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III. Die Phryganiden Maderas.
Aus den Sammlungen der H erren G. H artung und V. 

W ollaston liabe ich 1858 folgende A rten beschrieben. Da 
eine Veroffentlichung derselben bis je tz t nicbt erfolgt ist, er- 
laube ich mir meine Beschreibungen hier mitzutheilen.

1. L i m n e p h i l u s  c i n c t u s  H ag.
Rufo-fuscus, fusco-villosus, antennis fuscis pallido annu- 

la tis, pedibus testaceis, nigro-spinosis, anticis tibiis tarsisque 
nigro-annulatis; alis anticis ochraceis, margine postico et api- 
cali latius dense fusco -sparsis, disco parce fusco-m aculato, 
pterostigm ate p a rv o , fusco; alis posticis nigro-cinereis, m ar
gine antico subinfuscato, venis partim  nigris. Long. c. alis 
13 mill. Exp. al. 21 mill. — M adera mas. fem.

Kopf dunkel rostfarben, braun behaart, neben den Augen 
gelb ; in der Mitte etw as erhaben, die Tuberkeln wie bei L. 
impurus Rbr. Fiihler schw arzbraun, falb geringt; T aster falb • 
Thorax dunkelbraun; Fiisse falb mit schwarzen D ornen; Yor- 
derscliienen und die Spitze ihrer Tarsenglieder schwarz ge
ringt. Fliigel ahnlich L. impurus, aber die Spitze schmaler 
und w eniger schief gestu tzt; Geader fast identisch, die vierte 
Apicalzelle etw as schmaler an der Basis und in den Hinter- 
tlugeln der Cubitus in der balben Hohe wie der Sector des 
Radius gegabelt. Die Vertheilung der Farben ist ahnlich, 
aber das B raun dunkler. Vordertiugel gelb, mit zahlreiclien 
braunen P unk ten , die mehr oder minder zusammendiessen,
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besonders gegen die Spitze, den Hinterrand und Hinterwinkel, 
weniger in der Mitte, wo sie urn die Anastomose einen gros- 
seren gelben Fleck und mehr gegen die Basis bin einen vier- 
eckigen frei lassen; Pterostigma durch einige braune Flecken 
gebildet; Adern braun behaart gegen die Basis und den Hin
terrand. Hinterfliigel aschgrau, Yorderrand besonders des 
Pterostigma etwas braunlich, Adern im vordern Theile gelb- 
licli, im Analfelde schwarz. Leib felilt. L. cinctus steht dem 
L. impurus nahe, ist aber kleiner.

2. S t e n o p h y l a x  o b l i t u s  H ag .
Pallidus, vertice thoraceque Cuscis; antennis rufis, vix 

aunulatis, abdomine pallide flavo, pedibus pallide fiavis, nigro- 
spinosis, anticis paulo obscurioribus; alis anticis infuscatis, 
parce i'useo - villosis, maeulis parvis pallide flavis sparsis, 
venis fusco tlavoque in terrup ts; alis posticis hyalinis, venis 
ciliisque flavescentibus. Long. c. al. 12 —16 mill.; Exp. al. 
21—26 mill. Madera.

Aehnlich dem St. aspersus Rbr., aber viel kleiner; blass 
gelb, Fflhler rotblich, die Gelenke blasser, wie geringt; Ba- 
salglied seitlich etwas dunkler; Kopf erbaben in der Mitte 
und dunkler, braun behaart; zwei kleine Hocker vorn zwi- 
seben den Fiihlern, zwei andere eiformige vor und naeb innen 
von den Nebenaugen; zwei andere auf dem Hinterhaupt; 
liinten in der Mitte zwei etwas erbabene und etwas nach 
auseen gekriimmte Streifen; Mesothorax oben braun; Filsse 
gelb, die vordern braunlich. Fliigel lang, die vorderen vor 
der Spitze enveitert, rothgrau; die Farbung ist bedingt da- 
durch, dass zabllose feine helle Punkte auf braunem Grunde 
steben; Adern braun, gelb gefleckt; Appendices anales des 
Weibcben dreieckig, spitz; Legeklappe vierlappig, die inneren 
Lappen schmaler; App. sup. der Manncben kurz, gerade, die 
abgerundete Spitze innen etwas gehoblt; App. infer, breitlappig, 
die obere Spitze bildet nacli innen gekitimmt einen Zahn; App. 
interm, cylindriscb, nach aussen gekrtimmt, unten mit einem an- 
gesetzten runden Lappen; Penis cylindriscb, nach oben ge- 
kriimmt, an der Spitze ausgekerbt, jederseits mit einem Hocker. 
Diese Art ahnelt durch ilire Farbung St. aspersus, ist aber klei
ner und die Appendices sehr verschieden, und in einer A rt ge- 
bildet, fiir die nur St. alpestris eine Analogie bietet. Die 
vierlappige Legeklappe verhindert, das Weibchen mit andern 
Arten zu verwechseln. In Farbung und Grosse steht ihm 
Desm. hirsutus Kol. nahe, doch unterscheiden St. oblitus so- 
gleicb die Appendices.

3. H y d r op t i 1 a a t r a  H a g .
Capite thoraceque atris; antennis fuscis, alis brunneis,
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fusco-p ilosis ,  gr iseo-fim bria t is ,  pedibus fuscis, tibiis posticis 
griseo-f im briatis .  Long. c. al. 2 ' / 2 mill.; E xp . al. 5 mili. 
M adera.

Leib fehlt ,  Fliigel gut e rha l ten ;  K op i e tw as aufgetrieben, 
zwei rundę H ocke r  am  H in te rhaup t;  F iihler e tw as  w e i te rg e -  
t ren n t  ais sonst bei Hydroptil. i ,  k raftig ,  so Jang ais die Flii- 
gel ,  einfarbig b raun ;  Fiisse sehr k raf t ig ,  dieHinterfiisse lang; 
F lugel sehr scbmal und spitz. Die F a i  bung des ganzen Thie- 
res  ist einformig dunkel s c h w a rz b ra u n , die Fliigel braun, 
b raun  b e h a a r t ;  mit b re iter  g raue r  Franze .  Fiisse braun, die 
Hinterfiisse g rau  behaar t .  Diese A r t  ha t  die Grosse und 
F orm  von H. pulchricornis, un terscheidet  sieli ab e r  von a lien  
bekann ten  A rten  durch ilire einformige F a rb u n g  oline F lecken ; 
die Hinterflugel sind eben so dunkel w ie die Vordei fliigel, 
w as  sieh nur  bei H. fuscicornis Sclin. (obscura Kol.) wieder- 
findet, diese A r t  ist aber  g rau  gefleckt. Ich habe die Fran- 
zen bei H. a t r a  g rau  genann t,  v ie lleicht nennt man sie rich- 
t iger  braun, denn sie stehen so dicht, besonders in der  Spitzen- 
lialfte des F liigels ,  dass sie einen dunkelbraunen Schein an- 
nelimen.

4. H y d r o r & h e s t r i a  i n s u l a r i s  H a g .
Das einzige s ta rk  abgeriebene W eibchen  verscbwand mir 

bei der  Bearbeitung. Es liat die Grosse der  vorigen A rt .  
D er  von mir gezeichnete Kopi' zeigt zwei lange schrage W iilste 
am H in te rkop f  und dre i deulliche Nebenaugen, welclie Hy- 
d rop ti la  bestimm t fehlen. M att ko h lse h w arz ,  F lugel  braun, 
ihre  Membran e tw as  glanzend.

5. H y d r o p s y c h e  M a d e r e n s i s  H a g .
Nigra, capite  aureo-vil loso , antennis luseis basi et  subtus 

pallide  annulatis ;  pal pis, pedibus anticis brunneis,  mediis et  
posticis te s taceis ;  tarsis  mediis et posticis,  maculaque basali 
femorum posticorum brunneis ;  alis anticis nigro-luscis,  dense 
aureo-m aculatis ,  serie marginis an tic is ,  fascia ante apicem, 
maculisque majoribus marginis posticis aureis;  alis posticis 
nigro-cinereis, margine antico a pice excepto flavo. Long. c. 
al. 1 0 — 14 mill.; FIxp. al. 2 0 —24 mill. M adera mas. fem.

K orpe r  schwarz ,  Kopf weniger breit als bei den ver- 
w and ten  A r te n ,  deshalb die Augen s ta rk e r  vorsp r ingend ; 
H ocker  flach, die h intern eiformig, die vo rderen  klein, c t u a s  
n ierenform ig; Fiihler so lang  als die Flugel diinn, die Basis 
oben, die Unterse ite  ganz hell g e r in g t ;  T as te r  schw arzb raun  
b e h a a r t ,  das Endglied  fast langer  als die iibrigen; Scheitel 
und P ro th o ra x  dicht golden b e h a a r t ;  Vorderfiisse braun, die 
ande rn  gelb mit b raunen T a r se n ,  ein undeutlicher F leck auf

l a "
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der Basis der Hinterschenkel; Flugel schmal, gegen die ellip- 
tische Spitze erw eitert ,  die vorderea schwarzgrau mit zalil- 
reichen viereckigen, oft zusammenfliessenden goldgelben 
Flecken; ein breites Band vor der Spitze, eine Reihe vorn 
und eine am Hinterrande mit drei grosseren Flecken; Plinter- 
flugel schwarzgrau, der Vorderrand bis gegen die Spitze gelb; 
Mitteltarsen der Weibcben erweitert;  Hinterschienen etwas 
gefranzt; A pp. sup. bilden eine dachformige, oben braun ge- 
kielte, vorne gespaltene P la tte ;  App. inf. lang, ihr Basalglied 
lang und gerade, gegen die Spitze breiter; Spitzenglied ge- 
kvtimmt, lialb so lang, mit etwas loffelformiger Spitze. Penis 
cylindrisch, unten vor der Spitze etwas verdickt, Legeklappe 
der Weibcben viereckig, davor zwei kleine schrage Appen
dices. Diese Art geliort zur Gruppe der H. atomaria und 
untersclieidet sieli durch die dunkele Farbę des Korpers und 
ihre glanzend goldgelben Flecken.

G. P o l y c e n t r o p u s  f l a v o s t i c t u s  H a g .
Nigro-fuseus, nigro-villosus, subtus pallidior, antennis pal- 

pisque fuscis, alis llavo-maculatis, posticis cinereis, cinereo- 
ciliatis; pedibus fuseis, posticis testaceis. Long. c. 8 mili.; 
Exp. al. 17 mill. Madera mas.

Korper schwarzlich, unten heller, schwarz behaart ,  be- 
sonders der Kopf; Sclieitel aufgetrieben, mit zwei langlichen 
Hockern, etwas gekrummt in der Mitte und zwei grosseren 
biinformigen, schragen auf dem Hinterhaupt; Fuhler braun, 
diinn, beinahe so lang ais die Flugel; Taster lang , braun; 
Flugel schmal, die Spitze eliptisch erweitert, lebhaft braun- 
schwarz, mit runden goldgelben F’lecken bestreut; die hintein 
grau mit langen llaaren von gleicher Farbę ; Fiisse braun, 
die hintein falb. App. anal. sup. kurze, liingliche Lappen, 
mit einem Basalhócker; zwisclien ihnen liegt ein viereckiger 
Lappen; app. inf. breitere Lappen, etwas nach innen gerollt, 
oben etwas gezahnt. Diese A rt ist gross und ihre Farbung 
dunkler und łebhafter ais bei den bekannten Arten. Die Fuh
ler sind langer und ahnlich wie bei Plectrocnemia, aber dun- 
ner;  die Flugel sind schmaler ais bei P. senex.

7. T i n o d e s  c i n e r e a  H ag .
Cinerea, luteo-hirta, eorpore palpisque fuscis, antennis 

fuscis, anguste flavo annulatis, penicillo inter antennas aureo, 
alis antieis cinereis luteo-hirtis, posticis cinereis cinereo-ciliatis; 
pedibus pallide flavis, tibiis posticis paulo obscuiioribus.

Long. c. al. 7 mill.; Exp. al. 12 mill. Madera, mas. fem.
Korper braunlich; Scheitel aufgetrieben, mit zwei gros- 

•sen birnformigen Hockern auf dem Hinterhaupt, dazwischen
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nach vorn zwei kleine linienfórmige schrage H ocker; Mitte 
der S tiin  etw as gekielt; Kopf bedeckt mit falbea Haaren, 
zwischen den Fuhlern vergoldet. T aster lang , fast braun- 
schw arz; FUhler braun, falb geringt; Fusse falb, Schienen der 
hintern braunlich; Fliigel schm al, die obern bedeckt mit fal- 
ben H aaren, die hintern g rau , grau gewim pert. App. annal. 
der Mannchen blass, sup. lang , schm al, gerade, die Basis 
etw as erw eitert, lang bew im pert; app. infer, ein kurzes, brei- 
te s , eiformiges B la tt, mit einem oberen sclimalen, diinnen, 
nach innen gekrum m ten A st; app. interm. lange schmale Lap- 
pen, die Spitze nach innen gekrum m t; Penisdeckel dreieckig, 
dachform ig; Penis aufgetrieben unten an der Spitze, mit zalil- 
reichen langen Stacheln; Leib des W eibchen in einen langen 
Legestachel ausgezogen, dreieckig, spitz, nach oben gebogen. 
Diese A rt steht T. pallescens Steph. nahe , doch sind die 
H aare der Fliigel weniger g lanzend , der Legestachel viel 
M nger, diinner und nach oben gebogen, die app. infer, mar, 
kiirzer, ihr oberer Ast sehr lang und diinn; der Basisdeckel 
ist langer und fester, w ahrend er bei T. pallescens hautig ist.

8. T in o d e s  g r i s e a  H ag .
C inerea, lu teo-h irta , corpore palpisque fuscis, antennis 

flavis, fusco-annulatis, alis griseis, lu teo -h irtis ; posticis cine- 
reis, ciliatis; pedibus pallide flavis.

Long. 12 mill.; Exp. al. 20 mill. Madera fern.
Aus derselben Gruppe und der T. cinerea sehr ahnlich, 

aber grosser; Kopf vorn etw as ausgerandet; Fiihler gelb, 
Basalglied b raun , zweites gelb mit einem braunen Basalpunkt 
aussen, der Rest ge lb , die Spitzenhalfte der G lieder, spater 
das Spitzendrittel oder noch w eniger braun; Legestachel wie 
bei T. cinerea; die Behaarung ist abgerieben. Trotz der 
grossen Aehnlichkeit ha lte  ich die A rt fttr verschieden, die 
bedeutende Grosse und die angegebene Farbung berechtigen 
dazu. Jedenfalls w ird die Untersuchung von Mannchen mit 
gutem H aarkleide meine Ansicht erst zu bestatigen haben.

9. A g a p e t u s  p u n c t a t u s  H ag .
Fuscus, fusco-hirtus, corpore n igro-fusco , antennis pa l

pisque fuscis, alis cinereis, punctatis, aniicis lu teo -h irtis , po
sticis fusco-ciliatis, pedibus luteis, tib iis, calcaribus, tarsisque 
fuscescentibus.

Long. 5 mill.; Exp. al. 9 ‘/ 2 mill. M adera fem.
K orper schw arzbraun, Kopf und Thorax mit braunen 

H aaren , w orunter einige gelbe; Scheitel aufgetrieben, zwei 
H ocker am H interhaupt, zwei andere punktformige melir nach 
vorne neben den N ebenaugen; Fflhler von K orperlange, etwas
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kraftig  b ehaart; Basalglied eiform ig, langer und starker ais 
die iibrigen, das zweite kugelform ig, die tibrigen cylindriscb. 
T aster k u rz , das dritte  und vierte  Glied etw as erw eitert; 
P ro thorax  jederseits mit rundlichem Hocker; Mesothorax mit 
zwei linieniormigen Streifen, die convergiren; Fliigel schmal, 
ih re Spitze ellip tisch; die hintern ein Dritteł kilrzer und schma- 
le r ,  lan g , braun gew im pert, ohne Analfeld; Membran der 
Vorderfliigel fein punk tirt, die falben H aare sind aussen an 
der Spitze fast iiberall abgerieben; Leib eiformig, etw as ver- 
langert und wie gestutzt; Fiisse gelblich, Schienen^ T arsen 
und die Sporen braunlich, aussen b ehaart; die Mittelfiisse der 
W eibehen niebt erw eitert. Es alinelt diese A rt den Europai- 
schen, untersclieidet sieh aber gleich durcli die nicht erw eiterten 
Fiisse der W eibehen. A. ciliatus ha t auch die Membran der 
Fliigel etw as punktirt. Die Farbung des K órpers ist w ie bei 
A. ciliatus, die der Fliigel m ehr wie bei A. comatus, aber die 
W im pern der Hinteiflugel dunkler.

Meines W issens sind in dem W erke von Berthold und 
W elster keine Phryganiden angefiihrt, so dass die beschrie- 
benen Arlen den A nlang filr die Fauna M aderas bilden.

I V . Phryganiden der Umgegend von Ziirich nach Bremi’s 
Mittheilung-

Im Jah re  1852 theilte inir Bremi einen Catalog seiner 
N europteren-Sam m lung m it, in welchem die Thiere aus der 
Umgegend von Ziirich besonders bezeichnet waren. Meines 
W issens fehlen bis je tz t Verzeichnisse der N europteren Zil- 
riebs; ich habe daher aus Bremi’s Catalog und aus den Arten 
in meiner Sam m lung, die ich von Bremi erhalten hab e , ein 
Verzeiebniss der Phryganiden zusammengestellt. Ich hoffe, 
man w erde es nicht unpassend finden, dass ich diesem V er
zeichnisse, natiirlieh stets unter genauer Beifiigung der Fund- 
o rte , auch die iibrigen mir bekannten A rten der Schweiz, 
welche mir dui-ch Dr. Imhoff, v. Heyden und Anderen zuge- 
kommen sind, angereiht habe. Ausgeschlossen sind davon nur 
die urn Genf gefundenen A rten, da ich selbe einer besonderen 
speciellen Bearbeitung unterzogen habe. Das # bedeutet, dass 
mir Bremi’s Type vorliegt.

Neuronia.
1. ruficrus Scop. Ziirich.

Phryg. nigricornis Bremi*.
Phryg. atripes Br.* Alp bei Engelberg 5000 '.

Phryganea.
1. grandis L.* Ziirich; an der Limmath selten, jahrlich  

hoehstens zwei Stiicke.
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2. striata L.
fusca Br.* An den Stadtkanftlen in Ziirich September 

bis November haufig.
fulvipes Br.* Im Schilf an Torfgraben gar nieht haufig.

3. varia F.* Zurich, an kleinen Bachen im GebUsch 
nicht haufig.

Limnephilus.
1. pellucidus Oliv.

fenestrata Imh.* Zurich.
repanda Br.*. Eine Yar. mit ungefleckten braunen 

FlUgeln; Zurich, auf einer schilfigen Wiese am Fuss des Uto 
sehr selten.

2. lunaris P .# Zurich, Schirznach, Basel.
3. rhombicus Ł.* Bremi fand sie nicht bei Zurich; nur 

in kleinen Berg-Waldbachen selten; St. Moritz, v. Heyden 
und v. Nordmann.

4. flavicornis F.
fenestrata Br. 'ł  Im Schilf an Torfgraben beim Katzen- 

see haufig.
5. affinis Steph.; Hag.

Hydrops, laeta Br.* Zurich, am Seegestade selten. 
Brientz am See. ,

6. nobilis Kol.
Phr. grisea B r.* Zurich, an kleinen Bachlein der 

Wiesen in Thalern und Bergen bis 2000' nicht selten.
(Goniotaulius.)

7. griseus L.
Rigi, v. Heyden. Basel, Imhoff.

8. vittatus F. Zurich, Juni, Bremi. Basel, Imhoff.
(Desmotaulius.)

9. sparsus Curt.
Hydrops, montana B r.* Zurich; selten auf Baumen 

an einer Sumpfwiese am Fusse des Uto.
Anabolia.

1. nervosa Steph.* Zurich, September, October gemein; 
Basel, Imhoff.

2. spec. nov.
Phr.? tlava Br.* Am Katzensee im Schilf nicht haufig.

Stenophylax.
1. arcticus Kol.

St. Moritz, Grimselspital, Rigi, v. Heyden.
2. alpestris Kol.

Rhyac. trimaculata Br. * Einmal vor langer Zeit im 
Juli an einem moosigen Wassergraben unfern Dictikon, Can
ton Zurich; Rigi 5000'. Bremi.
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3. pan therinus Piet.
P hr. s tr ia ta ?  B r.*  Z urich , au f G ebiischen an  B achen 

n ich t se lten ; B asel, Imhoff.
St. M oritz , v. Heyden.
4. la te ra lis  S teph.

B igi v. H eyden.
(S tenophy lax  contin.)
5. pilosu8 P ie t.*  H in und w ieder an k le inen  Seen und 

T orfm ooren  nielit se lten ; den A lpenseen bis 7 0 0 0 '.
6. testaceus P .*  Am  U to B rem i; B asel, Imhoff.
7. c ingulatus S teph  ? B asel, Imhoff.
8. picicornis P . B igi, v. H eyden.

Halesus.

1. m ixtus B r.*  (nielit P ic te t) . S u rre n e n -P a ss , 7 0 0 0 ';  
S ee des grossen B ernhard , Imhoff.

2. P h r. nigricornis B r.*  An Seen und Teiehen n ied erer 
W iesen  haufig.

Tessin Brem i.
3. auricollis P.
R hyac. m iliaris B r.*  In  Biischen an  W ald b ach en  n ich t 

haufig, B rem i; B asel, Imhoff.
4. poecilus B r.*  (n ich t K ol.) Tessin, Brem i.
5. m ixtus P .*  Chainouni.
6. puncticollis P.

m ucoreus Im hoff,* G rosser B ernhard , O ctober.
7. d ig itatus Schrk. Bei C hur und in andern  w arm en 

A lpen tha le rn  haufig ; B asel, Imhoff.
8. g u tta tu s  B r .* G o tth a rd t ,  Hospiz.

Enoicyla.
1. b ig u tta ta  P .*  E tz lith a l, U r i ,  6 0 0 0 ',  Bremi.

R liyac. obfuscata B r.*  A nderm att.
2. pusilla Burm. Z u rich , B rem i; B asel, Im hoff*
3. am oena H ag. O ctober in einer B ergsch luch t unfern 

eines Baches bei Z u rich ; einm al gefunden Bremi.
4. nebulicola H ag. B rev en t; M ayenw and, v. H eyden.

Chaitopteryx.
1. tubercu losa P. Basel, O ctober; Imhoff.

Sericostoma.
1. co lla re  S eh r.*  Z u rich , an der L im m ath se lte n ; an 

einem m it W asserpflanzen  ausgefiillten R iedbach  haufig. T es
sin ; Base], Imhoff.
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Notidobia.
1. ciliaris L.

Hydrops, sericea Br. * Ziirich, im Mai haufig an Seen, 
Teichen und sclileichenden Fliissen im Schilf. Basel, Imhoff.

Brachycentrus.
1. subnubilus Curt.

Hydrops, sericea B r.* Zurich; Basel, Imhoff.

Goera.
i. capillata P.

Rhyac. tristis Br. An der Limmath bei Ziirich nicht
selten.

Siło.
1. pallipes F. Zurich, an der Glatt im Juni.
2. niger Hag.* Bach bei Engelberg, Bremi; St. Moritz, 

v. Heyden.
3. obtusus Hag. St. Moritz, v. Heyden.

Dasystoma.
1. maculaturn Oliv.* Ziirich, geinein.
2. microcephala Hag. * (nicht Piet.) Zurich, April, Juni 

gemein am Seegestade auf Baumen.
3. setifera? P.* Zurich, Basel, Imhoff.

Hydroptila.
pulchricornis P. Zurich; nach Bremi’s Catalog.

Rhyacophila.
1. vulgaris P.* Zurich, Ende Mai bis October in vier 

bis funf Perioden in ungeheuren Horden auftretend, und 7.war 
oft die ganze Horde auf einmal des Abends beim Gewitter- 
regen. Sie erheben sich an warmen stillen Sommerabenden 
an die Fahnenspitzen der hbchsten Thttrme in Zurich, 200 ' 
bis 250'.

2. torrentium P.* Tessin, Wallis, Bremi.
3. hirsuta Hag.

Sericost. hirsutum Br.* Zurich, Bremi.
4. umbrosa P.

R. vernalis u. occipitalis Br.* Zurich; an der Siehl 
nicht selten April, Mai.

5. pubescens Imhoff. Basel.
6. tristis P.* Zurich, Bremi.

Glossosoma.
1. vernalis P.

Hydrops, scapularis Br.* Basel.
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Agapetus.
1. comatus P. Ziiricli, Bremi.*

Chimarrha.
1. m arginata L .* Nicht bei Z urich , aber l 1/ ,  Stunden 

davon an der G latt bei DUbendorf nicht selten; am Rhein bei 
Schaffhausen selir haufig im Juli.

Beraea.
1. pygm aea C urt.?* Br. Ein Stiick auf einer Alp in

BUndten.
2. pullata C urt.?* Z urich , selten auf W aldwiesen.

Philopotamus.
1. variegatus P .* Zurich.
2. montanus P .* Nur an solchen W aldbachen, die von 

Buchen beschattet sind, und so lioch in den Yoralpen, ais die 
Buche heraufsteigt. 4200 '.

3. occipitalis P .*  -Zurich, haufig an der Limmath.

Tinodes.
1. luridus Curt. Zurich am S ee , v. Heyden.
2. maculicornis P. Z u rich , nacli Bremi’s Catalog.
3. spec, ob Tinodes? In einem W aldbach am Zurich- 

berg findet sich zuweilen die Larve dieses Insektes in grosser 
Menge in engen, halbrunden, aus Schlamm gebauten Rohren, 
vielfach herumschlangelnd an die Felsen gebaut, aber nicht 
unter dem W asser, sondern uber dem selben, jedoch an Stel- 
len, welche bestandig bespritzt werden. Das Insekt ist schwer 
zu erziehen. D er Bau in Piet. Tab. 18 fig. 2 b hat viel Aelm- 
liches damit. Ich finde die A rt nicht in meiner Sammlung.

Psychomia.
1. annulicornis P. Z urich , an der L im m ath, 19. Ju li,

sehr gemein.
2. urbana P.

Hydrops, cursoria B r.* Zurich, gemein an der Lim
m ath im Juni, Ju li; lauft ausserordentlieh schnell, aber nur
in kurzen Absatzen.

3. acuta P. Zurich am See, v. Heyden.

Polycentropus.
1. bimaculatus L.

Hydrops. Tigurinensis F .* Sehr gemein im Juni und 
August, oft noch im October langs der L im m ath, jedoch nur 
im S tadtbann; auf den Bitumen der Alleen an der Limmath 
in Unzahl.
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2. subnebulosus Steph.
Philop. flavom aculatus B r.*  An den schnellfliessenden 

S tellen  d e r  L irnm ath in Zurich.
3. tessellatus B r.*  A lpnach am  V ie rw a ld s tad te r  See, 

v. H eyden ; R ohrschach  an W eiden  am R h e in ; Z urich  am 
S e e , R heinfall bei Schaffhausen (e ie g an tu la , p a re n ta ta , mo- 
dica, pav id a  v. H eyden).

4. flavom aculatus P.
H ydrops, a to m aria  B r.*  H aufig an  alien  F lussen und 

B achen ubera ll in der Schweiz.
5. m u ltigu tta tu s  C urt.*  Zurich, Bremi.
6. trim acu la tu s  C urt.*  Z urich , Brem i.
7. tenellus R br. * Zurich  A ugust, Brem i.
8. spec.?*  A ugust, R ap p ersch w y l haufig  am See, Brem i.

Hydropsyche.
1. an g u s ta ta  P .*  Zurich gem ein , A ugust, S ep tem ber an 

der L im m ath.
2. lep ida  P .*  Zurich.
3. a lb ip u n c ta ta  S teph.

arborescens B r. * A uf B aum en an W ald b ach en  am 
Z ilrichberg  oft seh r haufig.

4. variab ilis  P .*  Z urich , an der L im m ath  sehr gem ein; 
im Jun i und E nde Ju li h e lle r, m ehr strohgelb .

5. tenuicornis P .*  Zurich.
6. la e ta  P .*  Zurich.

Leptocerus.
1. u n igu tta tu s  P .*  S eh r haufig am G estade des Ztt- 

rich e r Sees.
2. perfuscus S teph .*  Zurich .
3. filosus L .* S eh r haufig  an den T orfg raben  d er 

Schw eiz. B rem i; Z urich , v. H eyden.
4. nervosus F .

Seric. tenu icorne B r.* . Vom W allensee .
5. b ifascia tus Oliv. Z urich , Brem i.
6. a lb ifrons F . Z urich  nach B rem i’s C atalog.

M ystacides.
1. a t ra  P. Schaffhausen , v. H eyden.
2. n ig ra  L .* S eh r gem ein an Seen und schleichenden 

F lussen der S chw eiz ; A lpnach, v. H eyden.
3. 4 fasc ia ta  F .*  Am K atzensee h au fig , sonst in der 

Schw eiz n ich t gefunden. Brem i.

Setodes.
1. lep ida B rem i.*  S elten  an d er L im m ath im ZUrich- 

bann.
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2. alba Br.*' SeKen auf den Torfflachen bei Schwa- 
mendingen, Canton Zurich, fliegt nur in der Abenddammerung.

3. auripilis B r.* (bicolor Steph.?) Am Gestade des Zii- 
richer Sees nicht selten. Ihre Larve wohnt auf Ranunculus 
divaricatus, dessen B latter sie frisst und davon ihre Gehause 
baut.

4. l a c u s t r i s  P .* Sehr haufig am Gestade des Zuricher 
Sees lebend, jedoch nicht gesellig.

5. spec. Ju li, am Cfer der Glatt. Bremi.
6. filicornis P. Zurich, nach Bremi’s Catalog.

Molanna.
1. angustata Curt.

A crogaster sericeus Br.* Yom Katzensee. Das Ge
hause ist sehr ausgezeichnet, gleichfalls die Stellung des ru- 
hendeu T hiers; w ahrend FUhler, Kopf, Leib und Yorderbeine 
an die Ruheflache angedriickt w erden, ist der H interleib schief 
in die Hohe gericb tet; an seichten, sandigen Seeufern. Bei 
Zurich.

Odontocerus.
1. albicornis Scop.* Ziemlich haufig an alien offenen, 

durch W iesen fliessenden Bachen, aucli in den tieferen Alpen- 
thalern.

2. cylindricus P. * Vom Klonthale, Canton G larus, Bremi.
Von den 101 von mir aufgefiihrten Arten wies Brem i’s

Catalog nur 41 fiir die Umgegend von Zurich nach, wahrend 
durch seine spateren  Mittheilungen die Zahl auf 64 gesteigert 
wird. U nter den von P ictet fiir die Umgegend des Genfer 
Sees beschriebenen A rten finden sich etw a 61, welche in mei- 
nem Yerzeichnisse nicht erw ahnt werdcn. Es stellt sich so- 
mit die gesammte Zahl der aus der Schweiz bekannten Phry- 
ganiden auf 162 Arten heraus, womit meiner Ueberzeugung 
nach aber die Fauna noch nicht einmal anniihernd erschopft 
wird.

Y. Neuropteren um Zurich nach Bremi’s Mittheilungen.
Die Durehsicht von Bremi’s Briefen behufs meiner A rbeit 

iiber Phryganiden veranlasst m ich, noch eine Zahl Beobach- 
tungen iiber andere Thiere zu veroffentlichen. Die seltne 
Gabe einer treuen und feinen N aturbeobachlung, verbunden 
mit einer vorurtheilsfreien und anspruchlosen Darstellung, lasst 
es als wiinschenswerth erscheinen, dass von Bremi’s Beob- 
achtungen nichts verloren gelie.

1852. ^Ich d arf in W ahrheit sagen , dass die physiolo-
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g ischen  A n s ic h t e n ,  w e lc h e  ich v o r  fun f  J a h r e n  u b e r  d ie  Bil- 
d u n g  d e r  G a l le n  au fg es te l l t  h a b e ,  u nd  d e r  G ru n d s a t z ,  dass  
j e d e  A r t  d e r  G a l lm u c k e n  ein b e so n d e re s  E rz e u g n is s  an  Pflan- 
z e n  h e r v o r b r in g e n ,  sich d urch  d ie  s e i th e r ig e n  B e o b a e h tu n g e n  
n u r  b e s t a t i g t  h ab en .  Z w a r  h a t t e  m ir  Dr. L. g e r a d e  das  G e- 
g e n th e i l  b e h a u p te t ,  d a ss  d ie se lb e  A r t  v o n  G a llm iick en  a u f  
v e r s c h ie d e n e n  P f lan zen  a u ch  v e r s c h ie d e n e  G a l le n  h e rv o r b r in g e ,  
a b e r  m ir  s ind  k e in e  B e o b a e h tu n g e n  zu  T h e i l  g e w o r d e n ,  w e lc h e  
d iese  B e h a u p tu n g  u n te r s tu tz te n .

B rem i h a t t e  d iesem  B r ie fe  den  e r w a h n te n  K a ta lo g  se iner 
N e u r o p t e r e n - S a m m lu n g  b e ig e f u g t ,  d e r  3 0 4  A r te n  um fass t .  
D ie jen ig en ,  w e lc h e  e r  se lb s t  um  Z u r ic h  g e s a m m e l t  h a t ,  sind 
b e so n d e r s  bez e ich n e t ,  118  A r te n  (d ie  ich g e g e n w a r t ig  a u f  142  
h a b e  e rh o h e n  k d n n e n )  m e is t  m i t  e igenen  S am m lu n g sn am en  
v o r la u l ig  v e rs e h e n .  D a  m e jnes  W is s e n s  Uber d ie  U m g e g e n d  
Z u r ich s  ke in  a l le  F a m i l i e n  um fassend es  V erze ichn iss  b e k a n n t  
i s t ,  e r l a u b e  ich m ir  h i e r ,  das  von  B re m i m itzu the ilen .  D ie  
M e h r z a h l  se iner  n e u  b en a n n te n  A r te n  h a t  m ir  v o rg e le g e n ,  
so dass  ich  den  S a m m lu n g s n a m e n  die  r ieh t ig e n  B es t im m un gen  
b e ifu g en  ko nn te .  D ie  in  K la m m e rn  be igefug ten  N a m e n  sind 
d ie  d e r  S a m m lu n g  B re m i’s. Die A r te n  m i t  * h a b e  ich ge- 
sehen.

P  s o c i n  a.

Psocus . <f 1. l in ea tu s  L a t r .  ( long ico rn is  F .)  ub e ra l l  in 
W a l d e r n  n ic h t  se l ten . 2. p e d ic u la r iu s  L. (d om esticus  B urm .)  
in  H a u s e ra  a u f  a l ie n  D a c h b o d e n  haufig. * 3. p h a e o p te ru s  
S tep h .  ( la r ic is )  a u f  P in us  l a r ix  am  Z u r ich b e rg e .  # 4. f lavidus 
R b r .  an  ju n g e n  E ic h en  ha u lig .  s  5. s t r igosus  C urt .  (P in i)  
au l p inus  sy lv e s t r is  am  Z u r ic h b e rg ;  au ch  an  B uchen  n ich t  
se l ten  (co r t ic a l is ) .  6. c ru c ia tu s  L. (4 -p u n c ta tu s  F . )  7. p e d i 
cu la r iu s  B u rm . ;  von  L in n e ’s A r t  v e rsch ied en  ( —  P. T a x i  Br., 
a u f  T a x u s  b a c c a t a  am  U to  haufig .)  8. f lavus  F. 9. 4 -m acu- 
la tu s  L a tr .  * 10. v a r i e g a tu s  L a t r .  ( a to m a r iu s )  u nd  3 m ir  
n u r  d u rc h  S a m m lu n g s n a m e n  b e k a n n te  A rten .

E  p h e m e r  i n  a.

Caenis .  * 1. l a c te a  P ie t ,  am  Z u r ic h e r  S ee  17. Ju n i  A b e n d s  
10 U h r  in  M enge. 2. lu c tu o sa  B urm .

d o e .  1. b io cu la ta  L. und  e ine  m ir  n u r  d u rch  S a m m 
lu n g sn am en  b e k a n n te  A rt.

B aetis .  1. fluminuin P .  2 .  p ro c e l la r ia  F u ss ly .  3. n ig r a  L.
P o ta m a n th u s .  1. lu teu s  L. 2. m a r g in a tu s  L.
P a lin g en ia .  1. h o r a r ia  B urm .
E p h e m e r a .  1. v u lg a t a  L. 2. f lm b r ia ta  Br.
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L i b e l l u l i n a ,
Ischnura. * 1. speciosa Charp. 2. tuberculata Charp.

3. pumilio Cbarp. und ein Sammlungsname.
Platycnem is. 1. lactea Chp.
Pyrrhosom a. 1. minium Chp.
Lestes. 1. forcipula Chp. 2. leucopsallis Chp. 3. virens 

Charp.
Erythręimma. 1. viridulum Chp.
Sympyena. 1. fusca v. d. Lind.
Calopteryx. * 1. virgo L. 2. splendens Herr.
Gomphus. 1. vulgatissimus L. * 2. forcipatus L.
Cordulia. 1. aenea L.
Libeilula. 1. fulva Muli. 2. 4-m aculata L. 3. depressa

L. 4. lineolata Chp.
Diplax. * 1. depressiuscula Selys. 2. vulgata L. * 3. strio- 

la ta  Clip.

S e m b l o d e a .
Nemura. 1. nebulosa Latr. 2. cylindriea Oliv. 3. nigri- 

tarsis Piet. 4. picea Piet. * 5. n igra Oliv.
Perlą. 1. bicaudata L. 2. m arginata F. 3. gram m atica 

Piet. 4. paleacea Geoffr. 5. nervosa Curt. 6. viridis Curt.

S i a l i n a .
Sialis. 1. lu taria  L.
Raptidia. 1. m ajor Burm.

H e m e r o b i n a .
Hemerobius. * 1. intricatus W esm. (aphidivorus). * 2. 

variegatus F. 3. micans Oliv.
Sisyra. * 1. fusca ta  F.
Osmylus. 1. maculatus Latr. an kleinen mit Gebiisch be- 

schatteten W iesenbachen ziemlich haufig.
Chrysopa. 1. alba Scop. 2. cap itata F. * 3. perla L.

(chrysops). * 4. vulgaris Sehn. (perla et viridis?3
D repanopteryx. 1. phalaenoides.
Myrmeleon. 1. formicalynx F.
Asealaphus. 1. meridionalis Chp.

P  a n o r p i n a.
Pnnorpa. * 1. communis. * 2. germanica. * 3. varia-

bilis Br. * 4. punctata Br. * 5. im punctata Br. Bremi er-
w ahnt 1852 ausdriieklich , dass er diese ausserlich so ahn- 
lichen A rten getrennt habe, weil er sie nie in Begattung fand.

5. Septbr. 1852. Vor wenigen Tagen h a tte  ich die Freude, 
die Eier eines Psocus zu entdecken. Sie sind verhaltniss-
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massig gross, Janglich oval, e tw as  g la t t  und liegen in kleinen 
Gruppen von nur 1 2 — 14 Stiick un ter  einem selir feinen, 
schneeweissen, halb durchsichtigen Gewebe von hochstens 1 %  
Linien D urcbm esser  an der  un te ren  Seite der  E ichenb la tte r .  
Die jungen  L arven  rann ten  mit der  grossten  Sebnelligkeit 
um ber  und w aren  bellgrun.

24. A pri l  1853. Von Psocus sind mir voriges J a h r  wie- 
der  einige b isher  nocb nie gesehene A rten  vorgekom m en, die 
ich Ihnen mittbeile. Sie bes ta t igen  die langst gemaclite Beob- 
acb tung ,  dass viele Psociden monophagiscb auf bestimmte 
Baum arten  angewiesen sind. Die L arven  nah ren  sicli ab e r  
nicht von B la tte rn ,  wie ihr schnelles H insterben mir  bewies. 
W a ru m  aber  legen sie ih re  E ie r  au f  B la t t e r ,  wenn sie sich 
doch nicbt davon n a h re n ?  Es kam en  mir  auch schon Psocus- 
la rven  aus Tannenzapfen  h e rv o r ,  w elche scbon m ebre re  Mo- 
na te  trocken in einem zugebundenen Glase gelegen h a t ten ;  
doch kam en aucli diese nicbt zur Entw iek lung  der  Pliigel. 
O der  giebt es vielleicht Psocusarten , die ungeflUgelt bleiben? 
oder  doch die W eibchen?  E nde  D ecem ber land ich in einem 
Beobach tungsg lase ,  in welchem  einige Zweige von S alix  cu- 
p re a  m it Gallen von Rfisselkafern besetz t aufgehoben w aren , 
eine .Anzahl so eben en tw icke lte r  Psoci,  die ich Ihnen als Ps. 
longicollis mihi ( =  pedicularius L.) sende. Die W eidenzw eige  
w a re n  iin A ugust  am U fer des Rlieins bei Thusis in BUndten 
gesammelt. E inige P so c u s -A lie n  fand ich allerdings in An- 
zahl nahe beisammen w ohnend ,  nam entl ich  P. flavidus Rbr. 
auf  jungen  Eichen. Dass ab e r  solcbe w irk lich  gesellig leben, 
w ie Sie verm uthen , dafiir ist mir nocb keino W ahrnehm ung  
zu Tbeil geworden.

28. October 1854. P e r la  b icaudata,  die sonst zu bunder- 
ten an den Uferm auern  der  L im m ath  um herlauft,  w a r  dieses 
J a h r  sehr s e l te n ; P e r la  viridis gleicbfalls. — Eine O ligoneura 
besitze ich nicht und kann  tiberhaupt nicbt recb t  an die Ephe- 
m eren  gelangen. Sollte nicbt e tw a  die E ph em era  proce llar ia  
P iissl i ,  Nr. 869 in dessen Verzeichniss d e r  scbweizeiischen 
In se k te n ,  zu der  e r  Geoffioy 2  p. 239 No. 3 und Rosel 2 
Aquatil.  2 T. 12 fig. 2 ci tir t  und dabei e rw ab n t ,  „dass sie im 
August an Abenden in ungeheuren S chw arm en auftauche“ , 
eine Oligoneuria,  alinlicb der  R henana  Imhoff’s, vielleicht mit 
dieser identisch gewesen sein? Ich lebe nun schon 22  J a h re  
in Zurich, babe aber  noch keine E phem ere  gefunden, welche 
mit Fiissly’s No. 869 identificirt w erden  kbnn te ,  und liber- 
bau p t  keine E p h e m e re ,  die in grossen S chw arm en  erscbeint. 
Ih r  Bericht von dem Auflinden der  A canthaclisis  occitanica 
bei K ah lbe rg  ha t  mich unendlich interessirt. Denn Kenntniss 
fiber die V erbre itung  v ie ler  Insek ten  wttrde bew underungs-
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w erthe R esultate herausstellen, wenn sie griindlicher bekannt 
w are. Ich kenne z. B. eine kleine Fliege, die in London und 
Zurich selir gemein ist, aber zwischen inne noeh nicht gesehen 
wurde. Ferner Chelonia Quenseelii Payk. in Lapland und 
Biindten. Noch m erkw ilrdiger ist aber das einmalige aus- 
w anderungsartige (ich w age nicht zu sagen periodische, denn 
dazu fehlen die Beobachtungen) Auftreten und oft m ehrjahrige 
Hospitiren einer lnsek tenart in Landstrichen, die 50—100 Mei- 
len von ihrer Heimath entfernt sind. Solche Erscheinungen 
habe ich m ehrere beobachtet, und dahin, und nicht ais Stand- 
Insekt, dttrfte Ac. occitanica bei Kalilberg zu betrachten sein.

23. Novem ber 1854. Dr. Volger hierselbst tibergab mir 
ein Schachtelchen, gefiillt mit der beifolgenden Caenis lactea 
Hoffmg. m it der N otiz, dass den 17. Juni Abends 10 Uhr 
ganze Massen derselben vom W indę kurz vor einem lieftigen 
Regen in die H auser am Bleicherw eg (eine Y orstadt Ziirichs, 
et w a 700 Schritt vom Seeufer) gefiihrt worden sind. Ich 
habe von dieser A rt bis dahin noch keine Spur hier gesehen ; 
die einzige Caenisart, w elche ich hier beobachtete, ist C. luc- 
tuosa Burm., die an w arm en, sonnenhellen Junitagen in klei- 
nen Gruppen in der Luft tan z t, in einer Hohe von 10 — 14 
Fuss iiber dem W asserspiegel. Dies Tanzen ist aber nur ein 
perpendiculares Auf- und Niederschweben, wobei die glashel- 
len Flugelchen wie Silberschaum im Sonnenstrahl schimmern.

VI. TIiryganiden-Gehause.
Theils aus alteren  C ollectaneen, theils aus neueren Ar- 

beiten mag hier P latz finden, w as iiber die Gehause der 
Phryganiden in meiner vorjahrigen A rbeit noch nicht er- 
w alint ist.

E. W otton in dem je tz t  seltenen W erk e ; De Differentiis 
animalium libri decem Lutetiae Paris. 1552 p. Ib 3  sagt: Nas- 
citur vermiculus qu idam , cui nomen xylophtlioro (acsi ligni- 
perdam  appello). Caput suo putamine exerit varium , pedes 
in suprema parte  cernuntur: reliquum corpus tunica araneosa 
in teg itur, suoque tegumento haerentes festucas g e rit, ila  ut 
forte eas casuque sibi contraxisse, dum am bularet, v id ea tu r; 
verum ipsae nativae haerent tunicae; et ut limacibus testa, 
sic totum id vermiculo huic adhaere t, nec decidit unquam, 
sed evellitur ut nativum. Quod si hanc eius tunicam detrahas, 
expirat pari m odo, atque lim ax testa  detracta  hebetescit. 
Processu utique temporis id quoque in chrysalidem transit, 
u t eruca atque immobile vivit. Sed quidnam ex eo aninialis 
pennati oriatur, compertum non est. Plinius hoc animalculum 
in tinearum genere reponere videtur, sed absque nomine. Pe-
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des in postremo habet, vertit Theodorus Gaza. — pag. 219. 
Chrysippus quoque philosophus tradidit phryganion adalligatum  
remedium esse quartanis, quod esset animal nec ipse descrip- 
sit, nec nos invenimus, qui novisset. Man ersieht aus Obigem, 
dass W otton iiber das W esen und Leben des Thieres eine 
durchaus richtige Ansicht hatte. Auch findet sich bier schon 
der Name Phryganion, der nach K irby zuerst bei Belon vor- 
kommen soli. Doch ist dessen seltene und mir nicht zugang- 
liche Schrift de aquatilibus von 1553.

Bory de St. Vincent Voyage dans les quatre principales 
lies des mers d’Afrique Paris 1804 T. 2 pag. 400 land auf 
Bourbon 800 Toisen hoch um den Gipfel des Villers Phryga- 
niden-Larven haufig in W asserlochern. Das Gehause w ar 
cylindrisch, braunlich, 6 — 8 Linien lang , aus gerollten Blat.- 
tern  gearbeitet. Aucli T. 3 p. 99 erw ahnt er der liaufigen 
Phryganiden-Larven in W asserlochern.

U eber die V erw andtschaft der Phryganiden mit den Mot* 
ten spricht Schrank im Naturforscher Stiick 23 p. 148 und 
F. 0 . Muller ibid. Stuck 20 p. 135.

Kirby und Spence Introd. T. 4 erw ahnen einer guten 
Sammlung von Phryganiden-Gehausen des H errn Sheppard in 
W rabness. Ich kann nicht erm itte ln , ob uber sie etwas pu- 
blicirt ist.

Der bekannte Jesuit Athanasius K ircher bildet im Mun- 
dus subterr. T. 2 p. 361 als natales perlarum  Gehause und 
Larven von Phryganiden ab und g lau b t, dass aus ihnen Li- 
bellen entstehen.

16
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Ueber die in Deutschland bis jetzt aufgefundenen 
Arten des Genus Throscus Latr.

von 
D p. B e f l ie .

Bei der Revision der Throscusarten meiner und der in 
meinen Besitz gekommenen Hornung’schen Sammlung stiess 
icli sehr bald auf Schw ierigkeiten , die ich mit den mir zu 
Gebote stehenden Hiilfsmitteln, w orunter aueh die Nachtrage 
zum IV: Bande der Insekten Deutseblands, nicht zu beseitigen 
vermochte. E rst nach grilndlieber Einsicht des Essai mono- 
grapbique sur la familie des Throscides von de Bonvouloir 
w ar ich im Stande, rnich zu orientiren. Bekanntlich ist Bon
vouloir durch besondere Berticksiclitigung der Augen dieser 
Thierchen einem sehr naturlichen und anschaulichen Einthei- 
lungsmodus gefolgt. E r fand die Augen derselben namlich:

1. unversehrt;
2. v o r n  dreieckig eingedriickt, die Basis des Dreiecks 

vorn, die Spitze in  d e r  M i t t e  der Augen endigend,
3. die Augen i h r e r  g a n z e n  Q u e r e  nach mit einem 

dreieckigen Eindruck versehen, dessen Basis denV or- 
derrand, dessen Spitze den H i n t e r r a n d  der Augen 
erreicht.

Da die Bonvouloir’scbe M onographie nicht sehr verbreitet 
ist, so w erde ich die Diagnosen der bis je tz t in Deutschland 
aufgefundenen Throscusarten unten kurz anfuhren und mit den 
nóthigen Erórterungen versehen, um einen Theil der Coleopte- 
rologen Deutseblands in den Stand zu setzen, die ihnen vor- 
kommenden Arten leicht und sicher zu bestimmen.

Es sind von den bis je tz t iiberhaupt bekannten 14 A rten 
des Genus Throscus 5 Arten in Deutschland aufgefunden wor- 
den, in Europa im Ganzen 7 ,  von denen jedocb die eine, 
Throsc. exul Bonv. noch obenein zweifelhaft ist, da sie nach 
einem einzelnen Exem plare beschrieben worden ist, oline ge- 
nauere Angabe des engeren V aterlandes.

Zu No. 1 mit unversehrten Augen gehort nur ein deut- 
scher Throscus:

1. T h r o s c u s  b r e v i c o l l i s  Bonvoul.
O c u l i s  i n t e g r i s ,  fronte b icarinata , elytris punctulato- 

striatis, interstitiis uniseriatim subtilissime punctulatis. Long. 
2 —2,6 mm.

Nach Bonvouloir’s Angabe kommt diese A rt ausser in 
Frankreich  auch bei Passau vor. Bonvouloir bezielit hierauf
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den in R ed tenbachers  Fauna aus triaca  beschriebenen Throsc. 
e lateroides, d e r  um W ien  au f  P ar ie ta r ia  officinalis haufig vor- 
kommen soli. Der Giite des H errn  Prof. Redtenbaclier  ver- 
danke  ich einige E xem pla re  seines Throsc. elateroides. Der- 
selbe gehort  n i e h t  h i e r h e r ,  d i e  A u g e n  s i n d  d e r  Q u e r e  
n a c l i  d u r e h  e i n e n  d r e i e c k i g e n  E i n d r u c k  g e t l i e i l t  
und sind die Zwischenraum e der Streifeh auf  den Flugeldeeken 
nieht e i n r e i h i g ,  sondern z w e i r e i h i g  punktirt .  Es ist die- 
ser K afer  v ie lm ehr der  ecbte Tlirose. elateroides H eer  und 
Bonvoui. W ie  H err  von Bonvouloir dazu gekom men ist, den- 
selben zu seinern brevieollis zu z ieben ,  ist nur dadurch  zu 
e r k l a r e n , dass R ed tenbacl ie r ,  der in seiner Eintheilung die 
Augen noch nieht beriicksichtigt h a t ,  in der  Bescbreibung 
sag t:  „Zw ischenraum e der  Punk tre iben  au f  den Fliigeldecken 
deutlich, die mittleren  gere ih t  punktir t .  “

Zu No. 2  mit vorn zur Halfle  eingedriickten Augen g e
ho r t  uberhaup t ais einzige bekann te  A rt :

2. T h r o s c u s  d e r m e s t o i d e s  L.
O c u l i s  a n t i c e  t r i a n g u l a r i t e r  i m p r e s s i s ,  fronte bi- 

e a r in a ta ,  e l j t r i s  distincte punctulato-stria tis ,  interstitiis basin 
versus i r re g u la r i te r , postice fere uniseriatim punctulatis.

Long. 2 ,8 — 4 mm.
Diese A rt  ist wegen des E indrucks der  Augen der  nur 

auf dei voi dereń H ali te  sichtbar und dessen Spitze in der 
Mitte der  Augen au lhort ,  mit keiner  anderen  A r t  zu verwech- 
seln, und es genugten zu seiner vollstandigen Charak teris irung  
die v ier  W o r te :  oculis antice t r iangu la r i te r  impressis. — Es 
scheint dies die haufigste A r t  zu sein und sie ist w ohl iiber 
ganz Deutschland v erb re ite t ,  wenigstens h abe  icb in der Hor- 
nung’schen Sam m lung keinen andern  T b ro scu s ,  diesen aber 
in m ehr  als 30 E xem pla ren  aus fast alien Gegenden Deutsch- 
lands vorgelunden. Als auflallig mocbte ich erw ahnen ,  dass 
in der  unserem Vereine gehorigen Dr. Schm idt’schen S am m 
lung, die sonst so reich an pommerschen K afern ,  kein einziger 
Throscus vorbanden ist und aucli nie vorhanden gewesen zu 
sein scheint, w ie  aus den neben den E tique ttes  durchaus na- 
delstichfreien Stellen hervorgeben  durfte.

Zu G ruppe  3, Throsciden mit A u g e n ,  die querdurch  ge- 
theilt s ind ,  gehoren  als deutsche A rten  Throsc. carinifrons 
e la te ro ides  und obtusus.

3. T h r o s c u s  c a r i n i f r o n s  Bonvoui.
O c u l i s  t o t i s  p l a g a  t r i a n g u l a r i  p r o f u n d e  i m-  

p r e s s a  d i v i s i s ,  fronte forti ter  b ica r ina ta ,  carinis pronotum 
a t t in g e n t ib u s , tho race  antice forti ter  angus ta to ,  m arginibus

16*
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lateralibus fere concavis, elytris distincte punctulato-striatis, 
intersfitiis u b i q u e  i r r e g u l a r i t e r  punctulatis. — Long. 
2,5—3 mm.

Ich babe diese A rt bier bei Stettin in den Anlagen vor 
einigen Jahren gefangen, ausserdem von Zebe zwei aus Schle- 
sien stammende Exem plare erhalten. Sie unterscheiden sich 
von alien iibrigen in diese Gruppe gehorigen Species durcli 
die stark  entwickelten Stirnkiele, die fast in gleicber S tarke 
bis zum V orderrande des Thorax re ichen , durch die Form 
des H alsscbildes, das sich nach vorn sehr rasch verengt und 
dessen Seitenrander bei den mir vorliegenden Exem plaren 
soo-ar von der Erweitung der Hintereeken etw as concav nach 
vorn verlaufen, durch den stark  zweimal gebuchteten Hinter- 
rand des Halsscbildes, wodurch die Mitte desselben m ehr nach 
hinten vo rtritt als bei alien anderen Arten. Ausserdem aber 
sind die Zwischenraume der Streifen aul' den Fliigeldecken 
i i b e r a l l  unregelmassig pu n k tirt9).

4. T h r o s c u s  e l a t e r o i d e s  H eer, R edtenbacher, de 
Bonvoul.

O c u l i s  t o t i s  p l a g a  t r i a n g u l a r i  m i n u s  p r o f u n d e  
i m p r e s s a  d i v i s i s ,  fronte plus minusve conspicue bicarinata, 
carinis ante pronotum evanescentibus, pronoto antice valde 
angustiore, marginibus lateralibus generaliter fere rectis, ely- 
tn s  leviler striato-punctulatis, interstitiis postice omnibus irre 
gulariter, basin versus internis b i s e r i a t i m  punctulatis. Long. 
1,8 — 2,8 mm.

Dieser Kafer kommt nach Redtenbacher s Angabe urn 
W ien auf P arie taria  officinalis haufig vor. W ie ich oben ge- 
zei^t habe, ist es ausser allem Zweifel, dass die Bonvouloir- 
sche Identilicirung desselben mit seinem Throsc. brevicollis 
au f einem Irrthum  beruht. Die mir von H errn Prof. Redten
bacher zugegangenen Stiicke seines H irosc. elateroides lassen 
nun eine Verwechselung mit Throsc. carinifrons Bonv. oder 
mit Throsc. C hevrolati Bonv. aus Rew-Orleans zu, dessen spe- 
cifisciie Tiennung von carinifrons nach der Besclueibung Bon- 
vouloirs iibrigens sehr unsicher zu sein scheint.

*) Dr. K r a a t z  m acht auf S. 392 der B erl. Entom . Ztg. 1864 
die M ittheilung, dass Tlirosc. carinifrons bei A hrw eiler  und in Tku- 
ringen aufgel'unden se i, „ a u s g e z e i c h n e t  d u r c h  d e n  d i e  g a n z e  
B r e i t e  d e s  A u g e s  d u r c h  s e t z e n d e n  E i n d r u c k . "  Da dies 
M erkmal jedoch  unter den deutschen Throsciden auch dem Throsc. 
elateroides zukom m t, dessen Stirne ebenfalls gek ielt i s t ,  so diirften  
iiber das Vorkom m en dieser Species an den genannten Orten Zweifel 
gerechtfertigt sein.
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Den kle ineren  Stueken des Throsc. earinifrons ist Throsc. 
elateroides sehr ahnlich, besonders in gewissen Abanderungen. 
Die F o rm  des Halsschildes des le tz teren  ist namlich nach den 
mir vorliegenden W ien e r  E xem pla ren  entscliiedenen Abwei- 
chungen un terw orfen  und n ah e r t  sich der  oben beschriebenen 
F orm  des ers te ren  oft sehr bes tim m t,  obwohl es im Allge- 
meinen kiirzer ist. Es  kommen namlich nicht nur E x em p la re  
v o r ,  dessen nach vorn  convergirende Halsschildrander leicht 
convex oder  geradlinig verlaufen ,  sondern  auch solche, bei 
denen eine geringe Concavitat deutlieli e rkennbar  ist. Die 
Bonvouloir’sche Abbildung des Throsc. elateroides ist wohl 
am  wenigsten ge lungen , besonders in Bezug ’auf das Hals- 
schild. Das durchgreifendste M erkmal zur Unterscheidung 
dieser beiden Species ist ausser dem angegebenen Unterschiede 
in der  Kielbildung der  S tirne wohl die auf  den inneren Zwi- 
schenraumen der  P unk ts tre ifen  der  Fliigeldecken nach der 
Basis zu durchaus deutliche zweireihige Punk tirung  des Throsc. 
e la te ro ides ,  die bei earinifrons ttberall unregelmassig ist. 
Ausserdem ist ab e r  bei Throsc. elateroides die Mitte des Hin- 
te rrandes  des Halsschildes nach dem Scbildchen zu weniger 
vorgezogen und sind die F liigeldecken nach hinten weniger 
zugespitzt.

5. T h r o s c u s  o b t u s u s  Curtis.
O c u l i s  t o t i s  p l a g a  t r i a n g u l a r i  i m p r e s s a  d i v i s i s ,  

fronte haud carinatd. tho race  plus minusve antice angustato , 
e lytris  subtiliter s t r ia to -p u n c tu la t is ,  interstitiis creb re  irregu- 
la r i te r  punctulatis. Long. 1 ,4— 2,2m m .

Die kle inste  der  iiberhaupt bekannten A rten. Ih r  Yer- 
bre itungskreis scheint dem des Throsc. dermestoides ahnlich, 
wenigstens habe ich Stttcke aus Hord- und Siiddeutschland 
zur  Vergle ichung; jedoch  dtirfte sie im AUgemeinen viel sel- 
t ener  sein, besonders in Mittel- und Norddeutschland. Urn 
W ie n  erscheint sie schon bkufiger (Throsc .  pusillus Heer.,  
Redtenb. F au n a  aus triaca) ,  g a r  nicht selten in F rankre ich  und 
Spanien. Sie ist mit ke iner  anderen  deutschen A rt  aus dieser 
Gruppe zu verw echse ln ,  da ih r  j e d e  Spur von Kielbildung 
auf  der S tirne fehlt. Mit einer in F ra n k re ich  vorkom m enden 
A r t ,  dem Throsc. Duvali i  Bonvoul. s timmt sie in den Haupt-  
m erkm alen  itberein. Von beiden Species liegen mir typische 
E x em p la re  vor. Throsc. Duvalii un terscheidet sich ab e r  b e 
s timmt von obtusus durch m ehr para lle le-  und flachere G e
s ta l t ,  durch seine ausserst feine P unktirung  und vorziiglich 
durch die pechschw arze Farbę.

Schliesslich noch die B em erkung ,  dass be i  Throsc. der- 
n iestoides, obtusus und Duvalii d e r  nach  dem Schildchen
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vortretende Theil des H interrandes des Halsschildes w e n i g  
v o r g e z o g e n  und g r a d l i n i g  a b g e s c h n i t t e n  ist, bei Throsc. 
carinifrons und elateroides aber s t a r k  v o r g e z o g e n  und 
d u r c h a u s  a b g e r u n d e t  e r s c h e i n t .

Die Darwin’sche Theorie und das Experiment
von

Anton Dolirn.

Selten oder vielleicht nie ha t eine naturwissenschaftliche 
Entdeckung sicli die Theilnahme der gesammten gebildeten 
W elt und die energische Parteinalim e, das Fiir oder W ider 
der Gelehrten in ahnlich geringer Zeit errungen, wie die D ar
win’sche Theorie tiber die Entstehung der Arten. Und es ist 
wahr ,  gew altiger, eingreifender, uingestaltender als sie hat 
sich wohl selten eine G eisterthat gezeigt, — und schon dar- 
aus allein e rk la rt sich die enthusiastische Parteinahm e der 
Einen und die energische Abwehr, die geflissentliche Gering- 
schatzung der Andern. Es geziem t sich aber fur Jeden, der 
mit R echt oder Unreeht auf den stolzen Namen eines N atur- 
forschers Anspruch erhebt, dass er die Grundziige und, wenn 
moglich, auch die Beweise und Gegenbeweise der neuen Lehre 
kennt ,  und darum inochte ich es auch sammtlichen Lesern 
dieser Zeitung an das Herz legen, entw eder das D arw in’sche 
W erk  selber, oder die Zusammenfassung seiner L ehre von 
Dr. Friedrich R olle*) zu studiren und auf sich vorurtheilslos 
w irken zu lassen. Keiner Disciplin w ird es w ohlthatiger sein, 
einmal die grossen G esichtspunkte der gesammten Naturfor- 
schung in sich aufieuchten zu lassen, als der durch falsche 
Theorieen und verkehrte  Anschauungen irregeleiteten und in 
einer Sackgasse steckenden Entom ologie, und keine wird zu 
gleicher Zeit w ieder so reichliche und schone M aterialien zur 
Vervollkommnung unseres gesammten W issens biologischer 
V erhaltnisse im Allgemeinen und zur Unterstiitzung der Dar- 
win’schen Theorie im Besondern liefern wie eine regenerirtc 
Entomologie! Aber soli das geschehen, so muss eben die 
Kenntniss dieser Lehre jedem  Entomologen eine Forderung

*) Charles Darwin’s ScM pfungsgeschichte, oder Lehre von der 
Entstehung der Arten im Pflanzen- und Thierreich von Dr. Friedr. 
Rolle. Frankfurt a. M., Sauerlander. Preis 1 Thaler, wie ich glaube.
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wissenschaftlicher Selbstachtung w erden , und dann muss sie 
soweit in dem Bewusstsein jedes Einzelnen aufgeraum t haben, 
dass der Cultus der „neuen A r t“ und „neuen G attung“ ein 
bedeutendes Stiick verringert wird. Die Marchen des „Schó- 
pfungsplanes“, der durch das „System14 von dem menschlichen 
Y erstande dem Schopfer nachconstruirt werden soli, die Dog- 
men von der Bestandigkeit der A r t, von dem in der N atur 
Begrtindetsein der Gattung — sie sind dahin , und keinem 
Agassiz, keinem Owen, keinem Rudolph W agner wird es ge- 
lingen, sie jem als w ieder allgemein giiltig in Reputation zu 
bringen.

Nach meiner festen Ueberzeugung w ird die Aufgabe der 
Entomologen je tz t die w erden, Beobachtungen anzustellen, 
welche das direkte Uebergehen einer A rt in die andre nach- 
weisen sollen. Die K rafte , die bis je tz t zur Trennung der 
A rten verw andt w aren, w erden nun dem graden Gegentheil, 
der Vereinigung, der Ableitung der Einen aus der Andern 
zugew andt werden miissen. Dazu wird es aber nicht ausrei- 
chen, todtes M aterial mit der Loupe auf die Lange der Fiihler- 
glieder, auf die Flecken der Fliigel und die Dornen am Thorax 
zu vergleiclien, — die lebenden Insekten w erden beobachtet, 
Anatomieen gem acht, die Yerwandlungen eifrig studirt — 
kurz der Studirtisch und die Sammlung, mit dem W ald und 
dem Feld vertauscht w erden miissen.

W elche F ragen  im Speciellen an die N atur zu richten 
sind und wie man ihre Beantw ortung durch das Experim ent 
einzurichten h a t ,  dariiber mochte ich in spaterer Zeit nach 
eigenen Erfahrungen des W eiteren mich auslassen, fiir heute 
w ill ich nur den B erich tersta tter eines recht hiibschen und 
nachahm enswerthen Versuchs machen, welchen G e o rg  D o rf- 
m e i s t e r  in den „M ittheilungen des naturwissenschattlichen 
Yereines fiir S teierm ark Heft II, Graz 1864“ verolfentlicht hat.

D o r f m e i s t e r  hat den Einfluss der Tem peratur bei der 
Entw icklung m ehrerer Schm etterlinge gepriift und gefunden, 
dass sie von wesentlichem Einfluss auf die hellere oder dunk- 
lere Farbung derselben ist. Ais Object der Untersuchung 
dienten ihm Y a n e s s a -F o rm e n , „dereń ausserste Grenzen 
P r  o r  s a und L e v a n a  L. ais eigene A rten aufgestellt sind 
und die, obwohl dereń A rtreehte schon lange ein oder der 
andre Schriftsteller angezweifelt h a t, doch bis in die neuere 
Zeit bei den Meisten ais eigne Arten gegolten haben. “

„Im Allgemeinen,“ bem erkt der Yerfasser des Aufsatzes 
auf Seite 97, „mógen wohl die Veranlassungen zu den Va- 
rie ta ten  der Schmetterlinge verschieden spin; die gelbbraune 
Y arietat der vorgezeigten Yanessen ab er, L e v a n a  L., ent- 
s teh t bekanntlich aus uberw interten Puppen nach einer Pup-
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penrulie von ca. 6 M onaten, und ist also dies die Frtthjahrs- 
Erscheinung, w ahrend die andre mit schw arzer Grundfarbe, 
P r o r s a  L., sich im Sommer nach einer Puppenruhe von nur 
wenigen Tagen entwickelt. Beide sind fast iiberall, so auch 
bei uns gleich haufig, fast gemein. Doch ist es denkbar, dass 
in Gegenden und Jahren , in denen etw a der Sommer zu kurz 
ist, um nebst der Entw icklung einer Brut aus E i, Raupe und 
Puppe das Zustandekommen einer zweiten B rut vom Ei bis 
zur Puppe zu gestatten, gleich die ersten Puppen Uberwintern 
und so dort nur die Frubjahrserscheinung L e v  a n a  L. tibrig 
bliebe.

W enn man daher zwischen Stam m art und V arietat unter- 
scbeiden w ill, so miisste, entgegen den neuesten Autoren, die 
im ganzen Verbreitungsbezirke mogliche und jedenfalls mehr 
ausgebildele Frubjahrserscheinung L e v a n a  L. als Stamm- 
species und P r o r s a  als V arietat derselben betrachtet werden.

Nicht so haufig, als die beiden vorbem erkten, aussersten 
Grenzen P r o r s a  und L e v a n a ,  ja  sogar sehr selten erschei- 
nen im Freien die Mittelstufen (wozu Yar. P o r i m a  der W ie
ner Entom ologen), und es w ird in dieser Hinsicht genUgen, 
zu bem erken, dass m ir w ahrend meines mehr als vierzigjah- 
rigen Sammelns nur ein StUck solcher M ittelstufen im Freien 
vorkam , welches ich im Stiftingthale bei Graz fing. Das so 
seltne Vorkommen der Mittelstufen hat auch wahrscheinlich 
Veianlassung gegeben, dass die beiden Grenzen der Species 
so lange als eigene A rten behandelt w urden, und selbst in 
der neuesten Zeit das Zusammengehoren derselben nicht durch- 
weg als unbezweifelt feststehend angenommen wird.lt

D o r f m e i s t e r  hat nun nach m ehrjahrigen Yersuchen die 
Zwischenformen zwischen P r o r s a  und L e v a n a  erzogen, in
dem er „die T hiere w ahrend ihrer Entwicklung, d. i. im Rau- 
pen- oder Puppenstande einige Zeit hindurch einer andern 
als der gewohnlichen T em peratur aussetzte. Die Versuche 
haben im AUgemeinen ergeben, dass die Tem peratur auf die 
Farbung und die dadurch bedingte Zeichnung des kUnftigen 
Schmetterlings einen Einfluss ausiibe, und zw ar den meisten 
w ahrend der Verpuppung, zunachst aber kurz nach derselben. 
Bei vielen wird durch eine erhohte Tem peratur eine hellere, 
lebhaftere, durch eine erniedrigte eine dunklere oder weniger 
lebhafte Grundfarbe bew irkt. (So z. B. bei V a n e s s a  J o  L., 
U r t i c a e  L. etc. Bei E u p r e p i a  C aj  a L. w ird die rothgelbe 
Grundfarbe der Hinterfliigel durch erhohte Tem peratur in 
Mennigroth, durch erniedrigte in Oekergelb verw andelt.) W e
niger auffallige Resultate haben Versuche geliefert, bei denen 
die Thiere fortw ahrend , von der E i-E ntw icklung  an , einer 
holieren oder niederen Tem peratur unterw orfen waren. Sammt-
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liche Versuche geschahen in den Sommermonaten und die 
behandelten Raupen hatten  daher im Freien unter den ge- 
wohnlichen Verhaltnissen nur die Var. P r o r s a  geliefert. Die 
Zim m er-Tem peratur ist auf 17—20° R. anzunehmen.“

D o r f m e i s t e r  hat nun die erzogenen Abanderungen und 
Zwischenstufen mit griechischen Buchstaben benannt, beschrie- 
ben und abgebildet. Es muss denjenigen H erren Lepidopte- 
rologen, welche sich fiir diese speciellen Verhaltnisse beson- 
ders interessiren, Uberlassen bleiben, das in unserer Bibliothek 
befindliche Buch, in dem der Aufsatz sich befindet, nachzu- 
lesen. FUr Diejenigen, welche ein allgemeines lnteresse an 
dieser Sache nehm en, bem erke ich zum Schluss noch, dass 
Dorfmeister durchaus keine D arw in’schen Gesichtspunkte bei 
den Versuchen aufgestellt ha t, im Gegentheil von vornherein 
e rk la rt ha t ,  auf diese Theorie keine Rucksieht nehmen zu 
w ollen, der er sich, wennsclion er sich nicht als competenter 
Beurtheiler ftihle, nicht anzuschliessen vermoge. Dennoch 
kam er zu einem der besagten Theorie hochst giinstigen E r- 
gebnisse, — eine AufForderung mehr an A ndre, mit ausge- 
sprochener Absicht Experim ente zu ihren Gunsten zu unter- 
nehmen.

Lepidopterologische Mittheilungen
von

H ofrath »r. A . Speyer.

1. E r e b i a  n e r i n e  F r . , R e i c h l i n i  HS.  u n d  M o r u l a  
Sp.

Unter dem Namen E r. r e i c h l i n i  h a t H errich-Schaffer 
in seinem , leider bald w ieder eingegangenen Correspondenz- 
blatt (I. S. 4) eine bei Reichenhall in geringer Meeresbohe 
fliegende Erebia als neue A rt aufgestellt und von den nachst 
verw andten Goante und Nerine unterschieden. Diese Reich
lini habe ich zweimal im Freien beobachtet. Das erste Mai 
am 21. Juli 1850, als ich in Gesellschaft meines Bruders Au
gust mit dem landesilblichen Stellwagen durcli das Oberinnthal 
von Landeck nacli Im st fuhr und w ir unweit des letzteren, 
einst durch seine Canarienvogelzucht beriihmten Marktfleckens 
ausgestiegen w aren, um uns, mit den langsam einen Ansteig 
der Strasse hinaufkeuchenden Pferden Schritt ha ltend , wie 
man zu sagen pflegt, etw as die Fiisse zu vertreten . Die hier
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an den kahlen, sonnigen Abhangen in etw a 2 7 0 0 'Meereshohe 
zahlreich fliegende grosse E rebia erreg te  sogleich unsre Auf- 
merksamkeit, es gelang uns aber in der Eiie nur eines mann- 
lichen Exem plar habhaft zu werden. Zum zweiten Male be- 
gegnete sie uns am 9. Ju li 1858 einige Meilen nordostlieh von 
d a , an der Siidseite desselben K alkalpenzugs, welcher das 
Oberinntlial gegen die rauben Nordwinde sehiitzt, bei einer 
Fusswanderung von Nassereit iiber den Fernpass nach Ler- 
moos. Schon in der Nahe der letzten Hauser von Nassereit 
flog der F a lte r in M ehrzabl zwischen Heeken und Angern 
und setzte sich zuweiJen vor unsere FUsse auf die Strasse 
selbst. W ir fingen einige E xem plare, die aber zum Theil 
beschadigt w aren und von denen w ir deshalb nur zwei mit- 
nahm en, in der E rw artu n g , weiterhin gunstigere Fangplatze 
zu finden. Aber nur noeh wenige StUcke zeigten sicli beim 
Ansteig der Strasse, ehe sie die prachtig blauen kleinen Seen 
beim Scblosse Fernstein erreich t, und die Jagd auf sie miss- 
gluckte. W ir batten  ihr wohl mehr Zeit und Milhe gewidm et 
und bessere Erfolge erzielt, w are uns der W erth  der Beute 
besser bekannt gewesen, in der w ir nur besonders grosse und 
dunkle V arietaten von Goante verm utheten. E rst Herrich- 
Schaffer’s Beschreibung seiner „neuen Erebia aus den bairi- 
schen A lpen tŁ brachte mir die bis dahin nieht naher unter- 
suchten Thiere in Erinnerung, die sicli nun in genauer Ueber- 
einstimmung m it H errieh’s Angaben als unzweifelhafte Reichlini 
auswiesen. Sie zeigten dabei aber zugleich so wenig Ver- 
schiedenheit von einem alten (dem einzigen) Exem plar, welches 
ich als Nerine in der Sammlung stecken hatte , dass mir Zweifel 
an ihren A rtrechten  aufstiegen. Diese Zweifel w urden durch 
eine Sendung von etw a 1 Dutzend Nerine von Lederer in 
soweit zur Gewissheit, als sie ergab , dass sich die Lederer- 
sche Nerine und Reichlini HS. kaum als V arietaten ausein- 
ander halten liessen. S. dariiber unsere geographische Ver- 
breitung der Schmetterl. II. S. 270. Ich theilte Herrich-Schaffer 
meine Ansicht brieflich mit und dieser antw ortete (Correspon- 
denzblatt I. 41) durch eine nahere Auseinandersetzung der 
Unterscliiede zwischen Nerine und Reichlini. E r griindete 
dieselben auf Differenzen, w elche sich beim Vergleich der 
letztern  mit den Figuren F reyer’s, sowie dessen und Treitschke’s 
Beschreibungen ihrer Nerine herausstellten und von denen 
einige allerdings erheblich genug schienen, seine Ansicht zu 
rechtfertigen. Ob er nur nach den Figuren und Beschrei
bungen, oder auch nach Originalexem plaren urtheile, erw ahnt 
Herrich nicht, aus dem Folgenden ergiebt sich aber, dass wohl 
nur das E rstere  der Fall gewesen sein kann. Mit Recht be- 
m erk t er dagegen, dass der Name N erine der F reyer’schen
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A rt bleiben musse, da dieselbe, wenn auch schon frtiher be- 
k an n t, doch von F reyer zuerst (N. Beitr. 13 , 3. 4.) durch 
Abbildung und Beschreibung in die W issenschaft eingefiihrt 
w orden ist. Es fragte sich aiso, ob die L ederer’sehe , von 
Reiclilini HS. nicht zu trennende A rt identisch mit der Freyer- 
schen sei oder nicht. Ich bin lange hieriiber in Zweifel ge- 
blieben, zumal von S tretz ais Nerine erhaltene Exem plare 
aus Sildtyrol in m ehreren Punkten von den Lederer’schen ab- 
weichen. H errn F reyer’s giitige Aushulfe bat je tz t endlich 
diese Zweifel beseitigt. E r theilte mir die noch vorhandenen 
Originale seiner Figuren, ein wohl erhaltenes P archen , zur 
A nsicht mit. Sie stimmen in alien  wesentlichen Punkten mit 
den von Lederer erhaltenen tiberein und sind also auch von 
Reiclilini nicht specifisch verschieden.

Das Mannchen zeigt in Grosse, G estalt, Farbe und Zeich- 
nungsanlage, zumal der Stellung der Augenflecken, keine Diffe- 
renz von meinen nordtyroler Exem plaren. Die Vorderfliigel 
fiihren in Zelle 2 kein Auge. Die rostrothen Binden der Ober- 
seite sind b reiter, die der Vorderfliigel erreicht fast den ln- 
nenrand, die Augenflecken etw as grosser (die beiden in der 
FlUgelspitze sehr schrag geste llt) , auf den Hinterfliigeln ist 
der oberste doppelt so gross als die beiden andern. Unten 
sind die Vorderfliigel lichter rostroth, die Binde etwas breiter 
und insR ostgelbe l'allend, ubrigens aber w u r z e l w a r t s  n i c h t  
v e r f l o s s e n ,  sondern eben so scharf begranzt als bei Reich- 
lini; das Doppelauge sehr gross, die braune Saumborde zwischen 
den A dern in stumpfe Zahne vortre tend; der Vorderrand in 
der Breite der lichten Binde vor der FlUgelspitze eben so 
stark  w e i s s l i c h ,  g r a u  b e s t a u b t ,  als bei Reichlini; die 
Q uerader schwarz verdunkelt. Die Hinterflugel haben F arbe 
und Zeichnungsanlage genau wie bei Reichlini, der Grund ist 
etwas weniger auffallend dunkel gestrichelt, aber s e h r  d e u t -  
l i c h  w e i s s g r a u  g e s p r e n k e l t ,  nur das schinale braune 
Saumband bleibt einfarbig. Die 3 Augenflecke sind g rosser; 
die leichte Binde ist w urzelw arts scharfer dunkel begranzt 
und die dunkle Grenzlinie zw ar in derselben A rt, doch noch 
tiefer ein- und ausgebogen als bei den N ordtyrolern , beson- 
ders in ihrer Vorderrandshalf'te. Die Binde ist noch starker 
weisslich gesprenkelt als bei diesen, die Buchten derselben in 
Zelle 4 und 6 sind fleckartig weisslich ausgefullt. Vor dem 
Saume lauft, wie auf' den Vorderflugeln, eine einw arts ziem- 
lich scharf, fast kappenform ig begrenzte du&kelbraune Borde.

Das W eibchen ist reichlich eben so gross als das Mann
chen, etw as lichter g efarb t, die Rostbinde der Vorderflugel 
noch breiter und einw arts verw aschener, die, Augenflecken 
sind k leiner, auf den HinterflUgeln nur 2 kleine Augen in
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Zelle 2  und 3. Die Hinterfliigel sind deutlich gezahn t, am 
starksten auf A der 3 und 4. Unten ist die W urzelhalfte  der 
Vorderfliigel rostbraun, die Bindę sehr breit, lichter, gegen den 
Saum ins Rostgelbe iibergehend, w urzelw arts ziemlieh seharf 
begranzt. Langs dem Vorder- und H interrande lauft ein braun- 
grauer Saum , der um die Flligelspitze stark  graulichweiss 
bestaubt ist. Die Hinterfliigel sind durchaus heli weissgrau, 
mit einem Stick ins W eisslichviolette, braun besttlubt, die dunk- 
le re  W urzelhalfte von einer wie beim Mannchen ausgezackten 
schwarzlichen Querlinie seharf begrenzt. Die dunkle Saum- 
borde ist undeutlicher, in Zelle 2 , 3 und 4 stehen kleine 
Augenflecke, in Zelle 1 b ein Punkt. Die Fransen triib grau- 
lichweiss, an der W urzel braungrau und auf den Aderenden 
ebenso verw aschen gefleekt.

Von den Verschiedenheiten, welche Herrich-Schaffer 1. c. 
zwischen seiner Reichlini und der F reyer’schen Nerine hervor- 
heb t, sind hiernach m ehrere, und darunter gerade eine der 
wesenllichsten, in natura niclit vorhanden, namlich der Mangel 
der lichten Sprenkeln (M armorirung) auf der U nterseite bei 
Nerine. Das lichte Band der Unterseite der Vorderfliigel ist 
ferner bei le tz terer eben so seharf begrenzt ais bei Reichlini, 
der F liigelschnitt Weicht nieht ab. Es bleiben somit nur die 
grdssere Ausdehnung der R ostfarbe , die Grosse der Augen- 
flecken, die liehtere Farbung der Unterseite der Vorderfliigel 
und die seharf ere Zeichnung der Hinterfliigel — D inge, die 
bei alien Erebien dem grbssten W echsel unterw orfen sind und 
keine A rtrechte begrtinden konnen. In der T hat verwischen 
auch bei Nerine nieht nur die Lederer’schen Exem plare jede 
scharfe G renze, sondern selbst bei den wenigen Stiieken aus 
N ordtyrol zeigen sieli darin Verschiedenheiten. Das bei Imst 
gefangene Mannchen steht auf der Oberseite durch seine ganz 
zusammenhangende Rostbinde und die Grosse der Augenflecke, 
welche auf den Hinterfltigeln kaum kleiner sind ais auf den 
\o rderfliige ln , der F reyer’schen Nerine niiher ais der typischen 
Reichlini von N assereit, w ahrend die Unterseite ganz mit 
le tz te re r iibereinstim m t, nainentlich die Vorderfliigel eben so 
tief kirschbraun gefarbt sind. W eibliche Exem plare von 
Reichlini besitze ich nicht und habe mir liber die von Lederer 
frflher erhaltenen W eibchen nichts notirt. Ausser etw a der 
schw acheren Zahnung der Hinterfliigel kann ich aber in Her- 
rich’s Angaben fiber seine Reichlini $  so wenig als beim 
Mannchen etwas auf specifische Verschiedenheit Deutendes 
erkennen. Auf die mehr oder minder deutlichen Zahne der 
Hinterfltigel mochte ich aber um so weniger grosses Gewicht 
legen, als darin auch bei andern Erebien, wie Pronoe-Pytho,
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Gorge, Alecto und And. merkliche Differenzen bestehen, ohne 
dass an Artverschiedenheit zu denken ware.

Als typische Nerine ist also nach F reycr’s Originalen die 
Form  mit ausgedehntem Rostroth der Oberseite, grossen Augen- 
flecken, lichterer Roslfarbe der Unterseite der Vorderfliigel, 
starker w eissgrauer M armorirung und scharfer Zeichnung der 
H interflugel, namenllich tiefer Auszackung des Aussenrandes 
des dunkeln W urzelfeldes und deutlicher brauner Saumborde 
des Mannchens und mit deutlich gezahnten HinterflUgeln des 
W eibchens zu betrachten. Bei Reichlini ist das Rostroth ein- 
geselir&nkter, die Augentlecke kleiner, die U nterseite der Vor- 
derfliigel tiefer gefarb t, die Saumborde der Hinterflugel un- 
deutlicher, ihre Zeichnung minder abstehend, die Auszahnung 
derselben (nach HS.) schwacher. Sie steht also in analogem 
Verhaltniss zur Stam m art wie Var. Pytho H. zu Pronoe, Oeme 
zu Psodea, Cassiope zu Epiphron, die Stygne des Schwarz- 
waldes zu der der Alpen u. s. w ., nur dass bei diesen Va- 
rie ta ten  die Differenzen meist nocli auffallender sind als die 
zwischen Nerine und Reichlini. Die typische Nerine bewohnt 
die sudostlichen Alpengegenden, K arnthen und K rain , Reich- 
lin; die nordlichen K alkalpen Tyrols und Sudbaierns. Die 
Erebien zeigen eine grosse Em pfindlichkeit gegen klimatische 
Einflusse, die sich im Allgemeinen durch lichteres, lebhalteres 
Colorit, A sdehnung des Rothen, Vergrosserung und Vermeh- 
rung der Augenflecke in w arm eren und trockneren Localitaten, 
die entgegengesetzten Erscheinungen in kuhlern und feuchtern 
(nordlichere und westlichere Lage, grossere Erhebung iiber 
die Meeresflache) ausspricht.

Mit viel weniger Sicherheit als Reichlini ziehe ich die 
oben erw ahnte, von Stentz als Nerine erhaltene, seiner An- 
gabe zufolge auf der Seisser Alpe in Sudtyrol gefangene 
Erebie zu Nerine Fr. Ich sah davon bei Stentz eine Anzahl 
von Exem plaren beiderlei G eschleehts, d ie, soweit ich mich 
erinnere, in den wesenllichen Kennzeichen iibereinstimmten. 
Zwei Mannchen und ein W eibchen behielt ich davon zuruck 
und w ill sie hier beschreiben, da sie, wenn niclit eigene A rt, 
jedenfalls als L ocalvarietat sehr bem erkensw erth sind.

Sie sind kleiner als Nerine und Reichlini, von der Grosse 
m ittlerer Goante. Fliigelspanniing 4 2 mm ( lS y 2 P. L.) gegen 
47mm (2 0 '/2 bei Nerine. Die Vorderfliigel des Mannchens 
an der Spitze etwas weniger gerundet, ganzrandig, H inter
flugel m erklich, wenn auch nur sehr seieht gezahnt, wie bei 
G oante, der Zahn auf Ader 4 etw as sta rker vorspringend. 
Oberseite schwarz, gegen den Saum schwach rothlich seiden- 
glanzend. Die Vorderflugel mit zwei sich beruhrenden, nicht 
sehr grossen, gekernten Augenflecken in der Spitze, in der-
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selben schragen Stellung wie bei Nerine, Hinterfliigel mit drei 
kleinen gekernten Augen in Zelle 2, 3 und 4. S tatt der rost- 
rothen Binden finden sich nur kieine, verloschene Rostflecken 
um die Augen und bei dem einen Mannehen ein rostfarbiger 
Schein in Zelle 2 und 3 der Vorderfliigel. Unten sind letztere 
triib rostroth, schwarzlich geadert, die Bindę ist breit, gelblich 
ro stro th , von der dunklern W urzelhalfte durch eine verlo
schene, ungleicb wellige dunkle Querlinie getrennt, die aber 
bei dem einen (dunklern) Exem plar schon vor der Mitte er- 
lischt. Vorder- und H interrand mit gleichbreiter brauner 
Borde. Die Sauińborde so breit ais bei Nerine, einw arts bei 
dem einen Exem plar oline alle Vorspriinge zwischen den 
Adern, bei dem andern mit ganz schwachen. Hinterfliigel fast 
einfarbig sćliwarzbraun, m ehr denen der Stygnę ais der typi- 
schen Nerine gleiehend, mit nur wenig lich terer, bei dem 
einen Exem plar kaum kenntlicher Bindę. Diese ist einw arts 
vom Rande des dunklen W urzelfeldes, ausw arts von der mit 
dem W urzelfelde gleiehfarbigen Sauinborde ziemlich scharf 
begrenzt. Der Rand des W urzelfeldes ist zw ar in ahnlicher 
W eise, aber ungleich seichter gezackt ais bei Nerine, bei dem 
dunklern Exem plar unterhalb der tiefen Bucht in Zelle 6 nur 
noch schwach und fast gleichformig gewellt. In Zelle 2, 3 
und 4 steht je  ein sehr k le iner, gekernter Augenfleck. Die 
Saumborde ziemlich b re it, auf den Adern im Vorderwinkel 
abgesetzt, sonst oline merkliche Vorspriinge zwischen den 
Adern. Fransen auf beiden Seiten einfarbig, wie bei Nerine. 
Bau und Farbung der K orpertheile nicht abweichend.

Das W eibchen ist ein wenig kleiner ais die Mannehen, 
die Fliigel schm aler, die vordern etw as sp itzer, die hintern 
so deutiich gezahnt ais bei Nerine ? . Farbung iiberall heller, 
der Grund oben Schw arzbraun, die Vorderfliigel mit breiter 
Rostbinde, die aber nur um die Augenflecke rein, gegen W ur- 
zel- und Innenrand braun schattirt und nur saum warts scharf 
begrenzt ist. A uf den Hinterfliigeln bildet die Rostfarbe eine 
am Vorder- und vor dem Innenwinkel abgekiirzte, durch die 
ziemlich breiten dunkeln Adern in 4 Flecke zerschnittene 
Bindę, mit 3 Augenflecken, wie beim Mannehen, von denen 
der oberste etwas grosser ist. Das Doppelauge in der Spitze 
der Vorderfliigel etw as grosser ais beim Mannehen. Unten 
ist die Farbung der Vorderfliigel etwas lichter ais bei diesem, 
die Bindę noch b re ite r, gegen den Saum in Rostgelb iiber- 
gehend, Vorder- und H interrandsborde b raungrau , um die 
Fliigelspitze weisslicbgrau. Die W urzelhalfte der Hinterfliigel 
gelblichbraungrau (unter der Loupe braun mit eingemengten 
gelblichen Schuppen), die Bindę breit, licht gelblichgrau; der 
dunkle Saum des W urzelfeldes zeigt die charakteristischen
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Ein- und Ausbiegungen starker ais beim Mannchen. Saum- 
borde undeutlich, olme scbarfe Begrenzung, kautn dunkler ais 
die Mittelbinde. Die Adern sind in der Saumhalfte des Flii- 
gels schimmelweiss bestaubt, am starksten , fleckartig, in den 
Buchten des innern Randes der Mittelbinde. In Zelle 2 und 
4 ein punktform iger, doch gekernter Augenfleck. F ransen 
weisslichgrau, au t den Adern braungrau getieckt. Korper auf 
der Unterseite gelblichgrau, Palpen weissgrau, an der Spitze 
dunkler, vorn braungrau behaart.

Diese Form  unterscheidet sieli also von Nerine Fr. und 
Reielilini durch g e r i n g e r e  G r o s s e ,  m e r k l i c h  g e z a h n t e  
(bei jener, bis auf die schwaehe Ecke in der Mitte, ganzran- 
dige) H i n t e r f l i i g e l  d e s  M a n n c l i e n s ,  s e h r  e i n g e s c h r a n k -  
t e s  R o t h  der Oberseite und ani aulfallendsten durch d i e e i n -  
f a r b i g  s c h w a r z b r a u n e  U n t e r s e i t e  d e r  H i n t e r f l i i g e l ,  
welche keine Spur von weisslichen Sprenkeln erkennen lasst. 
Dazu kommt die s e i c h t e r e  A u s z a c k u n g  d e s  W u r z e l -  
f e l d e s .  W eniger Abweichendes zeigt das W eibchen: gerin
gere Grosse, minder scharfe und lebhafte Zeichnung und ver- 
schiedenen Farbenton der Unterseite der Hinterfliigel. Zu 
dieser Form gehort nacli Herrich-SchafFer’s Beschreibung des 
Manncliens (1. S. 57) — seine Tafeln habe ich niclit zur Hand 
— wahrscheinlich der ihm von Keferstein m itgetheilte und 
fig. 71 — 74 ais Nerine abgebildete Falter. UebergiŁnge zur 
typischen, grossen und gesprenkelten Nerine kenne ich nicht 
und w er beide ohne dieselben verg leich t, w ird sehr geneigt 
sein, an ihre specifische Yerschiedenheit zu glauben. Nach 
den wenigen mir je tz t nocli vorliegenden Exem plaren lasst 
sich diese F rage nicht entscheiden. Auf die Ausdehnung der 
Rostfarbe auf der Oberseite lege ich kein G ew icht, ebenso- 
wenig auf die Grosse der Augenflecken; die Kleinheit des siid- 
tyrolischen F alters scheint mit localen Einfliissen zusammen 
zu hangen. Exem plare von Er. pronoe, var. p)'tho H. und 
von Er. alecto nam lich, die ich von Stentz ais Producte der 
Seisser Alpe und ihrer Umgebungen in M ehrzahl sali und von 
denen ich einige noch vor mir habe, zeichnen sich ebenfalls 
durch geringere Grosse vor meinen schweizer Exem plaren 
dieser Ai ten aus und haben auf der Oberseite keine Spur von 
R ostfarbe und von Augenflecken. Die Scharfe der Zeiehnun- 
gen auf der Unterseite und die Tiefe der Auszackung des 
dunkeln W urzelschildes der Hinterfliigel ist bei der typischen 
Nerine am grossten, etw as geringer schon bei Reielilini, und 
die siidtyroler Stiicke zeigen darin Yerschiedenheiten unter 
sich. Sollten dieselben aber auch nur ais Localvarietat von 
Nerine sich ausweisen, so ist diese jedenfalls ausgezeichnet
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genug, ura einen eigenen Namen zu verdienen und ich will 
sie als E rebia m o r u l a  ferneren Beobachtungen empfehlen.

Dass diese Morula, wenn sie nicht (wie ich kaum glaube) 
eigene A rt is t, nur zu Nerine gehoren konne, lehrt nachst 
dein der letztern  ahnlichern W eibchen, zumal die schrage 
Steliung der beiden Augenflecken in der Spitze der Vorder- 
fliigel, w elche Nerine in alien ihren V arietaten von den Ver- 
w andten, insbesondere von Pronoe und Scipio, standhaft unter- 
sclieidet. Nur von Goante finden sich S tilcke, welche kaum 
weniger schrag gestellte Augenflecke haben, als Nerine. Go- 
ante ist aber durch ihre noch starker als bei der typischen 
Nerine weiss gesprenkelte Unterseite u. A. mit Morula am 
wenigsten zu verwechseln.

2. E r e b i a  t r i o p e s ,  g o r g e s  v a r . ?
Ich liabe bereits an einem andern Orte (Geograph. Ver- 

breitung der Schm etterl. u. s. w. II. 8. 270) bem erk t, dass 
ich den S. 24 des Jahrgangs 1850 dieser Zeitung erw ahnten 
und kurz beschriebenen weiblichen F a lte r nach Vergleichung 
m ehrerer dazu gehoriger, von H errn Menzelbier am Bernina 
gefangener mannlicher Exem plare als V arie tat zu Gorge zie- 
hen miisse. Eine nochmalige Untersuchung lasst mich auch 
je tz t noch dieser Ansicht bleiben, da sich mit Ausnahme der 
Zahl und Steliung der drei Augenflecke in der Flugelspitze 
kein Merkmal flndet ,  auf welches A rtrechte sich begriinden 
liessen. Das Vorhandensein von 3 a n e i n a n d e r s t o s s e n d e n  
g r o s  s e n ,  s t a r k g e k e r n t e n  A u g e n f l e c k e n  in d e r  S p i t z e  
d e r  V o r d e r f l t i g e l  (namlich ausser den gewohnlichen in 
Zelle 4 und 5 auch noch eines solchen in Zelle 6 ) , welche 
dabei in  e i n e r  g a n z  g e r a d e n  R e i h e  stehen, flndet sich 
unter den iibrigen mir bekannten Erebien nur noch bei Erias. 
Bei dieser lauft die Augenreihe aber dem Saume fast pa
rallel, bei dem liier in Rede stehenden F a lte r steht sie schrag, 
so dass der oberste Augenfleck am w eitesten vom Saume ent- 
fernt ist. W enn bei andern Erebien, was iiberhaupt nicht oft 
vorkom m t, ein Augenfleck in Zelle 6 a u ftr itt, so riickt der- 
selbe stets aus der Reihe der andern gegen die Flugelspitze 
vor — so bei A fra und bei V arietaten von S tygnę, Melas, 
Ligea und Euryale. U nter einer betrachtlichen Zahl von Gorge, 
die ich verglichen habe, flndet sich nur bei einem Manncben, 
welches auch auf den Hinterfliigeln 4 ziemlich grosse Augen 
besitzt, ein Augenfleck in Zelle 6 der Vorderfliigel. Dieser 
ist aber nicht nur viel kleiner als die beiden andern, fast nur 
ein Punkt und kaum g ek ern t, sondern ist auch ebenso aus 
der Reihe gegen die Flugelspitze vorgeruckt, wie bei den er
w ahnten V arietaten von Stygnę u. s. w. Ich kann somit in
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dieser Beziehung keinen Uebergang zwischen der fraglichen 
Varietat und der gewohnlichen Gorge, und wenn aucli auf 
das Dasein eines Augenflecks mehr oder weniger bei den 
Erebien an sich kein Gewicht zu legen ist, so ist es doch 
etwas Anderes, wenn es sich um die Stellung desselben han- 
delt. Dazu kommt das abgesonderte Vorkommen unseres Fal
ters, welches mir wenigstens bei Trafoi auffiel (Entomol. 
Ztg. 1. c.), und das zahlreiche Auftreten ohne Uebergange, 
soweit mir bekannt, am Siidabhange des Bernina, wo Men- 
gelbier 27 Exeinplare fing. Einige derselben nahm er mit 
nach Paris und sie wurden hier, wie er mir schreibt, unbe- 
dingt ais eigene Art anerkannt. Bei der genauen Ueberein- 
stimmung in Bau, k lugelschnitt, Farbung und Zeichnungsanlage 
mit Gorge scheint mir doch das einzelne, wenn auch auffal- 
lende Merkmal eine speeifische Trennung nicht zu rechtfer- 
tigen, wohl aber eine eigene Benennung, die ich von diesem 
Merkmale entnehme (rqiwnrjg dreiUugig). Das Mannchen von 
Triopes hat die Grosse mittlerer Gorge, Flugelspannung 34 mm, 
mein einzelnes Weibchen ist merklich grosser, 37mm, und 
etwas breitflugeliger. Die VorderflUgel haben eine breite, 
einwarts verwaschene, beim Weibchen noch breitere und blas- 
sere Rostbinde, in welch er ausser den 3 Augen in der Spitze 
noch l oder 2 kleine, dem Saume genaherte Augenflecken 
in Zelle 3 und 4 stehen. In der verloschenern Rostbinde der 
Hinterflugel finden sich 4 oder 5 lebhafte, gekernte Augen- 
tlecke in Zelle 2 bis 5 oder 6. Alles dies bei beiden Ge- 
schlechtern oben und unten, doch sind auf der Unterseite die 
Augenflecke der Hinterflugel etwas kleiner und von den klei- 
nen Augen der Zelle 3 und 4 der VorderflUgel fehlt eins oder 
auch wohl beide. Sonst ist Farbę und Zeichnung der Unter
seite wie bei Gorge. Eine geringe Verschiedenheit bieten 
noch die Fransen der Mannchen. Diese sind namlich nicht 
eintarbig schwarzbraun, wie bei Gorge (wenigstens den 6 $  $  
derselben, die ich jetzt vor mir habe), sondern braungrau und 
auf den Aderenden schmal dunkler durchschnitten, am deut- 
lichsten auf den Vorderflugeln, wie bei den dunklen StUcken 
des gewOhnlichen Gorge-Weibchens. Bei Triopes $  sind sie 
ebentulls etwas lichter ais bei letzterem, schmutzigweiss, 
braungrau gefleckt. Die 3 Spitzenaugen sind beim Weibchen 
und 2 Mannchen gleichgross, bei den beiden andern Mannchen 
ist der oberste etwas kleiner, aber ebenso lebhaft und stark 
gekernt, ais die andern.

3. P s y c h e  ( O r e o p s y c h e )  t e n e l l a  Sp.
Von dieser mir bei ihrer Bekanntmaehung (Ent. Zeitung 

1862 S. 212) in einem einzigen Exemplare vorliegenden A rt
17
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brachten meine Briider im vorigen Jahre zwei weitere mann- 
liche Exem plare aus dem Oberwallis mit, w elche vollkommen 
mit dem ersten iibereinstimmen, nur etwas grosser sind. Ihre 
Fłiigelspannung erreicht 19 Millimeter gegen 17 mm des ersten 
Stttcks. W ahrscheinlich kommt dieser Unterschied auf Rech- 
nung der verschiedenen Meeresbohe der Fundorte. Das erste 
Exem plar flog am liifl'elberge in 7200 ' Hohe, die beiden an- 
dern fing mein Bruder Otto am 28. Juli auf dem Riickwege 
von Zerm att in der Nahe von St. Nicolaus an einer viel tie- 
ieren S telle , etw a 3S00' iioch, wo sie an einem buschigen 
Abhange nacli Psychidensitte Vormittags im Sonnenschein flo- 
gen. Auch Psyche plumifera lummt mit wachsender Hohe 
der F lugplatze an Grosse ab.

Die Herrich - Schaffer’sche Gattung Psyche ist zw ar ein 
natiirlicher und gut charakterisirter Verein von Arten, welche 
dabei aber unter sich w ieder im H abitus, im Fliigelgeader 
und Bau der Fiihler so grosse Differenzen bieten, dass sie 
kaum in einer einzigen Gattung vereinigt bleiben konnen. 
Das ist mir bei der Entwerfung der Diagnose von Ps. tenella 
recht deutlich gevvorden, in die ich mich genothigt sah Dinge 
aufzunehmen, d ie , wie eben die Zahl und Vertheilung der 
Fliigeladern, eigentlieh in die C harakteristik  des Genus gehort 
hatten. Es frag t sich n u r, ob sich aus dem altern Umfange 
der Gattung eine oder einige Gruppen von Arten ausscheiden 
lassen, welche den Anforderungen, die man an ein Genus zu 
stellen hat, entsprechen: unter einander in nachster Verwandt- 
schaft zu stehen und sich zugleich durch scharfe Kennzeichen 
abgrenzen zu lassen. Beide Bedingungen sind nun fur die 
Gruppe, in welche Tenella gehort, in genugendem Masse vor- 
handen und ihre Absonderung von dem Best des altern Ge
nus (der ubrigens einer weiteren Zerfallung auch wohl nicht 
entgehen w ird) scheint mir damit gerechtfertigt.

Die neue Gattung, welche ich O r e o p s y c h e  (opoę, Berg) 
nennen w ill, entspricht der Abtheilung V. des H errich’schen 
Genus Psyche (System. Bearb. II. S. 21) und ist in der That 
schon durch die bier gegebene A btheilungs-D iagnose: Alae 
posteriores cellula media bipartita, costis 5, anteriores 9 — 10, 
im W esentlichen geniigend charakterisirt. Sie hat aber neben 
dieser grosseren E infachheit des Adergeriists noch eine zweite 
Eigenthiimlichkeit vor den iibrigen Arten voraus, welche ge- 
s ta tte t, eine Species als zu ih r gehorig zu erkennen, auch 
ohne — w7as Manchem verdriesslich ist — die Adern zu zah- 
len. Dies ist der Bau der Fiihler, deren Kammzahne unge- 
mein lang, in der Mitte des Schafts halb so lang als der ganze 
Fiihler, diinn, fadenform ig, gegen die Spitze nur wenig ver- 
kiirzt und beim todten Thiere unordentlich durcheinander
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gelegt sind. Der Korper ist lang und abstehend behaart, am 
Hinterleibe zottig, und die besonders lange Behaarung des 
Kopfes bildet im Gesicht einen vor- und abw arts gerichteten 
Busch. Die Flugel sind ganzlich schuppenlos #) , nur mit fei- 
nen, niedergedriickten Harehen bekleidet, die Membran der- 
selben theils glashell (Muscella, Angustella etc.), theils mehr 
oder minder dunkel, rauchgrau bis tiefschwarz gefarbt (Plu- 
m istrella , Tenella). Die Fransen sind relativ (im Vergleich 
zu den iibrigen Psy chid en) ziemlieh lang , am langsten um 
die Innenwinkel der FlUgel, und bestehen aus feinen, nicht 
sehr dicbt gestellten Haaren. Die (fttr das ganze Genus Psyche 
HS. charakteristische) Gabelung der D orsalader der Yorder- 
flttgel lindet nicht w eit vom Ursprunge derselben, im ersten 
D rittel der Lange oder nocli friiher statt. Aus der Mittelzelle 
entspringen hochstens 8 (bei Albida nur 7) A deraste, alle 
gesondert oder 6 und 7 (die beiden dem M ittelast nachsten 
gegen den V orderrand) auf gemeinschaftlichem Stiele. Die 
Hinterflligel haben, ausser den 2 oder 3 freien Dorsaladern, 
nur 4 A dern, von welchen 3 gesondert aus der untern Ab- 
theilung der einfach langsgetheilten M ittelzelle, die vierte aus 
dem obern W inkel der Mittelzelle ais unmittelbare Fortsetzung 
des obern Randes derselben entspringt und in den Yorder- 
winkel mundet. Diese den obern Rand der M ittelzelle bil- 
dende, unverastelte Ader reprasentirt zugleich die V. costalis 
und subcostalis. Ais Anomalie kommt zuweilen eine fiinfte 
Ader auf den Hinterflugeln vor, indem entw eder Ader 4 bald 
nach ihrem Ursprunge sich gabelt (HS. II. S. 22 Tab. XVI 
fig. 9) oder die Theilungsader der Mittelzelle sich ais M ittelast 
bis in den Saum fortsetzt (B ruand, Psychid. p. 126 PI. III. 
fig. 24 bis). Letzteres ist nach Bruand’s Figuren (PI. III. fig. 
23 und 43) auch bei Tabanivicinella Brd. und Tabanella der 
F all, wenn die Zeichnung richtig ist. Der T ext giebt keinen 
Aufschluss.

Oreopsyche ist also durch die g e r i n g e  Z a l i l  d e r  a u s  
d e r  M i t t e l z e l l e  e n t s p r i n g e n d e n  A d e r & s t e :  7 o d e r  8 
a u f  d e n  V o r d e r f l U g e l n  be i  4 (ausnahmsweise 5) a u f  d e n  
H i n t e r f l u g e l n ,  d u r c h  d i e  n u r  e i n m a l  g e t h e i l t e  M i t 
t e l z e l l e  d e r  l e t z t e r n  u n d  d u r c h  d i e  L a n g e  d e r  F iih - 
l e r k a m m e  charakterisirt. Innerhalb der Gattung machen 
sich aber betr&chtliche Unterschiede in Betreff des Habitus, 
der S tarke des Kórpers im Verhaltniss zu den Flugeln und 
der Form der letztern bemerklich und es lassen sich die hier-

jf) Fast a lle  Schriftsteller sprechen von einer Beschuppung der 
hierhergehorigen Arten, bei P lum istrella  sogar von einer sehr dichten  
Beschuppung der F lu gel, die doch gar n icht vorhanden i s t !
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hergehbrigen Arten demzufolge in 3 Gruppen theilen, von 
denen die zweite den eigentlichen Namen der Gattung bildet.

a. Korper stark , Vorderflugel dreieckig, HinterflUgel viel 
ktirzer, gerundet. Aus der M ittelzelle der Vorderflugel ent- 
springen 7 getrennte A dern: Albida Esp.

b. Korper stark , Hinterleib sehr zo ttig , Fliigel langlich 
mit stark  abgerundeten W inkeln. Aus der Mittelzelle der 
Vorderflugel 8 Adern (bei Muscella ist der aus dem Vorder- 
rande der Mittelzelle entspringende Ast zuweilen unvollstandig), 
alle ge tren n t, oder ti und 7 aus einem Punkte oder S tiele: 
Tabanella Led. B rd., Angustella HS. (a tra  E sp .), Muscella 
W Y. Plum ifera O ., M editerranea Led. (M assilialella Brd., 
Plum iferae v ar.?), H irsutella W V. O. HS. Letztere maclit 
durch ihren schwacheren Korper den Uebergang zur 1'olgenden 
Gruppe.

c. Korper diinn, Vorderflugel mit 8 aus der Mittelzelle 
entspringenden Adern, 6 und 7 auf gemeinschaftlichem Stiele : 
P lum istrella H., Tenella Sp.

Zur Gruppe 6 gehoren wahrscheinlich ausserdem die mir 
in natura unbekannten und melir oder minder zweifelhaften 
Bruand’schen Arten Tabanivicinella, Bellierella, H irtella und 
Siculella (?); vielleicht aucli Malvinella Staud.

Die madenfórmigen W eibchen und die ersten Stande, so- 
weit sie bekannt sind, scheinen niclits Ausgezeichnetes zu be- 
sitzen.

Die meisten A rten sind vorlierrschend oder aussebliess- 
lich Bergbew ohner, m ehrere (H irsutella, P lum ifera, Plumi
strella  Tenella) fliegen nocli auf den hochsten Alpmatten bis 
zur Grenze des ewigen Schnees. Die Mannchen sind nur in 
den Vormittagsstunden im Sonnenscbein thatig. Ilire Heimath 
ist die sudliche Halfte Europas; nur zwei Arten iiberschreiten 
den 50. Breitengrad: Muscella, die noch in Lievland vorkommt 
(Lienig), und Plum ifera, von welcher Hr. Snellen am 18. April 
1864 ein Mannchen bei W olfhagen in Gelderland auf einer 
Haidestelle fliegend fand (naeli brieflicher Mittheilung des 
H errn de G raaf in Leyden). Diese A rt ist bemerkensw erth 
wegen der grossen Ausdebnung ibrer senkrecliten Verbreitung: 
sie tr itt  schon in der Ebene auf, ist in dec Hiigelregion bei 
W ien, Ofen u. s. w. stellenweise haufig und geht in den Al- 
pen bis zur Scbneegrenze binauf. Mein Bruder August fand 
sie auf den hochsten Alpm atten der Schweiz, am Riffelberge 
bis zu 8500 ' Hohe, scharenweise im Sonnenschein fliegend.



253

4. Deber einige in Freyer’s Neueren Beitragen zur Schmetter- 
lingsknnde publicirte Arten.

Eine Revision der L epidopterenfauna D eutschlands und 
der Schw eiz, w elche seit lan g erer Zeit meine M ussestunden 
in A nspruch nimmt, m aclite es mir sehr w llnschensw erth , ttber 
einige von H errn  F rey er in seinen B eitragen  abgebildete und 
beschriebene A rten  in’s Reine zu kom m en, w elche bis dahin  
zu allerle i Zw eifeln und irrigen  D eutungen A nlass gegeben 
haben. Ich  w and te  m ich zu dem E nde brieflich an Hrn. 
F rey er, der n icht allein  m eine F ragen  m it der grossten F reund- 
lichkeit b ean tw o rte te , sondern m ir auch die noch vorhandenen 
O riginale m eh re re r der betreffenden A rten , zum T heil Unica, 
in  n a tu ra  m itth e ilte , urn mich in den S tand zu se tzen , mir 
durch  eigene A nschauung ein U rtheil iiber dieselben zu bilden. 
D a die Beendigung m einer g rosseren  A rbeit noch n icht so 
bald in A ussicht s te h t, so h a lte  ich es fur g u t,  an dieser 
S telle zu veroffentlichen, w as die U ntersuchung dieser Origi- 
nal-E xem plare  ergeben h a t, und dieselben, sow eit no th ig , ge- 
nauer zu beschreiben.

1) G e o m . f a l c o n  a r i a  F r .  N. B. T. 377. 3.
Die m itgetheilten  E x em p lare , 2  M annchen und 1 W eib- 

chen aus den baierischen A lpen , sind von G n o p h o s  g l a u -  
c i n a r i a  H. (zu w elcher F alconaria  von Herrich-Schaff'er und 
A. gezogen w ird), durch nichts als die F arbung  versch ieden; 
diese ist aber a lle rd in g s , zum al von d er bunten V arie ttit, 
w elche HUbner's fig. 150 darste llt, sehr abw eichend: e in  f a s t  
g l e i c h m a s s i g e s ,  s a n f t e s  V i o l e t t g r a u ,  o h n e  a l l e  d u n -  
k e l n  S p r e n k e l n  u n d  o h n e  E i n m i s c h u n g  v o n  G e l b .  
D ie Z eichnung ist n icht verschieden, auch n ich t die fur G lau- 
c inaria  ch a rak te ris tisch e  F arbung  der U n terse ite , nur ist diese 
w eniger g re ll und abstechend w eiss und schw arz, das W eisse 
e tw as tr tib e r, besonders beim W eibchen , das Schw arze m ehr 
g rau  als gew ohnlich bei G laucinaria. G rosse und F lugel- 
schn itt sind d ieselben , die A uszackung der H interflilgel um 
ein G eringes se ichter als bei den m eisten G laucinaria , die aber 
hierin  auch n ich t im m er gleich sind. K o rp e rb au , F iih ler, 
M undtheile und Beine zeigen g a r  keine DifFerenzen. Ich m ochte 
der eigenthum lichen F arbung  von F alconaria  um so w eniger 
eine specifische B edeutung beim essen, als einm al G laucinaria 
darin  iibe rhaup t sta rkem  W ecbsel un terw orfen  ist und als 
andern theils  eins der beiden F alconaria-M annchen  in sow eit 
von den andern  E xem plaren  ab w e ich t, als es ein schon w e
niger re ines, kaum  noch in’s R othliche fallendes G rau  ftihrt 
und Spuren dunk ler S p re n k e ln , besonders au f den H inter- 
flilgeln, erkennen  lasst. A usserdem  erh ie lt ich von B ruand
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mehrere Glaucinaria aus dem franzdsischen Jura, welche zwi- 
schen Falconaria und der stark gesprenkelten Yarietat von 
Glaucinaria in der Mitte stehn: sie sind licht blaulichgrau, 
schwach dunkel gesprenkelt, theils ganz ohne, theils mit sehr 
schwaeher Einmischung von bleichem Gelb. Ich halte hier- 
nach Falconaria Fr. fiir eine durch die bezeichneten Eigen- 
heiten charaeterisirte Yarietat von Glaucinaria.

2) Geom . r a u n a r i a  Fr. N. B. T. 582, 3. 4.
Ein Parchen, die Originale der citirten Figuren und die 

einzigen bekannten Exemplare uberhaupt, von F. Schmidt in 
Laibach Hrn. Freyer mitgetheilt. Auf dem Z ette l, welchen 
das Mannchen an der Nadel trag t, steht „bei Raunach auf 
dem Karst gef. 27/8. 37.tŁ Die Stiicke sind demnach ziemlich 
alt. Das Mannchen ist etwas verwischt, sonst leidlich erhal- 
ten und mit vollstandigen Fransen. Das Weibchen ist auf 
dem rechten Vorderflugel etwas beschadigt, sonst bis auf den 
Mangel eines Fiihlers in ziemlich gutem Stande.

Eine S c o d i o n a  Bdv., der Conspersaria WS. am nachsten 
verwandt, aber durch viel geringere Grosse und verschiedenen 
Fltigelschnitt, sowie durch Unterschiede in der Zeichnung von 
ihr, wie von Belgaria (Facillacearia) abweichend. Das Weib
chen ist, gegen die Regel in diesem Genus, grosser ais das 
Mannchen. Letzteres hat 25 mm (9 " ')  Fliigelspannung, erste- 
res 26,5 mm (1 0 '"); die Lange eines Vorderflugels betragt 
beim 13, beim $14,5 mm. Korperbau schlank, noeh etwas 
schwacher ais bei Conspersaria, Bekleidung des Kćirpers wie 
bei dieser. Der Hinterleib uberragt die Hinterfliigel nicht. 
Bau der Fiihler und Beine genau wie bei Conspersaria, er- 
stere beim <$ mit zwei Reilien fadenfórmiger, bis zur Spitze 
reichender brauner Kammzaline, ihr Schaft weisslich beschuppt; 
beim $ sind sie borstenfórmig mit ausserst kurzeń einzelnen 
Borstchen. Palpen braun, in Form und Grosse mit Belgaria 
Ubereinstimmend, etwas ktlrzer ais der Durchmesser eines Au- 
ges und die Stirn nicht vfillig erreichend (bei Conspersaria 
etwas langer und borstiger). Sauger sehr kurz und schwach, 
beim $ hellgelb, beim $  zwischen den Palpen nicht deutlich 
zu erkennen. Beine braunlichweisą, die Tarsen braunlich, die 
\  orderbeine an der Innenseite durchaus braun. Das Schien- 
blatt beim Mannchen dtlnn, fadenformig, von der Wurzel der 
Schiene bis etvras iiber dereń Ende hinausreichend, beim 
Weibchen noch diinner und angedriickt.

Flilgelgeader der Gattung entsprechend. Vorderflugel 
dreieckig, wie bei den verwandten Arten, der Innenwinkel 
beim Mannchen aber starker abgerundet. Der Vorderrand 
vor der Spitze sanft concav, die Spitze vorgezogen, aber ge-
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rundet (bei Consp. scharf), der Hinterrand ganz gerundet (bei 
Consp. schwach geschwungen), der Innenrand erheblicli kttr- 
zer ais der Vorderrand. Beim W eibchen sind die Vorder- 
fliigel etwas breiter ais beim Mannchen, die Concavit&t des 
Vorderrandes kaum m erklieh , der Innenwinkel weniger ab- 
gerundet. Hinterfltlgel gleichmassig gerundet, aueh am Vor- 
derw inkel, der deslialb den Hinterwinkel der Vorderfltigel 
nur wenig (viel weniger ais bei Belgaria) iiberragt; auch der 
Innenwinkel ist stum pfer ais bei Conspersaria und Belgaria. 
Saumlinie beim Mannchen fast ganzrandig, ohne deutlichen 
Zahn auf Ader 4 , auf Ader 5 kaum etwas concav; beim 
W eibchen sehr seicht, kaum merklieh, gezahnt.

Farbę des Kórpers und der Oberseite der Flilgel beim 
Mannchen ein trttbes, gelbliches Weiss, beim W eibchen kreide- 
weiss. Die Fliigel sind liberall gleichmassig mit braunen Ato- 
men bestreut, feiner und nicht so fleckig ais oft bei Consper
saria ; beim W eibchen sind die dunkeln Atome auf den Hin- 
terflUgeln etwas sparsam er ais auf den Vorderfliigeln. Auf 
der Q uerader jedes Fliigels steht ein brauner P u nk t, beim 
W eibchen sehr klein, beim Mannchen etw as grosser, doch 
nicht scharf, am deutlichsten auf den Hinterfliigeln. Ausser 
diesem Punkte fehlt beim Mannchen alle Zeichnung; beim 
W eibchen laufen aber iiber die Vorderfliigel 2, iiber die Hin- 
terflugel 1 Querreihe brauner Punkte, von denen die innere, 
im ersten D rittel der Fliigellange nur zwei grossere Punkte 
deutlich zeigt, einen auf der Medianader, den andern am Innen- 
rande. Die zweite Querreihe entspringt in w eiterer Entfer- 
nung von der Flilgelspitze ais bei Conspersaria und Belgaria, 
etwas jenseit 2/ 3 der Lange des V orderrandes (bei Consp. 
hinter % ) , bildet auf Ader 6 einen sehr stumpfen W inkel 
w urzelw arts und lauft dann schrag zum Innenrande, den sie 
etw as jenseit der Mitte (bei Consp. in 2/ 3) bertihrt und sich 
hier dem Innenrandsfleckehen der inrieren Querreihe bis auf 
1 Linie Entfernung nahert. Sie besteht a us 8 nicht scharf 
begrenzten, auf die Adern gestellten Punkten, von denen der 
starkste auf dem Innenrande steht. Die Punktreihe der Hin- 
terflilgel lauft etwas jenseit der Mitte in einen sanften Bogen, 
und in kaum 1 Linie Entfernung von dem feinen braunen 
Punkte auf der Querader, vom Vorderrande zum Innenrande. 
Sie besteht aus 6 oder 7 kleinen, zum Theil in kurze Striche 
verlangerten Piinktchen auf den Adern. Die Fransen aller Fltt- 
gel sind beim Mannchen weisslich, an der W urzelhalfte triib- 
gelblich iiberlaufen, beim W eibchen durchaus weiss. Saum
linie unbezeichnet.

Unterseite der Vorderfliigel des JJannchens licht braun- 
lichgrau, grgen den Innenrand weisslich, langs dem V orderrande
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am dunkelsten, gelblichbraun, die Fliigelspitze triibgelblich, 
braun bestaubt, die Fransen etwas liehter als d e rG ru n d ; ein 
Mittelfleck ist nieht siclitbar. Die Hinterfliigel sind weiss mit 
gelblichen Fransen und einem braunlichen Mittelfleckchen. 
Beim W eibchen ist die Unterseite iiberall weiss, etwas seide- 
glanzend, mit sparlichen braunen Atomen und gelblichem 
V orderrande. Ein braunliehes Punktchen auf der Querader 
jedes Fliigels. Die Punktreihen wie oben, nur noch schwa- 
cher ausgedriickt.

Mit Belgaria kann diese A rt, abgesehn von der verschie- 
denen Farbe und Zeiclinung, schon der ganz abweichenden 
G estalt der Hinterfliigel wegen nicht verw echselt werden. 
Auch ist bei B elgaria das W eibchen viel plumper gebaut und 
kleiner als das Mannchen. Von Conspersaria trennt sich Rau- 
naria durch viel geringere Grosse, zumal des Mannchens, durch 
starkere  Abrundung der W inkel und H interrander der FlUgel 
und schwaclieres Vortreten des Zahns in der Mitte der mann- 
lichen Hinterfliigel; durch den Mangel der Punktreihen beim 
Mannchen und die w eitere Entfernung der zweiten Punktreihe 
der Vorderlliigel vom H interrande beim W eibchen; endlich 
durch die kurzeren Palpen. Die iibrigen Scodiona-Arlen stehn 
ihr noch lerner und von ihnen konnte nur T urtoraria Gn. 
etw a noch in B etracht kommen, die ich nicht in natura kenne. 
Each Guenee’s Beschreibung (Phalen. X. 140) soil sie der 
Conspersaria sehr nahe, aber noch grosser sein, der Mittel
fleck aut alien Flugeln einen kleinen Ring (un petit anneau 
evide) bilden und die Hiiften starker behaart sein als bei 
Conspersaria. Alles das passt nicht auf R aunaria, die dem- 
nacli als gute A rt anerkannt werden muss. Ich muss indess 
bem erken, dass mil- von Conspersaria nur 3 Exem plare (2  o ,  
1 $) zum Vergleiche vorgelegen haben und dass die Loca- 
lita t des bundorts , die diirren Hohen des K arst’s ,  allenfalls 
eine Reduction der Grosse erklarlich machen konnte. Die 
iibrigen Yerschiedenheiten mochten aber kaum auf locale Ein- 
fliisse zuriickzufuhren sein.

3) G eom . m u s a u a r i a  Fr. N. B. T. 664. 3.
Das einzige bekannte Exem plar und Original der Freyer- 

schen Abbildung ist ein ziemlich verflogenes Mannchen und 
gehort nicht, wie verm uthet wurde, zur G attung Eubolia Dup. 
Gn. (O rtholitha Lee.) in die Nahe von M ensuraria W V., son- 
dern zu jener Gruppe der L aren tien , welche Lederer als 
Gattung Lygris abgesondert hat. Es stimmt im Bau aller 
Ih e ile , namentlich der F iih ler, Palpen, im Fliigelschnitt, in 
der Form und Grosse des Haarbiischchens auf der Unterseite 
der Vordertlttgel (dem Characteristicum der Lederer’schen
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Gattung) mit L. p o p u l a t a  Auct. genau iiberein, ist aber in 
der Farbung so ganzlich verschieden von gewohnlichen Po- 
pulata-Exem plaren, dass beim ersten Anbliek nicht leicht Je- 
mand an diere A rt denken wird.

Die Grosse ist die eines gut entwickelten Mannchens von 
Populata, der K orper ziemlich von Schuppen entbldsst, braun. 
Palpen braun, an der W urzel etwas heller, stark  haarschuppig 
und spitz, das Endglied (wohl zufallig) mehr hangend als bei 
Populata. Die Ftihler ganz wie bei d ieser, diinn, etwas zu- 
sammengedruckt, sehr kurz und gleichformig gew im pert, auf 
der Rtlckseite braun beschuppt und durch vorspringende Schup
pen am Ende jedes Gliedes etwas gekerbt erscheinend. Sau- 
ger wie bei Populata. Beine graubraun, die Hinterbeine 
fehlen.

Lange eines VorderflUgels 18 mm. Form der Fliigel wie 
bei P opu la ta , die vordern scheinen wegen des Mangels der 
Fransen etwas spitzer. Vorderflugel tief rostbraun, fast kaffee- 
b raun , mit durch etwas rostgelblicbere Farbung hervortre- 
tendem Aderverlauf. Von Zeichnungen ist nichts zu bemerken, 
als die schwach angedeutete Umgrenzung eines breiten, dunk- 
lern, ins Schwarzlich violette fallenden Mittelfeldes, welches, 
soweit es Uberhaupt zu erkennen ist, dern von Populata gleicht 
und ebenfalls in der Mitte von einigen, kaum angedeuteten 
dunkeln W ellenlinien durchzogen wird. Am kennt.lichsten ist 
der aucli bei Populata am scharfsten ausgedrtickte dunkle 
Querstreif, welcher das Mittelfeld saumwarts begrenzt. Sein 
Lauf zeigt gegen den der Populata die wesentliche Verschie- 
denheit, dass er nur in Zelle 3 (zwischen dem 2. und 3. Aste 
der M edianader) einen saum warts vorspringenden W inkel bil- 
det und von da sanft einwarts gebogen zuin Innenrande zieht. 
Es fehlt somit der bei Populata stets vorhandene Vorsprung 
in Zelle 2 (zwischen dem ersten und zweiten Aste der Me
diana); ausserdem ist der W inkel in Zelle 3 scharfer als ge- 
wohnlich bei Populata. Hierbei ist indess zu bemerken, dass 
diese Zeiehnung, die uberhaupt nur schwach hervortritt, sich 
nur auf dem besser erhaltenen linken Fliigel erkennen lasst, 
der rechte ist an der betreffenden Stelle verwischt. Die 
Fliigelspitze ist etwas gelichtet und unter ihr eine schwache 
Spur des dunkeln Schragstriehs der Populata und des durch 
diesen begrenzten Spiizenflecks zu erkennen. Die Fransen 
sind verloren gegangen.

Die Hinterfliigel sind von der W urzel bis etwas tiber das 
erste D rittel hinaus triib gelblichweiss, von da bis zum Saume 
plotzlich und ziemlich scharf abgegrenzt v io lettgrau; doch 
tritt eine etwas lich tere , gelblichere Farbung in Form einer 
verwaschenen Querbinde in der Mitte des violettgrauen Feldes,
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besonders am V orderrande, hervor. D er A d erv erlau f ist e tw as 
v e rd u n k e lt, die Q uerader durch einen dunkeln S trich  ange- 
d e a te t; sonst feh lt aJle Zeichnung. Die braunen F ransen sind 
nachst d er fein dunkeln  Saum linie von einer feinen gelben 
Q uerlinie durchzogen.

Die U nterseite is t ,  bis au f das W urzelfeld  der H inter- 
fliigel, violettlicli rostb raun  m it aucli h ier licliterem , rostgelb- 
liclien A d erv erlau f und au f den V orderfliigeln schw achem , 
aui den H interflugeln deutlichem  schw arzlichem  M ittelm onde. 
D ie VorderfJiigel sind langs dem V orderrande  und im Sauin- 
felde am dunkelsten , gegen W urze l und Innenrand  fallen  sie 
in ’s Gelbliche. A uf den H interflugeln ist das W urzelfeld  licht- 
gelblich und sticht gegen den iibrigen einfarbig v io le ttb raunen  
Raum  noch g re lle r  ab als auf der O berseite. Von Q uerlinien 
ist auf d e r U nterseite keine Spur zu erkennen. Das flach 
angedriick te Biischchen e tw as spreizender H aarschuppen , nahe 
der W urzel der V orderfltigel gegen den Innenrand , ist gelb- 
g rau , tibrigens w ie bei P opulata .

L. p o p u la ta  kom m t in hohern  G ebirgsgegenden n ich t sel- 
ten sehr dunkel g e f a r i t  vo r, doch sah ich nie ein E x em p lar, 
w elches sich m it M usauaria h a tte  verg le ichen  lassen. D age- 
gen erw ah n t Guenee (Plialen. X. 474) einer V arie ta t des 
M annchens aus S cho ttland , w elche derselben nahe zu kom m en 
scheint. A iles superieures d’un brun-ferrugineux ou m arron, 
qui em peche de p a ra itre  en p a rtie , p a r  son intensity, les des- 
sins foneós de 1’espace m edian, qui sont, du reste , bien accu
ses. Ailes infćrieures d’un brun-fulig ineux. Von der U nter- 
••seite schw eig t G uenće und erw ah n t n ichts von der bei Mu
sauaria  so auffallenden F arbung  der H interflugelw urzel. Bien 
accuses kann  m an auch die dunkeln Zeichnungen der V order- 
flUgel bei dieser keinesw egs nennen. Die schottische Popu
la ta  wird sonach schw erlich identisch m it der F re y e r’schen 
A rt se in , v ie lle ich t aber einen U ebergang zw isęhen ih r und 
der norm alen P opu lata  bilden. Die eigenthum liche F arb e , 
zum al die der Hinterfliigel und der U n te rse ite , d er vollige 
M angel a lle r  Q uerzeichnung auf d ieser, dann der (m oglicher- 
w eise allerd ings zufallige) abw eichende L auf des d ritten  dun
keln  Q uerstreifs d e r V orderfliigel lassen es fiirerst bedenklich  
erscheinen, M usauaria als m ontane A berra tion  zu P o p u la ta  zu 
ziehen. A nderseits berech tig t die Uebereinstim m ung im Bau 
a lle r  T heile  und das vere inze lte  V orkom m en zu Z w eifeln  an 
der specifischen Differenz. Ich habe den tro tz  seiner 70 Ja h re  
noch riigtigen E n td eck er des zw eifelliaften F a lte rs  e rm u n te rt, 
die F rag e  dadurch  in’s R eine zu bringen, dass er im nachsten  
Som m er seinen a lten  Jagd g ru n d en  zw ischen Fiissen und R eu tte  
w ieder einm al einen Besuch ab s ta tte  und auf der M usauer
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Alp der Nachkommenschaft von Musauaria nachspiire. Hoffen 
wir, dass der gute Rath eine gnte Statt finde und dass das 
Jagdgliick ihn begiinstige.

Sollten sich keine Uebergange zwischen Musauaria und 
Populata finden — ich mochte aber glauben, dass sie zu fin- 
den sind — so rniisste erstere ais eigene Art anerkanrit wer- 
den, denn zu einer andern ais Populata kann sie nicht ge- 
hóren. Testata Ł. (Achatinata H.), an welche allein :noch zu 
denken w are, unter6cheidet sich durch den Bau der mann- 
lichen Fiihler: sie sind hier an der Wurzelhalfte schaif sage- 
zahnig, bei Musauaria ganz ungezahnt.

4) Geom. p l a c i d  a r i a  Fr. N. B. T. 600, 3.
Nach den beiden mitgetheilten weiblichen Exempi'aren 

=  Lar. s c r i p t u r a r i a  WV., wie schon Herrich-Schaffer und 
Staudinger aus der Abbildung erkannt haben.

5) Geom.  p o t e n t i l l a r i a  Fr. N. B. T. 209, \.
Das Freyer’sche Exemplar ist ein Mannchen von Lar .  

t o p h a c e a t a  WV. Die ganz unkenntliche Hiibner’sche Figur 
309 hatte Hm. Freyer Anstand nehmen lassen, seine Art mit 
derselben zu vereinigen.

6) Geom.  t a m a r i s c i a t a  Fr. N. B. T. 192, i.
Die beiden Original-Exemplare sind E u p i t h e c i a  inno-  

t a t a  Hufn., von gewóhnlichen Stiicken dieser Art nur durch 
etwas dunklere, in's Eisengraue fallende Farbung und ein wenig 
starker gefleckte Fransen abweichend.

7) Geom.  p r o l u a r i a  Fr. N. B. T. 593, i .
Herr Freyer iiberliess mir ein gezogenes Parchem Es 

sind schóne, grosse Exemplare von E u p i t h e c i a  i m p u r a t a  
H. (modicaria HS.), von sanft blaulichgrauer Farbung und 
deutlicher Zeichnung, die lichten Stellen weisslicu mit blass- 
gelber Einmischung, besonders beim Mannchen. Die Raupe 
fand Hr. Freyer in der ersten Halfte des August’s am Is.chwar- 
zenberge bei Fiissen auf Campanula pusilla (nach der mir 
mitgetheilten trockuen Pflanze) und andern aus den Felse'U 
hervorwachsenden Campanula-Arten. Nach der ebenfalls bei- 
gefiigten Originalzeichnung der Raupe ahnelt diese im Habitus 
und Farbę der von Castigata HS.; sie ist schlank, nacli vorn 
verdtinnt, graubraun mit dunkelbraunen zusammenhangenden 
Rautenflecken iiber den Rttcken. Die braune Puppe iiber- 
w intert; die Falter entwickelten sich zwischen dem IS . April 
und 24. Mai.

Ueber die Original-Exemplare der Freyer’schen Abbil-
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dungen von Erebia nerine habe ich schon in der ersten Mit- 
theilung berichtet.

8) G n o p h o s  m u c i d a r i a  H. unrl v a r i e g a t a  Dup.
U eber diese beiden durch sichere Merkmale verschiedenen 

A rten  herrscht, wenigstens in Deutschland, noch grosse Ver- 
w irrung uud es mogen wenige Sammlungen existiren, in denen 
sie richtig bestimmt enthalten sind. Es ist das auch nicht 7.u 
verwundern, da in den vorhandenen systematisehen W erken, 
Guenee ausgenommen, keine geniigende Auskunft iiber die- 
selben zu erhalten ist, und Guenće’s Angaben selbst in einem 
wesentlichen Punkte irrthtlm lich, oder doch ungenau sind. 
Eine genauere Auseinandersetzung ihrer Differenzen wird des- 
halb wohl willkommen sein.

Hitbner hat zuerst eine Mucidaria, fig. 148, abgebildet. 
Die Figur soli ohne Zweifel den unten naher bezeichneten 
Spanner dieses Namens darstellen, ist aber nicht gut gerathen 
und zur Erkennung ziemlich unbrauchbar. Treitschke (VI. I, 
182) hatte bei seiner Beschreibung von Mucidaria selir wahr- 
scheinlich beide Arten vor sich, die er ais V arietaten zusam- 
menzog. Herrich-SchafFer’s Beschreibung von Mucidaria (Sy
stem. Bearb. III. 75) bezeichnet nur V ariegata; von seinen 
Figuren gehóren 503 und 504 (Varieg.) zu dieser letzteren, 
wohl auch 266 und 267 (Mucid.), die Guenee zu Mucidaria 
zieht. Zu letzterer mochten nur 502 und wahrscheinlich auch 
268 (Mucid.) zu rechnen sein. Die wesentliche Verschieden- 
heit im Bau der mannlichen Fuhler erkannte Herrich-SchafFer 
nicht und zweifelte auch in den N achtragen (VI. 73) noch 
an den A rtrechten Yon Variegata. Seine Figuren zeigen die 
FUhler unterschiedslos fadenformig. Hm. v. Heinemann’s Be
schreibung von Mucidaria (Schm etterl. Deutschlands I. 681) 
lasst sich besser mit V ariegata ais mit Mucidaria vereinigen. 
W ahrscheinlich kannte er nur die ersten in n a tu ra , da ihm 
sonst wohl die Unterschiede im FUhlerbau nicht entgangen 
sein wtirden. Guenee endlich (Phalenit. I. 297 , 298) unter- 
scheidet zw ar beide Arten richtig, wenn aucli nur kurz, nennt 
aber die Fuhler von Variegata $ „simplement veloutees“, 
wahrend sie doch deutlicli gezahnt und eingeschnitten sind. 
Diese irrige Angabe erregte mir selbst so lange Zw eifel, ob 
ich meine in Sildtyrol gefangenen Exem plare fur Mucidaria 
oder V ariegata halten so lle , bis mir durch Zusendungen der 
H erren Keferstein und Staudinger ein reicheres Material an 
Exem plaren beider Arten zur Untersuchung geboten wurde 
und mich erkennen Hess, dass ich bisher nur V ariegata be- 
sessen hatte , die Uberhaupt in deutschen Sammlungen die ver- 
b re ite te re  A rt zu sein scheint. Die folgenden Angaben stUtzen
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sieli au f  8 E xem plare  von Mucidaria H. (6 <J, 2 $ )  aus Stid- 
Frankre ich  und Spanien und 18 Exem plare  von V ariegata  
Dup. Gn. aus Siidtyrol,  der Schw eiz , F rankre ich  und  Grie- 
chenland.

Der Bau des K orpers ,  der  Mundtheile und Beine zeigt 
keinen Unterscliied. Die Grosse ist bei beiden A rten  sta rkem  
Weclisel unterworfen, doch bleibt, im Durchschnitt Mucidaria 
die kleinere und erre ich t  nie das Mass der grossten E x em 
p la re  von Variegata. Die Flugelspannung der  kleinsten mann- 
liclien Mucidaria b e t ra g t  nicht ganz 2 2 m m ,  die der grossten 
W eibchen  28 mm. Bei V ar iega ta  sind die entsprechenden 
Masse 23 mm und 32 mm.; die le tz tere  ungewohnliche Grosse 
e rre ich t  indess nur ein einzelnes W eibchen  ohne Vaterlands- 
bezeichnung. Die W eibchen sind durchgehends grosser und 
etwas breitfli igeliger als die Mannchen.

Den wichtigsten Unterschied bieten die Ftihler der  Mann
chen: d i e  K a m m z a h n e  d e r s e l b e n ,  w e l c h e  M u c i d a r i a  
b e s i t z t ,  f e h l e n  v o l l i g  b e i  V a r i e g a t a .  D er Fiihlersehaft 
selbst erscheint bei beiden A r te n ,  w enn  man ihn von der  
Kiickseite betrach te t ,  sagezahnig, indem jedes Glied beiderseits 
in einen dreieckigen (pyram ida len)  F o rtsa tz  vorspringt. Bei 
Mucidaria t r a g t  abe r  j e d e r  dieser Pyram ida lzahne  an seiner 
Spitze beiderseits einen drehrunden, an der W u rz e l  diiunern, 
am E nde  etwas verd ick ten  K ammzahn. Diese Kammzahne 
erreichen gegen die Mitte des Ftihlers eine L an g e ,  welche 
den Durchmesser des Schafts fast urn das Doppelte iibertrifft, 
sind abs tehend ,  ein wenig vo rw arts  g e r ich te t ,  kurz bewim- 
per t ,  ohne langeres  Borstchen an der  Spitze. Der sagezah- 
nige Ftihler von V ar iega ta  zeigt keine Spur von Kammziihnen, 
die Sagezahne reichen bis zur Spitze und nehmen gegen aie- 
selbe nur wenig an Lange ab. B etrach te t man ihn von der  
Seite , so bem erkt man,  dass er zugleich deutlich e i n g e -  
s c h n i t t e n * )  ist, d. h. jedes Glied v er langer t  sich nach unten

*) Obgleich sich ein ganz analoger Bau der Ftihler: einfache, 
abgestutzte Vorspriinge jedes Fuhlerglieds n a c h  u n t e n ,  die durch 
mehr oder minder breite E inschnitte von einander getrennt sind — 
bei einer grossen Menge an Heteroceren aus fast a lien Fam ilien wie- 
derholt und zum al bei den Noctuinen haufig is t ,  hat man ihm  doch 
wenig Aufm erksam keit geschenkt und ihn ohne bestim m te termino- 
logische Bezeichnung gelassen , die er eben so gut -verdie-nt, als der 
durch s e i t l i c h e  Fortsatze der Qlieder cliarakterisirte gekam m tc, 
gezahnte oder gekerbte Filhler. Ich babe ihn schon in meinem Auf- 
satz iiber den Bau der F iihler in  Oken’s Isis (1838 S. 287) beschrie- 
ben und solche F iihler „unterwarts gekerbt" genannt, diese Bezeich-
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in  einen dicken, abgestu tzten , schuppenlosen, itber ku rz  und 
gle ichm assig  bew im perten  F o rts a tz , dessen Lange ungefahr 
dem D urchm esser des Schafts gleich ist. Diese Forts& tze sind 
durch E inscbn itte  von einander g e tre n n t, ockergelb und ver- 
kiirzen  sich allm alig  gegen die Spitze des F uh lers, w elcher 
deshalb  in der S eitenansich t nach oben verdtlnnt erscbeint. 
Die beschupp te  R uckseite des Schafts ist w eissgrau, au fjed em  
Gliede m it zw ei ringform ig zusam m engebogenen dunklen Stri- 
chen. D ie F tth ler des W eibchens sind bei beiden A rten  ein- 
fach bo rsten fo rm ig , d tinn , durch abstehende Schiippchen am 
E nde je d e s  G liedes e tw as sagezahnig  erscheinend.

E ine zw eite , w eniger auffallende, aber doch constante 
V ersch iedenbeit b ie te t d e r F l i ig  e l s e  h n i t t .  Die VordertlUgel 
sind bei beiden A rten  d re ieck ig , aber bei M ucidaria etw as 
schm aler und an der Spitze m ehr vorgezogen , ih r  V order- 
rand  w ird dadu rch  la n g e r , d e r H in terrand  sch rager und der 
Innenrand kiirzer als bei V ariegata . A usserdem  ist der Vor- 
derrand  bei M ucidaria n icht so convex als bei V arieg a ta , fast 
g rad lin ig , h in ter der M itte beim M annchen ein w enig  concav, 
und w olb t sich ers t irn le tz ten  V iertel. Die H interflugel sind 
bei M ucidaria kaum  m erklich  sch m ale r, iibrigens bei beiden 
A rten  gleich geform t und gezahnt.

Die Zeichnung der O berseite g iebt kaum  constan te U nter- 
sch iede, da der L au f der Q uerstreifen und ih r A bstand  von 
einander einigem W echse l bei beiden A rten  un terw orfen  ist. 
M eist ist der zw eite  Q uerstre if bei M ucidaria tie fer gezahnt 
und n ah e rt sich un ter der M itte m ehr dem e rs te n , w odurch 
das M ittelfeld in seiner Innenrandshalfte  schm aler w ird  als 
bei V ariegata . D ie B estaubung ist bei M ucidaria unreiner und 
fleckiger, die dunkeln A tom e sind iiber die ganze F lache ver- 
b re ite t, bilden zw ar auch kleine Q uerstriche, die aber g rober 
und nicht so regelm assig  reihenw eise geo rdnet sind als bei 
V arie g a ta , bei w elcher die dunkeln S tellen un ter der Loupe 
viel ausgezeichneter und zierlicher gerie fe lt erscheinen. Die 
F arb e  von M ucidaria ist n ich t so schćin b laugrau  und lebhaft 
rostgelb  oder lich t o ran g e , w ie bei V arieg a ta : ein blauliches 
G rau  auf weisslichem  G runde , m it m ehr oder m inder ausge-

nung aber, als unpassend, spiiter m it der „ e i n g e s c h n i t t e n e F u l i 
t e r ,  ant. incisae“ vertausclit. E ingeschnittene Fiihler konnen zugleich  
seitliche Fortsiltze, Zalm e, selbst Kammzahne haben. Am  charakte- 
ristischsten tritt ihr Bau liervor, wenn die E insclin itte, w elche die 
Vorspriinge der Glieder trennen, sehr breit sind. Je schm aler sie 
werden, urn so mehr niihert sich der eingeschnittene dem einfach zu- 
sammengedriickten Fuhler, w ie er z B. bei Cym atophora tlavicornis 
vorkom m t.
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breite le r  rostgelber Einmiscbung. Das Mittelfeld ist bei beiden 
A rten  o ft. fast ganz rostgelb, am lebhaftesten an den einander 
zugekehrten  Seiten der Querstreifen. Bei zwei Manncben von 
Mucidaria ist das Rostgelb fast iiber die ganze F lachę ver- 
b re ite t,  das Grau triibe und sehr eingeschrankt. D agegen  ist 
ein kleines Mannchen von Montpellier licht blaulichgrau , auf 
den hellen Stellen weisslich mit blassgelbem Scheine, oline 
alle  Rostfarbe. Die F ransen  wechseln naeh der bellern oder 
dunklern  F arb u n g  zwiscben schmutzigweiss und graugelb, die 
innere Halfte derselben ist meisl, doch nicht immer, dunkier 
getleckt.

Die Unterseite wechselt zw a r  auch bei V ariega ta  in der 
Bestaubung der weissen G rundfarbe und der Ausdehnung der 
schwarzlichen Randzeichnungen be t ra ch t l ich , ist aber doch 
in der  Regel viel reiner  weiss mit s ta rk  abstechender grau- 
scbw arzer  F leckenreihe  vor dem Saume, die in der  Regel in 
der  Mitte bre it  unterbrochen, seltner ganz zusammenhangend, 
noch seltner auf einen einzelnen F leck am V orderrande re- 
ducirt ist. Oft findet sich noch eine zweite  auf  dem Saume 
selbst aufsitzende Fleckenreihe. Bei Mucidaria ist der  Grund 
t ruber ,  staubiger, die dunkeln Stellen sind weniger abstechend, 
mehr g ra u ,  meist eine zusammenhangende Bindę oder aucli 
nur einen S chattens tre if  vor dem gewohnlich licht bleibenden 
Aussenrande bildend.

In diesen Kennzeichen, die die specifische Verschiedenlieit 
der  beiden A rten  vollig sicher stellen, stimmen alle mir vor- 
liegenden E xem pla re  tiberein und insbesondere gilt dies von 
dem charakteris tischen Bau der  mannlichen Fiihler und dem 
I  liigelschnitt. Um so aufifallender ist es, dass sich unter den 
mir von H errn  Keferstein mitgetbeilten V ariegata-Exem plaren 
ein Manncben unbekannter H erkunft befindet, w e l c h e s  n a c h  
d e m  B a u  d e r  F i i h l e r  z u  V a r i e g a t a ,  n a c h  F l i i g e l -  
s c h n i t t ,  F a r b ę  u n d  Z e i c h n u n g  d a g e g e n  zu  M u c i d a r i a  
g e h o r t .  Eine gewisse Verschiedenlieit von V ariega ta  lassen 
treilich auch die Fiihler e rkennen , diese ist aber  nur eine 
g raduelle : die Sagezahne sind etwas liinger und scharfer ais 
bei alien iibrigen (10) V ariegata-M annchen, die ich vergle iche 
und die im Fuh lerbau  vollkommen iibereinstimmen, ebenso 
sind die Fortsa tze  an der untern  Seite der Glieder e tw as  lan- 
ger  und durch s ta rk e re  Einschnitte von einander getrennt,  
die Bew im perung derselben ebenfalls ein wenig liinger. Die 
Kam m zahne der  Mucidaria fehlen aber vollig. Das E xem plar  
ist klein, nicht grosser ais die k le insten Mucidaria-Mannchen, 
die Oberseite g rau ,  mit Rostgelb gem isch t,  die Strichelung 
wie bei V ar iega ta ;  die Unterseite durch graue  Bestaubung 
unrein ,  die schwarzliche Bindę vor dem Saume in Zelle 3
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eingesehntirt, doch nicht unterbrochen. A uf den Vorderflilgeln 
en tsp ring t d er h in tere Q uerstreif gerade  liber dem  Ringfleck 
der Q uerader, lau ft bogenform ig ziem lich nalie um denselben 
herum  und b ieg t sieli un te r ihm s ta rk  e in w a rts , so dass das 
M ittelfeld  zw isehen den beiden Q uerstreifen  in Z elle  16 bis 
zur H alfte  der B re ite , die es am  V orderrande h a t ,  veren g t 
w ird . A uf den H interfliigeln s te h t d e r Q uerstreif der W urzel 
nah e r und is t ,  w ie auch auf den Y orderfliigeln , tiefer gezahn t 
als gew ohnlieh bei Y ariegata . D er F liigelschnitt ist ganz 
der von M ucidaria.

Icb babe das E x em p lar je tz t  n icht m ehr zur Hand und 
friiher versaum t zu un tersuchen , ob es n icht e tw a ein Kunst- 
p ro d u c t, eine M ucidaria m it von kunstfertiger H and ange- 
setztem  K opfe von Y arieg a ta  sei. D ieser sonst nahelie- 
genden E rk la ru n g  w idersp rich t indess d ie ,  w enn auch nicht 
sehr bedeu tende, doch im iner bem erkensw erthe  V erschiedenbeit 
der F lih ler von denen norm aler V ariegata -M annchen . 1st es 
das Kind einer illegitim en E h e  zw isehen M ucidaria und V a
rie g a ta ?  O der g iebt es w irk lich  eine d r itte , noch n icht be- 
ach te te  A rt, w elche zw isehen den beiden genannten  die M itte 
h a lt?  G enaue U ntersuchungen d e r  in den Sam m lungen vor- 
handenen E xem plare  w erden  v ie lle ich t h ieriiber Aufschluss 
geben, noch sicherer B eobachtungen an den F undorten , zum al 
da , w o beide A rten  zugleich vorkom m en.

Als sichere H eim atlander von M ucidaria kenne ich nur 
M ittel- und S iid -F ran k re ich  und Spanien. W enn  G hiliani's 
und M ann’s M ucidaria n ich t e tw a  zu V arie g a ta  geho ren ,, kom m t 
sie auch in Ita lien , K ra in , Istrien  und D alm atien  vor. Von 
Y ariega ta  sah ich E xem plare  aus F ra n k re ic h , der Schw eiz, 
Sttd-Tyrol und G riechenland. Bei M eran fand ich am 17. Ju li 
1850 gegen ein D utzend theils frische , theils verflogene E x 
em plare an den W anden  einer k leinen K apelle  sitzend und 
an derselben S te lle  w ieder ein p aa r  S tiicke am  1. Ju li 1858. 
Ih re  R aupe soil nach B ruand au f Sedum album  leben (Mil- 
lie re  z ieh t B ruand’s B eschreibung , Annal. soc. ent. F r. 1843, 
zu Y a r ie g a ta , die ich aucli als F a lte r  von B ruand erh ie ltj. 
Die R aupe von M ucidaria leb t nach M illiere (Iconogr. e t de
script. de chenilles e t lep idopt. inedits I. L ivr.) n ich t von 
F leeh ten , sondern von niedern P tlanzen, besonders Polygonum  
avicu lare und A nagallis a rvensis; der F a lte r erschein t zwei- 
m al, zuerst aus liberw in terten  P u p p en , E nde M arz oder An- 
fang  A pril, dann im A ugust und Septem ber. V arieg a ta  da- 
gegen iiberw in tern  als R a u p e , verpuppen sich im A pril und 
scheinen nur eine G eneration  zu haben. M illieres Beschrei- 
bungen und F iguren  der F a lte r  lassen ubrigens zu w iinschen;
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er nennt z. B. die Fiihler von Mucidaria '„pubescenles44, die 
von V ariegata  „filiform es44!

Ob die Nachrichten, welche W ullscblegel (Ent. Ztg. 1859 
S. 380) und W ilde (Pflanzen und Baupen Deutschlands II. 
S. 410) nach Mittheilungen des E rsteren  iiber die Raupe von 
Mucidaria geben, w irklich zu dieser gehoren, weiss icli nicht. 
Nach W ullscblegel lindet sich die Raupe im A argau auf As- 
plenium ru ta  m uraria fast das ganze Jah r hindurch und der 
F a lte r erscheint aus iiberwinterten Puppen im Friihling und 
dann nochmals im Sommer. Ein schones, allem Ansc* ein nacli 
gezogenes Stiiek von V ariegata, welches mir Staudinger sandte, 
trug  auf dem Zettel die Bezeichnung „A argau — ein Um- 
stand, der mir die W ullschlegePsche Bestimmung verdachtig 
m ach t, d a , soweit mir bekannt, nur e i n e  der beiden Arten 
in der nordlichen Schweiz vorkommt.

6. A c i d a l i a  t e s s e l l a r i a  Boisd. On.
H err Dr. Schmidt in Elbing hatte  die G iite, mir 7 in 

Ostpreussen gefangene Exem plare dieser noch seltenen und 
wenig beobaehteten A rt zu senden und einen Theil derselben 
filr meine Sammlung zu iiberlassen. lh re  Untersucliung lasst 
keinen Zw eifel, dass sie eine gu te , von Im m orata, mit wel- 
cher sie Herrich-Sehafier und die iibrigen deutschen Entomo- 
logen als V arietat vereinigen, durch constante M erkmale ver- 
schiedene A rt i s t , wie sich aus dem Nachfolgenden ergeben 
wild.

Die Grosse der preussischen Exem plare ist der gut aus- 
gebildeten Im m orata in beiden Geschlechtern gleicli: das 
Mannchen hat eine Vorderfliigellange von 14 , das W eibchen' 
von 13 Millimetern. Der Bau des K orpers, der Mundtheile, 
Fiihler und Beine ist ebenfalls bei beiden A rten derselbe, 
hochstens sind die Beine bei Tessellaria ein wenig Janger und 
schlanker. Bei beiden A rten sind die mannlichen Hinterschie- 
nen spornlos, dem Tarsus an Lange ungefa.hr gleich, schwach 
gekrtimrnt und an der Innenseite etw as ausgehohlt, mit einem 
von der Spitze der Schiene entspringenden diinnen, gelblichen 
H aarpinsel (den ieh ubrigens nur bei je  einem Mannchen jeder 
A rt deutlich w ahrnehm en kann, vielleicht weil er bei den 
iibrigen angedriiekt oder aueli verloren gegangen ist). Die 
Hinterschienen der W eibchen sind doppelt gespornt. Fiihler 
der Mannchen eingeschnitten, lang und etw as pinselig bewim- 
pert, mit einem P a a r sta rk erer Borstchen an jedem  Gliede.

Im G eader finde ich keinen Unterscliied. Die Flugelform 
weicht nur in sofern ab, als die Spitze der Vorderlliigel etw as 
seharfer ist als gewohnlich bei Im m orata, der Saum deutlicher 
gezabnt, besonders auf den H intertliigeln, wo die Saumlinie

18
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au f alien  A dern  m erk liche Y orspriinge b ildet und die Aus- 
randung  auf dem  M ittelast (A d er 5) und der Zalm  auf A der 
4 scharfer h e rv o rtre ten . Die hevvovstechendsten U nterschiede 
geben F a rb e  und Zeichnung der F liigel. Die G rundfarbe ist 
w eiss, w elches ab e r durch die dunkeln  Q uerstreifen  und A dern 
sehr e in g esc h ra n k t, fast nur in d e r F orm  von F leckenbinden  
e rsch e in t, von w elchen  die an der aussern  S eite  der beiden 
m ittle rn  Q uerstre ifen  und die W ellen lin ie  am reinsten  bleiben. 
W a h re n d  bei Im m o ra ta  die ganze F liige lflache, dunkle und 
belle S tellen (hochstens m it A usnahm e der W ellen lin ie), dicht 
und gleichm assig m it feinen schw arzbraunen  A tom en bes treu t 
ist, b leiben die F leckenbinden  bei T esse lla r ia  rein w eiss oder 
zeigen nur b ie r und da sehr vereinzelte  scbw arze Staubchen. 
D agegen concen trirt sicli der schw arzb raune S taub aul den 
dunkeln  Q uerstreifen , die e r  fast nocb d ich ter und dabei un- 
g le icber, fleckiger b ed eck t als bei Im m orata . U eber die Vor- 
derflugel laufen, w ie bei d ieser, 5 so lcher Q uerstre ifen , von 
denen die beiden le tz ten  sehr b re i t ,  b indenform ig sind und 
ein dunkles Saum feld bilden, w elches sich e rs t d ich t vor d e r 
Saum linie in F orm  eiuer w eisslichen Q uerlinie w ieder au the llt 
und in  se iner M itte von der W ellen lin ie  durchschnitten  w ird. 
Der e rs te  Q uerstre if zunachst der F liigelbasis ist seh r schw ach 
ausged riick t, bei einigen E x em p laren  kaum  an g e d eu te t, die 
beiden m ittle rn , w elclie ziem lich nahe  aneinander p a ra lle l 
herabziehn , sind am auil'allendsten und charak te risch  von denen 
bei Im m orata  verschieden. Sie sind viel sc h m a le r , sch arfe r 
und d u n k le r, tie f  und sch arf gezahn t — bei Im m o rata  b re it, 
den (ibrigen ahnlich , g ew e llt oder nur undeutlich und stum pl' 
gezahnt. D ie W ellen lin ie  is t aus 7 bis 8 g rosseren  re in  weis- 
sen , durch  die A dern  m ehr oder m inder s ta rk  ge trenn ten  
F leckchen zusam m engesetz t, von denen die beiden m eist zu- 
sam m engeflossenen im Innenw inkel und die beiden vom 
M itte last ge th e ilten  die ansehnlichsten  und am w eitesten  w ur- 
ze lw arts  geruck ten  sind. D ie beiden dazw ischen stehenden  
sind dem  Saum e atn m eisten g en a h e rt und m ondform ig. Die 
F arb e  der dunkeln  S treifen  ist ein eigenthum liches T lionbraun, 
eigentlich lehm - oder scherbengelb durch schw arzbraunen  
S taub  verd u n k e lt. D ieser schw arze S taub  h au ft sich am  dich- 
testen  in d e r M itte der S treifen  und urn die W ellen lin ie , w a h 
rend an  den R an d ern  die gelbe  F a rb e  m ehr vo rh errsch t. An 
der W u rz e l und langs dem  V o rd e rran d e  is t der w eisse G rund 
fast ganz durch G elb und n ich t seh r d ic liten , ab e r groben 
sclnvarzen  S taub  v erd ran g t. A lle  A dern  sind, w ie die Q u er
streifen , au f gelblichem  G runde d icht schw arz  bestaubt. A uf 
d e r  Q uerader s teh t ein schw iirzlicher H alb inond , der aber 
durch den fiber ihn h inziehenden Q uerstre if v e rd eck t w ird .
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Die Hinterfliigel haben Farbe und Zeiclmung der Vorderfliigel, 
nur steht der Mittelfleck am aussern Rande des innern Quer- 
streifs auf lichtem Grunde und tritt dureh meist tiefschwarze 
F arbe stark  liervor; es ist ein etw as strichformig verjanger- 
te r Punkt. Saumlinie und Fransen alter Fliigel sind besondes 
auflallend von linm orata versehieden. Die erstere ist tief- 
schw arz , d ick , zusammenhangend, nur auf den Adern ver- 
diinnt; die Fransen sind rein vveiss, auf den Aderenden schwarz- 
grau gefleckt, die schwarzen Stellen am Ende eben so breit 
als die weissen, an ilirer W urzel etwas verschmalert. Immo- 
ra ta  hat weissgraue, dunkelgrau gefleekte und von einer mehr 
oder minder deutlichen dunkelgrauen Linie der Lange naeh 
getheilte Fransen. Die U nteiseite der Fliigel ist meist ein 
wenig liehter als die obere, sonst dieser an F arbe  und Zeich- 
nung vollig gleieh. Der K orper ist gelblichgrau (gelblich mit 
schwarzem  Btaube), die Farbe der Fiibler wie bei Immorata. 
Das W eibchen ist etw as k le iner, meist auch etwas scharfer 
gezeichnet, sonst dem Mannchen ahnlich.

Als wesentliche Unterschiede von Im m orata tre ten  somit 
hervor: die starker gezahnten Fliigel, die abweichende Ver- 
theilung des schwarzen Staubes derselben, welcher bei Immo
ra ta  dunkle und liehte Stellen gleichformig bedeckt, bei Tes- 
sellaria fast allein auf die ersteren beschrankt ist; die dunkle 
Farbung der A dern , w elche bei Im m orata gar nicht ausge- 
zeichnet sind , die verschiedene Form  der beiden m ittleren 
Q uerstreifen, die viel dickere Saumlinie und die rein w eissen, 
sehwarz gefleckten Fransen. Dureh die liehte Farbung des 
G rundes, die G itterzeiehnung, w elche das Geader mit den 
dunkeln Querstreifen b ilde t, und die ganz ahnlich gefarbten 
F ran sen , nicht minder dureh Grijsse und Habitus erinnert 
Tessellaria an C lathrata, m it welcher sieBoisduval und Guenśe 
sogar generisch verbunden haben. Sie ist aber, wie Immo
ra ta , nach dem G eader und dem Bau der Hinterbeine eine 
achte Acidalia.

Alle verglichenen Exem plare stimmen in den angegebenen 
Kennzeichen tiberein, zeigen nicht den geringsten Uebergang 
zu Im m orati und iiberhaupt wenig Abweichendes von ein- 
ander. Sie wurden von H errn K ram er bei Gilgenburg in 
Ostpreussen gefangen, wo der F alter zah lreich , aber nur an 
einer einzigen Stelle flog, w ahrend Im m orata in jen er Gegend 
tiberall vorkommt. Urn iiber die A rtrechte sieher zu werden, 
erbat ich mir von Herrn Dr. Schmidt ostpreussische Im m orata 
zuin Vergleich und erhielt die normale A rt, welche so wenig 
als die biesigen E xem plare und die, w elche ieh aus Suddeutsch- 
land besitze, eine A nnaherung an Tessellaria erkennen lassen.

Ueber die Zeit des Vorkommens in Preussen und die
18*
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Beschaffenheit des Fundorts ha t m ir Dr. Schmidt nichts mit- 
getheilt. Nach Bruand (Catal. d. Lepid. du dep. du Doubs 
p. 123) fliegt Tessellaria bei Nuits in Burgund vom 13. Juni 
bis 15. Juli (nach Guenśe an trocknen, felsigen Stellen). 
Bruand sah an 50 Exem plare, von denen kein einziges variirte  
und eine A nnaherung an Im m orata zeigte. Es ist nach alle 
dem nicht no th ig , die Entscheidung Uber die A rtrechte bis 
zur Entdeckung der ersten Stande zu suspendiren, wie Guenee 
es will.

Tessellaria w urde nach Guende (Phalen. X. 112) zuerst 
von Boisduval (Gen. 1920) nach einem in Ober-Italien gefan- 
genen Exem plare aufgestellt, dann von Duponchel (Suppl. IV. 
24 pi. 52 fig. 5) und Herrich-Schaffer (fig. 227 $ ) abgebildet. 
Die Figur des letztern ist gu t, nur etw as grosser und plum
per und etw as grauer gefarbt als meine pieussischen Stiicke, 
die Saumlinie der Hinterfliigel nicht scharf genug gezahnt, 
sonst in Umriss und Zeichnung vortrefflich. Auch Guende 
und Bruand nennen Tessellaria grosser als Im m orata, was 
also fur die sudeuropaischen Exem plare gelten mag.

Ausser Ober-Italien, Burgund und Preussen ist m ir kein 
Fundort von Tessellaria bekannt. Sie wird sich wolil auch 
an andern Stellen M ittel-Europa’s noch finden lassen, scheint 
aber in ihrem Vorkominen an bestimmte Localitaten von ge- 
ringer Ausdehnung gebunden zu sein.

Rhoden, im Marz 1865.
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Zwei neue Nepticulen
von

U. F. Woeke.

Am 17. September vorigen Jahres untersuchte ich auf 
sumpfigen Wiesen bei Breslau wiederum die bisher immer 
vergeblich besichtigten Blatter von Sanguisorba officinalis, 
urn daran vielleicht die bislier nur in England beobachtete, 
aber an Poterium Sanguisorba lebende N. Poterii Stt. zu fin- 
den. Das Gliick w ar mir diesmal giinstig, ich entdeckte 
einige Minen mit einer dunkelgelben Raupe mit braunlichem 
Kopf, auf welelie Stainton’s Beschreibung der Raupe von Po
terii passte, obwohl meine Raupen nur im jiingeren Alter so 
gelarbt waren, wie Stainton angiebt, kurz vor dem "Verlassen 
der Minen dagegen eine melir rothgelbe Farbę annahmen.

Nattirlich suchte ich nun fast taglich an Sanguisorba und 
fand bis Ende des Monats im Ganzen einige 30 Raupen, von 
welchen jedoch nur der kleinste Theil die angegebene F&r- 
bung zeigte, die meisten waren grilnlichgelb mit dunklerem 
Kopf und liessen mich vermuthen, dass zwei verschiedene 
Arten die Pflanze bewohnen. Diese Erwartung wurde zu mei- 
ner Freude durch die gelungene Zucht bestatigt. Am 2. und 
7. Februar erschienen im warmen Zimmer zwei Neptikeln, 
die sehr gut mit Stainton’s Beschreibung von N. Poterii iiber- 
einstimmen, so dass ich sie fiir diese Art erklaren zu miissen 
glaube. Ende Februar bis Mitte Marz kamen noch acht Ex- 
emplare aus, die einer neuen Art angehoren, dereń Beschrei
bung folgende ist:

N ep t. S a n g u is o rb a e .
Capillis ochraceis vel obscure ferrugineis, penicillis ochra- 

ceis, antennarum conehulis flavescentibus; alis anterioribus 
grossiuscule squamatis fusco-griseis vix violaceo-micantibus. 
Expansio alarum 4 —4!/ s mm.

Am ahnlichsten erscheint die Art einer kleinen Rufica- 
pitella Hw., doch zeigen bei genauer Betrachtung die Voider- 
fltigel keine in der Spitze concentrirte violette Farbung, hoch- 
stens einen gleichmassig iiber die ganze Flilgeltlache verbrei- 
teten sehr schwachen violetten Schein, ausserdem ist die 
Beschuppung eine grobere und Sanguisorbae nahert sich liier- 
durch der kleineren und bleicheren Rhamnella HS.

Kopfhaare ochergelb, in der Mitte des Scheitels am dun- 
kelsten, manchmal braunlich rostfarben. Nackcnschopfe ocher
gelb. Fiihler des $ von 2/ 3 der VorderflUgellange, beim $
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et.was 1 an g e r, braungrau; Augendeclsel ziemlieh g ross, gelb- 
lichweiss bis iicbt ochergelb. Rilcken b rau n , ein w enig erz- 
scbimmernd. Hinterleib schw arzlich, Beine braungrau mit 
geiblielien Fiissen. Vorderfliigel gleichmassig grob beschuppt, 
b raungrau , schwach erzfarben , bisweilen etw as violettlich 
schimmernd. Franzen braungrau, an den Spitzen lichter grau. 
Hinterfliigel dunkelgrau. U nterseite einfarbig dunkel braun- 
lichgrau.

Die griingelbe Raupe hat einen b'chtbraunen Kopf und 
minirt die B la tter von Sanguisorba officinalis in m ehrfach 
gewundener, bisweilen sich durchkreuzender Mine mit unregel- 
massig unterbrochenem braunem Kothgang. Die meisten Rau- 
pen land ich an den unteren alteren B lattern der Pflanze, 
w ahrend Poterii seltener an diesen, vorzugsweise an den klei- 
neren am Bliithenstengel stehenden Blattchen minirt. Das 
Gespinnst ist eiformig, ziemlieh flach Hnd von gelbbrauner 
P’arbe.

N e p t.  A t e r r i m a .
Capillis nigris, antennarum  conchulis cinereis; alis ante- 

rioribus grosse squamatis fusco - nigris, fascia media albida 
obsoleta, ciliis post lineam nigram cinereis. Exp. alarum 
4% mm.

In Heinemann's Gruppe X I gehorig und mit Agrimoniella 
und Atricollis am nachsten verw andt, obgleich von robusterer 
G estalt, durch die ganz verloschene Binde von alien bekann- 
ten A rten  verschieden.

FUhler von halber V orderfliigellange, schwarz. Fiihler- 
inuschel klein, dunkelaschgrau. Behaarung des Kopfes und 
Thorax schwarz. Hinterleib und Beine braungrau. Vorder- 
fliigel grobschuppig m attschwarz. Dicht hinter der Mitte ver- 
lauft eine w enig sichtbare, etw as nach aussen gekriimmte, 
weiesliche oder graue schmale Binde. Franzen aschgrau, an 
der W urzelhalfte  durch grosse schw arze Schuppen bedeckt, 
deren Enden eine deutliehe Theilungslinie bilden. Hinterfliigel 
und Unterseite aschgrau. Die Raupe dieser A rt lebt auf C ra
taegus und muss der von Atricollis sehr ahnlich sein , denn 
ich erzog meine zwei Exeniplare aus R aupen , die ich Mitte 
Septem ber bei Freiburg in Schlesien als Atricollis eingesam- 
melt hatte, unter vielen Exem plaren dieser Art.
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Preisaufgabe der Leopoldino-Carolina*).

Um die Akademie mogliehst mit den Beschliissen der 
allgemeinen Versammlung der deutschen N aturforseher und 
A erzte in W echselw irkung zu bringen und zu erhalten, wen- 
dete sich das Prasid ium **) im vorigen Jalire  nach Giessen an 
H errn Prof. Dr. Leuckart. Die Versammlung w ahlte  eine 
Com mission ***) und stimmte dem von dieser gemachten Vor- 
sclilage einer neuen Preisfrage bei.

Dieselbe lau te t:

Die vollstandige Erlauterung der Verhaltnisse zwischen 
geschlechtlicher und ungeschlechtlicher Fortpflanzung 
der Insecten durch Untersuchung der Generationsver- 
haltnisse der Phytophthiren (Apis, Coccus, Ghermes).

Der Zeitpunkt fur die Beantwortung ist auf
*lei» ft. September ftSOJ,

der e r s t e  Preis auf 60 Louisd’o r ,  das A e c e s s i t  auf 30 
Louisd’or festgesetzt.

Die Coneurrenzschriften mussen in deutscher oder latei- 
nischer Sprache verfasst, unter den gewohnlicben Bedingungen 
bis zu obigem Term ine an das Prasidium der Akademie ein- 
gesendet werden.

*) Abgedruckt aus Heft V No. 1, 2 der Acta Leopoldino-Caro
lina, April 1865.

**) Herr Geh. R. Dr. C. G. Carus in Dresden.
***) Bestehend aus den Herren Professoren Leuckart, Troscliel, 

Pagenstecher, Forstrath Hartig und dem Redacteur dieser Zeitung.
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Ueber das Lepidopteren-Genus Co l i a s ,  wie es in 
Staudinger’s Catalog aufgestellt ist,

vom

Forstm eister Wernebnrg in E rfu rt.

Herr Dr. Herrich-Schaffer sagt im 6. Bande seiner Syste- 
matischen Bearbeitung der Schm etterlinge von Europa pag. 21 
beziiglich der Gattung Colias:

„Die Grenzen zw ischen den Arten dieser Gattung siud 
sehr upsicher; je  mehr Exem plare aus verschiedenen Gegen- 
den man vergleicht, desto unsicherer erseheinen die specifischen  
Merkmale, w elche fur die gewohnlicheren Arten ausreichen.“ 

W ie richtig diese Bemerkung ist , geht unter Anderem  
aueh aus den Fragezeichen hervor, die sicli in Staudinger’s 
Catalog pag. 3 bei den im Genus Colias aufgezahlten Arten  
finden. Obwohl Herr Staudinger mehrere Jahre spater schrieb, 
als H errich-Schaffer, und sehr viel M aterial zur Benutzung 
hatte, ist er doch niclit ganz in’s Klare gekommen. Es dtirfte 
hieraus w ohl der Sclduss gezogen w erden konnen, dass das 
Genus Colias nicht sow ohl v ie le  gute Arten umfasst, als viel- 
melir w en ige stark variirende A rten*). Von diesem Gesichts- 
punkte ausgehend, kann es nicht ohne Interesse se in , zu 
untersuchen, w ie die im Genus Colias als sichere oder ver-

*) So lange es an ciner festen Definition des Begriffes ,,A rt“ 
fehlt, kann Jeder sich dariiber seine besondere A nsicht bilden. Ich 
meines Theils erkenne als eine gute A rt n u r die an, die in alien Ent- 
w ickelungsstufen solche Kennzeichen darb ie te t, dureh die sie mit 
Sicherheit jederzeit von anderen A rten  desselben Genus unterschieden 
w erden kann. Insbesondere muss das ausgebildete Insect solche Ver- 
schiedenheiten in  der Zeichnungsanlage d a rb ie ten , von denen mit 
G rund anzunehm en is t, dass sie nicht in die Zeichnung der N achst- 
verw andten iibergehen konne. So z. B. halte  ich die Mel. P a r t h e n i e  
Borkli. n icht fiir eine gute Ar t ,  obw ohl sie in manchen Gegenden 
constant vorkom m t und m it Mel. A t  h a l i  a  unterm isch t fliegt, son- 
dern ich halte  sie fiir eine A bart der A t h a l i  a ,  erzeugt durch ver- 
schiedenes F u tte r und constant b le ib en d , w eil die W eiber der P a r 
t h e n i e  aus Instink t ih re  E ier w ieder an die Futterpflanze legen, an 
der sie selbst als Raupe gelebt haben. Ich weiss, dass diese A nsicht 
angefochten werden kann. Ich spreche sie aber auch n u r hier aus, 
um meinen S tandpunkt in dieser Bezieliung zu bezeichnen, n icht urn 
sie A nderen aufzudrangen oder gar A nlass zu S treitigkeiten zu geben, 
im Gegentheil vielm ehr, um von vornhercin  Streitigkeiten fiber man- 
ches, was ich in  obigem A ufsatze ausgesprochen h a b e , vorzubeugen.
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tneintliche Arten vereinigten Schmetterlinge naturgemass zu- 
sammen gelioren.

Ais Kennzeichen, die zu diesem Behufe im vorliegenden 
Falle  fiir gute zu erachten sind, habe ich nur folgende zu 
erkennen vermoclit:

1. der schwarze Saum des Hinterrandes der Oberflugel 
ist bei und ?  gefleckt;

2. der schwarze Saum des Hinterrandes der Oberflugel 
ist beim <3 ungefleckt, beim §  gefleckt;

3. der schwarze Saum des Hinterrandes der Oberfliigel 
ist bei c? und $  ungefleckt.

An m e r  k. Es giebt zwar Varietaten des Pap. P a l a e n o ,  
dereń Weiber einen gefleckten Saum der Oberflugel 
zeigen; die P'lecken stehen dann aber entschieden 
naher am i n n e r e n  Rande des schwarzen Sauines, 
ais bei den Arten, wo die W eiber standhaft einen 
gefleckten Saum haben. A udi finden siclt bei P a 
l a e n o  nie Flecken im schwarzen Saume der Yorder- 
fltlgel.

4. Das Vorhandensein oder Fehlen eines tropfenartigen 
orangefarbigen Flecks an der Basis der Hinterfliigel 
auf der Obeiseite beim

5. Die Form der Vorderfltigel, in sofern dereń Vorder- 
rand convex oder geradlinig, fast concav ist.

6. Das Vorhandensein eines schwarzen Mittelpunktes der 
Oberfliigel, oder eines feinen schwarzen Ringes.

A n m e r k .  1. Dieses Kennzeichen kann bei Varietaten 
ganz verschwinden, wo es aber vorhanden ist,  er- 
scheint es mir constant. P a l a e n o  und dessen Nachst- 
verwandte haben den Ring, die andern Arten den 
Fleck und selbst wenn dieser Letztere weiss gekernt 
ist, bat er keine ringformige Gestalt.

7. Die Grosse im Verein mit mehreren der ad I bis 6 
genannten Kennzeichen.

Mit HUlfe dieser Kennzeichen gelangt man zu folgendem 
Schem a:
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Der Hinterrandssaum der OberflUgel bei $  und 
$ gefleckt..........................................................................

Genus
Colias.

Der Hinterrandssaum 
der Vorderflugel beim 

ungefleckt, beim £ 
gefleckt.

Die Hinterfliigel des 
cj am Vorderrandenach 
der Basis zu m it einern 
tropfenartigen orange- 
farbenen Fleck.

Die Hinterfliigel des 
(J am Vorderrandenach 
d er Basis zu o line  einen 
tropfenartigen orange- 
farbigen Fleck.

Der Hinterrandssaum der OberflUgel bei $  und 
$  ungefleckt............................................................ ..
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.....................................................  • • ■ H y a l e  L.
var. P h i e o m o n e  Esp. 
var. N a s t e s  Boisd. 
var. R o s s i i  Guende. 
var. Me l i n  os  Eversm.

Der schwarze Saum der Hinter- E d  us a Fabr. 
fliigel am Innenwinkel zugespitzt. aberr. H e l i c e  H. $.

var. H e l e n e  Biselih. 
var. H e l d r e i c h i  Std. 
var. F i e l d i i  Menetriś. 
var. A u r o r i n a  HS.

Der sehwarze Saum der Hinter- M y r m i d o n e  Esp. 
fliigel am Innenwinkel stumpf. var. E o s  HS. fig. 395.

var. L i b a n o t i c a  Led. 
aberr. T h i s o a Mśnetr. 
var. A u r o r a  Esp.

Der <J mit breitern, an der In- E r a t e  Esp. 
nenseite tie f au.sgezacktem, tief- aberr. P a l l i d a  Staud. 
schwarzem Saum e, der auf den 
Unterfliigeln bis in den Innenwin
kel reicht. D er Mittelfleck auf der 
U nterseite der Hinterfliigel gegen 
den H interrand n i c h t  zugespitzt.
Der Vorderrand der Oberfliigel 
convex. Grosse wie Edusa.

Der mit schmalem, wenig aus- C h r y  s o t h e m e  Esp. 
gezacktem, m attschw arzem  Saum, var. H e c l a  Lef.
der auf den Unterfliigeln nicht bis ( B o o t h i i  Staud.)
zum Innenwinkel reicht. Der Mit- HS. fig. 459 $.
telfleck auf der Unterseite der var. B o o t h i i  Curtis
Hinterfliigel gegen den H interrand (HS. fig. 39 <J.)
zugespitzt. Der V orderrand der var. C h i o n e  Curtis.
Oberflilgel horizontal. Grosse un- 
te r Edusa.

P a l a e n o  L.
var. P h i l o m e n e  H. 
var. E u r o p o m e n e  O. 
var. P e l i d n e  Boid. 
var. W  e r d a n d i  Zett.
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I.
Erlauferungen zur Hyalc-Gruppe.

H y a le ,  P h ic o m o n e , N a s te s  und M e lin o s  lialte ich 
nicht fiir specifisch verschieden. H y a le  ist die Form der 
westlichen Ebene, P h ic o m o n e , deren Raupe der H yale-R aupe  
so ahnlich is t , ist die alpine Form der gemassigten Zone, 
vielleicht durch eine besondere nur den Alpen eigene Futter- 
ptlanze constant gemacht. An ihre Stelle tritt iin Osten (Si- 
birien), wo P h i c o m o n e  nicht' vorzukommen scheint, M e l i 
nos .  Im holien Norden andert P h i c o m o n e  in N a s t e s  um.

W as die Figuren betrifft, die Eversmann im Bull. Mosc. 
1847 III 3 —6 und Tab. IV fig. 1 — 2 giebt, so gelioren sie 
alle unzweifelhaft zu M e l i n o s ,  und es ist entschieden ein 
Versehen, wenn Eversmann a. a. 0 . die Figuren der Tab. I \  
ais zu C h l o e  zieiiet. Diese letzteren Figuren entsprechen 
vollstandig den fig. 626 und 627 bei Herr.-Schaffer.

Die Abbildungen von N a s t e s  in Boisduval Icon. PI. 8 
fig. 4 —5 (<J) und in Godart-Dup. Suppl. I PI. XV fig. 4 — 5 
( V )  stellen die Labrador’sche Form dar, wahrend Herr.-Sch. 
fig. 3 7 _ 3 8  ($), 4 0 1 — 402 (<J) die Lapplandische Form ge- 
geben hat.

Col. R o s s i i  Guenee (Annales de la Soc. Ent. de France 
IV p. 199) ist wohl ohne Zweifel eine Abirrung von N a 
s t es .  A lles, was Guenee a. a. O. iiber diesen Schmetterling 
sagt, passt fast genau auf die Figuren von N a s t c s ,  die Herr.- 
Schaffer gegeben hat.

II.
Erlauterungen zui* E du sa-M yrm idon e-G rupp e.

Als Unterschiede zwischen E d u s a  und M y r m i d o n e  in 
der Stammform und nach frischen Exemplaren nehme ich 
ausser der Differenz in der Grundfarbe an:

1. M y r m i d o n e  r? hat einen v e r h a l t n i s s m a s s i g  schma- 
leren schwarzen Saum aller Flugel, dessen Farbung 
aber ein tieferes Schwarz als bei E d u s a  ist;

2. dieser Saum ist bei M y r m i d o n e  <3 auf den Ober- 
flilgeln gelb gepudert, auf den Unterflugeln nicht; bei 
E d u s a  zeigen Ober- und Unterfliigel keinen derartigen 
Unterschied;

3. der schwarze Saum der Unterfliigel ist bei M y r m i 
d o n e  (J durchgangig fast gleich breit, jedenf'alls aber 
gegen den Innenwinkel n i c h t  z u g e s p i t z t ,  wahrend 
er bei E d u s a  in der Mitte seiner Lange merklich
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breiter als an beiden Enden, jedenfslls aber gegen den 
Inneuwinkel z u g e s p i t z t  ist;

4. Das $  von M y r m i d o n e  hat kleinere, scharfer abge- 
g renzte leuchtende gelbe Flecken im Saume der Ober- 
flfigel als E d  us a $.

Ob diese Unterschiede w irkljch durchgreifend sticbbaltig 
s in d , kann nur an einer sehr grossen Zahl von Exem plaren, 
wie sie mil- nicht zu Gebote steht, oder durch die Zucht fest- 
gestellt werden. Aber selbst, wenn dies geschieht, scheinen 
mir jene Unterschiede nicht von soldier Bedeutung zu sein, 
urn E d u s a  und M y r m i d o n e  als zwei gute Arten danach zu 
trennen. Vielmehr liege ieh unmassgeblich folgende Ansicht: 
Die E d u s a  - M y r m i d o n e - G r u p p e  gehórt wesentlich dem 
Osten an ; sie erreicht im sfidostlichen Asien ilire hoehste 
Ausbildung ( A u r o r a - A u r o r i n a ) ;  naeh Nordwesten hin ver- 
liert sie an Grosse und Farbenpracht und hat nur eine Ge
neration (E d u s a ) .  M y r m i d o n e  ist eine durch warm eres 
Klima und g u n s t i g e r e  N a h  r u n g  zur doppelten Generation 
gebrachte Modification der Stammform, die deshalb auch im 
ungiinstigeren Klima — nordwestliches Europa — nicbt mehr 
gedeihet, die aber da , wo das Klitna ihr zusagt und ihre 
F u t t e r p f l a n z e  w achst, sicli dauernd erzeugt, weil sie ihre 
Eier — instinktmassig — immer w ieder an die Futterpflanze 
setzt, an der sie selbst als Raupe gelebt hat. Daher kommt 
in Schlesien E d u s a  (auf Cytisus austriacus) und M y r m i d o n e  
(aut Cyt. c a p i t a t u s  Jacquin) in einer und derselben Gegend 
vor. (cfr. Stett. Ent. Ztg. 1862 p. 146.)

W as an dieser Ansicht richtig is t, kann mit voller Ge- 
wissheit nur durch sorgfaltige Ziichtungsversuche festgestellt 
werden.

Immerhin sind zunachst die oben angegebenen Unter
schiede zwischen M y r m i d o n e  und E d u s a  von der A rt, dass 
man danach die A rten der Edusa-Gruppe ordnen kann. Mei- 
ner Ansicht nach muss dies in folgeuder W eise geschehen*):

1. E d u s a  Fabr. Die Form des westlichen Flach- und 
Hiigellandes scheint ostlich nicht fiber das europaische Fest- 
land (U ra l, Kaspisches Meer) hinaus zu gehen. cfr. Menśtr.

*) Da ich einige Arten nicht in Natura, sondern nur im Bilde 
vergleiclien konnte, so ist es m oglich, dass Irrungen untergelaufen 
sind, w eil die feinen Unterschiede, auf die es liier ankommt, im Bilde 
schwer zu geben sind, auch w ohl vom Kiinstlcr, wenn er nicht be- 
sonders darauf hingewiesen w ird , nicht wahrgenommen werden, ja  
selbst vom Beschreiber ausser Acht gelassen werden, oder — wenn 
er nach abgeflogenen Stiicken beschreibt — gar nicht angegeben wer
den konnen.



278

Catal. — Ais zuerst aufgestellte Art fiir die Stammform an- 
zunehmen. .

H e lic e  H. Die weisse Ausaitung des V- Hb. fig. 440.
a. var. H e l e n a  Bischof. H.-S- 206—207.
b. var. H e l d  r e i  ch i  Staud. Milliere Iconographie de 

Chenilles et Lepidopteres inedits. 1859 Tab. 40 <J$. 
Vom Veluchi-Gebirge in Griechenland in 7000 — 8000 
Fuss Hohe.

Westlichste Bergform der A u r o r in  a. 
e. var. F i e l d i i  Menćtr. Catal. de la Collect. Entom. de 

Tacademie impćriale des Sciences de St. Petersbourg 1.
I fig- 5 (?• — Vom Himalaya.

Hochgebirgsform der Col. A u r o r in a. 
d. var. A u r o r i n a  H.-S. fig. 4 5 3 -4 5 6  (vom $ die 

weisse Varietiit, ahnlich Helice H.
Tamara Nordm.
Chrysocoma Eversm. Hull, de la soc. des Nat. de 

Moscou 1851 p. 622. — Menćtr. Cat. p. 80.
Vom Caucasus. Hochste Ausbildung; Form des óst- 

liclien Hiigellandes.
Hieher geliort T a m a r a  Freyer fig. 566.

2. M y r m i d o n e  Esp. Die Form des westlichen Flach- 
und Hiigellandes. — Ais zuerst aufgestellte Art iur die Stamm
form anzunehmen.

Hierher gcho l ais Varietiit fig. 393 bei H.-S.
In den Orenburgischen und Kirgisisclien Steppen und im

Kaukasus (Menćtr. Cat.J v , iT
Hierher gehort ais Citat: Godart-Dup. Suppl. 1 PI. X l\

flg. 3 5 F. c?y. Der Text ergiebt, dass M y r m i d o n e  gemeint
seć die Bilder sind durftig, die Grundfarbe sehr bleich, der 
schwarze Saum der HinterflUgel des rj nicht charakteristisch, 
zu weit vom Innenwinkel endend.

a. var. E o s H.-S. fig. 3 9 5 -3 9 6  ?.
Vom Ararat.

a. aberr. T h  is o a Menćtr. Catal. Tab. I hg. 6 -i •
Nur einmal auf dem Schadach-Gebirge, "  estlich 

voni Kaukasus, bei 8000' Hohe gefunden. 
b var. L i b a n o t i c a  Led. Wien. Ent. Monatsclir. Bd. 2

1858 Tab. 2 fig. 1—2 <??, 2 und 3 $ vom Gipfel 
des Libanon.

Oestliche Gebirgsform. 
c. var. A u r o r a  Esp. H.-S. fig. 204 — 5 o , 405 — 6 4.

C h l o e  Eversm. Die weisse Ausartung des ?. Form 
des ostliclien Flach- und Hiigellandes (Sibirien). 

Hierher gehoren noch 1'olgende Citate:
Esp. Tab. 83 fig. 3 .
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Hiibn. fig. 544—45
Menetr. Catal. p. 81 Tab. VIII fig. 1 — 2 q .  Fig. 2 

soil nach der Beschreibung ein $  sein, ist aber sicher, 
sowohl nacli der Form des Leibes, als nach deni un- 
gescbeckten Hinterrandssaume ein

Boisd. Icon. PI. 7 fig. 1 - 4  F. p. 35.
Godart-Dup. Suppl. PI. VI fig. 4 — 5 F. eine man- 

gelbafte Abbildung.
H.-S. fig. 397 Eos <?*)•

Bemerkungen zu den einzelnen Arten:
H e l e n a  Biselih. recline ich zu E d u s a ,  .

1. weil der schwarze Saum auf V order-und  Hinterfl.iigeln 
mattschwarz (gelb bepudert) ist;

2. weil der schwarze Saum der Hinterflugel beim (J, ob- 
wohl iiberhaupt schmal, docb nach dem Innenwinkel 
deutlich spitz zulaufend ist;

3. weil die Grundfarbe der Oberseite mehr der von E d u s a ,  
als der von M y r m i d o n e  entspricht;

4. weil aucli die ganze Form des Falters der von E d u s a  
ahnlicher ist als die von Myrmidone;

5. weil diese Col. H e l e n a  der Col. H e l d r e i c l i i  so ahn- 
licli ist, dass sie kaum davon geschieden werden mag.

H e l d r e i c l i i  Staud. recline ich zu E d u s a ,
1. weil sie in Form und Farbung der E d u s a  mehr gleicht 

als der M y r m i d o n e ;
2. weil beim der schwarze Saum der Hinterflugel, ob- 

wolil schmal, docli deutlich spitz gegen den Innen
winkel  verlauft;

3. weil beim $  die gelben Flecken im schwarzen Saume 
matlgelb und nicht sehr scharf begrenzt sind, w'ie das 
auch bei E d u s a  $  der F a l l ,  wahrend M y r m i d o n e  
£  diese Flecken scharf begrenzt und rein gelb hat ;

4. weil sie, wie auch Staudinger (Ent. Zeit. 1862 p. 260 
selbst sagt) der A u r o r i n a  ahnlicher ist als der A u 
r o r a ,  ich aber A u r o r i n a  mit E d u s a  verbinde.

Die Griinde, die Hr. Staudinger anfiihrt, um die Col.
H e l d r e i c l i i  als besondere Species hinzustellen, kann ich

c) A u r o r a  H. und E o s  H.-S. fig. 397 zielie ich zu A u r o r a  
E sp ., w eil 1. der Saum  der Oberflugel bei a lien dreien iihnlich ist 
ebenso 2. der Saum der Unterfliigel von gleicher Form , 3. bei A u 
r o r a  H. und Eos H.-S. vor dem Saume der Unterfliigel gelbrothe  
Flecken steh en , die ich nur bei achten A u r o r a  Esp. so gefunden  
und endlich  4. w eil a lle  drei den M itteltleck auf der Oberseite der 
H interiliigel bleicher als die Grundfarbe haben.
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durchaus nicht fiir geniigend halten. Die Coliaden haben bald 
m ehr, bald weniger eine griingelbe F arbung; sie zeigen bald 
m ehr, bald weniger einen sehwarzliclien Anflug (cfr. Helena, 
Chloe und Phicom one), zumal im Gebirge und ebenso findet 
man bald m ehr, bald weniger einen blauliclien Schiller auf 
der Oberseite an denselben.

F i e l d  i i  Menetr. recline ich zu E d u s a  resp. A u r o r i n a  
wegen der Form des schwarzen Saumes der Hinterflugel der 
des (J, der so gesta lte t ist wie bei A u r o r i n a ,  namentlich 
in dem Innenwinkel spitz auslauft. Diesem Fieldii ahnlich ist 
T a m a r a  F reyer fig. 566.

A u r o r i n a  H.-S. recline ich zu E d u s a
1. wegen des breiten schw arzen Saumes der Yorderfliigel 

und des gegen den Innenwinkel zugespitzten Saumes 
der Hinterflugel beim

2. weil der ad 1 gedachte Saum auf Vorder- und Hinter- 
fliigeln des o  m attschw arz (gelb bepudert) i s t ;

3. weil das $  in der Abweichung mit w eisser Grund- 
farbe H.-S. fig. 455 ganz der H e l i c e  H. analog ist.

Hierbei ist zu bem erken, dass die Stammform dieses $ 
der Stammform der weiblichen E d u s a  entspricht, d. h. eine 
rothgelbe Grundfarbe liat. Es findet sieli die Beschreibung 
dieses $  in Menetr. Catal. p. 80 bei C h r  y so co ma. Diese 
C h r y s o c o m a  ist unzweifelhaft =  A u r o r i n a  H.-S. und wenn 
man die dort g gebene Beschreibung des $  mit fig. 455 bei 
H.-S. vergleicht, so findet man,  dass sie genau auf letztere 
Figur passt, nur mit ciem Unterschied, dass das $  von C h r y 
s o c o m a  Eversm. eine gelbe G rundfarbe bat.

U nrichtig ist es deshalb aucli, dass in Menetr. Catal. H.-S. 
fig. 405 und 406 ais $  zu C l i ry  s o c o m a  gezogen sind, welche 
U nrichtigkeit schon daraus hervorgeht, dass Mćnćtries in der 
Beschreibung des $  von C h r y s o c o m a  selbst drei Verschie- 
denheiten gegen die fig. 405—6 bei H.-S. hervorhebt, die gar 
nieht unwesentlich sind und die zugleich deutlich ergeben, 
dass das $ , das Menetries beschreibt, in den Zeichnungen der 
fig. 455 bei H.-S. mehr en tsp rach , ais der fig. 405.

Uebrigens vergleiche man die Bemerkungen zu Col. A u 
r o r a .

E o s  H.-S. fig. 395—396 rechne ich zu M y r m i d o n e ,
1. w eil die schwarze Saumbinde der Oberfliigei sich am 

V orderrande bis gegen die Mitte desselben ziehet; bei 
Edusa $  deckt sie den Vord errand nur etw7a bis zu 
E indrittheil;

2. weil die gelben Flecken der Randbinde selir scharf 
begrenzt und selir rein gelb sind ;

3. wegen der hoch rothgelben G rundfarbe, wegen der
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tiefschwarzen Farbung der Randbinde und dem sehr 
rothgelben Mittelfleck der Oberseite der Hinterfliigel.

Dass diese Eos ein $  sei, obwohl sie im Bilde einen 
mannlichen Hinterleib zeigt, dariiber kann wohl kein Zweifel 
bestehen.

T h is o a  Menetr. balte ieh fiir eine Abirrung von E o s  
oder L i b a n o t i c a  (die einander sehr nahe stehen)

1. wegen der hoch rothgelben Grundfarbe der Ober- 
fliigel;

2. wegen des hochrothen Mittelfleckes auf der Oberseite 
der Hinterfliigel.

Dass diese T h i s o a ,  die an Griisse und FlUgelsehuitt 
einem ¥  von M y r m i d o n e  gleicht, ein $  ist, geht aus dem 
kurzen, plumpen Bau des Leibes, nocli mehr aber daraus Iier- 
vor, dass der schwarze Saum der Oberfliigel gelb gefleckt ist. 
Die Flecken sind zwar nur angedeutet; das kann aber nicht, 
wundern, da der Charakter dieser Abirrung — weiter ist 
T h i s o a  uichts — eben darin besteht, dass die Fliigel — die 
oberen grossentheils, die unteren ganz — auf der Oberseite 
mit einem russigen Schwarz iiberzogen sind. Das Bild zeigt 
zwar nur zwei Spuren von den gedachten gelben Flecken, 
im Text wird aber ausdriicklich gesagt, dass in dem Origi- 
nale vier Flecken angedeutet waren.

L i b a n o t i c a  Led. ziehe ich zu M y r m i d o n e ,
1. w7eil der schwarze Saum des rj ganz so ist wie bei 

M y r m i d o n e ,  namentlich auf den Unterfliigeln, wo er 
am Innenwinkel nicht ganz spitz endet;

2. weil das ?  einen tiefschwarzen Saum und darin scharf 
abgegrenzte, rein gelbe Flecken auf den Oberilligeln 
hat;

3. weil die Unterseite des $  sehr der fig. 398 bei H.-S. 
gleicht und letztere meiner Ansicht nacli zu M y r m i 
d o n e  gehort.

Dies Urtheil griinde ich iibrigens, wie ich ausdriicklich 
bemerke, nur auf die Abbildung der L i b a n o t i c a ,  da ich 
das Thier in natura nicht kenne.

A u r o r a  Esp. ziehe ich zu M y r m i d o n e
1. wegen der Form und verhaltnissmassig geringen Breitc 

des schwarzen Saumes der Fliigel auf der Oberseite;
2. weil dieser Saum auf den Unterfliigeln nicht gelb be- 

pudert ist;
3. weil das V in der rothgelben Stammform dem $  von 

M y r m i d o n e  entschieden ahnlicher ist als dem $  von 
E d u s a ;

4. weil die Abweichung des 2 , mit weisser Grundfarbe
19
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C lilo e  Eversm., gar nichts Aehnliches mit E d u s a  
zeigt.

Diese C lilo e , die nach dem, was Staudinger in der Stett. 
Entomol. Zeitung 1862 p. 258 sagt, unbedenklich als $  zu 
A u r o r a  gezogen werden darf, zumal aucli ihre sehwarzen 
Zeichnungen ganz so sind wie bei der Stammform von A u 
r o r a  $ (H.-S. fig. 405), insbesondere das schwarz angeflogene 
Basalfeld der Oberseite der Yorderflugel, ist in sofern von 
besonderem Interesse, als aus ihr auf eine specifische Ver- 
schiedenheit zwischen A u r o r a  und A u r o r i n a  zu schliessen 
sein mochte. Denn schon ein oberflachlicher Vergleich zwi
schen fig. 405 und 455 bei H.-S. zeigt, dass die C h l o e  von 
der weissen Form des Au r o r i n a - We i b e s  ganz wesentlich 
verschieden ist. Ganz besonders ist dies aber der Fall be- 
zuglich des Mittelfieckes der Unterflugel. Dies ist bei Cl i l oe  
weiss wie die Grundfarbe, bei dem weissen ?  der A u r o r i n a  
dagegen hoch pomeranzengelb. Und dieser Unterschied ist 
um so erheblicher, als er sich aucli an den Mannern von A u 
r o r i n a  und A u r o r a  zeigt.

Bei A u r o r a  ist jener Fleck bleicher als die Grund
farbe, bei A u r o r i n a  dagegen lebhafter roth als die Grund
farbe.

Aus diesen Unterschieden konnte man nun auch riick- 
warts weiter schliessen, dass E d u s a  und M y r m i d o n e  spe- 
cifisch verschieden sind, wenn man namlich, wie ich oben 
gethan, A u r o r a  als Varietat von M y r m i d o n e  und A u r o 
r i n a  a^s Varietat von E d u s a  annimmt. W ill oder kann man 
das nicht, vereinigt man vielmehr M y r m i d o n e  init E d u s a ,  
dann muss meines Eiachtens A u r o r i n a  zu E d u s a  gezogen 
werden — schon wegen der grossen Aehnlichkeit der W ei
ner   Und in A u r o r a  eine ganz besondere Art erkannt
werden.

III. ‘
Erlauterungen zur Erate-Chrysotheme-Gruppe.

Als specifische Unterschiede zwischen E r a t e  (Neriene) 
und E d u s a  weiss icli allerdings keine anderen aufzufinden, 
als die in der oben gegebenen Uebersicht schon angedeuteten: 
die grossere Breite, tiefere Ausbuchtung und kohlschwarze 
Farbung des Fiiigelsaumes, welclie letztere sich auch dann 
noeh auffallig zeigt, wenn dieser Saum mit schwefelgelben 
Atoinen iiberpudert ist.

Ausserdem fehlt der E r a t e  $ der tropfenartige orange 
Fleck am Vorderrande der Untertliigel, den Edusa (J hat, 
wodurch sie zur C h r y s o t h e m e - G r u p p e  tritt.
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Trotz der grossen Aehnlichkeit zwischen E d u s a  und 
E r a t e  kann ich nicht glauben, dass letztere eine aus der 
Yermischung von E d u s e  mit H y a l e  hervorgegangene A rt 
sei, wie bei Herr.-Schaff. YI pag. 170 angedeutet ist. Denn 
w are E r a t e  eine B astardart, so wiirde sie naeh bekanntem 
Naturgesetz nicht fortpflanzungsfahig sein. Andererseits wiirde, 
wenn constatirt w iirde, dass E r a t e  aus der Begattung von 
E d u s a  mit H y a l e  hervorgehe, gefolgert werden miissen, 
dass Letztere beide nicht specifisch verschieden seien. Das 
aber ist denn doch sehr unwahrscheinlich!

W as demnachst B o o t h i i  Curtis betrifft, so ist sie zw ar 
meines E rachtens nicht specifisch, aber doch in soweit von 
H e c l a  Lef. und jen er B o o t h i i ,  die Staudinger in Finmarken 
gesammelt hat, verschieden, dass sie mit diesen Letzteren nicht 
unm ittelbar identificirt w erden kann, wie Staudinger in seinem 
Catalog thut. Die achte B o o t h i i  Curtis und C h i o n e  Curtis 
gehoren mit Boothii H.-S. fig. 39 eng zusammen, dergestalt, 
dass das H errich -Schaffer’sche Bild die Uebergangsform von 
B o o t h i i  zu C h i o n e  bildet. Da das W erk von Herr.-Schaff. 
wohl mehr in den Handen der Entomologen is t, ais die be- 
treffende Schrift von C urtis, so will ich zunachst angeben, 
w ie sich die Abbildungen bei Curtis zu fig. 39 bei Herr.- 
Schaffer verhalten.

B o o t h i i  Curt. (J ist etwas grosser ais fig. 39, ha t einen 
etwas breiteren schwarzen Saum der F liigel, der von gelb 
gefarbten Adern durchschnitten wird und zeigt nicht die ver- 
loschenen schwiirzliehen Flecken vor dem schwarzen Saume 
(die ubrigens in fig. 39 starker angegeben sind ais das Ori
ginal, das ich verglichen habe, sie zeigt). Auf der U nterseite 
ist B o o t h i i  Curtis im Diskus unter dem Mittelfleck orange- 
farben angeflogen und die schwarzen Flecken parallel dem 
H interrande sind nicht so lang gezogen wie in fig. 39.

Im Uebrigen finde ich durchaus keinen irgend erheblichen 
Unterschied.

C h i o n e  Curtis ist etwas kleiner ais fig. 39, der 
schwarze Saum etwas schmaler und m atter ais an dieser und 
nicht von gelben Adern durehbrochen. Der Mittelfleck der 
Oberflugel ist orangegelb iiberdeckt; die orange Farbung auf 
den Oberfliigeln ist schwacher ais bei fig. 39 und fehlt auf 
den Unterflugeln ganz, die demnach einfaeh gelblich griłn, 
mit orangefarbigem  M ittelpunkt erscheinen. (Yon der Unter
seite giebt Curtis kein Bild.)

Curtis selbst spricht sich daliin aus, dass diese C h i o n e  
wohl kaum etw as anderes ais eine V arietat von Col. Boo
thii sei.

Hiernach dttrfte es nicht zweifelhaft sein, dass B o o t h i i
19ł
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Curtis C h i o n e  Curt, und B o  o t  l i i i  H .-Sch . fig. 39 identiscli 
sind *).

Dass alle drei aber  aucli mit C h r y s o t h e m e  und H e c l a  
eng verbunden sind, dafiir sprechen folgende U m stande:

1. der  orangefarbene Anflug im Diskus der Oberflligel,
2. die Form  des schwarzen Mittelfleckes der  Oberflugel,  

der  nacli oben und unten zugespitzt is t ,  daher  fast 
mondformig erscheint,

.3. die Eigenthiimlichkeit ,  dass dieser Mittelfleck iifters 
orangegelb tlberdeekt ist,

4. der  Flligelachnitt,
5. die Eigenthtimiichkeit,  dass die ro the  Einfassung des 

weissen F lecks au f  der  U nterse ite  der  Hinterfltigel ge- 
gen den H in terrand  zugespitzt ist,

6. Beim W eibe  die Form  der F leckenbinde im schwarzen 
Saume der Oberflugel; sie sind alle fast gleich gross.

(Bei E d u s a  u n d M y r m i d o n e  ist  der m ittle re  Fleck 
m erk lich  kle iner ais die iibrigen.)

Nach meiner Ansicht von einer guten  A r t  bes tehe t nun 
zwischen C h r y s o t h e m e  H e c l a  ( B o o t h i i  Staud.) und B o o -  
t h i i  Curt. (H.-S. und C h i o n e  Curt.) kein  solcher Untetschied, 
dass sie ais gute Arten ge trenn t w erden  konnten. V ielm ehr 
erscheint mir C h r y s o t h e m e  ais die Stamm form — in Fin- 
m a rk e n  zur hochsten Vollendung (m it  ganz orangegelber 
Grundfarbe)  ge langend ,  H e c l a  ais die Form  des hoheren 
N ordens und B o o t  l i i i  Curt, ais die Form  des hochsten Nor- 
dens.

Fig. 459 bei Herr.-Schaff. halte  ich fur ein $  von B o o 
t h i i  Staud. und z w ar  w egen der  o rangegelben Grundfarbe.

I V .
Erlauterungen zur Palaeno-Gruppe.

Dass P a l a e n o  L. und P h i l o m e n e  H. fig. 6 0 2 identisch 
sind, le tz te re  die Form  des hoheren  Nordens, dariiber lierrscht 
kein Zweifel.

W e r d a n d i  H .-S. lig. 41 halte  ich eutschieden nur fUr 
eine Abirrung des P a l a e n o  und zw ar  eine weibliche. Denn 
1. ist der  schwarze Saum auf  den Oberfltigeln nach innen 
nicht scharf  begrenzt und zvveitens zeigen die Hinterfliigel auf 
d er  O berseite einen lichten F le c k ,  w ie die W eibe r  von P a 
l a e n o .

*) Vergl. auch : Annales de la Soc. entom ol. de France de 1864 
Tom. IV., wo Guenee sieli in gleicher W eise ausspricht.
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W er dan  di H.-S. lig. 403 ist nichts anderes ais ein $ 
von P li i lo m e n e  II. fig. 602.

Was dagegen W e r d a n d i  Zett. betrifft, so ist sie ein 
ganz anderes Thier, das nicht, wie Staudinger in seinem Ca
talog p. 189 meint, zu Me l i n o s  gehort, vielraelir identisch 
mit P e l i d n e  und hochstens eine nicht erhebliche Abanderung 
derselben ist.

Zum Beweise dessen ftthre ich Folgendes an: 
i. Die Angaben, die Zetterst. iiber seinen C. W e r d a n d i  

macht, passen nicht auf die fig. 41 bei Herr.-Schaffer, 
noch weniger auf Mel inos .  Die Diagnose lautet bei 
Zetterstedt: „alis sulphureis, limbo communi ma c u -  
l a r i  nigro fimbriisque roseis, antiearum strigula sub- 
costali fusca; posticis subtus puncto centrali simplici 
argenteo.“

Diese Diagnose ist nach einem gemacht, dem einzigen 
Exemplare, das Zetterstedt kannte und das auf der Hohe des 
Gebirges im nórdlichen Lappland gefangen worden war.

In dieser Diagnose ist zunachst bemerkenswerth, dass der 
schwarze Saum a l l e r  Fliigel aus schwarzen Flecken bestehen 
soli; das ist bei H.-S. fig. 41 n i c h t  der Fali, noch weniger 
bei M e l i n o s ,  wo er hochstens schwarz, weisslich gefleckt, 
genannt werden konnte. Yon M e l i n o s  kann aber auch um 
deswillen ganz abgesehen werden, weil er keine schwefelgelbe 
Grundfarbe h a t, nicht in Lappland vorkommt und durchaus 
nicht mit H ec la  Lef. verglichen werden kann, wie Zetter
stedt dies mit seinem W erdandi — worauf demnachst noch 
weiter eingegangen werden wird, — thut.

In der Beschreibung nennt Zetterstedt seinen W e r d a n d i  
„similis P a l a e n o ,  sed minor et limbus neque tam late, neque 
tam determinate niger ac in ilia. Similis quoque N a s t e s  
Boisd. Icon. 4 Tab. 8 fig. 4, 5, sed color sulphureus n ec  v i- 
r e s c e n t i  flavus.“ Mit dem „similis“ zeigt Zetterstedt eine 
rnassige Aehnlichkeit an , wie sich klar daraus ergiebt, dass 
er bei dem spiiteren Yergleiche seines W e r d a n d i  mit Hee l  a 
sagt, Ersterer sei Letzterem „valde affinis et similisa. Auf 
den Vergleich mit N a s t e s  Boisd. ist wenig Gewicht zu legeu, 
denn die bezilgliche Figur bei Boisd. PI. 8 tig. 4 stellt zwar 
eine von jenen Varietaten des N a s t e s  dar, die noch am er- 
sten einen Vergleich mit P e li d ne und He cl a zulassen, aber 
doch durchaus nicht auf die Beschreibung des W e r d a n d i  
Zett. passen. Jedenfalls gleicht aber die fig. 41 bei Herr.- 
Schaff. auch nicht im Geringsten einem Nastes*).

*) Wenn nacli der Anmerkung in der Wiener entomol. Monats- 
schrift I860 p. 355 Herr Dr. Wocke erk la rt, W e r d a n d i  Zett. sei
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W eiter sagt nun Zetterstedt, an seinem W e r d a n d i  be- 
slehe der schwarze Saum (und zw ar, wie oben schon be- 
m erkt, auf alien Fliigeln) aus z u s a m m e n h a n g e n d e n  schwar- 
zen M akeln, sei am V orderrande der OberflUgel breiter und 
nehme ^ann ganz* allmalig an Breite ab, bis er auf den Hin- 
terfliigeln auf der Mitte des Randes verschwinde.

W ie kann man diese Angaben auf Herr. - Schaff, fig. 41 
anwenden? Dagegen passen sie genau a u f P e l i d n e  <J. Man 
vergleiche nur Herr.-Sch. fig. 43. Da ist der schw arze Saum 
genau wie Z ettersted t beschreibt: durch die starken gelben 
Querstriemen in eine ununterbrochene Reihe schw arzer M a
keln zertheilt!

Ferner sagt Z ettersted t, sein W e r d a n d i  habe auf der 
Oberseite dunkle Adern und ein gleichfarbiges Mittel-Strichel- 
chen. Diese Eigenschaften zeigt das Bild von P e l i d n e  fig. 
43 bei Herr.-Sch. allerdings w eniger, aber bei anderen Exem- 
p laren  von P e l i d n e  sind sie vorhanden, was sicli schon dar- 
aus ergiebt, dass Boisduval, der P e l i d n e  zuerst aufgestellt 
h a t, sag t, bei ihr sei der Mittelfleck der Oberfliigel mehr 
langlich und gestreck t, als bei P a l a e n o .  Es verhalt sich 
also bezuglich dieses Fleckes bei P e l i d n e  wie bei andern 
Ooliaden, er ist bald vorhanden, bald fehlend.

W e r d a n d i  H.-S. hat jedenfalls auch keinen schwarzen 
M ittelfleck, wie dies auch in der Diagnose ausdriicklich er- 
w ahnt w ird.

Yon der Unterseite des W e r d a n d i  sagt Zetterstedt, die 
Hinterflflgel seien duster griingelb, mit lichterem Saume, das 
Auge rothbraun mit welsser Pupille.

Das passt auf P e l i d n e  mindestens eben so gut wie auf 
W e r d a n d i  H.-S. fig. 41.

W enn demnach die directen Angaben Z ettersted t’s fiber 
W erdandi viel besser a u f P e l i d n e  als auf W e r d a n d i  H.-S. 
passen, so wird

2. durch d as, was Z etterstedt bei H e c l a  s a g t, es noch 
unzweifelhafter, dass W e r d a n d i  Zett. nichts anderes 
als ein vielleicht abgeflogenes Ą von Pelidne ist.

Hier heisst es namlich von H e c l a :  „ V a l d e  a f f i n i s  e t  
s i mi l i s  Col. W e r d a n d i ,  alis vero supra fu lvo-lu te is, nee 
sulphureis, subtus magis virescentibus etc.11

Nun vergleiche man H e c l a  Lef. mit der fig. 41 bei Herr.-

identisch mit der lapplandischen N a s t e s ,  so muss dabei in irgend 
einer Weise ein I r r thum  zu Grunde liegen , denn es ist ganz unmBg- 
lich, die Beschreibung des W e r d a n d i  bei Zetterstedt mit j e n e r N a -  
s t e s - F o r m ,  die sieli dem Col. M e l i n o s  n ah e r t ,  in Einklang zu 
bringen.
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Schaff, und m an w ird  zugeben m tissen , dass beide einander 
n ich ts w eniger ais sehr ahn lich  sind! E ben  so w enig gleiclit 
H e c l a  einem  N a s t e s .

D agegen zeigen H e c l a  und P e l i d n e  <$ die Aelin- 
Iichkeit, w elclie Z e tte rs te d t zw ischen seiner W e r d a n d i  und 
H e c l a  fand. *

Dass P e l i d n e  im N orden L ap p lan d s , d e r ahnliche k li- 
m atische und v e g e ta tiv e  V erhaltn isse  m it L ab rad o r, der eigent- 
liclien Heim a t li d er P e l i d n e  h a t ,  vorkom m en k a n n , diirfte 
w obl keinem  Zw eifel un terliegen . Soli sie doch sogar bei 
P e te rsb u rg  gefunden w orden  sein.

Auffallen k a n n , dass Z e tte rs ted t in der A nm erkung zu 
H e c l a  die P e l i d n e  Boisd. ais eine von W e r d a n d i  verschie- 
dene Species erw ahn t. A llein er th u t dies nur nach dem 
B ilde in Boisd. Icon. 41, 4 T ab . 8 fig. 1 — 3. Und dass er 
in diesen F igu ren  seinen W e r d a n d i  n ich t v e rm u th e t, kann  
n icht W u n d er n eh m en , denn:

1. g leicht fig. 1 und 2 ,  d e r r j ,  bei B oisduval w e it eher 
einem P a l a e n o  ais einer typischen P e l i d n e .  Na- 
m entlich ist der schw arze Saum  ganz oline gelbe 
Q uerstriche;

2. sag t B oisduval auffallender W eise von seiner P e l i d n e  
p. 41, sie sei e tw as g rosser ais P a l a e n o ;  im Bilde 
is t sie w enigstens ziem lich so gross w ie P alaeno  P e- 
l i d n e  ist in der R egel k le iner ais P a l a e n o  und so 
fand Z e tte rs te d t aucli seinen W e r d a n d i ;

3. zeigt fig. 1 keine Spur eines M ittelfleckes au f der Ober- 
se ite  der V orderfliigel (obw ohl B oisduval im T ex te  
das Y orhandensein  eines solchen m it dem B em erken 
erw ahn t, dass er ro th lich  se i);

4. h a t die U nterse ite  der A bbildung des von P e l i d n e  
bei Boisd. fig. 2  eine so gelb liche F arb u n g  w ie P a 
l a e n o ,  w ah ren d  die typ ische P e l i d n e  eine entschie- 
den m ehr griingelbe U n terse ite  bat.

K urz B oisduval’s A bbildung von P e l i d n e  ist von 
der A rt, dass sie , w enn das $  n icht m it d a rg e s te llt 
w a r e ,  entschieden zu Zwreifeln Y eranlassung geben 
konnte.

E u r o p o m e n e  O. is t identisch m it P h i l o m e n e  Dup. 
(G odart-D up. Suppl. I. PI. 47 fig. 3 — 5 F. £ $ )  und dazu ge- 
lió rt fig. 7 4 0 — 741 bei H ubner und fig. 621 bei Herr.-Schaff. 
P h i l o m e n e  Dup. s ta m m te , w ie E u r o p o m e n e  O ., aus der 
Schw eiz und sie stim m t in  a lien  w esentlicheii P unk ten  m it 
den A ngaben bei O chsenheim er. N ur beziiglich d e r  Grund- 
fa rbe  h e rrsch t eine D ifferenz, indem O chsenheim er von der 
E u r o p o m e n e  sag t, sie sei e tw as  lebhafter gelb ais bei
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P a l a e n o ,  w ahrend  die B ilder bei D uponehel ein b leicheres 
G elb ze igen , das iibrigens im Text, ohne W e ite re s  „jaune- 
c itron“ genannt w ird! Dass ab e r d ieser U m stand n icht von 
E r.heblichkeit ist, e rg ieb t sich aus der fig. 621 bei H err.-Sch., 
die aueh ein lebhaftes G elb l ia t ,  w ahrend  sie im U ebrigen 
genau m it fig. 4 ( ? )  bei Duponehel iibereinstim m t.

D einnach ist es n icht r ic h tig , w enn P h i l o m e n e  Dup. 
in S taud inger s C ata log  zu P h i l o m e n e  gezogen w ird , son- 
dem  sie g eho rt zu H. fig. 740 — 1. Aueh is t n ich t abzusehen, 
w arum  S taudinger von den D uponchel’schen F iguren nur 3 
und 5 c itir t,  fig. 4 (? )  aber w eglasst.

P e l i d n e  schein t m ir von P a l a e n o  nicht specifisch ver- 
schieden und beide F a lte r  m ochten w ohl in  dem selben Y er- 
haltniss zu e inander stehen w ie A t h a l i a  und P a r t h e n i e .

In  d ieser A nsicht b e s ta rk t mich nocli das Bild bei F re y e r 
fig. o i l ,  wo  der  P e l i d n e  einem kleinen P a l a e n o  ahn- 
lich sieht und noch m ehr die fig. 541 a bei F re y e r , ein kleines 
E x em p lar von P a l a e n o  aus Schlesien darste llend , das einem 
P elidne o  durchaus ahnlich  ist und derg le ichen  in Schlesien, 
w ie im T ex te  angegeben  ist, ofter vorkom m en. H err P as to r 
S tand luss h a t ,  so heisst es w eiter im T e x te  bei F re y e r , die 
Łeobachtung g em ac h t, dass P a l a e n o  sich auf sumpfigen 
S teilen  im G ebirge im m er k le iner zeig t ais auf den Flug- 
p la tzen  im F laciilande. W arum  sollte sich in L abrador n ich t 
e tw as A ehnliches w iederholen . H err M oschler fand d o rt 
aueh P e l i d n e  vorzugsw eise an  sumpfigen S teilen, wo Ledum 
p a lu s tre , Y accinium  uliginosum und Yitis idaea  wuchs. (V ergl. 
S le tt. Entom . Zeit. 1858 p. 3l(f.) Aueh das ?  von P e l i d n e  
b ie te t keine w esentliche V ersch iedenheit von dem P a l a e n o -  
W eibe d ar. D er schw arze Saum ist bei E rsterem  w eniger 
ausgebildet a is bei L etz te rem , ab e r  doch von w echselnder 
B ieite . b ig . 3 PI. 8 bei Boisduval ze ig t ihn in sehr geringem  
M asse, fig. 35 bei H err.-Sch. schon s ta rk e r , fig. 511 bei F re y  er 
und fig. 3 PI. XV bei God.-Dup. noch s ta rk e r , L etz te re  aueh 
au f den H interflugeln , ahnlich w ie P h i l o m e n e  ?  ihn hat.
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Tandem aliquando
von

C. A. Dohrn.

Die G elahrten  un ter den geeh rten  L esern  erinnern  sich 
v ielleicht noch von der lateinischen Schulbank her, dass eine 
von den furibunden R eden des m enschentnorderisch  bered- 
sam en C icero w ider den S taa tss tre ich  briitenden C atilina m it 
dem  trium ph irenden : „A lso endlich doch“ anfangt. Ich hielt 
mich l'ttr bere'chtigt, d er nachfolgenden M ittheilung diese clas- 
sisch parodische A ufschrift zu geben.

W elch er S am m ler, nam entlich  w elcher entom ologische 
Sam m ler,

— der auch nur eine Seele 
Sein nennt auC dem Erdenrund, 

h a t n ich t d ieser einen S eele, w enn sie ges tie fe lt und gespornt 
vor ihn h in tra t, um in’s n ah e  Soolbad oder in die m arkisclie, 
sachsische, vielleicht g a r  in die helvetische Schw eiz zu reisen, 
oder „fern im Slid das schone S pan ien11 unsicher zu m achen, 
— w er h a t d ieser Seele n icht den from m en W unsch m it in 
den R eisesack gepack t: „w enn  Ihnen  zufallig  ein ne ttes In 
sect tiber den W e g  k reu c h t oder fleugt, so denken Sie meiner 
dabei in G naden!“ N atilrlich  v e rsp rich t die freundliche, sprung- 
fertige  Seele S tein  und Rein, und ebenso natiirlich  kom rat sie 
nach 10 — 12 W ochen  vollig  fre i von U ngeziefer w ieder 
( — das ist d e r gew ohnliche, eigentlich  le ic lite re  V erlau f — ) 
oder sie h a t in der T h a t einige sechsbeinige V agabunden  von 
der L andstrasse  in K re u th , G aste in , W iesbaden  aufgelesen, 
w elche m an ohne B eschw er auch bei Gum binnen antreffen 
kann, ohne dass sie dahin  w egen  unliebsam en B etragens straf- 
v e rse tz t sind. A icht Je d e r  h a t das G liick w ie mein w iird iger 
Freund W . W . S aunders, dass un te r den 4 K afern , die ihm 
ein entom ologisch p ro faner B ekann ter als ganze A usbeute von 
einer Schw eizerreise m it nach E ngland  heim bring t, eine O sphya 
aeneipennis K riech b au m er, eines der europaischen R arissim a, 
befindlich ist. F reund  S aunders w a r  angenehm  uberrascht,, 
a ls ich ihn m it dem  N am en und ungeahnten  W e rth e  dieses 
u n beach te t in einem W in k el stehenden P honix  bekann t m aclite.

W enn ab e r die gedachten  \  erm ahnungen der Sam m ler 
schon an das d iirre Holz d e r  im L ande bleibenden und sich 
redlich  nahrenden  europaischen R eisenden  g erich te t w erden  
w ie anders und com plicirter gestalten  sich ers t diese Conju- 
ra tionen  bei dem griinen H olze der Ind iv iduen , w elche  die 
verw egne Absiclit h aben , u n g estra ft un ter P alm en zu w an- 
deln! S elbst solche C ollectoren , deren  V erhaltn isse es ihnen
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ra th l ich  m ach ten ,  sich nur au f  europaische Inseeten  zu be- 
sc h ranken ,  und dereń geographisches Gewissen vor  F reuden  
hellauf  la c h t ,  wenn irgend eine b lankę oder massige Bestie 
w ie T e t ra ch a  eupbra tica in Spanien oder Eucheirus bimucro- 
natus in S tam buł ergriffen und ihnen dadurch  die legitime 
Licenz versehafi't w ird ,  den bis dahin zaghaft und halb la ten t  
in die Sammlung „geschw arz tena A fr ikaner  oder Kleinasiaten 
optim a fide ais richtigen E uropaer  bestaunen zu lassen, selbst 
solche Collectoren w erden  einem auf  abschtissige W e g e  ge- 
ra thenen  und nach den H in te rw aldern  N ordam erika’s oder 
nacb den Schaftrif ten Australiens absegelnden Jugendbekann ten  
a l lerhand  Instructionen, j a  allenfalls Fang-Utensilien, Insecten- 
nadeln ,  K orkschachteln  und Spiri tusglaser mit auf die Reise 
geben, in Hoffnung, dass aus der  beilig zugesicherten Aus- 
beute ihnen fiber J a h r  und T a g  M ateria l erwachse,  um gegen 
die m assenhaft einspringenden E xoten  europaische Seltenheiten  
von exotischen Sam m lern  eintauschen zu konnen.

A ngenom m en, die Zalil der  Insectensammler in E u ropa  
belaufe sich a u f  2 0 0 0  — sie ist wahrscheinlich grosser — 
und es habe auch nur die H alf te  von ihnen Reisefreunde, 
w as  heu tzu tage mit E isenbahnen und Dampfschiffen eine bil- 
lige Voraussetzung ist, so giebt das jah r l ich  1000 in Eid und 
Pflicht genommene Ungeziefer-Lieleranten. Ich g laube nicht 
zu ir ren  — eine 25 jahrige  Prax is  und die fibereinstimmenden 
Aussagen gle ichstrebender F reunde  berechtigen mich dazu — 
w enn ich behaup te ,  dass man auf 50 V ersprechende ininde- 
stens 40 rechnen muss, die g a r  nichts schicken oder  mitbrin- 
gen. Von d en u b r ig e n  10 sammeln 9 unbrauchbares  Zeug, oder 
neutra lis iren  das B rauchbare  durch schlecbte Behandlung, und 
der  funfzigste, w enn  das Glfick gut ist ,  belohnt endlich die 
49 gratis et frnstra  ausgesaeten Instructionskorner  mit einer 
annehmlichen Ernte.

Indessen dieser funfzigste ist d e r  zureichende Grund , wes- 
halb man immer w ieder  von neuem unverdrossen  instruirt,  
sobald sich ein neuer „W an d e ls te rn 11 am entomologischen Him- 
mel blicken lasst.

Bei Gelegenheit der  Besprechung von L acorda ire’s Genera 
Vol. VI (S. 384 Jahrg .  1863 d. Z.) habe ich bereits  erzah lt ,  
welchem glficklichen Zufalle ich es zu danken h a t t e ,  dass 
e ine meiner in’s Blaue er lassenen Instructionen mit einer De
cade von Dinomorphus gek ron t  w urde.

A uf  ahnliche W eise  erhie lt ich ein E xem pla r  von Goliath 
Druryi,  w ohl zu m erken ungefahr ein J a h r  frfiher, bevor dies 
p rach tvolle  Th ie r  durch die zufallige E n tdeckung  seiner Le- 
bensweise '(hoch oben in Palmenblfiten) Seitens eines Missio- 
na rs  in Liberia ais ziem lich haufig constat irt und seine An-
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schaffung dadurch auch den weniger begiiterten Sammlern 
ermoglicht wurde.

Man 8ollte verm uthen, dass gerade dureh die Missionare 
auf die leichteste W eise der Naturgeschichte guter Yorschub 
geleistet w erden konnte , und ich habe es schon vor einer 
Reihe von Jahren  versuclit, durch die bereitwillig gew ahrte 
Verm ittlung einer Missions-Centralbehorde an passenden Stel- 
len Entoma sammeln zu lassen. An e in e r  Stelle freilich er- 
hielt ich ein zufriedenstellendes R esu lta t, nehmlich d a , wo 
die frommen Herren in der Ueberzeugung, dass s ie  mir trotz 
Instructionen und gesandten A pparaten nichts Brauchbares 
liefern w tirden, alles an einen in ihrer Nalie domicilirten 
Sammler ex professo ilbergaben — von ih m  erhielt ich dann 
eine Sendung nach meinen W iinschen, die ich mit Vergniigen 
honorirte. Dagegen sandte m ir ein andrer Missionar (im Nor- 
den Yorder-Indiens) ein kleines Spiritusglas mit unerheblichen 
Kafern und der Randglosse: „Das sei Alles, was er habe zu- 
sammenbringen konnen, und nicht ohne viele Miihe. Denn 
seine muhamedanischen Katechumenen wollten sich aus Faul- 
heit und Verachtung des Ungeziefers nur widerwillig dazu 
verstehen, dergleichen zu sammeln; die braminischen aber 
hatten  eine so eingeborne Scheu vor jed er Todtung, dass sie, 
falls im W alde oder auf dem Felde Feuer angemacht werden 
solle , vorher jedesm al mit einem weichen Besen die Stelle 
auf das ausserste von den kleinsten W iirm ern zu saubern be- 
flissen waren.11

In Betreff der abschatzigen A ntw ort eines dritten, gerade 
an einer naturliistorisch reich gesegneten Stelle fungirenden 
H eidenbekehrers: „er habe zu d e r g l e i c h e n  keine Z eit!“ 
lohnt es nicht, viele W orte  zu verlieren. Manchen Menschen 
hat die N atur das musikalische Gehor versag t; w arum  sollte 
es nicht auch naturhistorisch Taubstumme geben kónnen? 
Entsprang sothane einfaltige Aeusserung aber nicht einem be- 
dauerlichen Fehler in der O rganisation, w ar sie ein Ausfluss 
jener gespreizten Selbstgeniigsamkeit, welche ve rach te t, was 
sie nicht versteh t — dann sollte das fromme Kameel sieli 
doch z w e i  Dinge reiflich liberdenken. Erstens, dass auch der 
starkste Geist ermiidet und erlahm t, wenn er anhaltend nur 
nach e i n e r  Richtung hin denkt und strebt, sei sie auch noch 
so edel und anscheinend iiber alles Andre erhaben. W er sich 
keine Erholung gónnt, arbeitet zuletzt m a tt, einseitig und 
iiberspannt. Zweitens wird sich, auch aus dem crassesten 
Orthodoxiemus heraus, wenig oder nichts gegen das W ort 
eines meiner englischen Freunde vorbringen lassen : „was w erth  
w ar, dass es Gott geschaffen hat, w ird wohl w erth sein, dass 
sich der Mensch dam it beschaftigt !u
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T a n d e m  a l i q u a n d o  erscheint es geboten, diese Ueber- 
schrift zu rechtfertigen, und von einem jener Funfzigsten zu 
reden , welche die neun und vierzig vergeblich ausgetheilten 
Instructionen zu Ehren bringen. Hen- von B randt, der be- 
kannten ostasiatischen Expedition Preussens unter Leitung des 
Herrn von Eulenburg beigegeben, wurde spater als Consul in 
Japan angestellt und liess sich einen jungen Mann nachsenden, 
der bier als A rtillerist im Bureaudienst beschafligt gewesen 
war. Icli wurde gefrag t, ob es mir angemessen erscbiene, 
diesen Pom m eraner mit Insectenfangerischer Information aus- 
zustatten. Icli tha t es natiirlich aus den oben verzeiclineten 
Grtinden und bekenne ebrlicb, dass ich an irgend ein erlieb- 
liches Resultat, nur schwachen Glauben hatte. Meine Klein- 
glaubigkeit w urde durcb die mancherlei Thatsachen bestatigt, 
welche in der nachsten Zeit sich ereigneten, und aus denen 
sich zweifelsfrei zu ergeben schien, dass die europaischen 
V ertreter in Japan  tlieils durch das unvorsichtige, herausfor- 
dernde Benebmen ihrer Schiitzlinge, theils durcb den alters- 
hergebracbten Fremdenhass der Eingebornen in einer so ein- 
gezwangten Stellung sich befanden, dass sie an alles eher 
denken konnten, als an naturbistorische Ausbeute im Interesse 
europaisclier Freunde der W issenschaft. Jah re  vergingen und 
mein Erw artungstherm om eter blieb ruhig auf seinem h’ull- 
punkt stehen.

Aber am 12. Mai d. J. stieg das entotnologische Queck- 
silber plotzlich und unverm utbet zu einer seltenen Hohe. Am 
Schlusse eines heitern Mables setzte man plotzlich eine an- 
sehnliche Terrine vor micb b in , in der icli dem ersten Ge- 
rucbe nach kalten Punsch oder ahnlicbes vermuthen musste — 
wie seltsam aber w ar ich uberrasch t, als ich aus dem Spi
ritus allerhand Beine und Ftibler hervorragen s a h , und wie 
stieg meine freudige V erw underung, als icb auf den ersten 
genaueren Bliek eine ansehnliche Zahl der charakteristisch 
unverkennbaren D am aster unter den Schwimmern im Alkohol- 
Bassin erkannte!

Also nicbt vergebens hatte  ich vor Jah ren  mir die Miihe 
gegeben, den Umriss des Dam aster nacbzuzeicbnen, der sich 
in den Tafeln befindet, welche mit dem fiinften Bande von 
Lacordaire’s Genera ausgegeben sind: nicht vergebens hatte  
icb den jungen Pom m eraner darauf aufmerksam gem acht, er 
inoge den mit scharfen Sinnen begabten Japanern  nur dies 
Bild zeigen, und vorzugsweise s o l c h e  Kafer gegen Yergii- 
tung einer billigen Pram ie von ibnen verlangen: nicbt ver
gebens h a tte  icb ihm in Aussicht geste llt, dass ich in der 
Lage w are, ihm eine hubsehe Anzabl Exem plare durch meine
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ausgedelin ten  V erbindungen zu einem annehm liehen P reise un- 
te rzubringeu .

Anfanglicli g laub te  ich dureh  m aneherłei individuelle Va- 
rian len  in der Form  und F arb u n g , nam entlich  auch in dem  M ehr 
oder W en iger des K laffens d e r Spitzen d er E l j t r a  mich dazu 
berech tig t, in, dem  vorliegenden D. den blaptoides K olla r vor 
m ir zu sehen. Ich durfte  um so begreiflicher an eine F or- 
m en-M annichfa ltigke it dieser A rt d en k en , ais ich m ehrere 
E xem plare  vorfand, bei denen ein b isher als G attungsm erkm aJ 
ge ltendes M oment, die un tren n b ar ven v ach sen en  F liigeldecken, 
durch  vollstandiges K laffen bis zum Scutellum  als n icht dui'ch- 
greifend docum entirt w urde. W enn  m ir aber ein so enthu- 
siastischer D arw in is t, w ie  A nton D ohrn, nach V ergleich des 
D. b lap to ides im B erliner Museum versichert, dass blaptoides 
durch G rosse , g ro b ere  Sculptur und w esen tlich  langere  und 
m ehr d iverg irende F liigelspitzen eine andre  A rt sei, und wenn 
dies durch meinen vereh rten  F reu n d  V ollenhoven vollgiiltig 
b esta tig t w ir d , der im Leidner Museum das zw eite der vor 
vielen Ja liren  von Siebold rn itgebrach ten  drei D arnaster zu 
seiner Disposition h a t — das d ritte  befindet sicli bekanntlich  
im W ien er Museum — dann w erd e  ich w ohl an m einen fleis- 
sigen H oflieferanten schreiben und ihm  an’s H erz legen mtis- 
sen, auch auf die g robere  und spitzfindigere A rt zu fabnden. 
H offentlich w ird  ibm das sein P ro te c to r , H err Consul von 
B ran d t, auch ferner g e s ta t te n , und sicli durch freundliche 
U nterstu tzung  und lobensw erthe V erm ittlung  n icht nur um 
m ich und die durch  mich bere icherten  entom ologischen Ge- 
nossen verd ien t rnachen, sondern auch die W 'issenschaft w e
sentlich io rd e rn , w elche es jedesm al als einen G ew inn zu 
reg is triren  h a t ,  w enn eine bis dahin  als sclnver erre ichbar 
angesehene und nur w enigen B egiinstigten zugangig gew esene 
S eltenheit a llgem einer v e rb re ite t und w issenschaftliches Ge- 
ineingut w ird .

Schliesslich noch die B em erkung, dass ausser zw'ei A rteu  
C arabus, deren eine bereits von C haudoir als p r o c e r u l u s  
beschrieben w 'orden, w ah ren d  die zw eite  dem  aus N ord-China 
als f i d t i e i a r i u s  Thom son beschriebenen T h ie re  ziem lich nahe 
kom m t, noch m anche an d re  Species un ter der T okuham a Aus- 
beu te  sicli befinden, w elche T heils zu den bekannten ostasia- 
tischen T ypen  gehoren, w ie A nom ala c u p r e a  H ope, M im ela 
l a t h a m i  H ope, C erosterna g l a b r i p e n n i s  M otschulsky (deren 
subtile D ifferenz von dem  aus chinesisclien K asten  ausreichend 
b ekann ten  p u n c  t a t o r  F . mir nur m assig ein leuchtęt,) theils 
einen europaischen K afersam m ler als a lte  B ekann te  griissen, 
w ie z. B. ein D olichus, der von unserm  flavicornis g a r  nicht
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abzuw eichen  scheint, theils endlich fiir genauere  U ntersucliung 
lohnendes R esu lta t verheissen , w ie  z. B. ein schw arzer Rhipi- 
phorus. A uf M inutien u n t e r  dem  M aasse von H altica  ha t 
begreiflich der dortige Sam m ler (in seinem  heiligen Jag d eifer 
h in te r die ansehnlichen D am aster h e r)  b isher noch g a r  nicht 
geriicksichtig t. Von m assiveren Bestien fanden sicli ausser 
einigen Lucaniden m ittle ren  Schlages nur einige E xem plare  
von X iphodontus dichotom us vor.
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Die Parasiten der Honigbiene und die durch 
dieselben bedingten Krankheiten dieses Insects. 

Nach eigenen Erfahrungen und dem neuesten Standpunkt 
der W issenschaft von Dr. Eduard Assmuss.

Mit 3 lithographirten Tafeln, 26 Figuren darstellend.
Berlin, E r n s t  S c h o t t e  & Co. 1865. — Preis 18 Sgr.

Der H err  Verfasser  ist ein p rak tischer  Bienenzuchter, ha t  
an seinen Bienen offers Epidemieen b e m e rk t ,  ist dabei durch 
positive Beobachtungen oder  m otivirte  Combinationen beson- 
ders auf  die Paras i ten  als Hauptursachen  der K rankheiten  
gekom m en und stelit nun zusammen, w as  ihtn tiberhaupt vom 
Bienen-Parasitismus aus P rax is  und Lec tu re  bekann t geworden.

U eber  F orm  und Fassung des Buchleins liesse sich allen- 
falls mit dem H errn  Autor rec h ten ,  weil e r  sich nicht ganz 
deutlich gem acht h a t ,  fur w elche Fraction des Publicums er 
schreiben wollte. H a t te  e r  (wie m an nach dem W o rt lau te  
des e tw as  ausfiihrlich gera thenen  T ite ls  g lauben sollte) ento- 
mologische L eser  im Auge, so erscheinen manche einleitende 
Details  in den einzelnen Abschnitten unnothig, weil selbstver- 
sttindlich und bekannt. W o l l te  er dagegen  den praktisclien 
Bienenziichtern niitzlich w erden , aber  e tw a  zugleich den stren- 
gern  Stil der  W issenschaft fiir sie durch populare  Deutlich- 
ke i t  fasslicher machen — eine eben so schwere  als wenig 
dan k b a re  A rbe it  — so w erden diese Em pir ike r  an Ausdriicken 
wie „eucephal, m uricate Fleisehzahne, Chylusmagen, P erp il len11 
u. s. w. mit R echt Anstoss nehmen. Das w are  zu bedauern , 
denn es stehen m anche in teressante Beobachtungen verzeich- 
net ,  von denen im In teresse  der  Biologie zu wunschen w are ,  
dass sie von rech t vielen P ra k t ik e rn  gelesen und w eitern  Prii- 
fungen un terw orfen  wiirden. In diesem Sinne g laube ieh das 
vorliegende W e r k  am besten zu empfehlen, w enn  ich an  einem 
Beispiele ze ige , in w elcher  W e ise  der  H er r  Autor  beobach- 
te t  hat.

ffleloe variegatus, Donowan. Bunter Oelkifer.
L e b e n s w e i s e .  D er K afer  fuhrt  die Lebensw eise ,  w ie 

sie Uberhaupt der  G attung  Meloe zukom m t und beim Genus 
gescliildert wurde .  E r  ist nkclist dem folgenden in den mei- 
sten Gegenden E u ro p a ’s der  gemeinste Oelkafer.

Die L arven  erscheinen in manchen Ja h re n  in unglaub- 
licher Menge, vorziiglich a u f  den Esparsettb li i then, Lowenzahn 
und A juga und iiberfallen mit einer rasenden Geschwindigkeit
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die von diesen Bliithen Honig und Pollen einsammelnden Bie- 
nen, namentlich aucli unsere Honigbiene in grosserer Menge. 
Sie hangen sich nieht einfach an die B aare der Bienen an, 
was die Larven anderer M eloearten thun, sondern sie dringen 
iriit ihrem K orper mit Hiilfe der scbarfen Oberkiefer und Fuss- 
krallen zwiselien die schuppenformig iiber einander liegenden 
Schienen der Bauchringe und zwischen die Kopf-, Prothorax- 

I und Mesothoraxringe. Sie bohren sich oft so tief ein , dass 
ihr ganzer Korper versteckt erscheint und irritiren dabei die 
zarten  W achshaute oder die Ringhaute des Kopf- und Brust- 
stiickes der Biene, wodureh diese unter starken Zuckungen und 
Schmerzen stirbt. Die Bienen konnen sich ih rer von selbst gar 
nicht entledigen, schleppen sie in ibre Stocke und inan findet sie 
hier in grosser Menge auf detri Boden des Stockes an den 
todt oder. noch sterbend liegenden Bienen und im Gemull, in den 
Fugen des Stockes an den W anden u. s. w. lebend und sich 
lebhaft bewegend oder aucli tod t und eingetrocknet. Zuletzt 
sterben sie alle, wahrscheinlich Hungers, weil die Bienen sie 
in ibre Zellen nicht gelangen lassen; schwerlich aber aus deni 
Grunde, weil ihnen nur die Nester der Anthophoren als Wohn- 
stiitte , in der sie ibre w eitere Entwickelung durchmaehen, 
angewiesen seien, wie es z. B. ausser N ew port, Transactions 
of the Linnean society vol. XX p. 319 , auch von Siebold, 
Bienenzeitung, Jalirgang X, No. 8, ausspricht. Denn ich habe 
z. B. in einem faulbriitigen Stocke, der fast giinzlieh bienen- 
leer w ar, von Meloe proscarabaeus zwei Larven in der zwei- 
ten  Verwandlungsform angetroffen, was ein handgreiflicher 
Beweis is t, dass die M eloelarven, wenn ihnen nur die Mog- 
lichkeit geboten w ird , auch in dem Bau der Honigbienen 
leben konnen. (Siehe w eiter bei der genannten Art.)

G e o g r a p l i i s c h e  V e r b r e i t u n g .  D er Kafer ist in ganz 
Europa, Nord-, W estasien und dem Kaukasus v erb re ite t, je- 
doch nicht iiberall so hautig, wie z. B. in Deutschland.

A p i s t i s c h e  B e d e u t u n g .  W ie aus der Schilderung der 
Lebensweise ersichtlich, ist die Larve dieses K afers, wenig- 
stens die Prim itivlarve den Bienen sehr schadlich und wohl 
die bis je tz t gefahrlichste bekannte aller Meloelarven. In 
manchen Jahren , wenn sie in grosser Menge erscheint, wim- 
meln die Bienen von ihr und man sieht m ehrere Schritt im 
Umkreise um die Bienenstocke herum todte und unter den 
schrecklichsten Convulsionen sterbende Bienen zu mehreren 
H underten, ja  zu Tausenden liegen. Und wie viele mogen 
nicht sehon auf der Tracht von ihnen umkommen! Aber nicht 
bios die Arbeitsbienen, sondern aucli die Koniginnen w erden 
von diesen Thieren geplagt. Sie gehen von den Arbeitsbie
nen, die sie, wie schon oft erw ahnt, in die Stocke importiren,
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auf die K dniginnen Uber und veru rsachen  durch  ih r E inbohren  
in die G elenke auch den K dniginnen den T od*).

Ich  se lbst babe nur einm al G eiegenheit g eh ab t, an meinen 
Bienen im G ouvernem ent Sm olensk diese M eloelarven 7.u be- 
obachten. Im  J a h re  1861 vom 5. Jun i neuen S ty ls an be- 
m erk te  ich die A rbeitsb ienen m einer neun S toeke, w elche im 
P o rje tsch er K reise au f einer H aideflache s ta n d en , von der so- 
genannten T o ll- oder M aik rankheit befallen. E inzelne Bienen 
stiirz ten  aus den S tocken , Helen vor dieselben bin und dreh- 
ten  sicli von Schm erzen g e p la g t, au f dem Boden im K reise 
herum , ohne w ieder aufzutliegen, s ta rben  jed o ch  n ich t gleich, 
sondern blieben vor den S tocken  uber N acht liegen und ver- 
endeten  e rs t den fo lgenden T ag . Auch viele von d e r  T ra ch t 
zu ruckkehrenden  Bienen Helen e rm a tte t und sta rben  un ter 
convulsivischen B ew egungen. N achdem  icli einige von den 
Bienen aufbob und genauer b e tra c h te te , fand ich , w ie dben 
gesch ildert, in je d e r  Biene einige, in  m ancben sogar bis acbt- 
zehn M eloelarven zw ischen die B auchringe, in einigen Ringen 
sogar zw ei L arven  eingedrungen. Von T ag  zu T ag  m ehrten  
sich die T odesfa lle  d er Bienen, so dass vor einzelnen S tocken 
den T ag  uber bis 200  Bienen to d t oder k ra n k  lagen. Bis 
zum 15. Ju n i h ie lten  die S te rb e fa lle  g leicben S chritt, von da 
an  nabm  das S terben  allm iilig itnm er m ehr ab und ho rte  den 
2. Ju li ganz auf. K oniginnen w urden  von den M eloelarven, 
w ie das bei K opf g esch a h , n icht b e la s tig t, w olil ab e r viele 
D rohnen, au f die sie jedenfalls von den A rbeitsb ienen hiniiber- 
g ingen und die auch  starben . E benso  gingen sie au f d ie ju n - 
gen und sogar ganz jungen , eben e rs t aus den B rutzellen  her- 
ausgekrochenen  B ienen von den T ra c h tb ie n e n , w elche die 
L arv en  in den S tock im portirten , uber und v eru rsach ten  die- 
sen den Tod. Im In n em  des S tockes au f dem Boden befanden 
sich ebenfalls viele to d te  und ste rbende  Bienen. Die M eloe
la rven  h a tte n  sie m eist verlassen  und h ielten  sich v ersteck t 
im G em iill, andere  w aren  im S tock z e rs tre u t,  die m eisten  
drangen  ab e r du rch 's  F lug loch  und besonders durch die Spal- 
ten  des S tockes aus diesen w ieder heraus.

*) Vergl. Kopf, Bienenzeitung, Jahrg. XIV und XVII pag. 191, 
ferner Dzierzon’sche Theorie und Praxis. Bd. I p. 581. Derselbe 
(Kijpf) verlor im Jahre 1857 von seinen 23 Stocken neun Kdniginnen 
und etwa die Hiilfte der gesammten Arbeitsbienen. Wenn man nun 
durchsclinittlich die Volkszahl in einem Stock urn diese Zeit (Juni) 
auf nur 15,000 veranschlagt, so ware der Verlust an Arbeitsbienen, 
den Kopf zu beklagen hatte, 172,500 gevvesen, und der von diesem 
Insect herriihrte!

20
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Yon den T rach tb ienen  s ta rben  meist bios diejenigen, 
welcbe Honig einsammelten, w eniger  von denen, die m it P o l 
len ankamen. Dies r ilhrte  daher ,  weil die L a rv e n  von Meloe 
variegatus in meiner Gegend vorziiglich auf A juga geneveusis 
anzutreffen w aren  und die Honig einsammelnden Bienen die 
Bliithen dieser Pflanze in jenem  J a h r e  selir viel besuchten, 
w as  sonst eigentlich nur selten gesch ieh t ,  da die Nectarien 
bei A juga tief  liegen und der  Russel unserer  Honigbienen im 
Verhaltn iss  zu vielen anderen  Bienen kurz  ist. Von welchen 
Pflanzen die polleneinsammelnden Bienen die M eloelarven init- 
bracliten , konnte ich mit Gewissheit nicht e rm it te ln ,  da  die 
M eloelarven auf den verschiedsnsten  Bliitlien anzutreffen sind 
und ebenso auch die Bienen von selir verschiedenen Bliithen 
Pollen einsammeln. Docli g laube ich ,  dass die Bienen die 
L a rv en  von F ra g a r ia  eollina, von welcher Pflanze sie Bliithen- 
staub einsammelten und von w elcher  ich m ehrere  L arven  von 
Meloe variegatus abkotscherte ,  lierholten.

Die durcli diese Meloelarven verursaehten  Krankheits-  
und Sterbefalle  der Bienen glichen so selir den Symptomen 
der  sogenannten T o l lk ra n k h e i t , w elche von bisher nocli un- 
bekannten  U rsachen entste lien  soli und in manchen Gegenden 
und Ja b re n  die Bienenstocke selir h e run te rb r ing t ,  dass ich 
durcliaus kein Bedenken finde, diese K rankbei t  mit der  durcli 
die Larven  der Meloe variegatus l ie rvorgebrach ten  zu identi- 
ficiren. E tw a s  wiirde dagegen wolil sprechen, niimlieh, dass 
d er  grbsste Bienenziichter unserer  Z e i t ,  der  gen iu le ,  scliarf- 
sielifige Dzierzon an seinen Bienen nie Meloelarven beobaclitet 
l iatte, w ah rend  ilirn die Toll- oder M aik rankhei t  der  Bienen 
liaufig vorgekommen ist. Dzierzon ist der  Ansicht,  dass die 
T o llk rankhe i t  theilweise vom vergifteten Honig lierriihre, den 
boswillige Bienenhalter  den Bienen bei Raubanfallen  vorsetzen. 
A ber  auch die N atu r  selbst soli, seiner Ansicht nach, schad- 
liche Blumensafte spenden, namentlich gegen E nde  der  Baum- 
bliithen, wenn der Apfelbaum und die E beresche bliihen, ge- 
hen alljahrlich bald  m e h r ,  bald w en iger  Bienen an dieser 
K rankbei t  zu G ru n d e ,  vorziiglich die jungen  B ienen , welche 
die Zellen  vor Kurzem verlassen haben^J.  Die K rankhei t  
w u rd e  iiberhaupt seit lange**) von vielen Bienenzuchtern beob-

*) Bienenfreund aus Sclilesien p. 177. Nach ihm sollen an der 
Tollkranheit im Jahre 1836 in ganz Schlesien alle jungen Bienen der 
Stocke zu Grunde gegangen und so mancher Stock durcli den Ver- 
lust an Bienen ganz ausgestorben sein.

**) Sie war schon den Alten bekannt. Sie nannten sie Kranra 
und waren der Ansicht, dass sie wolil entstehe, wenn die Bienen 
Producte einsammeln, aul' denen Melilthau liegt. Namentlich soli sie
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achtet und ais mehr oder weniger gefahrlich geschildert. 
Die eigentliche Ursache konnte man aber, wie schon bem erkt, 
nicht ergriinden. Es wiirde Manchem allerdings ais gew agt 
ersclieinen, wenn ich die Ansicht Dzierzon’s verw erfe und die 
Tollkranklieit von den Larven der Meloe variegatus Donow. 
ableite. W arum  sollten aber nicht die M eloelarven, zumal 
da sie sieli so tief in die Bienen einbohren, dass man sie gar 
nicht bem erkt, und wenn im Bienenstock anwesend, diesen 
selir bald verlassen, Dzierzon’s scharfem Blick entgangen sein? 
Gab es denn nicht genug scharfsichtige Beobacliter, denen so 
manches W ichtige entging, was von minder scharfsichtigen 
nachgetragen w urde? Sind denn Uberhaupt die Meloelarven, 
wie man das oben gesehen h a t, nicht schon langst an den 
Bienen beobachtet worden? Aber die grosse Schadlichkeit 
derselben blieb bis au fK opf 1S57,V) unbekannt. Sollten denn 
aber wirklich die Meloelarven nur im Jah re  1857 und zw ar 
bei Kopf allein als den Bienen schadlieh aufgetreten sein? 
Gewiss nicht! Es fehlte bios an sorgfaltigen Beobachtungen. 
Gerade, dass meist die jungen Bienen der Tollkranklieit unter- 
liegen, bestark t mich noch mehr in meiner Ansicht, dass die 
M eloelarven diese K rankheit hervorbringen, weil die jungen 
Bienen eine noch sehr za ite  Haut besitzen und die Meloe
larven diese daher viel leichter irritiren , w ahrend manche 
kltere Biene oft oline grossen Schaden davonkommt. Audi 
die Jahreszeit, in welche die Tollkranklieit fa llt, namlich in 
w arm eren Gegenden im Mai, in kalteren  im Juni, spricht fiir 
meine Ansicht. Um diese Zeit trift't man gerade aucli die 
M eloelarven, die sich in w arm eren Gegenden friiher, in kalteren 
spater zeigen, nirgends aber nacli dem Monat Jun i, zu wel- 
clier Zeit auch die Tollkranklieit nicht beobachtet wurde.

Ich mochte aber das E ntstehen der Tollkrankheit bei 
den Bienen nicht allein diesem Insekt zuschreiben, sondern es 
diirfte noch ein anderes T h ie r, ein Endozoon aus der Ord- 
nung der Gordiaceen diese K rankheit hervorbringen, nument- 
lich Mermis albicans de Sieb. und vielleicht auch noch Gor- 
dius subbifurcus Sieb., docli von diesen w eiter an den betref- 
fenden Stellen.

P r o p h y l a x i s .  Um die Bienen vor den Angriffen der 
M eloelarven zu schiitzen, ist es das G erathenste, wenn jeder 
Bienenziichter in seiner Gegend auf die V ertilgung der Oel-

in trocknen Jahren vorkommen. (Aristot. VIII. 27. IX. 40. 19.) 
Vergl. Magerstadt, Bilder aus der romischen Landwirthschaft VI. 
pag. 2C7.

*) Kopf, Bienenzeitung Jahrg. XIV p. 191 und die Bestatigung 
seiner Beobachtung von v. S iebold, ebendaselbst p. 195.
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k a fe r  ausgeht. T od te t er ein W eibchen  dieses K afers, so hat 
e r  zugleich gegen 5000 L arv en  v e r t i lg t , da d e r E ierstock  
gegen 5000 E ie r zah lt. F re ilich  w ird  es dam it fast ebenso 
gehen, w ie m it den M aikafern : Man sam m elt in D eutsciiland 
a jljah rlich  und in m anchen Ja h re n  Millionen von denselben 
°h n e  dass es bis je tz t  m oglich w are , sie ganzlich  auszurotten . 
E s w erden  d ah e r die Bienen im m erhin m ehr oder w eniger 
von den M eloSlarven zu leiden haben. S ieh t m an ab e r die 
Bienen m it diesen Insek ten  b eh afte t in ih ren  S tocken  ankom - 
inen, so un te rlasse  es der B ienenziichter j a  n ich t, die vo r den 
S tocken und in den S tocken au f dem  Boden liegenden tod ten  
oder ste rbenden  Bienen nebst allem  Gemiill aufzulesen und 
auszukehren  und in lieisses W asser oder in ’s F eu er zu w er- 
fen, dam it die M eloelarven, die sich au f den Bienen betinden, 
um kom m en und sich n icht im S tock au f andere  Bienen begeben.

In  seh r eingehender und in te ressan ler W eise  behandelt 
der H err  V erfasser von Seite 26  bis 44 die sogenannte „Faul- 
Luut , die entschieden g e lah rlich ste  und d e r  ganzen Bienen- 
zucht feindliciiste der E p idem ieen , w elche er den verderb - 
lichen Eintltissen der B uckelfliege P h o ra  inc rassa ta  Meig. zu- 
sclireibt.

Dass der A u to r die C orrec tu r n ich t selbst besorg t b a t 
und dass sein Substitu t kein E ntom olog  w a r , sieh t man aus 
dem  gleich anfangs d reim al w iederho lten  Colosom a. Im  G an
zen ist die A ussta ttung  sauber und bei dem  niedrigen P re ise  
d a i f  m an biilig an der e tw as m assiven B ehandlung d er litho- 
g rap h irten  Tafeln  n ich t m akeln.

C. A . D o h r n .

V er einsangelegenheiten.

In der S itzung am 24. Mai the ilte  der U nterschriebene 
den versam m elten  M itgliedern einen kurzeń  A briss d e r  von 
ihm uber P aris  und M arseille nacli Sicilien (M essina, C atan ia 
Palerm o) und dem nachst durch Ita lien  (N apo li, R om a, Bo
logna , Im o la , Venezia) gem achten R eise m it, au f w elcher 
nattlrlich  bei d e r frUhen Z eit des Ja h re s  (E nde F e b ru a r)  und 
bei der auch im Siiden E u ropa 's  ungew ohnlich  verlangerten  
D auer k a lten  W e tte rs  (bis in den April hinein) von eiTtomo- 
logischen E xcursionen  nur w enig die R ede sein konnte. Selbst- 
verstand lich  w urden  kier und da befreundete Collegen besucht. 
D ie urspriinglich aut den 23. A pril in N apoli anberaum te
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Versammlung italienischer N aturforscher, zu welcher auch 
<iern Unterzeichneten eine Einladung zugegangen w a r , hatte 
man mit Riicksicht auf die mehrseitig geausserten Wiinsche 
ausw artiger Fachgenossen auf den September d. J. verschoben.

Riihmlieh muss es bervorgehoben w erden, dass in Napoli, 
wo noch ini Jah re  1850 fur die Naturgeschichte an der dor- 
tigen Universitat n i c h t s  geschehen w ar (vielleiclit etw as im 
Bereich der mineralogischen P a rtie , was ich dahingestellt 
sein lasse, aber siclier nichts im Bereich der zoologischen) 
j e t z t  durcli die Bemiihung und unter der Leitung des P ro
fessor Achille C o s ta  ein Museum zu Stande gebracht worden 
ist, welclies nach einem vorhergehenden so klaglichen Nichts 
freilich nur einen Anfang b ietet, aber doch einen loblichen 
Anfang, auf dem w eitergebaut w erden kann.

Dass ich auch in der kleinen Provinzialstadt Imola ein 
(wesentlich auf italienische Producte beschranktesj naturhisto- 
risches Museum und in demselben eine ganz ansehnliche und 
gut gehaltene Sammlung italiseher Vogel und eine ziemlich 
reichhaltige Kafersammlung fand , erkl&rt sicli vornehmlich 
aus dem patriotischen E ifer fiir Naturwissenschaft meines 
Freundes, Major Pirazzoli, des Entdeckers und Beschreibung 
des zierlichen Leptom astax hypogaeus. Ihm ais Imolaner kam 
das W ohlw ollen des zeitigen Biirgerm eisters seiner Vater- 
stadt freundlich und hiilfsbereit entgegen und so erfreut sich 
denn eine kleine italienische S tadt eines in einem ehemaligen 
K loster hell und ubersichtlicli aufgestellten Natura lien- Cabi
nets, um welches manche deutsche Universitat Ursache hatte , 
sie zu beneiden und wo moglich ihrem Beispiele zu folgen, 
wenn nicht (mit recht wenigen und desto mehr zu verehren- 
den Ausnahmen) die H erren Minister des offentlichen Unter- 
richts naturhistorischen Interessen gegeniiber meistens an to- 
ta ler Mondblindheit litten. Es ist freilich gebriiuclilich, rieh- 
tiger missbrauchlich, sich fiir das nicht zu interessiren, wovon 
man nichts versteht und die Herren Theologen w erden sich 
darin in diesem Capitel vollkommen in Uebereinstimmung mit 
den H erren Philologen finden und die alte bekannte Melodie 
singen: natur alia sunt, non intelliguntur.

Als M itglieder in den Verein wurden aufgenom m en:
H err D a r d o i n  (alnó) zu Marseille,

- Dr. med. Jacob S c h u l z  in Plauen im Yogtlande, 
Rentier H a r t m a n n  in Arnswalde,

- Kaufmann und A potlieker Rud. W e g n e r  in Stettin. 
Zu einem Beschlusse tlber den festzustellenden Tag des

Verkaufs der Vereinssammlung (da inzwischen keine annehm- 
lichen Gebote auf das Ganze eingelaufen,) konnte lieute nicht
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gescliritten w e rd e n ,  d a  die Mitglieder der  zu dieser Sache 
speciell ernannten  Commission in d e r  Sitzung niclit gegen- 
w arlig  waren. Es blieb dies also vorbehalten .

In der Sitzung am 29. J u n i ,  welcher unser Ehren-Vor-  
stands-Mitglied H err  Professor Z e l l e r  beiwohnte, w urde  auf 
den A n trag  der  anw esenden  Commissions-M itglieder einstim- 
mig beschlossen:

dass am 2 . ,  3. und 4. October d. J . , Vorm ittags von 11 
bis 12 U hr,  das Y ereinslokal (Lindenstrasse No. 22 ) den- 
jen igen  H erren  geoffnet sein soli , w elche die ehemals Dr. 
Schmidt’sche, j e tz t  Vereins-Kafersammlung in Augenschein 
zu nehm en wilnschen. Am 5. October, Yorm ittags  11 U hr,  
soil a lsdann mit dem V erkaufe  an den Meistbietenden in 
der  W eise  geschritten  w e r d e n ,  dass zunachst die ganze 
Sammlung, und w enn sich fur diese kein annehm bares  Ge- 
bot erg iebt,  die einzelnen Familien, oder falls h ierauf  niclit 
reflectirt w ird , die einzelnen Hasten zum Ausgebot gebrach t 
werden . Die Zahlung ist sofort zu le isten; w egen der  Ab- 
nahm e der  H asten  und event, der  S chranke w erd en  billige 
Erleichterungen zugesichert.

Ausser dem unterzeicbneten P rases  sind die H erren  Ober- 
le h re r  P itsch und Dr. Betbe gerne  bereit,  A uftrage von aus- 
w ar tigen  h ie rau f  Reflectirenden entgegenzunehmen.

Die Vorschlage des Unterzeicbneten in Betretf  m ehrerer  
A ntrage  auf Schriftentausch w urden  genehmigt.

Dr. C. A. D o h r n .
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Intelligenz.

Die Sturm’schen Sammlungen
in  N iirnberg

vorzugsweise Vogel, Nester und E ier, Land-, Suss- und Salz- 
W asser-Conchylien und alle Ordnungen Jnsecten, am reiohsten 
Kafer entlialtend, sollen von den beiden liinterbliebenen W itt- 
wen N anette und Babette Sturm im Ganzen oder Abtheilungs- 
weise verkauft w erden. U eber den Bestand derselben giebt 
folgende Aufzahlung Aufschluss, w elche von dem Dr. Job. 
W ilh. Sturm  vor 2 Jahren  verfasst w orden ist:

Die naturhistorisclie Sammlung besteht aus folgenden 
Hauptabtbeilungen:

1) Vogel. Da von sind 1700 A rten in circa 2700 Exem- 
plaren vorlianden. 1600 Stiicke sind von der Meister- 
liand meines sel. B ruders, Dr. F r. S turm , ausgestopft, 
in 557 G laskasten aufgestellt; der Rest besteht in gut 
conservirten Balgen.

Fast alle  Vogelgattungen liaben in der Sammlung 
ihre R eprasentanten und viele derselben sind in be- 
traclitlicher Anzahl vertreten. Kaum aber durfte sieh 
eine zweile Sammlung linden, die so kunstvoll prapa- 
rirle  und trefflich conservirle Exem plare enthielte. 
Besondere Hervorhebung verdienen die Kolibri mit ca. 
100 Arien in 253 Exem plaren; die Rham phastiden mit 
20 A rten in 62 Exem plaren — eine Sammlung, die 
S t u r m ’s M onographic der Rham phastiden zur Grund- 
lage gedient hat. — Nicht minder zahlreich sind an- 
dere G ruppen, w ie z. B. die der T auben , Papageien, 
Hiihner etc. vertreten.

2) Nester und Eier der Yflgel. Exotische N ester 75, Vo- 
geleier 769; europaische N ester 77 , Vogeleier 1597 
StUcke.

3) Insekten. Diese Abtheilung enthalt etw a 23,000 Arten 
von Insekten in ungefahr 70,000 Exem plaren und ist 
wohl die grosste Privatsam m lung in D eutschland, da 
sie an A rtenzahl nur den kbnigl. Museen zu Berlin und 
W ien nachstehen dttrfte. Obgleich in derselben alle 
Ordnungen der Insekten reich vertre ten  sind, so ist 
doch die Ordnung der Kafer die am meisten bevor- 
zugte. Mein sel. V ater ha t uber dieselbe 4 Kataloge 
(den letzten im Jah re  1843) veroffentlicht, seit welcher 
Zeit sich die Zalil der K aferarten auf 16,640 ver- 
m ehrt hat.
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Von anderen Ordnungen sind vorhanden: 
Hymenopteren 2193, Neuropteren 186, Lepidop- 
teren : exotisclie 413, europaische 800 , D ipteren 
1038, Hem ipteren 1439, Spinnen 368, Skorpionen 
68, Myriopoden 40 Arten.

4) Land-, Siisswasser- und See-Conchylien.
Land- und Susswasser-Conchylien 13.000 Stiicke, 
8ee-€oncliylien 25u0 Stiicke.

Auch diese Abtheilung ziililt unter die grosseren der- 
artigen Sammiungen und enthait viele Origin,il-Exem- 
plare von S a y ,  A d a m s  und Anderen. Hervorzuheben 
ist eine von ineinem Bruder uaturgetreu in W achs 
nacbgebildete Anzahl von Landsclmecken: eine Samm- 
lung, zu der wobl sehwerlicli anderswo ein GegenstUck 
aufzufinden sein diirfte.

W as die iibrigen Klassen des Thierreichs betrift't, 
so sind fast von alien Anfange zu einer Sammlung 
vorhanden, doch felilte es bisher an Zeit und liaum, 
urn auch diesen Abtheilungen die entsprechende Aus- 
dehnung zu geben.

Diese Sammlung ha t seit langer Zeit anerkannten wissen- 
schaftlichen Arbeiten zur Grundlage gedient und erfreut sicli 
des Vorzugs wis.senschaftlicher B rauchbarkeit gerade deshalb 
in hohem G rade, weil sie fast alie die neuen oder seltenen 
A rten en th a it, die iu den Sturm ’schen Schriften beschrieben 
und bildlich dargestellt sind. Deshalb und wegen ihrer Reicli- 
haltigkeit bezeichnete sie H err Prof. B u r m e i s t e r  in seinem 
dariiber ausgestelllen G utachten ais „ein naturwissenschaft- 
liches Institut ersten Ranges in seiner A rt.“ — Ausser diesem 
Gutachten liegen noch w eitere dergleichen von den H erren 
Universitats-Professoren Dr. L e i b l e i n  in W urzburg, Dr. von 
S i e b o l d  in Miinchen und Dr. W i l l  in Erlangen vor, welche 
sicli alle gleich gunstig tiber den W erth  der Sammlung aus- 
sprechen.

B'iir Coleopterologen hat die obenerw ahnte Kafersamm- 
lung das specielle In teresse, dass darin mit sehr wenigen 
Ausnahmen alle Typen der in dem bekannten W erke von 
J. J. Sturm besehriebenen A rten enthalten sind.

Dr. C. A. D o h r n .

8 3 ^  Fur Lepidopterologen.
w  er 34 Arten und Var. der Gattung Sesia in 63 sauber 

gehaltenen Stueken fur 63 bstr. Gulden (1 G. =  20 Silber- 
groschen =  2/ 3 T haler) kaufen w ill, wende sich deshalb an 
H errn Th. Rolide, Zuckerfabrik zu W ieselburg in Ungarn.
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Es befinden sieli darunter ausser den gewohnlichen Arten 
die seltneren: Laphriaeform is, Benibecif., Apif. var. Sirecif.

ConoPif-i Scoliaef., Mellinif., Stomoxyf., U rocerif’ 
Hedilif., Thynnif. , D ory lif, Therevaef., Miniacaef., Braconif.’ 
Broad. Myrmosaef., Corsitif., Astatif.; die scliiefgedruckten 
Arten bios im mannlichen, alle iibrigen in beiderlei Gescblecht.

Preis-Ermassigung.
Die Unterzeichneten liaben sieli entschlossen, die in ihrem 

Verlage erschienenen Bandę I  bis X II der Zeitschrift:

entomologies"
herausgegeben von dem entomologischenWVereine in Stettin 

welche im Ladenpreise 24 Thaler kosten , auch femerhin zn  
dem erm assigten Preise von 10 Thalern pro Exemplar abzu- 
lassen. Bestellungen fuhren die Unterzeichneten und iede 
andere Buehliandlung aus.

Berlin, im April 1865.
JM it Her ty Sohn.

Aus dem Nachlass des Prof. B r a u n  zu Bayreuth ist zu 
verkaufen:

1. eine Schmetterlingssammlung, ausgezeichnet erlialtene 
Exem plare, circa 1700 Stuck, 750 Exoten,

2. eine Kafersammlung, ebenlalls sebr schone’Exem plare, 
750 Exem plare. ’

Der V erkauier ist Dr. M aurer in Erlangen. Nahere Auskunft 
1 die Sammlungen ist zu geben bereit Prof. Dr Ro=en- 
hauer ebendaselbst.



306

Inlialt i
H a g e n :  Phryganiden von M adera, Ziirich. Gehause. B e t l ie :  

deutsche Throscus. A. D o h r n : D arw in’s Theorie. S p e y e r :  Lepid. 
M ittheilungen. W  o e k e :  neue Nepticulae. Leop. Carol. Preisaufgabe. 
W e r n e b u r g :  U eher Colias. C. A. D o h r n :  Tandem aliquando. 
L itera tu r (Assmuss fiber Bienen-Parasiten). Vereins-Angelegenheiten 
(Term in zum V erkauf der Yereinssamm iung). Intelligenz.

I


