisweilen ungebiihrlich verlangern mussten, 
und ais ob so eine Trockenanstalt etwas Unbeijuemes hat.

Die Schmetterlinge bleiben nach Beschaffenheit der W it- 
terung eine litngere oder kiirzere Zeit auf dem Spannbrette. Bei 
heisseiu Sommerwetter sind manche nicht ganz kleine schon in 
2 —  3 T agen  vbllig ausgetrocknet; bei kiihler Wit te rung nuissen 
sie 6 —  8 T age in ihrer Stellung verharrcn. Das Trocknen 
wird befordert, wenn man sie am 3ten oder 4 te n T ag e  auf einen 
niassig warmen Ofen stellt. F riiher oder gar gleich zu Anfange 
dies zu thun , ist nicht rathsam , denn die Hinterleiber schrumpfen 
durch die zu schleunige Einwirkung der W arnie zu sehr ein. 
Durch das allmalige Eintrocknen wahrend der ersten T age 
yerlieren sie ihre natiirliche Grbsse nicht g a n z , und so wie die
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T h c ile  ers t fester gew ordeii s in d , kann  ein hb]ierer G rad  der 
W arn ie  oline N achtheil einfreten. Ob die K orper vollig  trocken  
s in d , e rkenn t m an an ih re r  S ta rrh e it beim  A ufdriicken einer 
N adelspitze. D ann  kbnnen die Schm etterlinge von den B rettern  
genoium en w erdeu. W eil ihre F iiige l sieli aber doch norii b is— 
weilen etw as s e n k e n , so ist es ra th s a m , sie lieber noch etliehe 
T a g e  liegen zu lassen . Beim A bnebm en h a t m an natiirlich
Y orsieht n iilh ig , urn keine B e in e , F iih le r oder T a s te r  abzubreclien.

5. W er M icrolepidoptern re in , in M enge und ohne M iihe 
erhalten  w ill, bedarf dazu einer b eso n d ern , etw as n iedrigen , 
bellen  K am nier. M an sam m elt oder liisst sam m eln von Biiumen, 
S triiuchern  und  niedern  Pflanzen alle von R aujien  zusam m enge- 
sponnenen B lattbiischel und wirft sie in der K am m er an f einen 
H aufen . D ie w enigsten der so eingesam inelten R aupen  entfernen 
sieli davon , selbst wenn das F u lle r  ganz verdorrt is t ;  es d a rf  
nu r n ieb t verscbim nieln oder in G ahrung  gera lben . D er H unger 
zw ingt s ie , auch  die d iirren  B liitter zu f ie s se n ; der ganze N aeh - 
tbeil besteh t fast n u r d a rin , dass sie n iebt so g ro sse  Schm etter
linge lie fe rn , wie die bei iippiger N ah ru n g  aufgew aebsenen. Z u  
ju n g ę  R aupen  verkom m en freilieb oft bei dem diirren  F u tte r ;
doeh w achst gew bhnlieb eine h inreiehende Z ab l an s . M an k an n  
iibrigens von Z e it zu Z eit eine neue Sam m lung von B lattbiisebeln 
zu  den vertrockneten  h inzufiigen  und dadureh den H ungernden  
zu Hiilfe komm en. B ring t m an B liitter von verscbiedenen P llan - 
zen neben und durch  e in an d e r, so sueben sieh die R aupen  darin  
das ihnen zu r Noth dienende selbst auf. Y or dem oft sehiid- 
liehen D unste der vertroeknenden Bliitter sind sie f re i,  weil sie
nieb t in  enge B ebalter e ingeseh lossen  s in d , und dies triigt oft
m ebr ais die so rg fiiltig ste  F iitte rung  zu ibrem  G edeihen bei. 
D ainit sie sieli bequem  verpuppen  k b n n en , is t es g u t ,  etw as 
E rde  und G rasb iiseb e , an dereń W urzeln  noeh E rd e  h an g t, h ier 
und da b inzulegen. Zum E insam m eln der R au p en  sind M ai und 
Juni die geeigne tsten  M o n a te ; doeh liefern  auch die folgenden 
noeli genug . M an wird dann bald G elegenheit liab en , a u sg e - 
kroebene Schm etterlinge an den W anden  silzen zu sehen. M anche 
sueben  die Y ersteeke und entgeben dem Suchenden. D arum  darf 
die K am m er keine Sehriinke etc. en tbalten , die sieh zu bequem en 
Y ersteeken e ig n en ; je  w eniger G e ra th c , desto b e sse r!  D ie bei 
T a g e  versteck ten  Schm etterlinge kom m en in  der D am m ernng 
bervor und w erden an dem geseb lossenen  F en ste r e ingefangen. 
E s  versteh t s ieh , dass dieses n u r bei T a g e  und  au f ku rze Z eit 
gebffnet w erden darf. D ie olien erw ilbnte M ethode der T od tu n g  
der eingefangenen  T lu e re  verm ittelst des T ab ack srau eh es  w ild 
b ie r ani a lle rgeeignetsten  O rte sein.

6. D ie ungefliigelten W eibchen der S panner sind ih re r 
Species nacli schw er zu bestim m en und finden sieh daber in  den
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Sam nilungen zum  g riisse rn  T he il frem dartigen  M annchen beige- 
sellt. T re itsc like  beschreib t die raeisten auch so ltu rz  und u n - 
gen ii«end , dass sie n u r ausnalim sw eise ans seinen A ngaben z u 
erkennen  sind. So beschre ib t er z. B. B a ja ria  2  mit einem 
A fte rbusche , der den m ir von F is c h e r  v. R oslerstannn  m itgetheil- 
ten E xcm plaren  gftnzlich abgeht. E s  wiire ze itgem ilss , wenn ein 
g csch ick te r B eschreiber eim nal die gesaim nten bekannten  stum - 
melfliigligen Spannerw eibchen in  einem  besondern A ufsatze nach 
ih ren  K ennzeichcn zusam m enstellte. _

In  einem Eiehenw illdchen bci F ran k fu rth  a. d. Oder fuig 
im F e b ru a r  ui.d M arz G e o m .  l e u c o p h a e a r i a  seh r hiiufig, 
G e  om . p r o g e  mm a r i a ,  cf e rs t im M arz au ftre ten d , zienilit h 
s e l te n ; iene klopfte icb von den A esten und S tam m en unbe laub - 
te r  E ic h e n ; diese n u r von solution B itum en, die ilir vertrocknetes 
Laub b is zum niichsten F riih lin g  behalten. N ach dem Y erschw in- 
den der M iinnchen erh ielt ich an denselben bliitterlosen E ichen  
stum m eM uglige W e ib c h e n , die ich dam als g leich des F ango rtes  
we,ren —  spiiter (ais nam lich T reitschlce’s S pannerw erk  ersch ien) 
nach der unvollstiindigen T re itsc lik e ’schen B eschre ibung  zu - 
letzt nach  der einstim inenden A nsicht m ehrerer B eobachter f i ir  
L e u c o p h a e a r i a  $ liielt. H iervon gab  ich in der Isis 1839, 
S . 340 eine B esch re ibung ; da sie den w enigsten L ep idoptensten  
b ekann t sein w ird , so erlaube ich m ir, sie zu w iederholen.

„K iirper von der L iinge e iner D efo liaria  </> llber ,lu 'k '''' 
und  nach hinten zugesp itz t; B eschuppung g ro s s ,  rauh  und grób. 
K opf mit b  rei te r , h e llg rau er S tirn  (lieim viel schm iiler) und 
n iittelm assig  g ro ssen  (lieim viel g riissern ) e llip tisch en , sen k - 
rech ten  A ugen. T a s te r  u n te r K opfeslilnge, s ta rk  sch u p p en h aan g , 
mit sch r w enig hervorstehendem  E ndgliede. R iisse l etwa von 
Lan»-e des R iick en sch ild es , zusam m engerollt. F u h le r  |  des H in - 
terleibes lan g  , bo rsten f orm ig  , mit verdecktem  , langem  W urzel- 
g lied e , u n b eh aa rt, g rau  und b raun  geringelt. B eine nut zicinlieh 
an lie -en d e r B eschuppung , g r a u ,  unordentlich b raun  b esp ren g t; 
Schi.m en zusam m engedruekt; F iisse  geringelt. D ie unbew affneten 
Y orderschienen haben  a u f der U nterseite einen lan g en , an l.egen- 
den H a a rb a r t; die m ittlern  Schienen haben zwei ungleiche E n d - 
d o rn e n , wie die verdickten H in te rsch ien en , welche un ter der 
M itte zwei seh r ku rze  D ornen  tragen . R iickenschild  und H in te r- 
leih mit einer hellern  M ittelstriem e des R iiek en s , an welch er au f 
jedem  A bsatz ein sch ie fe r, b rau n e r F lec lt liegt. F l u g e l  sehr 
sch m al, la n g fra n z ig ; d i e  v o r d e r n  k u r z  e r  a i s  d e r  ha  I h e , 
die b i n  t e r n  g l e i c h  |  H i n t e r l e i b ,  jene ein g le ichschenk li- 
o-es D reieck  b ild e n d , diese mit seh r spitzem  Schw anzwinkel und 
aus°eschw eifte in  H in terrande. O berseite schm utzig g ra u , riitlilicli 
u n d °b rau n  gem isch t, liings des durch eine fe in e , schw arze L inie 
hegrenzten  H in terrandes am h e lls te ii; die Yorderfliigel n u t  z w e i



s c h w a r z b r a u n e n ,  d i c k e n ,  u n r e g e l m i i s s i g e n  Q u e r l i -  
n i e n  (h in ter dem ersten  und vor deni letzten Drill e l ) , von denen 
die zweite die d ickere is t und sich  am V orderrande gabelfo rm ig  
sp a lte t; die H interfliigel haben in der M itle e i n e  seh r b reile  
(bei einem E xem plar in  2 aufgeloste) schw arzbraune Q uerlinie. 
A uf der g la tte rn , w eniger g ro b schupp igen , ro th lichgrauen  U nter- 
seite sieht m an nu r den h in tern  Q uersire if der Yorderfliigel und 
den der H inlerfliigel.“  (Als eine zieuilich geniigende A bbildung 
ziehe ieh dazu K leem ann’s Beitr. T a f. 26 F ig . 4 , woriiber aber 
meine A bhandlung nachzuseben ist.)

Bei m einer A nw esenheit in  AVien e rfu b r ieh von M ann, 
dass er L eucophaearia  in B egattung  getroffen b a b e ; er tbeilte 
m ir ein AVeibehen m it, das nach se iner V ersieherung  zn L euco
p h aearia  g eb o rt; zugleich erb ielt ieh ein E x em p lar der von m ir 
b ish e r als L encopbaearia  betrachteten  AVeibehen tils m utbm assliehc 
P r o g e i n m a r i a  9 . D ass  aber P rogeinm aria  9  so seh r von 
D efoliaria 9  verscb ieden  gebau t se in , dass ieh n u r AVeibehen der 
so seltenen P rogeinm aria  und keins von der hitufigen L eueopbae- 
aria  gefangen  haben  sollte —  und doeh konnen  diese AVeibehen 
n u r  zu einer der beiden g en an n ten , n ich t etw a zu einer dritten  
A rt gehbren  —  wollte m ir durebaus n ieb t in den Kopf. E ine  
V erw eebslung verm uthend , frag te  ich bei M ann sehriftlieli an  
und erb ie lt au sse r 2 E xem plaren  se iner L eucophaearia  9  die 
N acb rich t, dass e r  diese A rt wohl 10 mat in  copula von Bitumen 
in  den friiben M orgenstunden  abgeklopft babe  und dem narh seiner 
Sache ganz sicher sei. E r  will aucb aus dein B ane der Beine 
den Beweis f iih ren , dass seine Z usainm enste llung  der G esehleeb- 
ter die richtige sein m tisse. —

D iese AVeibehen, von der L an g e  der L eu co p h aearia  oder 
w enig liin g e r , aber iin H in terle ibe d ick e r , ilndern in  d e rF a rb u n g  
ab ; die zwei zuletzt erbaltenen  sind viel dunk ler als das erste, 
w elches vielleicbt friseber is t und sich  die hellen  Sehuppen weni
g e r  abgestreift hat. E s  h a t eine schm utzige g rau e  G rundfarbe, 
am hellsten au f  dem K opfe und R u ek en seh ild e , am dunkelsten 
au f  dem H interle ibe nach  binten. N eben der hellen R iickenfirste 
liiuft je  ein b ra u n e r , w eder seh r b re ite r  noch seh r sch arfe r 
L iingsstre if , au f dem 2ten R inge mit einem b raunen  P u n k t an - 
fan g en d , au f dem drittletzten R inge in der dunkeln G rundfarbe 
sich verlierend. D iese R uekenzeiebnung  is t an  den 2 andern  
E xem plaren  ganz unlcenntlich; bei ihnen is t die ganze F a rb e  
g ra u b ra u n , nu r b ie r und  da mit g rau en  S eh u p p en , doeh winder 
bei dein einen E xem plare  re ich licher a ls  beim  andern. D as 
zugespitzte A ftersegm ent is t am E nde mit g rau en  H aarschuppen  
be fran z t; der gelbe L egestachel steh t n u r bei einem AVeibehen 
hervor. —  D er Schuppenbusch  des Scutellum s is t in der M itte 
h e llg ra u , und an ibn schliesst sieb eine uiehr oder w eniger
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deutliche, braune Querlime zu beiden Seiten an. Der O bei- 
aesichtswulst ist schwach convex. Augen elliptisch, senkrecht 
” estellt. F iihler borstenf orm ig, g ra u , mit brauner Basis dec 
Glieder und g rau e in , verdicktein W urzelgliede; bei den 2 dun- 
kclti Exem plaren sind sie braunlich besprengt. T aster iiusserst 
kurz knospenform ig, zugespitzt. Russel ein wenig liinger, ge- 
kniiiiint. Beine schlanker als bei Leucophaearia cf und a*s *,el 
meiner bisherigen Leucophaearia 2 ,  mit diinnen, schwach zu- 
sammengedruckten Schenkeln, g rau , an den Gliederenden der 
braunlichen T arsen  w eisslichgrau; bei den k dunkeln W eibchen 
sind die Beine zieinlich einfarbig graubraun lich , an den Glieder- 
enden etwas heller. Die Hinterschienen sind an der Endhalite 
verdickt und dunkel und haben 2 P aar kiirzere Dornen als 
bei Leucoph. c f ,  die Mittelschienen haben ein P aar am Ende. 
Die V o r d e r f l  i i g e l  haben d ie  L a n g e  d e s  T h o r a x ;  sie 
sind a  an z s c h m a l e ,  mehr ocler weniger dunkelgrau grob be- 
scliuppte S treifchen, ohne Querlinien am Ende und v o r d e m -  
selben zu beiden Seiten r e i c h l i c h  b e h a a i t .  Die II in t e r -  

el  siml nur hall, so k ing , sonst von gleicher BeschalFenheit.
Diese Weibchen koinmen der B ajana 9  sehr nahe; diese 

hat lan -ere  T aste r, eine dunklere gelbbraunliche Grundiarbe und 
noch k iirzere , abgerundete Fliigellappen ohne die lang hervor- 
stehenden H aare. Da Bajaria der Leucophaearia nahe verwandt 
ist so macht auch die Uebereinstimmung des von Mann gel.eler- 
ten W eibchens mit B ajaria 2  es wahrsche.nl.ch class jenes 
w i r k lich zu Leucophaearia gehore. E s ble.bt aber iinmer 
noch rathselhaft, was das von mir m  der Isis beschnebene
W eibchen eigentlich ist.

Die in. weiblichen Geschlechte unvollkommen gellugelten 
Fidonicn sind in. Allge.neinen nach de... miinnl.cl.en Gesch echte 
genitgend bekannt; es wiire also vonIn teresse, auch lhre Weibchen 
„.it Sicherheit kennen zu lernen. Vielle.cht hat mancher Sam..,- 
ler (lurch die Raupenzucht oder (lurch die Beobachtung dei 
Schinetterlinge in. Freifin Erfahrungen gem acht, .lurch die er 
zur Liisung der Aufgabe beitragen konnte; .hi. zur M .tthe.lung 
seiner Erfahrungen zu veranlassen, ist die Abs.cht ...e.nes jetzi- 
gen Aufsatzes.

(Fortsetzung folgt.)

U elier die system atische S t e lU in jr  der JSToctna
Aprilina L.

Vom Rendant M e tz n e r .

Boisduval hat in seinem Index S. 123 ein Genus Agriopis, 
, i , s die einzige Art A p r i l i n a  enthiilt, und zwischen Aplecta 
Herhida und Miselia Oleagina s te h t, eine Stellung', die oflen >ar
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der griinen F a rb ę  der 3 Sclim etterlinge zu  L iebe gew&hlt worden ist. 
N o c t .  A e r n g i n e a  sehen wir sowohl bei B oisduval wie bei seinen  
Y organgern  nnd N achfolgern  im Gen us H ad en a , bei ihm in e iner 
hesondern  G ruppe (S . 1 2 0 ): larvae querc ico lae , au fgefiih rt. Y er- 
g leich t m an die M erkinale der beiden G enera A griopis und H adena, 
uni zu w issen , woran man eine N octue , und nam entlirli A eruginea als 
zu H adena und niclit elwa zu A griopis geho rig  erkennen  k a n n , so 
findet m an v ie le rle i, den W orlen  nach , aber in der W irk lichkeit 
n ich ts. Bei H a d en ah e iss t e s : la rvae  g la b ra e ; und da bei A griopis 
g lab rae  fe h l t , so wiirde folgen , dass A prilina eine m erklicb behaarte  
R aupe b a b e , was doch bekanntlich  niclit der F a ll ist. W iibrend es 
bei A griopis h e is s t: la rv a  o b scu ra , w ird bei H adena liber d ie F a rb e  
geschvviegen , d aher inochte m an bei d ieser G attung  n u r belle R a u - 
pen verm ufhen, und docb d a rf  m an n u r an P e rs ic a r ia e , B rass icae  
etc. denken! M an kbnnte au f dieselbe W eise  die fibrigen M erk - 
male der R au p e  und der M etam orphose durchgehen , urn entw eder 
N ich tssagendes oder Irrig e s  zu linden. F fir die Sclim etterlinge 
heisst es bei H a d e n a : antennae m aris s im p lice s , rn rius p ec ti- 
na tae  —  bei A griopis : antennae c rassiu scu lae  subcrenu latae. D ies 
soil doch w ohl b ed eu ten , dass H adena fadenf o rm ig e , A griopis 
schw ach gekerb te  F iih le r besitze. W enn  nun aber d ieser U nter- 
sch ied  n u r ein spec ifiscb e r, n icht aber ein genere lle r i s t ,  so is t 
e r b ier obendrein ganz fa ls c h , da A prilina so w enig gekerb te  
F fih ler h a t wie A eruginea. H adena soil P a lp i frontem  baud 
superan tes und A g rio p is : P alp i frontem  adaequantes haben,
welches ist also der U nterschied ? Z u  den P alpen  von A griopis 
komm en als Z nsatz  die W o rte : articulo  ultim o gracili. M an 
miichte g la u h e n , A eruginea babe ein d ickes E ndglied . A ber es 
is t gerade  u in g ek eh rt, nam lich  bei d ieser is t es diinner als bei 
A prilina! W enn ein T h o rax  la n a tu s , den A griopis ha t ,  bei H a
dena n icht erwfihnt wi rd,  so wiirde m an ir re n , wenn m an ihn 
n iclit von g le icher B eschaffenheit bei H adena verm uthete. F e rn e r  
sag t Boisiluval bei H ad en a : dorsum  m aris c ris ta tu m , bei A gri
o p is : dorsum  in utroque sexu c ris ta tum , und somit kam e m an 
doch endlich an einen generisch  scheinenden U nterschied. A llein 
es is t auch w ieder blosser S ch e in , indem m an n u r die erste  beste 
H adena ansehen  d a rf , urn den w eiblichen H interleib  eben so g u t 
wo nich t s ta rk e r init S chuppenbuschchen  au f  der R fickenm itte 
besetzt zu finden wie den mfinnlichen. W ir  kom m en an das letzte 
M erkm al ff ir H ad en a : a lae  anticae nitide sc r ip tae , m aculis o r-
d inariis d is tin c tis , linea term inali in  M  fracto —  d en ta ta e  f f ir
A g rio p is : a lae ro b u s tio res , n ig ro  viridique concinne variegafae, 
m aculis o rd inariis nitide sc rip lis . M an sieht b a ld , dass ff ir  
e rs tere  als U nterschied  die zu einem  M  gebrochene L inie au f  
den Yorderflfigeln vor dent H in te rran d e , ffir A griopis die a lae  
robustio res und die griin  und schw arzhunte Z eichnung  entscheidcnd
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sein sollen. Allein jene Linie ist bei Aprilina volllvonnnen ebeii 
so gestaltet wie bei A eruginea, und wenn ih r ein kriiftiger 
F lii°elbau nicht abgestrittcn werden kann , so muss doeh bemerkt 
w erden: erstlich , dass eigentlich nur die Adern etwas starker
hervortreten , und zw eitens, dass das unmbglich einen generischen 
Unlersehied ausmacht. Zuletzt bliebe also fiir Aprilina nichts 
als die griine F arbe. Aber da auch Aeruginea manchinal we- 
nigstens griine F leeke h a t, so liillt auch dieser Untersehied hin- 
weg. Folglich miisste Agriopis init Hadena vereinigt werden.
Es wiire eine sehr unniitze A rbeit, bei den andernSchriftstellern, 
die gleiehfalls eine generische T rennung der zwei Noctuen 
Aeruginea und Aprilina beibehalten haben, aus ihren eignen Gat- 
tungsmerkinalen die Unhaltbarkeit der Trennung nachzuweisen, 
und wenn ich es bei Boisduval that, so geschah es aus deni 
G runde, weil er einer der Lepidopterologen is t, die sich eine 
mehrseitige naturhistorische Bildung erworben haben und also 
bcsser als andere wissen lniissen, worauf es bei einer C lassi
fication ankonnne. Ausserdem erspare ich mir dadurch die iVIiihe, 
die Uebereinstinuuung der beiden Noctuen in Nebendingen —  
denn auf nichts Anderes gehen grosstentheils die generischen 
Merkmale der Noctuen bei T re itsch k e , B oisduval, Stephens etc. —  
oder in deni aller oberflachlichsten E indruck , den die Belrachtung 
der Korpertheile hervorbring t, nachzuweisen. —

Mit Recht kann aber gefragt werden, waruin man denn 
unter den generischen Merkmalen bei den Autoren : l j  ion  der Raupe 
den Bau der F ressw erkzeuge, die Stellung derO cellen , der W arzen 
und H aare auf dem K orper, die Beschalfenheit der Hakenkrilnze an 
den B auchfiissen—  2) von der Puppe die Gestalt des Creinasters, 
die Lange und L age der Bein- und F lugeldecken, die Beschaflcn- 
heit der Oberfliiche —  3) vom Schinetterlinge den Bau der T aster, 
der F iih le r, der Beine init ihren Dornen und Haftliippchen, des 
Hinterleibs init seinen Seitentaschen und seinen Genitalien etc. — 
nicht aufgemerkt findet. Sollten diese Merkmale die Genera 
nicht fester begrunden helfen, als die oben bei Hadena und 
Agriopis durchgenommenen‘? Die Antwort ist leicht zu geben. 
Da aber die dazu erfordcrliehen Opfer an Z eit, Miihe und M a
terial gescheut werden, so darf man sich nicht w undern, dass 
der Erfolg ein dcr Arbeit angeinessener is t ,  und dass die, wie 
Boisduval sehr treffend s a g t, '( In d e x  S. 91) zusaminengeblasenen 
Genera eben so leicht wieder aus einander zu blasen sind.

Ich schloss die Yergleichung der von Boisduval gegebenen 
Charactere fiir  Agriopis und Hadena dam it, dass diese Genera 
nach denselben vereinigt werden miissten. Ganz anders wird 
wahrscheinlich das R esultat ausfallen, wenn etwas griindlieher zu 
VVerke gegangen wird. E s ist hier meine Absicbt n ic h t, die 
Arlen des Boisduvalschen Genus Hadena nach den vorhin
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angedeutelen  w issenschaftlichen M crkm alcn  zu u n te rsu c h e n ; denn 
soil diese U ntersuchung erfolgreich s e in , so w ild cine M enge nahe 
and fern  g este llte r G enera h ineingezogen w erden miissen. Ich  be— 
srh riinke  niich liier liloss au f  die einzige N oetua A eru g in ea , weil 
sie von alien A utoren un ter H adcna gestellt w urde. D ieselbe gehort 
ab er niclit d azu , sondern m uss zu r B oisduvalschen G attung A gri- 
opis g ezo g en , diese G attung  aber au f w issenscbaftlichere W eise  
fixirt w erden. Icli g laube H r. Z eller h a t zuerst den m erkw iirdigen 
B an d e rB e in e  von N o c tu a A p r i l i n a b e s c h r i e b e n ( I s i s  1 8 4 0 S .237). 
Spiiter h a t ihn  Speyer beobachtet (Isis 1843 Seite 200) und fiir  
den hesten C haracter des G enus crk liirt. E r  hesteh t d a r in , dass 
der Y orderschenkel sehr d ick , unten  hockerig  und am E nde  ver- 
diinnt i s t ,  und die nach aussen  gebogcne , inw endig kah lc  Schiene 
in  einen L an g se in d ru ck  desselben p ass t. D a w ir nun  ab er ganz 
denselben B au an heiden G eschlechtern  der H adena A eruginea w ie- 
derfinden, so frag t s ich , oh beide A rten , wenn sie in  einem so 
w esentlichen M erkm al iibereinstiinm en, n ich t auch noch in  andern  
w esentlichen D ingen U ebereinstiin inung zeigen. D er B au  der T a s te r  
und F iih le r is t schon oben erw iihnt w orden; letztere hahen  bei heiden 
Arten am W urzelgliede oberwiirts einen ku rzen  Schuppenbusch . D er 
H alsk rag en  ist g le ichgesta lte t und dunkel gerandet. D ie F liige l sind 
schw aeh gekerb t und an heiden gleich lang  g e fra n z t, R in g -  und N ie- 
renfleck g leich gesta lte t und aus der G rundfarhe h e rv o rtrc ten d ; der 
Zapfenfleck behiilt die G rundfarhe der F li ig e l , is t n u r an se iner 
sehw arzen E in fassu n g  kenntlich  und hiingt durch einen S trich  mil 
der 2ten K appenlin ie zusam m en. D er R iickenschild  h a t a u f  dem 
Sckildchen einen Schuppenw ulst, dem sich ein an d rer au f  dem 
ls ten  H in terle ibsringe  ansch liesst. D ie W ulste  au f  dem H in te rle ib s- 
riicken sind nicht s ta rk . E ine  Spalte bildet den E in g an g  zu der 
Seitentasche des H interleibes. U nter dem Seitenrande des ersten  
H in terle ibsringes steht beim M iinnchen ein ro th lic h e r, la n g e rH a a r -  
pinsel hervor. D er weibliche L egestachel is t ku rz  und wird von der 
A fterbehaarung verdeckt.

Stim m en ab er zwei F a lte r  in so vielen w esentlichen M crk - 
malen iiberein , so liisst sich ervvartcn, dass sie auch in den iibrigen 
nicht verschieden sein w erden. Ich habe w eder die F liigel ah « e - 
sch u p p t, urn den A derverlauf zu e rk e n n e n , noch die G enitalien u n - 
te rsu ch t, wozu ich frischer E xem plare  bedurft hatte. D ennoch w age 
ich die B eh au p tu n g , dass darin  keine generischen  U nterschiede S ta tt 
hahen werden.

D ass die R aupe  von A prilina d u n k e l, von A erug inea  hell g e -  
f a r b t is t ,  m ag H errn  Guende etc. eine sehr bedeutende V erschieden- 
he it zu  sein scheinen. Ich w iege sie mit der g leich w ichligen U eher- 
einstim m ung a u f , dass beide R aupen  sich von E ichen laub  niihren  
und gebe noch dazu die etwas w ichtigere spate  E ntw ickelungszeit 
des S ch m ette rlin g s! Als etwas W esen tliches ab er hebe ich hervor,
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(lass die R au p en b e iile r die gew iihnlichste N octuenform  mit srhw achen  
W arzeń  besitzen und sieh in  einein kunstlosen  E rdgeh iiuse verpup- 
pen. Ih re  F ressw erk zeu g e , O cellen , A fterschild und F iisse  bieten 
seh r w ahrschein lich  keine erhcbliehen U nterschiede.

Yon H adena C o n v e r g e n s  kenne ich nu r das W eibcben. Aueh 
dieses h a t denselben B au der Y orderbeine , dec ubrigen  w ichtigern 
K orpertheile  und der F liig e l; au f den letz tern  treten  die beiden M a- 
k e ln  zvvar w enig h e rv o r , haben  aber dieselbe G e s ta lt, wie bei A pri- 
lin a , und der Z apfen ileck  h a t dieselbe V erbindungslinie mit deni K a p - 
penstreif. D er R aupe g ieb t F rey e r (B eitrage 2 , S . 91) so g a r A ehn- 
lichkeit mit der yon A prilina ; sie is t g la tt ,  verpupp t sieh in der E rde  
und entw iekell sieli zum Schm etterlinge im H erbst. Also gehiirt aueh 
diese A rt in einerlei G enus mit A prilina.

Noeh w eniger S ehw ierigkeit wird P r o  t e a  finden, da sie g riin - 
lic h e F lu g e l h a t;  sie weieht jodoch schon etw as ab , indem ihre V or- 
derschenkel n ieht so sehr verd ick t und die Y ordersehienen nieh t so 
kurz  s in d , wie bei andern  A rten. W ahrsche in lich  wird sieh das Ge
nus der A prilina noeh um m ehrere A rten bere irhern  lassen .

Aus welehem G runde Boisduval G uende’s B enennung C h a r i  -  
p t  e r a  mit  A g r i  o p i s  y e rtau seh tha t, is t'm irunbekann t. B eideN am en 
iniissen aber dem iilteren H t'ibnerschen: D i e h o n i a  weiehen. So 
nennt nam lieh H iibncr in  der 4 ten F am ilie  (com m unes) d e rN o c tu en - 
s tirp s  A ehatiae einen V erein (coitus i. e . g e n u s) , der aus den A rten 
L ith o riza , P ro x im a , D is tan s , C onvergens, P ro tea und A eruginea be- 
steh t und folgende M erkm ale h a t:  „Schw ingen  veiw orren  bezeichnet 
und gem isch t g e fa rb t. '“ D a die zusam inengestellten  A rten selbst 
b esser, als diese W orte  ausd riicken , welche M erkm ale sie zusam - 
m engefiihrt h a b e n , so w altet ke in  H in d e rn iss , den sonst, vacanten 
G attungsnam en H iibners aufzunehm en. E s  um fasst also das G enus, 
da L ithoriza bestim m t auszusch liessen  is t ,  f i ir  je tz t 5 A rten nach 
folgenden M erkm alen :

D i e h o n i a  H . C h  a r i p  t e r  a G uen. A g r i  o p  i s  Bdv.
F e m o r a  a n t i c a  i n c r a s s a t a  s u b t u s  t u b e r c u l a t a ;  

t i b i a e  a n t i c a e  i n t u s  n u d a c .
A ntennae lilifo rin es , pubescenti -  ciliatae , articu lo  basa li 

squam ato -  aurito.
Palp i art. term inali b revi tenui.
T h o rax  v illosus ante scutellum  s q u a m a t o  -  tubercu latus.
Abdomen dorso tuberculato , u trim que sub tus penicillatum , 

2  oviductu abscondito.
A lae c ren a tae , decum bentes.
L a rv a  g lab ra  sedecim pes. C hrysalis sub terranea.

Spec. A prilina , A eru g in ea , C onvergens, P ro te a , D istans.

D ru c k  von F .  l i e  s s e 111 a n tt.


