
Entomologische Zeitung.

Herausgegeben

von dem

entomologischen Vereine

S T E T T I N .

Siebenundzwanzigster Jahrgang.

Stettin 1866-

Druck von R. Orassmann.



Biblioteka Jagiellońska



Entomologische Zeitiuig
3

herausgegeben
von dem

entomologiscłicn Yercine zu Stettin.
R e d a c t i o n :  In  Commission bei den Buchhandl.

r  i v  • t. - a  i v. E. S. Mittler in Berlin u.Fr. Fleischerl/. A. IlOnrn, Vereins-Prasident. j n r^cifizig-

No. 1 -3 . 27. Jahrgang. Jan. —Marz 1866.

Meujalirs-Dialog-.

S e tz e r .  Wie stehts, H err Redacteur, m it dem Gedicht?
R e d . Seit Monden lag  es fertig

Und Ilrrer stets correcten Hand gewiirtig,
Doch Sie erlia lten’s diesmal nicht.

S e t z e r .  W arum  nicht? d arf man fragen?
Ih r  letztes Raup- und Mord-Poem 
Schien aller W elt doch lesbar angenehm!

R ed . Man darf sich n icht lau t fiber S e g e n  beklagen, 
D rum  raune ich Ilmen ganz heimlich ins Ohr: 
W ir haben eine solche F lor 
Yon Manuscripten in  feinster B lfite,
Dass ich erwog im Gemiithe,
Wie wohl am leichtesten Raum zu sparen?
Da w ard denn durch summarisches Verfahren 
Mein Nesthiikchen von N eujahrsproduct 
In  usum lectorum  abgemuckt.

Dass mich der Staatsanw alt allzugestrenge 
Von wegen K indsm ord peinlicli bedrange, 
Ilab ’ ich wohl schwerlich zu besorgen — 
Requiescat in pace! Guten Morgen!

C. A. D.

1»
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Verzeichniss der Vereins-Mitglieder.

Zur E rsparn iss des R aum es w ird  au f das V erzeichniss 
ini vorigen Ja h rg a n g e  Bezug genom men. D er V erein  verlo r 
durch den T od  die H erren

Official K o k e i l  in K lagenfurt.
P rof. Dr. S c h a u m  in Berlin.
K upferstecher S t u r m  in N iirnberg.

In den V erein  w urden  aufgenom m en die H erren : 
D a r d o i n  in M arseille.
D r. G i e b e l ,  P rof. und D irector des zool. Mus. in Halle. 
H a r t m a n n ,  R en tie r in A rnsw alde.
Th. H e d e n u s ,  A po theker in Ham burg.
E . C. R y e  C helsea, London.
v. M t i l v e r s t e d t  au f Belschw itz bei R osenberg.
R e i t t e r i ,  O ekonom  in A ltstad t.
D r. S c h u l z  in P lauen.
D. S h a r p ,  E dinburgh.
T b p f f e r ,  Kaufm. in S tettin .
R. W e g n e r ,  Kaufm. in S tettin.

Die als zw ei Personen aufgefiihrten N am en A. S t a n g e  
gehoren zusam m en; die Bezeiclinung R a ttm annsdo rf ist die 
riehtige.

Einige Worte iiber das Seppsehe Werk nebst 
Proben aus der Fortsetzung desselben

von
P. C. JBellei* in Meseritz.

Von je h e r  w ar m ir un te r den rohen E sperschen B ildern 
die au f der 33. N octuentafel der U nterschrift nach (secundum 
rep raesen ta t. Seppii) aus dem Seppschen W e rk e  aufgenom m ene 
Copie des Schm etterlings, der R aupen m it dem K lettenstengel, 
worin sie leb ten , und der Puppe von G ortyna flavago w egen 
ih rer V ortrefflichkeit ein G egenstand der B ew underung. An- 
dere eben daher genom m ene B ilder (C atocala nupta, Taf. 8, 
R aupe  und S chm ette rling , Moma O rion, Taf. 3 9 , R aupe) 
konnte ich w egen ungeniigender K enntniss des G egenstandes 
nicht nacli ihrem  naturh isto risclien  W e r th  beurtheilen. Die 
aus g leicher Q uelle entsprungenen R aupenbilder der H ippar- 
chien: H yperan thus Taf. 5 ,  E geria  Taf. 7 ,  T ithonus Taf. 9
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und Ja n ira  Taf. 10 behagten  mir n icht, und so beruhig te ich 
mich dariiber, dass die g le ich zeitig en , den Seppschen w eit 
nachstehenden B ilder R osels unzahlige Male cop irt w orden 
s in d , w ahrend  an eine N achbildung jen er niem and dachte. 
Je tz t besitze ich den ersten  B and des alten  W erk es selbst, 
und habe mich nicht bloss an seinen meistens uniibertrefflichen 
B ildern e rfreu t, sondern auch den T ex t s tud irt und gefunden, 
dass d e r V erfasser ihn m it eben derselben S orgfalt und Aus- 
fiihrlichkeit au sarb e ite te  und auch darin  selten von Rosel 
e rre ic h t w ird. N ie beschreib t er nach seinen Bildern s ta tt 
nach seinen O rig inalen , w as Rosel bisw eilen gethan  hat. An 
der vo llstandigen K enntniss der N atu rgesch ich te  der A rten 
lag  ihm so sehr, dass er keine  Miihe, sie sich zu verschaffen, 
scheute (m an verg le iche den T ex t zu d e r wunderschónen Ab- 
bildung a lle r  S tande von Z erene sy lva ta !) und dass er sehr 
unzufrieden w a r ,  von Van. Polychloros n ich t ein gelegtes, 
sondern nur ein unbefruch te tes, aus dem  Leibe genom menes 
E i abbilden zu koniien. W enn ich nun hinsichtlieh dieses 
ersten  Theiles des Seppschen W erk es (den zw eiten  habe ich 
in der Bibliothek des S te ttiner Vereins nur fluchtig durch- 
b la tte r t und die folgenden bis zum achten  g a r  n icht gesehen) 
das U rtheil G uenee’s und des H errn  v. P rittw itz  (Ent. Zeitung 
1862 S. 388) unbed ing t") un terschreibe, so muss ich die F rag e  
au fw erfen : w ie konnte m an eine so vortreffliche Leistung so 
lange ignoriren? W ahrscheinlich  vereinigen sich ein sehr 
holier P re is , ein langsam es E rscheinen der L ieferungen, 
schlechte B uchhandlerverb indungen  und die F u rch t vor der 
Hollandischen Sprache im T ex t zu einem G anzen, um diese 
sonderbare  E rscheinung  zu erk la ren . M erkw iirdiger W eise 
h a t auch Linne nichts von der E x istenz des W erk es  gewusst.

H err v. P rittw itz  sp rich t tiber den k leinen ihm bekannteu 
T heil des durch H errn  Snellen van  V ollenhoven gelieferten

*) Hinsichtlieh meines Exem plars habe ich zu bem erken, dass 
die von H errn v. P rittw itz erw ahnte V ignette ihm  ganz fehlt und 
gefehlt haben muss, dass in der Colorirung der Exem plare einiger 
Unterschied stattzufinden scheint, indem z. B. das $  von Ep. Ti- 
thonus bei mir ganz blass und ro th lich  gefarbt, Smer. tiliae in alien 
Standen gleich vortrefflich gegeben ist (nur dass die Raupe, was 
auch Sepp S. 29 anzeigt, die vor der V erwandlung eintretende Far- 
bung angenommen hat), die Raupe von Clostera anaclioreta sehr gut 
abgebildet ist, und dass Sepp den A rten nur Hollandische Benennun- 
gen gegeben hat (z. B. de Kameeltjef-V linder, de Snuit-V liuder), so 
dass die von H errn v. P. hinter jeder Nummer beigefiigten lateini- 
schen Namen nur die handschriftlichen Zusatze von Laspeyres zu 
sein scheinen.
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acliten Bandes, nam lich iiber die ersten  22  T afeln , ein U rtheil 
au s , gegen dessen G erech tigke it H en ' van V ollenhoven sich 
veran lasst s ie h t, in der ent. Zeitung 1865 S. 55 in seh r ge- 
m assigten W o rte n  E insprueh  zu tliun. Da ich den Band 
ganz und vom I1, die Tafeln 11 — 34 nebst dem dazu gehórigen 
T ex t vor mir h a b e , so erlaube ich m ir , ein p aa r W o rte  ais 
Schiedsrichter zu sagen. Gewiss ist, dass die lithograph irten  
Tafeln dieser F ortsetzung  niclit die hohe V ollendung haben , 
die man an den K upfertafeln  des alten  W erk es  bew undern  
m uss; aber eben so gew iss konnen s ie , dem allergróssten  
Theil n ac li, dem B esten , w as in der neuern Zeit gele is te t 
w orden ist, an die Seite g es te llt w erden. N eben Coleophoi-a 
ju n c ico le lla , die H err van V ollenhoven nebst der von mir 
nicht gesehenen N eplicula trim acu le lla  beispielsw eise als wohl- 
g era th en  an m erk t, lassen sich aus Band 8 T riph . jan th in a , 
Lasioc. popu lifo lia* ), Segetia  x a n th o g ra p h a , Anisopt. aeseu- 
la ria , C ym atoph. b ipuncta, se lbst Lithocol}. quercifoliella (wo- 
von nur dfer S chm etterling  zu scb lank  gera then  ist), aus Band 
9 Chilo ph rag m ile llu s , Bomb, processionea, Sesia form icae- 
form is, Coleoph. caesp ititie lla , Chauliodus chuerophyllellus als 
in a lien  F iguren vortrefflich gera then  anftihren, w ahrend  von 
einer g iossen Z ahl von A rten  w enigstens der eine oder an- 
dere  dargeste llte  S tand dem besten V orliandenen nicht nacli- 
steh t. D er Text ist a llerd ings in einem andern  G eist verfasst 
als in dem  des alten  Sepp, aber entscliieden zu seinem  Vor- 
the il: oline die ehem alige gew altige  B reite  imd Iiedseligkeit, 
m it B eriicksichtigung der meisten Leistungen der neuern  Zeit 
(n icht bloss des Ochsenh. - T re itschkeschen  und des Hilbner- 
schen W e rk e s ) , m it dem selben S treben  nach V ollstand igkeit 
(w enn  auch au f die Beschaffenheit der E ier e tw as w eniger 
R iicksisht genom men is t , als der G egenstand verd ien t) und 
nach Z uverlassigkeit in den Angaben. Ich fiirchte n ich t, zu 
viel zu sagen , wenn ich behaup te , dass die A rt und W eise 
der Behandlung als ein M uster h ingeste llt w erden k a n n , das 
in g eg en w artig e r Z eit nur von wenigen B eobachtern  erre ich t 
w orden  is t ,  dem aber rec h t viele N achahm er zu wiinschen 
w aren. Am besten glaube ich diese B ehauptung zu bew eisen, 
w enn ich ein p a a r  Beispiele lie fe re , w as ich um so unbe- 
denklicher kann , als ich n icht zu beliirchten  h ab e , allgem ein 
B ekanntes vorzulegen. D a ich die H ollandische S prache n icht

*) Die in Boisduval’s leones so falscli abgebildet is t , dass ich 
eine Raupe dieser A rt, die ich von einer W eide abgeklopft hatte 
und dam it verglich, frir verschieden und also fiir Las. alnifolia er- 
klaren musste, von welchem Irrthum  mich erst der ausgekrochene 
Schmetterling belehrte.
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erle rn t und bei der U ebersetzung nur ein T aschenw orterbuch  
benutzt liube, so ist es m o g lich , dass icli niclit iiberall ganz 
g e tre u  iibersetzt habe. Ia  w ichtigen Dingen w erd e  ich aber 
keine F eh le r begangen und ausserdem  den Beweis geliefert 
haben , dass das V erstandniss der Hollandischen S prache fur 
einen D eutschen , dem  es n icht darum  zu thun ist, eine ganz 
g e treu e  U ebe.setzung  anzufertigen, w enig S chw ierigkeit b ie te t.

Icli w ah le folgende drei A rten : I . H e s p e r i a  S y l v a n u s ,  
w om it der ach te  Band erdfinet w ird , w eil ich dabei auf fru- 
liere N achrich ten  aufm erksam  m achen kann. 2. G r a p h o -  
l i t h a  n e b r i t a n a  w egen ih rer W ich tigkeit fiir den Oecono- 
men und ura die Synonym ie dieser A rt zu berichtigen. 3.
C o l e o p h o r a  c a e s p i t i t i e l l a  w egen der Y ortrefflichkeit der
B eobachtungen und der R e ichhaltigkeit der Abbildungen.

H e s p e r i a  S y l v a n u s  F. (T heil 8, S. 1).
Ochsenh. 1, S. 226. Hiibn. Pap. Taf. 95 f. 4 S 2 - 8 4 .

D as Ei, die R aupe und die P uppe s in d , so w e it uns 
bekann t, noch n ich t beschrieben.

E tw a  M itte A ugust 1847 en tdeck te  ich an einer Pflanze 
des sogenannten B an d g rases* ), das auf meinem P la tz  unter 
Em pe steh t, das obere Ende ein iger B la tte r auf eine nierk- 
w iirdige W eise au fgero llt und m it 3 —4 weissen F adchen an 
den iibrigen T heil dieser B la tte r  bel'estigt und gleichsam  an- 
g en a h t, w ahrend das d aru n te r A bgefressene offenbar den 
A ufen tha lt einer R au p e  in dem zusam m engerollten Theil ver- 
rieth  (fig. 1), einer R aupe, d ie , w ie ich sogleich verm uthete , 
zur F a lte rg a ttu n g  H esperia 0 . gehorte , weil auch m eine frii- 
her au f E rdbeeren  gel'undenen R aupen  von Hesp. A lveolus 
(T h e il VI, Taf. 41) au f dieselbe W eise die B la tte r festspannen, 
und h iervon  auch die Surinam schen und andere  auslandische 
Sorten verschiedene Beispiele liefern (S. S to ll’s F ortsetzung  
von C ram er’s U itlandsche K apellen und die Surinam schen 
F a lte r  durch den H erausgeber dieses). Als ich eins dieser 
B la tte r  abgelost h a t te ,  w urde ich in dieser. m einer Ansicht 
b e s ta rk t ,  da das V orkom m en der R aupe , w elche ich darin 
sow ie spa ter in andern  B lattern  fand, m it dem der genannten 
G attung  genau iibereinstim m te, indem, w ie es scheint, das e in  
t o n i g e  H e l l g r i i n  des K orpers und besonders der s c h w a r z e  
oder d u n k e l b r a u n e  K opf wohl als sichere und durch- 
gehende K ennzeichen a l l e r  R aupen der Hesperien anzusehen 
sind. ( A n m .  Aus der Beschreibung der Raupe und Puppe

®) H ierm it kann doch nur die in Garten gezogene V arietat der 
Phalaris arundinacea, und n ich t, wie v. Prittw itz m ein t, das Liesch- 
gras gemeint sein.
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von H. Lineola in Bouwstoffen voor de Fauna v. Nedl. 1. Th. 
187 erhellt deutlich, in was fur Abweichungen von den durch 
mich angegebenen Kennzeichen diese Hesperien vorkommen. 
Schade ist es, dass davon keine Abbildungen genommen sind.) 
Ohne Zweifel kommen die Abbildungen der exotischen Arten 
auch darin mit den von mir beobachteten iiberein. Inzwischen 
hatte die Raupe von H. alveolus einen ganz r u n d e n  und 
k o h l s c h w a r z e n ,  die nun gefundenen einen mehr ovalen, 
d u n k e l b r a u n e n  Kopf. Bei fig. 2 ist eine solche Raupe 
nach der zweiten oder dritten Hautung, wie es mir schien, 
von mir abgebildet, und bei fig. 2 *  eine andere entworfen, 
wie sie sich in einem schon tbeilweise abgefressenen Blatt 
noch verborgen halt. Die kurzen, steifen Harchen, mit denen 
der Korper besetzt war, und die tragen Bewegungen hatten 
diese Raupen auch mit denen von Alveolus gemein. Ich land 
ihrer 5—6 und war fiber diese gliickliche und merkwtirdige 
Bntdeckung nicht wenig erfreut, da noch immer viele Tag- 
falterraupen unseren Nachforschungen entzogen bleiben.

Meine Raupen spannen sich zu Hause in die ihnen gege- 
benen Blatter auf dieselbe Weise ein, nur nicht so zierlich 
und sauber, wie die draussen gefundenen, indem sie ihre ab- 
gesonderten Wobnungen nicht elier verliessen, als bis alles 
herum verzehrt war. Es scheint, dass dieses Einspinnen (wie 
fig. 1 abgebildet) nicht anders geschehen kann, ais indem 
gleichzeitig mit dem Aufrollen der Blatter durch die Fadchen, 
womit dies geschieht, der e r s t e  entfernte Punkt des Ortes, 
den sie sich zu ihrem Futter erwahlt haben, mit dem n a c h s t  
dabei befindlichen hinterher verbunden wird, so dass schliess- 
lieh eine Oeffnung ubrig bleibt, die gerade so gross ist, dass 
der Kopf herausgestreckt werden kann. Ihr Wachsthum war 
iibrigens ebenso langsam wie ihre Bewegungen, woher ich 
bald vermuthete, dass die Verwandlung in eine Puppe nicht 
vor dem Winter erfolgen wilrde.

Den 18. September zeichnete ich wieder eine dieser Rau
pen ab, die wieder eine Hautung in ihrer Zelle iiberstanden 
zu haben schien, weil sie etwas dunkler von F arbe, doch 
nicht grosser als fig. 3 geworden war. Der Kopf war da- 
gegen etwas heller als frtther und mit einigen feinen Zeich- 
nungen verziert, wie die Abbildung bei fig. 4 zeigt. Zu An- 
fang October spannen sich alle meine Raupen fester in ihre 
Wobnungen, brauchten keine Hahrung mehr, obgleich das 
Bandgras damals noch sehr gut und frbch zu bekommen 
war, und auf diese Weise gihgen alle dem nahenden Winter 
entgegen.

Diese Jahreszeit schien fiir meine Zoglinge ganz und gar 
nicht glinstig gewesen zu sein. Zu Anfang April 1848 nam-
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lich sah ich einen derselben zum Yorschein kom m en, den 
ich ,  da das Bandgras noch keine neuen B la tte r  getrieben 
hatte,  anfangs mit anderrn G rase e rn a h r te ;  aber a l le  andern 
fand ich zu meinem grossen Leidwesen in ihren  dicht- 
geschlossenen W ohnungen abgestorben. Mit urn so m ehr 
Sorgfalt verpflegte ich die mir so allein ubriggebliebene Raupe, 
verschaff'te ihr so bald wie móglich das F u t te r ,  w orauf  ich 
sie gefunden ha t te  (obgleich ich g la u b e ,  dass andere, mehr 
im Fre ien  wachsende, b re itb la tt r ige  oder roh ra rt ige  Grasarten 
wohl das eigentliche oder natiirlichere F u tte r  dieser R aupenart  
sein mochten), und sie spann sich wieder wie frtiher darauf ein. 
Den 30. April fand ich, dass meine Raupe sich w ieder  dichter 
ais gewohnlich eingesponnen h a t te  und dass sie sich abermals 
in der Hautung befand, w elche j e tz t  wahrscheinlieh die vierte 
oder fiinfte, wenigstens, wie die Folgę zeigte, die letzte w ar ,  
die sie tiberstand. Es verliefen m ehrere T age ,  ehe sie damit 
fertig w ar. Sie begab sich darau f  wdeder an den Genuss 
ihrer gew'dhnlichen Grasspitzen und nahm nun merklich an 
Grosse zu. Den 18. Mai nahm ich, weil ich sie fiir erw'achsen 
h ie l t , w ieder  eine Abbildung (fig. 5 ) ,  und am Ende dieses 
Monats spann sie die B l a t t e r , zwischen welchen sie sich auf- 
h ie lt ,  sehr dicht zusammen und kam  nicht mehr zum Y or
schein. Man sieht das Gespinnst,  nachdem das B latt  schon 
vertrockne l und entfarbt w a r ,  in fig. 6 abgebildet. Den 11. 
Juni w'agte ich es, dieses Gespinnst vorsichtig zu offnen, und 
fand darin eine wohlgeformte P u p p e , doch ganz ohne Bewe- 
gung und wie leblos, obw'ohl bei der Beriihrung nicht hart 
und steif ,  v ie lmehr etw'as weich anzufiihlen, so dass ich 
g laub te ,  die HofFnung hegen zu diirfen, dass ein Schmetter- 
ling daraus zum Vorschein kommen werde. Diese Puppe  w ar 

-schwarz von F a rb ę ,  und es i iberraschte mich, dass sie mit 
einer ganz besonders liegenden oder hervorspringenden, ziem- 
lich langen R ohre  fiir den Sauger versehen war, wie ich sie 
bei keiner andern  Puppe  je  w 'ahrgenommen h a t te ;  fig. 7 giebt 
eine moglichst treue Abbildung von beidem. Die Sache ist 
ebenso seltsam wie die besondern Theile  am Piippchen von 
Hyponom. funerella und das H auten  der eben ausgekom- 
menen R aupen  von H arpyia  fagi, die beide von mir in diesem 
W erke  beschrieben und abgebildet s ind ,  um andere ahnliche 
Abweichungen von der  gewohnlichen Form oder von der 
Lebensw'eise, die bei den Lepidoptern oder andern Inseklen 
wahrgenom men sind, je tz t  unerw ahn t zu lassen.

W elchen  Falte r  durfte ich inzwischen aus dieser Puppe 
erw^arten? Bei der geringen Anzahl Arten, welche das Genus 
Hesperia  besonders in unserem Lande enthalt , und w'egen der 
ansehnlicheren Grosse der  Raupe und Puppe in Yergleich mit
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A lveo lus, g laub te  ieh an Hesp. com m a denken zu dtlrfen. 
Doch diesen F a lte r , den ioh einigem al bei E m pe und fruhei 
in N o rdb raban t im Ju li gefangen h a t te ,  h a tte  ich m e scsi 
im Mai gesehen, w onach ev zweim al im Ja h re  vorzukom m en 
schiene w as m it dev beobachteten  L ebensw eise m em er Raupe 
n icbt zu vereinigen w ar. Den IP. Juni w urde meine Hoff- 
nung und mein Y erlangen  nach dem A usknechen  befrie lg , 
indem ein sehr vo lls tand iger S chm etterling  ersch ien ; es w ai 
ein W eib cb en , und ich h ie lt es fur erne Hesp. com ma und 
die E ntw ickelung in diesem M onat fiir e.ne F o lg e  der F a tte 
ning in der G efangenschaft oder fur einen besondern Zufal 1. 
D aher kom m t es , dass ich in einem A utsatz au f d 
sam m lung der N iederl. entom ol. Y ersam m lung 1848 meine 
E ntdeckung  als die von Hesp. com m a v.ortrug, und dass hiei 
nach diese im B ericht der V ersam m lung und spa te i in den 
H andelingen dieser G esellschaft aufgenom m en w urde. S pate i 
en tdeckte ich meinen Irrth u m  und fa n d , .dass der ausgekom - 
m ene F a lte r  die der genannten A rt sehr ah n lich e , doch v  - 
n iger se ltene H esperia Sylvanus w a r , die ich au
m ehrm als bei E m pe gefangen lia tte , w odurch ebenlalls kein 
Zw eifel m ehr blieb, dass jen e  A rt sich durchaus imr einm al 
im J a h re  zeigt. Ich h a tte  seitdem  m cht w ieder das Gluck, 
diesen F a lte r  aus der P uppe zu bekom m en; zw ar fand ich 
1S53 auf der oben erw ah n ten  S te lle  w ied er ein paar R aupen, 
doch diese s ta rben  w ahrend  des folgenden W inters.

Zu lange blieb die A bbildung des ausgekom m enen F a l
te rs  und daher die M ittheilung iiber das Insect diesem 
W e rk e  aufgeschoben. E s ist m ir nun urn so erfreu lieher, den 
8 Theil dam it eroffnen zu k o n n en , und ich habe zu dem 
Z w eck nun vor Kurzem  diese A bbildung (fig. 8) angefertig t, 
w ah ren d  ich zu der der M annchen 2 E xem plare  aus m emer- 
Sam m lung, die g leichfalls bei E m pe gefangen sind, ausgew ahlt 
b ab e ; sie^zeigen eine rech t m erkliche V erschiedenheit in der 
L ebbaftigkeit der F arb en  und Zeichnungen, indem  fig. J nach 
einem sehr m a ttg e fa rb ten , fig. 10 dagegen nach einem sehi 
lebhaft gefarb ten  E xem plar v e rfe rtig t is t ,  fag. H  zeig t de 
ruhenden  Z ustand des F a lte rs  und zugleicli die U nterse ite  dei

F1USAus allem iiber diesen Falter Angefuhrten leuchtet w ie
der aufs Deutlichste hervor, wie sehr die Gattung Hesperia 
sowohl durch die Lebensweise der Raupe wie durch die Four 
der Puppe und des Falters einen kennthchen Uebergang ior  
den Tagfaltern zu den Nachtfaltern bildet. Ich w ill u ei zui 
Schhisse „och c .m c k ™  , d .« , . l ie  H e.perien , w e „ „ m ., , » e  
gefangen zwischen den Fingern h a lt, sich durch erne angst 
S e  und sehr kraftige Bewegung oder ein Zerren auszeich-
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nen , wodurch das T h ier leieht entw ischt, eine Bewegung, 
welche mit der der Sphingiden iibereinkommt.

A. J. van Eijndhoven.
Nachschrift. Die besondere Bekleidung des Saugers in 

der Puppe, die Herr von Eijndhoven bem erkt, ist nicht alien 
Arten der alien Gattung Hesperia eigen, sie rcheint nur bei 
einigen vorzukommen, welche die Untergattung Hesperia Bdv. 
ausmachen, wie vrahrscheinlich bei H. linea und sicber bei 
H. lin e o li, ausserdem bei 2 A rten , die in der Nat. Historie 
van Surinamsche vlinders auf Taf. 27 und 33 vorgestellt und 
dort Papilio longirostris und pyrophoros genannt sind. (Anni. 
Herr H. W . de G raaf meldet m ir, dass er die freie Scheide 
bei der Puppe von H. lineola angetroffen, dass er dies aber 
frtiher nicht bem erkt habe, weil die Puppe mit dem Rtieken 
nach oben gekehrt und mit Querfaden festgesponnen war. 
Die Beschreibung in den Bouwstoffen I, p. 187 muss deshalb 
so lauten: die Puppe hat eine besondere Scheide fiir den 
Sauger, erw eitert sich nach vorn und lauft plotzlich verdiinnt 
in eine Spitze aus.) — Die umgebogenen Hakchen am Ende 
der Filhler dieses F alters und anderer verw andten Arten 
machen kein bestandiges Kennzeichen aus; an einigen Exem- 
p laren, die in der Gegend von Gravenhage gefangen wurden, 
fehlen sie, weshalb w ir solches durch den Lithographen in 
fig. 10 haben vorsfellen lassen, welche Figur nicht nach einein 
Geldernschen, sondern nach einem Sudhollandischen Exem plar 
verfertigt ist.

Die Verschiedenheit zwischen diesem Falter und Hesp- 
comma L. ist auf der Oberseite sehr gerin g ; die ?  sind bei- 
nalie gleich, nur sind die Flecke bei Sylvanus nicht so scharf 
begrenzt; die $ von Sylvanus entbehren des silberglanzenden 
Streifchens in der Mitte des schwarzen Strichs auf den Ober- 
fliigeln. Auf der Unterseite ist mehr Verschiedenheit; sie ist 
bei Comma griinlichgelb mit weissen Flecken auf den Hinter- 
fliigeln, bei Sylvanus ochergelb, in Orange ziehend, mit wenig 
Beimischung von Griin und mit scharfen gelben Flecken auf 
den Hinterfliigeln’"). — Snellen van Vollenhoven.

*) Den H olliindern und andern, z. B. Staudinger (Ent. Ztg. 1861
S. 358 bei Hesp. comma) ist unbekannt geblieben, was ich Isis 1840
S. 135 iiber I-Iesp. Sylvanus und S. 136 iiber Hesp. lineola m itgetheilt 
habe. Wegen der wenigen V erbreitung dieser Zeitschrift copire ich 
das dort iiber Sylvanus Beobachtete. „Die Raupe fand ich auf einer 
feuchten, mit jungen Erlbiischen bewachsenen Wiese hoch an einem 
Ilalm e von Holcus lanatus sitzend und fressend. Sie w ar 5/4 Zoll 
lang , kurzbein ig , m it ausserordentlicli kurzen Vorderbeinen , cylin- 
drisch, vom 4. Ring an gegen den Kopf verdiinnt; dieser stark  ab-
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G r a p h o l i t h a  n e b r i t a n a  Tr. (S. 19 No. 8).
Tr. VIII, S. 209 und X , 3 S. 115.

Jahre lang hatte ich vergebliche Miilie angew endet, um 
den Falter kennen zu lernen, der aus der R aup e, die nicht 
selten in den Hiilsen der Erbse angetroffen w ird , entsteht. 
Immer bewahrte ich die Schoten, worin sioh die Raupen be- 
1'anden, ohne auf das Haupterforderniss Acht zu haben, nam- 
lich ohne ihnen Erde, worin sic sich verpuppen konnten, bei- 
zugeben. Fig. 1 śtellt die gedffnete Schote vor mit der Raupe 
in dem Gemengsel von Kotli und zernagter Frucht. Bei fig. 
2 ist die Raupe in natttrlicher Grósse abgebildet. Sie ist in

gesetzt, senkreclit, eiformig, oben seicht ausgerandet, mit einer brau- 
n e n , durch das flachę Gesickt bis an das Dreieck iiber dem Manie 
gehenden F urcbe; die A fterklappe gross und zugerandet; unter den 
Luftlochern geht ein H autrand der Lange nacli. A m  10. u n d  11. 
R i n g  h a t  s i e  a m  B a u c h  j e  e i n e n  s e h r  g r o s s e n ,  s c h n e e -  
w e i s s e n ,  h i n t e n  a u s g e r a n d  e t e n  Q u e r f l e c k ;  der erste ist 
grosser und stosst ans letzte Paar Bauchfiisse. Da die Raupe ge- 
wóhnlich zusam m engekriim m t dalieg t, wenn man sie b e trach te t, so 
sind diese beiden Flecke theils durch die H au tfa lten , theils durch 
die Korperkriim m ung versteckt. — D ie G rundfarbe der H aut ist 
schmutzig griin m it feiner, du u k le r Pu lsader; die Ringe schlagen in 
den Gelenken gelbliche F atten ; der braune Kopf am Gesicht braun- 
g e lb , braun m arm o rirt; die A fterklappe griingelblich. D er ganze 
K brper ist mit unzahligen s e h r  kleinen schwarzeń Piinktchen besaet.

Sie frass bei mir Poa annuą. Schon am 19. Mai verfertigte sie 
sich aus G rasblattstreifen, die sie der Lange nacli an einander lieftete, 
einen sehr engen , innen sparlicli m it weisser Seide ausgesponnenen 
Cylinder. W ahrscheinlich wegen des damaligen kalten, regnerischen 
W etters w urde sie erst am 26. zur Puppe. Diese ist fiir die Lange 
der Raupe sehr gross, iiber einen Zoll lang , gestreckt, cylindrisch, 
nach hinten gegen die ziem lich lange A fterspitze abnehm end; die 
Zungenscheide reicht iiber die Fliigelscheiden fast bis zur A fterspitze 
hin, hat da, wo sie frei w ird, eine dreieckige Basis und is t fein und 
biegsam. An dem Riicken und dem ganzen H interleib ist sie gelblich- 
kurzborstig. Um ihren  K opf befindet sich eine Menge schneeweisser, 
sehr fein zerm alm ter Seidenflóckchen; auch die abgestreifte Raupen- 
haut ist dam it bedeck t. Mit dem Afterende sitzt die Puppe im Ge- 
spinnst fest, und um den Leib liat sie einen sehr feinen Faden (der 
schon in den ersten .Tagen zerriss). Ih re  Farbę w ar anfangs hell- 
g riin , dann mit Au snahm e des schmutzig graugriinen Hin(erleibs 
m att schwarzlich. A m  16. Juni k roch Morgens ein W eibchen aus.“

Noch eine N aehricht iiber die Naturgescliichte des Sylvanus ent- 
ha lt Germar’s neues Magazin Th. 1 S. 389. — Zeller.
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ih ren  B ew egungen tra g e  und sucht sieli m óglichst zu verber- 
g en , w enn die Seliote geóffnet w ird. Sie ist gelb lich  oder 
griinliehw eiss m it blaulichen P tinktchen, dereń  jed es  ein H aar 
tra g t. D ie ganze R aupe  ist fig. 3 von der Seite und die 3 
erslen  R inge nebst dem H interende der R aupe fig. 4 v e r
g rossert v o rg es te llt, w odurch die A nordnung der blaulichen 
P iink tcben  deu tlicher w ird , w ahrend  fig. 5 den K opf und den 
H alskragen  nocli s ta rk e r  v erg ro ssert zeigt.

W enn  die R aupe erw aclisen  ist, durchgehends im August, 
so v erla sst sie ib r dunkles B ehaltniss und verfertig t sich auf 
der O berflache der E rd e  ein' eirundes Gfespinnst (fig. 6), das 
inw endig ganz g la tt w ie po lirt und fig. 7 abgeb ilde t ist. Ais 
ich einige dieser G espinnste nach V erlauf einiger T age ge- 
óffnet h a tte , fand ich in einigen die P u p p en , in den ineisten 
ab e r  nocli die R aupen. E ine solche Puppe ist fig. 8 in natttr- 
licher G rósse abgeb ilde t und in fig. 9 v e rg ro sse rt; die Scheide 
der H interfliigel ra g t e tw as iiber die der Vorderfiiigel hervor. 
Die R inge sind m it seh r feinen , sagefórm igen Zahnchen ver- 
se b e n , und das A fterende m it einigen feinen W a rzch e n , aus 
denen feine H archen  en tsp rin g en , w ie fig. 10 noch s ta rk e r  
verg rossert zeigt.

D ie so lange e rw arte ten  F a lte r  erschienen nun schon 
nach 3 W ochen. Die leere  Puppenbiilse stand fast ganz aus 
dem  G espinnst heraus (fig. 11), v ielleicht sind die sagefórm i
gen Z ahnchen an den G elenken bebiilflich, urn das b a rte  Ge
spinnst zu durchbrechen. D er F a lte r  ist fig. 12 ru h en d , fig. 
13 fliegend abgebildet. Fig. 14 s te llt das F alte rchen  ver
g rossert d a r ; es h a t viele Z iera then , die dem unbew affneten 
Auge entgehen. Von der E inkerbung am A ussenrand der 
V orderfiiigel e rs tre ck t sicb ein nach oben gebogener, glanzend 
p u rp u rn e r S tre if  und d arun te r ein ah n lich e r, um die H alfte 
k iirz e re r; beim A ussenrand au f der M itte des Flugels befindet 
sich ein ró th licher F le c k , w orin 3 schw arze Langsstreifchen, 
und d arun te r ein ahnliches, k le ineres F leckchen mit einem 
schw arzen  P iinktchen, w ahrend  d er ganze Fliigel bis nalie an 
die W u rze l au f b raunem , nach der W urzel zu heller wer- 
dendem  G runde w eisslich gepiinktelt is t; die F ranzen  sind 
w eisslich silberglanzend. Die Hinterfliigel sind dunkelbraun, 
he lle r  gegen die E infiigung; die F ranzen  gelblich silberglan
zend. — Beide G eschlechter sind g le ichgefarb t; bloss an der 
grosseren  S ta rk e  des H interleibes sind die $  zu erkennen.

Ich h a tte  nun eine ansehnliche Zalil G espinnste und bil- 
dete mir ein, dass m ehr F a lte r  auskom m en sollten, ich w urde 
aber darin  getausch t. Sehr spa t in der Jahresze it w aren  die 
R aupen noch n icht verp u p p t, und im F riih jah r w aren  alle 
tod t und v e r tro c k n e t, wovon ich die Ursache nicht e rk laren
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kann, ebenso wenig wie die A rt der Fortpilanzung. Denn 
die im August ausgekrochenen F alter konnen ihre E ier zu 
der Zeit nicht absetzen, weil dann die Erbsen zur Reife ge- 
langt sind. In den sehr jungen Schoten sind schon kleine 
Raupchen anwesend, die augenscheinlicb kurz zuvor aus dem 
Ei gekommen sind. Sollte es móglich sein, dass die F a lte r 
iiberwintern und wahrend der Bliithezeit der Erbsen die Eier 
auf den Fruchtknoten in der Bltithe ablegen? Das Sterben 
meiner Raupen ist einer mir unbekannten Ursacb zuzuscbreiben.

Verhuell.
Nach Treitschke kommen die F alter erst im Juni des 

folgenden Jahres aus. Das Erscheinen der Falter nach 3 
W ochen , wie Herr Yerliuell solches gesehen h a t , sollte also 
eine Abweichung von der R egel sein. Dann ist auch sofort 
anzunebmen, dass die $ ihre Eier in die Erbsenbluthen legen. 
Derselbe Autor giebt an, dass die K rallen der 6 Vorderfusse 
schwarzlichgrau sind, was nicht mit unserer Abbildung iiber- 
einstimmt. Auch m eldet.er, dass man ofters 2, selbst 3 Rau
pen in einer Schote antrifft, und dass manche Raupen sieli in 
der Schote verpuppt haben.

Obschon die Raupe nicht selten is t ,  scheint das Falter- 
chen wenig gefangen zu werden. Vielleicht ist es ein Thier- 
chen, das bloss in der Dammerung fliegt und sich begattet 
und sich bei Tage in Hohlen und Ritzen dem Blick des 
menschlichen Auges entzieht. Desto angenehmer w ar es uns, 
durch die Gewogenheit des hochverehrten Herrn Verhuell in 
den Stand gesetzt zu w erden, eine Abbildung von dieser A rt 
zu liefern, von der uns noch keine bekannt w ar*).

Sn. v. Vollenhoven.

*) D er aclite Brbsenw ickler ist an einem Merkmale, dessen noch 
Niemand gedacht h a t,  unter den einfarhigen, dunklen G rapholithen 
stets sicher zu erkennen , wenigstens im mannlichen Geschlecht. 
Bei diesem ist nam lich der I n n e n r a n d  der  H i n t e r f l l i g e l  nach 
o b e n  u m g e b o g e n  u n d  m i t  b r e i t e n ,  f e s t  d e r  O b e r f l i i c h e  
a n l i e g e n d e n  S c h u p p e n  besetz t, w odurch er aussieh t, ais waren 
seine Innenrandfranzen abgerieben. — Derjenige W ickler, den Mann 
ais N e b r i t a n a  T r. v e rsch ick t, h a t in beiden Geschlechtern gerade 
wie das $  von jener Ar t ,  h aa ra r tig e , w eissliche, wie gewohnlicli 
befestigte Innenfranzen. Jenen habe ich in der Ent. Zeitung 1849 
S. 250 ais T reitschke’s N ebritana besclirieben und diesen nur ais 
V ariet. b  davon angesehen.

Ais T e n e b r o s a n a  FR. unterschied ich dort von meiner Nebri- 
tana ein paar E xem plare , die ich je tz t nur fur dunk lere , etwas 
kiirzer gefliigelte Individuen des achten E rbsenv ick lers ansehen kann,
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C o l e o p h o r a  c a e s p i t i t i e l l a  IX,  S. 96. 
tab. 23 fig. 1 — 10.

Zeller Isis 1839, 208. — Linnaea IV, S. 338. Frev 
Tin. d. Schweiz S. 214.

Stainton Ins. Brit. p. 218. Nat. Hist. 1Y. p. 208, pi. 
VI f. 1. — Herrich-Sch. Y, S. 248, f. 877, 878. 

Das Ei ist mil- nicht bekannt. Es wird wahrseheinlich 
im Juli auf die dann kaum gebildeten Samen der Binsen ab- 
gelegt. Auch uber die erste Lebensperiode der Baupe f'elilen

da das (3 genau dieselbe Eigenheit am Hinterrand der- Hinterfliigel 
besitzt, und das ę  gar keine Verschiedenkeit erkennen lasst.

Die Mannsche Nebritana ist, nach der Besckreibung zu urtheilen, 
einerlei mit y. Heinemann’s G r a p  hol .  n e b r i t a n a  S. 180, und zu 
ihr gehort auch als wenig gel ungen nebritana HS. fig. 234. Sie ist: 
gewohnlich grosser als der iichte Erbsenwickler, in beiden Geschlech- 
tern von gleicher gestreckter Vorderfliigelgestalt — von gleicher 
graubrauner Vorderfliigelfarbe — ohne aufgestreute helle, runde Sckup- 
pen auf % der Innenflache — beim $  mit lebkafter gelbem, vorn und 
hinten metallisch eingefasstem Spiegelfleck als beim £ — die Hinter- 
flugel in beiden Geschlechtern gleichgefiirbt und am Innenrande ebenso 
wie am Hinterrande weissgefranzt — in der Flache vor der Mitte 
gegen den Vorderrand mit einem weisslichen Wisch.

Meine Nebritana, mit Unrecht zu der Heinemannschen gezogen, 
ist einerlei mit T e n e b r o s a n a  v. Heinemann S. 181. Sie ist: meistens 
kleiner als die Mannsche Nebritana, die Vorderflugel beim g etwas 
gestreckter und heller graubraun als beim £  — bei beiden mit auf- 
gestreuten hellen, runden Schuppchen, die nur am Innenrand und an 
der Fliigelbasis fehlen — bei beiden mit triibem, undeutlich einge
fasstem Spiegelfleck — die Hinterfliigel beim $  gleichmassig schwarz, 
beim $ heller und gegen die Wurzel noch bliisser, ohne den hellen 
Langswisch der Mannschen Nebritana — wozu dann die Varietat des 
(5 T e n e b r o s a n a  Z, mit dunklern, etwas kiirzern Vorderfliigeln 
kame. Zu dieser T e n e b r o s a n a  Hein, gehort auch ohne Zweifel 
Gr. Nebritana Sn. v. Vollenh., obgleich die Abbildungen des Schmet- 
terlings 12—14 nicht gut gerathen sind und die beiden Geschlechter 
sich bloss durch die Dicke des Hinterleibes unterscheiden sollen. 
Herrich-Schaffer s fig. 292 Tenebrosana ist viel besser gelungen und 
wiirde ein gutes Bild des genannt werden mtissen, wenn die Vor- 
derfliigel nicht zu dunkel und die hellen Schuppchen auf denselben, 
weil sie charakteristisch sind, angedeutet waren.

Indem ich , ohne mich hier auf weitere Untersuchungen Uber 
Treitschke’s und Duponchel’s, Guenee’s und Wilkinson’s hierher ge- 
horige Arten einzulassen, den achten Erbsenwickler, also meine fru- 
here Nebritana, mit dem Natnen T e n e b r o s a n a  bezeichne, erwahne
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mir genugende Beobachtungen. Stainton’s Verm uthung, dass 
sie die erste Zeit innerhalb der F rucht lebe , obne sich ein 
Sackchen zu machen, ist nicht unannehmbar, weil es mit dem 
iibereinstimmt, was hinsichtlich anderer Arten dieser Gattung 
beobachtet worden ist. In jedem  Fali ist dieser Zeitraum 
ausserst k u rz , da man schon zu Ende Juli die betreffenden 
Coconchen findet.

Die Raupe verfertigt sieli namlich ein Coconchen, das 
ihr zur W ohnung dient und ihre ausserst feine Haut gegen 
den Einfluss des W etters schutzt. Sie benutzt liierzu keine 
Theile ihrer Nahrungspflanze, wie andre Arten dieser Gattung 
zu tliun pflegen, sondern spinnt das Ganze aus Seide. Es 
ist von beinahe cylindriscber Form mit einer w eiten, etwas 
scliief geste llten , nicht scharf begrenzten Mundoffnung und 
m it einem Schwanzende, das aus 3 aneinanderschliessenden, 
am Ende stumpfen Klappen besteh t, die bloss durch Druck 
von innen bequem zu oftnen sind. Man kann nirgends daran 
eine Naht entdecken. Es ha t eine schmutzig weisse Farbę 
und ist fast durchscheinend, weich und biegsam fiir das Ge- 
fiihl, obwohl die Seide, aus der es besteh t, dicht und stark  
zusammengesponnen ist. W iew ohl sehr klein, ist es doch 
noch sehr geraumig und augenscheinlich viel zu gross im 
Yerhaltniss zum Korper des Einwohners. In diesem Cocon
chen bleibt die Raupe bis zu ihrer letzten Yeranderung wohnen.

W ill sie den O rt wechseln, so bringt sie bloss den Kopf 
und die Vorderfiisse heraus und bew egt sich, von ihren 
Bauchfiissen und Nachschiebern gar keinen Gebrauch machend, 
mit ihrer W ohnung auf dem Riicken recht schnell von einem 
O rt zum andern , wobei das Coconchen in solcher Richtung 
gehalten w ird, dass es, nach unten hangend, mit der Grund- 
flache, w orauf die Raupe fortkriecht, einen scharfen W inkel 
bil d et.

ich b loss, dass er im Juni auf E rbsenfeldern oder bei A eckern , die 
im vorigen Jab re  m it E rbsen bestellt w aren, gegen Sonnenuntergang 
bei beiterem  W etter oft in grosser Menge schw arm t oder doch leicht 
zum Auffliegen zu bewegen is t, dass also Ile rrn  Snellen’s Vermu- 
thungeu iiber seipen A ufentbalt auf irrigen Annahmen beruht. Sehr 
interessant ist die Beobachtung iiber , das Auskriechen mancher Exem- 
plare noch in demselben Ja h re ; ich babe den Schm etterling nie so 
spat gesehen, dass cr als. verfriihte Generation biitte gelten konnen, 
und weiss aucli n ich t, dass A ndre ihn zu ungewohnlicher Zeit ge- 
fangen haben. Ob diese Exem plare sich iiberhaupt fortpflanzen, ob 
sie nicht, wenn sie es thun, ihre E ier an andre Papilionaceen absetzen, 
b leib t zu beobachten; gewiss is t ,  dass sie n ich t, wie V erhuell anzu- 
nelimen geneigt w ar, zu iiberw intern im Stande sind. Z.
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Ih r  F a t te r  b es teh t in dem Sam en der Binsen. Um es 
zu sich nehm en zu konnen, d ring t sie m it dem K opf und dem 
v o rd e rs te n , j a  zuw eilen dem  grossten  Theil ih res K orpers in 
eine Sam enkapsel und verzeh rt dereń  Inhalt g anz , so dass 
allein die Sam enhulse tibrig  bleibt. Iliren A usw urf en tfern t 
sie durch das S chw anzende, w odurch  das Coconchen innen 
ste ts rein  gehalten  w ird . — In dem M aasse, w ie sie nun im 

achsthum  zunim m t, b e d a rf  sie einer geraum igern  W ohnung 
und kom m t so in die N othw endigkeit, ih re  W ohnung zu ver- 
g ro ssern  oder sie zu verlassen  und sich eine ganz neue zu
vei fertigen, w ie es andere  A rten  dieser G attung  machen. _
Das E rs te re  th u t sie au f foigende W eise. Sie fttgt allm alig  
rings um die M undoffnung des Cocons neue Seide zu , w o
durch dieses natiirlich  in Lange zunimmt. A ber auch die 
W eite  desselben w ird  ihr ungeniigend, sow ohl weil ih r K orper 
einen grosseren  U m fang bekom m t, als au c h , w eil sie sich, 
w ie sp a te r gezeig t w erden  soli, im Coconchen um zukehren 
im S tande sein muss. Um nun die grossere W eite  zu be- 
kom m en, beisst sie das Coconchen an der U nterseite  der Lange 
nach  d u rch , h a lt durch D riicken m it ihrem  K orper die ge- 
trenn ten  T heile  von e inander und ftillt den Zw ischenraum  
m it neuer Seide aus. Die S te lle ,  wo dies geschehen ist, er- 
scheint dann dem Auge als eine N aht. E n ts teh t nun die 
JN othwendigkeit der E rw e ite ru n g  von neuem , dann w ird  die 
betreffende N aht w ieder durchgebissen und der Zw ischenraum  
au t dieselbe W eise  m it Seide angefullt. Dies w ird  so oft 
w ied e rh o lt, als das Bedurfniss g rosseren  Raum es die Raupe 
dazu zwingt. D avon kom m en die m ehrfachen N ahte, die man 
au dei U n terse ite  a l te re r  Coconchen w ahrn im m t. Dabei 
befestigt die R aupe von Z eit zu Z eit au f der A ussenseile 
lh res Coconchens, und zw ar vorzuglich obenauf, kleine braune 
S tuckchen , w orin  m an bei so rg fa ltiger B etrach tung  abgenagte 
ih e ilc h e n  der Sam enkapseln  deutiich erkenn t. D er Zw eck 
dieser H andlung ist offenbar, ih re  W ohnung zu versta rken  
und besser gegen den Einfluss des W e tte rs  gee ignet zu machen. 
Solehe A nhangsel findet m an aber n ich t auf dem Schwanz- 
E nde des Coconchens, w ahrscheinlich, w eil die Seide, woraus 
es gesponnen ist, wolil an S teiflieit gew innen, aber auch zu- 
gieich die B iegsam keit und E la s tic ita t einbussen w iirde , die 
e r to rd ert w ird ,  um die K lappen , w oraus es bes teh t, nach 
Bedurfniss w irken  zu lassen. -  D ieser Theil belialt so d ie
se lb e  G estalt, w om it ihn die R aupe zu A nfang v erfe rtig t hat. 
Kui w ird  er, w ahrscheinlich  durch den Einfluss des W ette rs , 
e tw as rnehr p ap ie ra rtig  und ein w enig dunkler gefarbt.

W enn  nun im H erbst die T em peratu r s in k t, w ird  die 
R aupe allm alig  w eniger lebend ig  und m acht sich endlich um

2
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den Anfang des N ovem ber zur U eberw in terung  fertig. Sie 
spinnt namlich ihr Coconchen, en tw eder  zwischen den Samen- 
kapseln  oder an einem Stengel der  Nahrungspflanze rech t  
fest, schliesst die Mundbffnung durch eine seidne W a n d  gerade  
bei der Kriimmung, zieht sieli da rau f  in ih re  W ohnung  zuriick 
und bringt so zusamm engezogen, unbew eglich ,  oline F u t te r  
zu sich zu nehmen, und wie es scheint, binreieliend gegen die 
W in te rk a l te  geschutzt,  e tw a  drei Monate hin. Zu dieser Zeit  
sind die verschiedenen Raupen nielit eben im W uchse  w eit  
gefordert.  Einige jedoch liaben dann schon fast ih r  voiles 
W achs thum  e r la n g t ,  w ahrend  andere  kaum  y 3 desselben 
erre ich t  h ab e n ,  ein Um stand, der  sich sehr  le icht erk la ren  
lasst,  w enn  man bedenkt,  dass die $  zuweilen 4 — 5 W o c h en  
nach e inander ausk riechen ,  und dass die E ie r  zu sehr v e r 
schiedenen Zeiten gelegt werden. (S ta in ton ’s Yermutliung, 
dass die R aupen  alle vor W in te r  erw achsen s ind ,  ist also 
unrichtig.)  Gegen E nde  Marz w erden  die Lebensgeister 
der  Raupe durch die Friih lingswarm e w ieder  gew eckt.  Sie 
rau m t dann die seidene Abscliliessung ih re r  W ohnung  weg, 
befreit diese von den Banden, wom it sie an eine P llanze be- 
festigt w ar ,  und fang t w ieder  a n ,  N ahrung zu sich zu neh
men. 1st es noth ig ,  so vergrosser t  sie noch einigemal ihr 
Coconchen, und endlich ist sie zu E nde Mai ganz erwachsen.

Sie ha t  zu dieser Zeit eine Lange  von 4,5 Niederland. 
Linien ( s t reep )  und ist ziemlicli dick und gedrungen , fast 
cylindrisch. Die F a rb ę  des K orpers  ist gelbbraun und  an 
der Unterseile e tw as lichter. Der Kopf ist schwarz. Das 
h ochgew o lb te , durch die G rundfarbe in der  Mitte getheil te  
Halsschild und die A fte rk lappe  sind dunkelbraun. A uf dem 
zw eiten  Segment stehen au f  der  Oberseite 4 dreieckige braune 
F lecke .  A uf dem dritten  Segment findet m an 4 gleiche, doch 
lichter gefarbte  und daher  undeutlichere Flecke. Ausserdem 
h a t  jedes  der genannten Segm ente an je d e r  Seite iiber den 
Fiissen einen braunen  dreieekigen Fleck. Yon den li i  Beinen 
sind die V orderbeine dunkelbraun  mit hel lern  G elenken , die 
N achschieber  b raun gerandet und die sehr  kleinen Bauchfiisse 
mit feinen dunkelbraunen Hakchen verselien.

Das Coconchen ist dann e tw a  6 Niederl. Linien lang, 
fast stielrund, in der Mitte e tw as w eiter ,  bei der Kriimmung 
gleichfalls eben ( e v e n ) ,  unter der  MundÓffnung dagegen ein 
wenig verengt.  Es ist von schmutzig gelber F a rb ę ,  aul der 
Oberseite m it b raunen  Kornchen beselzt,  w ah rend  die Unter- 
seite mit m ehren  Langsualiten verselien ist. Die grosse, eini- 
germassen trichterformig auslaufende Munddflnung ist ein wenig 
schief gestellt und fast kreisfdrmig. Yon innen ist das Cocon
chen ganz g la t t ,  w ie polirt. Ob und wievielmal die Raupe
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w ahrend ihres Lebens die Haut wecliselt, habe icli wegen 
ihrer yerborgenen Lebensweise nicht beobaehten konnen. 
Zwischen Raupen von verschiedenem Alter habe ich nie einen 
Unterschied in Farbę oder Zeichnung bemerkt.

W enn die Raupe nun den wichtigen Zeitpunkt ihrer Yer- 
wandlung herannahen ftihlt, befestigt sie wieder ihr Cocon- 
chen an einem Theil der Futterpflanze oder an einem andern 
in der Nalie stehenden Gegenstand, schliesst wieder die Mund- 
offnung an der S telle , wo diese am engsten is t, mit Seide, 
zieht sich in ihr Coeonchen zuriick und bleibt unthatig, bis 
alle Speise aus ihrem D arm canal entfernt ist. Dann kehrt 
sie sicli in ihrer W ohnung um , so dass ihr Kopf gegen das 
Schwanzende gerichtet ist, biegt den Hals so, dass der Iiopf 
auf den Vorderfiissen liegt, und w arte t in dieser Haltung auf 
ihre Yerwandlung. — W ie viel Zeit zur Verpuppung nothig ist, 
habe ich nicht w ahrnehm en konnen. Beim Oeffnen der Cocon- 
chen habe ich vor dem Anfang des Juni nie Puppen gefunden.

Die Puppe ist 3,7 Niederl. Linien lang , sehr diinn und 
gestreckt. Die Scheiden der Fltigel, Fiihler und Fiisse sind 
deutlich siclitbar. Die Fliigelscheiden reiehen ein wenig weiter 
ais das rundę und stumpfe A fterende, die der Fiihler ragen 
noch dariiber hinaus. Die ganze Oberllache ist g latt und 
glanzend ohne irgend welche Hiikchen oder Dornen. Die 
Farbę ist dunkel gelblichbraun, auf dem Riicken am dunkel- 
sten. Die Augen zeigen sich schwarz.

Von der Mitte des Juni bis in die letzte Halfte des Juli 
kominen die Schm etterlinge zum Vorschein. Beim Auskriechen 
verlasst der Falter das Coeonchen durch das Schwanzende, 
und die Puppenhaut bleibt dann zuriick. Der F alter h a t 11,5 
Niederl. Linien. (streep) Fliigelspannung. Der glatte  Kopf, der 
Riicken und die Sehulterdecken sind graugelb. Die Taster, 
dereń zweites oder Mittelglied mit einem Haarbusch versehen 
is t, welcher fast lialb so lang ist wie das spitze Endglied, 
sind heller. Die Fiihler sind weiss mit braunen R ingeu, die 
nach der Spitze zu feiner und undeutlicher werden. Das 
erste Glied davon ist oline Haarbusch. Die Vorder- und 
Mittelbeine sind graugelb, an der Aussenseite liellbraun ange- 
laufen, die Hinterbeine etw as dunkler, in den Gelenken lichter. 
Die Schienen der Hinterbeine sind fein behaart. Der Hinter- 
leib ist g rau , der Haarbusch ochergelb. Die Yorderfliigel 
sind schmal, gestreckt, sehr spitz auslaufend, etwas glanzend, 
mit langlichen Schuppen besetzt und mit langen Franzen ver
sehen. Sie sind grau ochergelb. Die A dern, hauptsachłich 
die Aeste der Subcostalader, sind nahe bei der Fliigelspitze 
ein wenig dunkler, w ahrend in den Zwischenraumen derselben 
die Grundfarbe etwas lichter ist. Langs des Vorderrandes

2 " '
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lauft bis zum Anfang der Y orderrandfranzen  ein sehmaler, 
weisser Streifen. Die Fliigelfalte ist deutlicli sichtbar. Die 
F ranzen  sind liellgelblichgrau, ihre Basis an der  Fliigelspitze, 
sowie auch bei denen des V o rd e rra n d es ,  m ehr  rothlieh. — 
Die Hinterfliigel sind sehr sclimal,  linienlanzettform ig, g rau ;  
die F ranzen  gelblicligrau. — Auf der Unterseite  sind alle 
Fliigel sehr hell g lanzendgrau, die Franzen wie auf  der  Ober- 
seite. — Das $  h a t  einen e twas dickern Hinterleib ais das 
c?, und auf  den Oberfliigeln sind die Aussenenden der  A dern  
fast nicht merklich dunkler  ais die Grundfarbe.

Zeller bescbreibt Linnaea p. 341 eine Coleoph. altieolella 
Mann, w elche  sich von Caespititiella nur durch ih re  betrach t-  
l ichere Grosse und durch weisse oder doch wenigstens sehr 
undeutlich und dazu nur  auf  der Oberseite geringelte F uh le r  
unterscheidet.  łeb habe Altieolella nicht gesehen ,  indessen 
sind die oben angefiihrten Autoren einstimmig der Ansieht,  
dass sie nicht ais eine andere Art,  sondern nur ais eine Yar. 
von Caesp. zu betracli ten  ist.

Der F a l te r  fliegt bei stillem W e t te r  des Abends kurz 
nach Sonnenuntergang, bisweilen in grosser Menge in der  
Kalie der  Futterpf lanze der Raupe. E r  ist sehr  munter und 
ha t  einen schwebenden Flug. Bei Tage  sitzt e r  gewohnlich 
ruhend auf den Stengeln der  Binsen. E r  ha l t  dann seine 
Fliigel diclit an den Leib geschlossen, w ah ren d  das Aussen- 
ende derselben und sein Hinterleib auf  der Grundflache ruhen, 
auf der  er sitzt und der K opf  und der  Vorderleib sind auf- 
gerichtet. Die F uh ler  halt  er  gerade  vo rges treck t,  gerade  
wie alle A rten  dieser Gattung.

Die Raupe  leb t  von den Samen verschiedener A rten  von 
Binsen. Ich fand sie au f  Juncus conglomeratus, J .  effusus 
und J. sejuarrosus. Stainton t r a f  sie iiberdies auf Juncus glau- 
cus, sowie auf  Luzula pilosa. Man findet sie gewohnlich in 
Menge beisammen, so dass nicht selten 8 — 10 auf einem Sa- 
menbiischel angetroffen werden.

In dieser Provinz fand ich sie iiberall reichlich auf busch- 
reichem Torf-, Sand- und Haideboden, z. B. bei T ie tjerk ,  Gie- 
k e r k ,  Bergum , K uikhorne,  Y eenw ouden , D rogeham , Oude 
Schoot, O ran jew oud, Oldeberkoop und L angevee r ,  und ich 
v e rm u th e ,  dass sie auf gleichbeschaffenem Boden iiberall in 
unserem V ate r land  vorkommt. A uf Thonboden suchte ich sie 
bisher vergebens.

W a s  endlich die geographische Y erbre itung  dieses In 
sects betrifft, so ist es nach Stain ton’s A ngabe in England 
und Schottland sehr getnein, w ahrend  es nach de F re  auch 
in Belgien gefangen wird. F erner  w7ird es nach F re y  (rait 
der  Yar. altieolella) bei Zurich und B rem garten  in der
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Schweiz angetroffen, nach Mann in Toscana, nach H.-S. bei 
Regensburg, nach Koch bei Frankfurt, nach Zeller bei Glo- 
gau, nach Wocke bei Breslau, und Madam Lienig hat es in 
Lievland und Tengstrom in Finland beobachtet. Es scheint 
in andern Landern sowohl Gebirgsgegenden wie Flachen zu 
bewohnen.

Leeuwarden, Decbr. 1861. H. A.
fig. i. Ein Stengel mit Samenbiischel von Juncus conglo- 

meratus, worauf einige Coconchen (3 in der Spirre, 1 oben 
am Stengel).

fig. 2. Ein dergleichen von Juncus effusus (mit 2 Sacken 
in der Spirre).

fig. 3. Die Raupe, vergrossert.
fig. 4. Das Vordertheil der Raupe von der Seite ge- 

sehen, vergrossert.
fig. 5. Das Coconchen einer jungen Raupe, vergrossert.
fig. 5 a. Das Coconchen der erwachsenen Raupe, vergr.

(von der Seite und von der Unterseite gesehen, 2 sehr schdne 
Abbildungen).

fig. 5 b. Das Afterende davon, vergrossert. 
fig. 6. Die Puppe, vergrossert (2 Fig., sie von vorn

und von hinten darstellend, sehr schon).
fig. 7. Der Falter in ruhender Haltung (am Stengel

von J. effusus).
fig. 8. Der Falter fliegend, vergrossert. 
fig. 9 Der linke Taster, vergrossert. 
fig. 10. Ein Fiihler, vergrossert.
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Neue Arten der G-attung Papilio im Berliner 
Museum

vom Custos

1. A c h e l o u s  H p f r .

Die A rt s teh t zw ischen S erap is Bsd. und O syris h e ld .
und ist dem  ers te ren  nahe  v erw an d t. , 0

G rosse e tw as g e rin g e r, L ange des V orderflugels 37 40
M illim eter. F liig e lg es ta lt , F a rb u n g  und Zeichnung w ie  bei 
S erap is m it fo lgenden A bw eichungen: d er g raug iune  Bleck 
am Innenrande d er VorderflUgel ist b re ite r  und  k u rze r  un 
w ild  durch die A este der M ediana nur in 3 T heile gesondeit 
von denen der u n te rs te  die Subm ediana m cht erre ic lit und 
u n te rw a rts  sch rag  von oben und innen nach unten und aussen 
ab g estu tz t is t ;  der m ittle re  T heil zw ischen A st 1 und  2  dei 
M ediana b ildet ein O blong, dessen oberer Innenw m keI dpn 
S tam m  d er M ediana e rre ic h t, w alirend  derselbe bei S eiap is 
w eit davon en tfe rn t und nach  aussen geruck t is t ;  del o be ie  
T heil des F leckes zw ischen A st 2 und 3 der M ediana is 
zum grossten  T h eil durch eine grosse runde , ochergelbe M akel, 
in anderen  F a llen  nu r in  seiner ausseren H alfte  durch einen 
k le in eren  o v a len , ochergelben F lec k  v e rd e ck t; obeiihab  
d ritten  M edianaastes sow oh l, als auch m nerhalb  dei M ittei 
ze lle , diclit am  H aup tstam m  der M ediana zw ischen deren 
A esten 2  und 3 ,  ze ig t sich auch w ohl noch ein ochergelbei
P u n k t m it einigen g raugrunen  A tom en fl1ic

D ie U n terse ite  der O berfltigel zeichnet sicli d ad u ich  aus, 
dass die ochergelbe M akel in eine F leckenbm de v erw an d e lt 
is t ,  w elche sich bis zum V o rd e rran d e  e rs tre ck t und aus 5 
F leeken  gebildet w ird , deren  u n te rs te r  der runden  M akel dei 
O berseite en tsp rich t; der zw eite  derse lben, von unten  g e iec  i- 
ne t ist d re ieck ig  und lie g t zw ischen M edianastam m  und d n t-  
tem  A st; der d ritte  und v ie rte  sind von unregelm assig  v ier- 
eck iger oder rundlicher G estalt und  befinden sich in der 
Spitze der M ittelzelle, der funfte und le tz te  is t d reieckig  und 
nim m t den W inkel zw ischen Subcostalis-S tam in und zw eitem  
A st derse lben  ein; a lle  diese F lecke sind m ehr oder w em ger 
m it graugrunen  A tom en iiberdeckt.

Die U nterflugel haben  die ro th e , opalg lanzende aus b 
F leeken bestehende Q uerbinde dicht, bm ter der M ittelzelle, 
w ie bei S erap is: der innerste  F leck  ist k u rz  lim enform ig, die 
3 folgenden sind die langsten , aussen a b g e ru n d e t, der tun tte  
is t sehr v ie l k u rze r und qu ad ra tisch , der^ sechste d reieckig  
und klein. Die B inde v e rh a lt sich also w ie bei S e rap is , ist
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aber viel breiter und erstreckt sich viel weiter naoh aussen, 
so dass der Abstand der Bindę von der Basis des Fliigels 
doppelt so gross is t, ais der von seinem Aussenrande, wah- 
rend bei Serapis die Bindę ungefahr die Mitte des Fliigels 
einnimmt.

Auf der Unterseite ist die Bindę rosenroth und besteht 
aus 7 F lecken, indem der innerste, linienformige Fleck der 
Oberseite liier in einen breiten, viereckigen Querfleck ver- 
wandelt is t, an den sich im Analwinkel nocli ein kleinerer 
dreieckiger, nur durch die Submediana getrennter anschliesst. 
Das W eibchen kenne ich nicht. V aterland: Central-Amerika, 
von W agner gesammelt.

2. D i o d o r u s  Hpfr.
Mit Bunichus Hiib. nahe verw andt.
Grosse ein wenig geringer. Lange des Oberfliigels beim 

J  40, beim $  38 Mill. G estalt mit Bunichus iibereinstimmend, 
beim schmalfltigliger, die Spitze der Oberfliigel und der 
A nalw inkel der Hinterfliigel mehr ausgezogen, beim $  breiter 
m it stark  convexen Aussenrandern der Fliigel. Die Grund- 
farbe ist schwarzgriin, am Aussenrande der Hinterfl. glanzend 
schwarz. Durch beide Fliigel zieht eine gemeinschaftliclie 
schm ale, w eisse, stark  durch schwarze Atome verdunkelte 
Bindę, welche im Unterfl. beim (J eben so schmal, beim 
unbedeutend breiter ais im Oberfl. ist und bei ersterem  dicht 
hinter der Spitze der Hinterfliigelzelle herablauft, bei letzterem  
jedoch, wo sie etw as weisser is t , die Zellenspitze iiberzieht. 
Die karm inrothen Kappenlinien vor dem Aussenrande der 
Hinterfl. sind auf der Oberseite sehr fein und durch den tief 
schwarzen Aussenrand fast ganz absorbirt, so dass beim 
nur die unteren , beim $  zw ar a lle , jedoch nur undeutlich 
sichtbar sind.

Die U nterseite unterscheidet sich von der oberen dadurch, 
dass die gemeinschaftliche Bindę auf beiden Fliigeln weisser 
und etwas breiter is t , und dass die sammtlichen 7 Kappen
linien, von denen die letzte, wie gewohnlich, eine Y-formige 
G estalt h a t ,  schon karm inroth und deutlich, obgleich feiner 
als bei Bunichus sind. W as endlich die A rt von Bunichus 
und alien verw andten auf den ersten Blick auszeichnet, ist, 
dass alle Fliigel ununterbrochen mit einer breiten schnee- 
weissen F ranze umgeben sind, welche iin Unterfl. nicht bios 
die A usschnitte, sondern auch die stumpfen, aber stark  vor- 
ragenden Zahne und die spatelformigen Schw anze, welche 
etwas langer und breiter als bei Bunichus sind, vollstandig 
und breit umsaumt.

V aterland: Brasilien, von Herrn v. Olfers gesammelt.
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3. P h y l a r c h u s  Hpfr.
Dem Panthonus Cram, nalie stehend.
Grosse etwas geringer. Lange des Vorderfliigels 45—48 

Mill. Gestalt der Flugel ein wenig schmaler. Korper schwarz 
mit 4 rothen Fleckchen auf dem Prothorax, 6 solchen Haar- 
biischeln zu jeder Seite der Biust und einem gleichfarbigen, 
nicht ganz geschlossenen Ringe, welcher die Afterklappen 
einfa'sst. Die Oberseite der Flugel ist schwarz mit sehr leb- 
haftem stahlblauem Glanze, nur die Spitze der oberen ent- 
bebrt desselben und ist heller gefarbt; die oberen sind ohne 
Zeichnung, die unteren zeigen jenseit der Mittelzelle und in 
gleichem Abstande von dieser und dem Aussenrande, eine bo- 
genfdrmige, karminrothe, durch die Adern in 5 Flecke auf- 
geloste Bindę; die Flecke nehmen von innen nach aussen an 
Giosse ab: die 3 ersten sind langlich, aussen abgerundet, 
innen in eine Spitze auslaufend, der vierte ist quadratisch, 
der iiinfte kleinste rundlich oder langlich und im letzteren 
halle etwas querstehend. Die stumpfen Zahne, von denen 
der auf dem dritten Medianaast etwas verlangert ist, haben 
blassrothe Ausschnitte.

Die Unterseite gleicht der oberen, nur ist der blaue Glanz 
auf den Oberfl. nicht so weit ausgedehnt und fehlt auf den 
schwarzbraunen unteren ganz; die rothen Flecke sind reducirt, 
daher nicht so zusammenhangend wie oben, von blass rosen- 
rother F’arbe und am Innenrande um 2 kleine mondfórmige 
oder langliche vermehrt.

Zwei Mannchen von Cayenne durch Buquet erhalten.

4. P o l y c r a t e s  Hpfr.
Polydamas Var. Esper Ausl. Schmett. Taf. VIII f. 1.
Die Artrechte dieses Falters, dessen Weibehen schon 

Esper in seinen Ausl. Schmett. am oben angefiihrten Orte ab- 
gebildet hat, sclieinen mir durchaus nicht zweifelhaft.

Er gehort zu den naehsten Verwandten des Linne’schen 
Polydamas. Die Grosse ist dieselbe wie bei diesem, aber 
die Form verschieden: alle Flugel sind namlich langer und 
schmaler, indem die Spitze der Vorderll. und der Anahvinkel 
der Hinterfl. mehr ausgezogen sind. Die Farbe ist nicht oli- 
vengriin, sondern dunkel schwarzgriin. Die Franzenausschnitte 
der Hinterfl. sind tief, wodurch die breitstumpfen Zahne sehr 
betrachtlich langer werden als bei Polydamas, und der auf 
dem dritten Medianaast sogar gewohnlich einen kurzen Schwanz 
bildet. Ein anderer Hauptunterschied liegt in der Flecken- • 
binde vor dem Aussenrande. Dieselbe ist irn Oberfl. mehr 
nach innen geriickt und verlauft im Unterfl. mehr geradlinig,
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ist w eniger gekriim m t und trifft daher m it ih rem  unteren  
E nde auf die M itte des A nalausschnittes, w ahrend  dieseibe 
bei P o lydam as je d e rz e it oberhalb  dieses A usschnittes auslauft, 
dah e r auch der g rosse unregelm assige F leck  ani A nalw inkel 
des P o lydam as h ie r feh lt und hochstens, w ie in d er E sper- 
schen A bbildung durch  einen P unk t erse tz t ist, der aber niciit 
zur B indę gehort, da e r  viel holier steht. Sam m tliche F lecke 
sind griingelb und k le in , im Oberfl. d re ieck ig , im unteren  
schm al m ondform ig.

A uf der U nterse ite  sind die F lecke der Bindę grosser und 
w eiss, auf den U nterfliigeln die ro then  R andm ondchen selir 
sc h m al, dagegen  die schneew eissen D reiecke in den oberen 
Zahnen sehr gross, der A nalfleck griinlichw eiss gekront. Va- 
te rland  P a r ś ,  von S ieber gesam m elt.

5. P o m p  o n i  u’s H pfr
S teh t neben Aconophos G ray  und T hym braeus Bsd., ist 

jedoch  m it dem  ers te ren  naher verw and t.
Die A rt ist k le iner ais A conophos. Lange des V order- 

fliigels 37 Mill. D ie O berseite a lle r  F liigel ist tie f  schw arz, 
die oberen nach dem A ussenrande zu etw as lichter, w oselbst 
eine ganz verloschene , schm ale Bindę in ziem lich gleicher 
E ntfernung  vom A ussenrande quer tiber den Fliigel lau ft, der 
ausserdem  an seiner Basis ein karm inro thes S trichelchen an 
beiden Seiten der Subcostalis zeigt.

Die U nterse ite  d e r Oberfl. is t e tw as heller, m ehr braun- 
lich g e fa rb t,  und an  der B asis sieht m an 2 e tw as grossere, 
karm in ro the  F lecke, den einen vor der C ostalis, den zw eiten 
h in ter derse lben ; die verloschene Q uerbinde ist h ie r etw as 
deu tlicher.

Die sch w arzen  H interfl. zeigen ein ziem lich langes, diinnes, 
nach dem E nde zu kaum  verb re ite rtes schw arzes Schwanz- 
chen , stum pfe Z ahne und in deren  A ussclinitten hellgelbe 
Saum m onde, und diclit vor denselben im A ussenrande 5 kar- 
m inro the, spitzw inklige K appenlin ien , deren  Spitzen m it Mond- 
chen oder F leckchen  aus gelben A tom en gekront sind; ein 
karm in ro th er D oppelfleck befindet sieli ausserdem  am Innen- 
ran d e  oberhalb  des A nalw inkels.

D ie U nterse ite  der H interfl. ist e tw as h e lle r , besonders 
im D iscus, iiber den sich eine graugelbliehe Farbung ver- 
b re ite t; an d e r Basis stelien 2  karm in ro th e  F leck e , der eine 
am V o rderrande  vor d er Costalis, d er andere zw ischen Sub
costalis und M ediana , und auf d e r Subm ediana lau ft ein 
g le ichgefarb ter S trich  zum A nalw inkeltleck  h erab ; die ro then  
K appenstriche sind h ie r e tw as grosser als oben, dagegen sind 
die gelblichen A to m e , m it denen sie gekron t s in d , w eniger
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deutlich und die Saummondchen weiss gefarbt. Der Leib ist 
wie die Fiihler schw arz, Halskragen und Schulterdecken mit 
braunen Harchen versehen. V aterland: Mexico.

6. N e o s i l a u s  Hpfr.
Durch genauere Untersuchungen der nachsten Verwandten 

des Protesilaus Lin. ist je tz t eine ganze Reihe von A rten und 
Lokalraęen zu unserer Kenntniss gebracht worden. Der frti- 
here Bestand enthielt nur: Bellerophon Dalm., Agesilaus Bsd. 
(Conon Hewits.) und Autosilaus Bates (Agesilaus G ra j  Cat.). 
In der Novara-Reise w erden 2 Lokalform en: Archesilaus von 
Neu-Granada und Pentbesilaus von Mexico beschrieben und 
abgebildet, und in Felders Species Lepidopterorum liucusque 
deser. etc. w ird die von Hiibner (Lepid. exot. Vol. I) abge- 
bildete Form des Protesilaus als Telesilaus abgetrennt. Eben- 
daselbst wird Pag. 56 Not. 88 unter Autosilaus eines mexi- 
canischen Exem plars gedacht, welches nach meinem Dafttr- 
halten eine entschieden neue A rt ausm acht, die ich bier nach 
3 vollstandig tibereinstimmenden Stiicken der Konigl. Samm- 
lung, aus Mexico, von Deppe eingesandt, unter dem Namen 
Neosilaus cliaracterisiren will. Sie unterscheiden sich von 
Agesilaus und Autosilaus durch verscliieden gefarbten Hinter- 
leib, derselbe ist oberhalb ganz schw arz, d. h. die Rucken- 
strieme ist breiter als bei den beiden genannten A rten , die 
Seiten desselben sind wie bei diesen braunlich, der Bauch 
hellochergelb, aber durch 3 parallele, breite, glanzend s c h i e -  
f e r g r a u e  Langsbinden durchzogen. Die Oberseite der Fltigel 
ist ziemlich gelblich wie bei Bellerophon. Die erste schwarze 
Strieme an der Basis der Hinterfl. ist auf der Oberseite eben 
so breit, eben so deutlich und dunkel schwarz wie unterseits. 
Die zweite HinterHiigelstrieme ist oberseits nicht oder kaum 
durchscheinend, auf der U nterseite endigt sie jederzeit ober
halb der Mediana, indem sie deren Hauptstamm beim U rsprung 
ihres dritten Astes erreicht, oder auch wohl schon ein wenig 
friiher aufhort.

Die A rt ist vielleicht identisch mit Glaucolaus Bates 
(Entomologists Monthly Magazine 1864 p. 4) von Panama. 
Die kurze, ungeniigende Beschreibung, w elche von der zweiten 
Hinterfliigelstrieme und ihrem Aufhoren an der Mediana niclits 
erw ahnt, lasst die Sache zweifelhaft.

7. H i m e r o s  Hpfr.
Zwischen Lycophron Hub. und Blentor Bsd., clem letzteren 

noch naher stehend.
Grosse von Lycophron. Die gelbe Mittelbinde bedeutend 

schmaler als bei Mentor, so dass der V orderrand der Oberfl.,
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dem auch d er gelbe Costalfleck von M entor feh lt , bis zu 
einem D ritthe il der F liigelbreite  und die Basis der Hinterfl. 
in ziem lieher A usdehnung schw arz gefa rb t sind, w elche F ar- 
bung sich am Innenrande d er le tz te ren  nach dem A nalw inkel 
in schm alem  Streifen herabzieh t. Dem  schw arzen Aussen- 
rande  d er H interfl. fehlen die gelben M ondflecke von Lyco- 
phron  und M entor ganzlicli, s ta tt dereń  stehen vor dem Aussen- 
rande 7 schm ale M ońdsicbeln, von denen die 5 unteren  zie- 
g e lro th , die 2  oberen gelb sind , und gegen den Innenrand 
der schw arzen R andbinde bem erk t m an noch zwischen A st 
2  und 3 der M ediana einen ro then  Punktfleck. Die Saum- 
ausschnitte sind tief, gelb ; d e r oberhalb  des b re ite n , langen, 
spatelfdrm igen Schw anzes belegene la u ft w ie bei M entor bis 
zur H alfte  des Y orderrandes des Schw anzes h e ra b , dessen 
Spitze ebenfalls ein gelbes dreieckiges F leckchen  zeigt. Die 
U n terse ite  ist w ie bei M entor gelb, nur ist im Oberfliigel der 
schw arze A ussenrand viel b re iter, und im UnterflUgel ist die 
R andbinde nur innen und aussen schw arz gesaum t, der ganze 
M ittelraum  ist gelbg rau  ausgefiillt und nur vorn zwischen 
Costalis und Subcostalis m it blauen A tom en bestreu t. Die 
M ondsicheln vor dem A ussenrande sind w ie oben geform t 
und gefarb t. E in W eibchen  von Bescke aus Brasilien er- 
halten.

8. A m p h i s s u s  Hpfr.

Das B erliner Museum besitz t un te r obigem Nam en eine 
m it Coroebus F elder nahe v erw an d te  A rt in 2  w eiblichen 
E xem plaren  aus M exico, dereń O berseite nur folgenderm assen 
ab w eich t: die innere F lecken re ihe  der Oberfltigel, von w elcher 
Coroebus nur den einen un tersten  F leck  am A nalw inkel zeigt, 
besteh t h ier aus 4 pfeilspitzigen, in einen seichten  Bogen ge- 
ste llten  F lecken , w elche, so w ie die 7 oder 8 kleinen Aussen- 
fleckehen oder M ondchen grtinlichgelb g e fa rb t sind. D ie Un- 
terfltigel zeigen in der M itte eine b re ite , auch das aussere 
D ritte l der Zelle iiberziehende , g rau g e lb e , beim zw eiten 
E xem plar b laugelb liche Q uerbinde, ungefahr w ie bei Coroebus, 
nur b re ite r ;  dagegen sind die g raugelb lichen  Aussenflecke 
schm al sichelform ig, m it der concaven Seite nach aussen ge- 
k eh rt und zw ischen diesen und der M ittelbinde zeigt sich 
eine R eihe verloschener, g le ichgefo rm ter, w en iger deutlicher 
F leck e , dereń  C oncavitat nach innen g erich te t ist. Die U n ter
seite g leicht der von Coroebus, nur sind die F lecke im Ober- 
fliigel viel k le iner, die ro th en  F leck e  d e r  M ittelquerbinde der 
H interflugel ebenfalls k le iner und m it einem  tie f schw arzen  
Schatten  um geben; die der ausseren  Reihe sind w ie oben 
schm al sichelform ig und sehr s ta rk  gekriim m t. D ie A rt un-
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terscheidet sich endlich dadurch sogleich von Coroebus, dass 
alle Zahne der Hinterfliigel ganz stumpf sind und kaum iiber 
den Saum vorragen, mit alleiniger Ausnahme desjenigen, in 
welcbem der d ritte  Medianaast auslauft und w elcher ein kiein 
wenig spitzer und langer ist.

Lange des Oberiitigels 48 — 60 Millimeter.

9. A r c h j t a s  Hpfr.
Mit Philocleon Felder nalie verw andt, nur um ein Yiertel 

kleiner, ausgezeiehnet durch ganz kurze und durchweg stumpfe 
Zahne der Hintertliigel, von denen der auf dem dritten Me
dianaast kaum etwas weniger breit abgestumpft ist. Leib 
und Fliigel glanzend schwarz. Gegen das Ende der Ober- 
fliigelzelle steht ein ziemlieh grosser gelber Schragfleck, um 
dieselbe herum reihen sich in einem Bogen 6 Flecke, nam lich: 
zwischen Costalis und erstem  Ast der Subcostalis ein linien- 
fórmiger, dann folgen 2 keilformige in den W inkeln, welcbe 
der zw eite und dritte  Ast mit dem Hauptstamm der Sub- 
eostalis bilden, ferner zwei grossere viereckige zwischen Sub
costalis und den beiden Discoidales, und endlich ein langlicher 
oberhalb des dritten Medianaastes. An diese 6 im Kreise um 
das Zellenende gestellte , ebenfalls gelbe Flecke reihen sich, 
zur Vervollstandigung des unregelm assigen, geknickten Bo- 
gens, nach unten und etwas nach aussen noch 3 grossere 
F lecke von derselben F arb ę , in abnehmender Grosse: der 
obere oval, die beiden unteren rund, aber aussen ausge- 
schnitten. Sehr nalie dem Aussenrande stehen in einer sehr 
wenig geschwungenen Linie 8 kleine gelbe Punkte, von denen 
die 4 oberen quer langlich sind , die 4 unteren durch die 
Zellenfalten wie doppelt erscheinen. In dem dreieckigen 
Kaum e, welcher durch den oberen Theil dieser Punktreihe 
und der bogigen Mittelbinde gebildet w ird , erscheinen zwi
schen Subcostalis und unterer Discoidalis 3 bis 4 langliehe 
gelbe Atomengruppen in abnehmender Grosse.

Die Unterseite der Oberfliigel gleicht der oberen, nur ist 
die Fliigelspitze heller und braunlich gefarbt und von der 
ausseren Punktreihe sind nur die 4 unteren Punkte sichtbar.

Die Unterfliigel haben in der Mitte die gelbe Bindę aus 
7 langlichen, durch feine schwarze Adern getrennten Flecken. 
Dieselbe ist nicht geschwungen, sondern gerade und trifft 
nicht auf die Oberfliigelbinde. Ih r Innenrand schneidet die 
M ittelzellenspitze a b , welche also ebenfalls gelb gefarbt ist. 
A uswarts sind die F lecke mit Ausnahme des ersten und 
le tz ten , w elche viereckig sind , in eine langliehe Spitze aus- 
gezogen. Die 7 Randfleckchen sind klein, die 3 oberen gelb 
und rundlich, die 3 folgenden mondformig und wie der letzte
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Sformige im A nalwinkel roth gefarbt. Zwischen Randileck- 
elien und Mittelbinde, kaum  naher an die Jetztere geriickt, zei- 
gen sich zwischen dem un te rn  Subcostalis- und dem zweiten 
M edianaast 3 sehr kleine F leckcben aus gelben Atomem 

Auf der U nterse ite ,  welclie dunkelbraun is t ,  fehlen die 
zuletz t e rw ahn ten  A tomenflecke, die 7 Randfleckehen sind 
alle rotli und die Mittelbinde, w elche auch liier die Zellen- 
spitze abschneidet und weiss gefarbt is t ,  ist schmaler ais 
oben und auf beiden Seiten durch eine gerade  Linie abge-
schnitten, da die E nden  der  F lecke bier nicht in eine Spitze
ausgezogen sind; dagegen h a t  je d e r  weisse F leck in der  Mitte 
seines Aussenrandes ein kleines rundes ,  ro thes Fleckcben. 
Lange des Oberfltigels 51 Mill. V a te r land :  Central-Amerika.

10. E u  r y m  a n  d e r  Hpfr.
Mit Scam ander Bsd. nahe vervvandt.
G rdsse, G rundfarbe ,  Zeichnung der  Oberseite und Form  

der 3 schwanzart igen  Verlangerungen des Hinterfltigels ist 
bei beiden A rten  fast gleich und weicht nur darin a b ,  dass
die gelbe Mittelbinde beider Fliigel bei der neuen A rt  e twas
schmaler ais bei Scam ander und in ilirem ganzen Y erlauf  von 
gleiclier Breite  ist, w ah rend  bei le tzterem  die oberen F lecke 
im Oberflugel imm er w eit  langer  ausgezogen sind, w odureh 
die Bindę daselbst b re iter  wird. Die kleinen F lecke der
Aussenreihe sind wie bei Scam ander gelb, bei einem E xem pla r
jedocli ,  im UnterHtigel wenigstens, und zw ar  die 3 oder 4 
unteren  rothlieh ubertusćht.

Die Unterseite der OberflUgel ist wie die obere und
weicht also insofern von Scam ander ab, dass die F lecke  der
Susseren Rei he nur die Grosse der  Oberseite h ab e n ,  und 
nicht wie bei diesem bis zum R ande v er langer t  sind. *

Die Unterseite  der  Hinterfl. ist ganz abweichend von 
Scam ander. D er innere Tbeil  bis jenseit  der Mittelzelle ist 
braunlich sc h w arz ,  nach der Basis zu etwas lichter; dann 
folgt die innere F leckenbinde ,  welche hier gelblich weiss ge- 
ia rb t  ist' und hinter jedem  ib re r  F lecke eine blaulicli weisse 
Sichel zeigt. Die Mondchen vor dem Aussenrande sind weiss 
mit t ief-ebwarzem  Schatten  an ihrer  innern Seite. Bei dem 
E xem plar  mit dem rothen R andm ondcben oberseits sind die- 
selben auch auf der  Unterseite m ehr oder weniger ziegelroth 
iibertuscht.

V ate r land : Brasilien.

11. W a r s c e w i c z i i  Hpfr.
Diese neue ausgezeichnete A r t  stellt sich neben Gray i 

Scam ander und E u ry m a n d e r ,  denen sie sich durch das Vor-
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liandensein der 3 Schwanze anschliesst, wahrend sie in der 
Zeiclmung von alien ganzlich abweicht. Die Oberseite des 
Leibes und der Fliigel ist glanzend schwarz. Die Oberfliigel 
sind verhaltnissmassig kurz und breit, am Aussenrand unter 
der Spitze stark ausgebuchtet; die Unterfliigel ebenfalls sehr 
breit, sind ziemlicli tief ausgebuchtet und mit 3 Schwanzen 
von der Lange und Gestalt wie bei Grayi ausgeriistet. Die 
Franzen in den Randbuchten sind gelblicli weiss. Jenseit der 
Mitte ziehen 2 Fleckenbinden durcli die Oberfl., dereń innere 
aus 8 meist punktformigen, die aussere aus ebenso viel etwas 
grosseren, runden oder langlichen, hellgelben, durcli schwarze 
Atome verdunkelten, oder aucli wohl undeutlich gemachten 
Fleckchen besteht. Beide Binden sind nacli aussen in ilirem 
unteren Theile convex, in ihrer Mitte concav; das obere 
Ende der inneren kriimmt sich nacli innen, das der ausseren 
nacli aussen.

Die Unterseite der Oberfl. ist ganz abweichend. Der 
tiefschwarze Grund farbt sich gegen die Spitze hin hellbraun; 
die gelben Flecken der Binden sind sehr vergrossert, die in
nere besteht aber nur aus 5 oder 6 Flecken, da die beiden 
fehlenden obersten durcli zwei weisse Dreiecke in den Win- 
keln, welche der erste und zweite Subcostalis-Ast mit dem 
Hauptstamm bilden, ersetzt sind und der zwisehen den beiden 
Discoidales befindliche entweder ausfallt oder nur durcli einige 
Atome angedeutet wird. Von der ausseren Fleckenreihe sind 
ebenfalls nur die 4 oder 5 unteren Flecke vorhanden, |die 4 
oder 3 oberen werden durcli ebenso viele, von oben nacli 
unten an Grosse abnehmende, innen scliarf begranzte, aussen 
verwaschene, weisse Flecke auf hellbraunem Grunde repra- 
sentirt. Ausserdem zieht ein grosser gelber Querfleck sclirag 
iiber das Zellenende.

Die Unterfliigel zeigen ebenfalls zwei, denen der Oberfl. 
entsprechende Fleckenbinden, dereń gelbe, durcli schwarze 
Atome stark verdunkelte, oder aucli wohl fast unsichtbar ge- 
machte Flecke bei der inneren Reihe eine wenig geschwun- 
gene Linie bilden, dereń unteres Ende oberhalb des Anal- 
winkels ausmundet. Die Flecke der ausseren Bindę sind 
mondfórmig und zwisehen beiden Binden in der Mitte zieht 
ein Streif von 6, aus schon blauen Atomen gebildeten Flecken.

Die Unterseite der Hinterfl. ist schon braun mit 2 breiten, 
weissen Querbinden, welche mehr oder weniger, besonders 
die aussere, mit braunen Atomen iiberdeckt sind. Die innere 
dieser Binden, dicht liinter dem Zellenende, oder dasselbe 
streifend, ist wenig gekriimmt, nacli unten verschmalert und 
besteht aus 7, nacli aussen meist ausgehbhlten Flecken. Die 
aussere Bindę streift an den Aussenrand, von dem sie nur
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durch eine schmale Einfassung der  Grundfarbe ge trenn t ist 
und bes teht aus 6 mondformigen F lecken ,  von denen die 3 
oberen sehr  v e r langer t  und daher  von der Mittelbinde nur 
durch schmale Mondsicbeln der Grundfarbe getrennt sind. 
Der Yorderrand  des Fliigels ist an der  Basis bis zur Costalis 
ebenso gefa rb t  w ie die beiden Querbinden, und im A nalwinkel 
s teh t  ein gelbes Mondehen auf  Schwarzem G runde , oberhalb 
mit einigen blaulichen Atom en gekrónt.

Lange des Oberfliigels 50 Mili.
Die A r t  w u rd e  in Bolivien von dem b e k a n n te n , ver- 

dienstvollen Reisenden W a rsc e w ic z ,  je tz igem  Director des 
botanischen Gartens in K ra k au  en tdeck t,  dem zu E hren  ich 
sie benannt babe.

12. A l e x i a r e s  Hpfr.
S teh t  dem Rutulus Bsd. nahe und stimmt in Form, Fiir- 

bung und Zeichnung mit dem selben ubere in ,  unterscheidet 
sich abe r  auf  folgende W eise :  A lexiares  ist um ein Fiinftheil 
g rosser ;  Lange seines Vorderfltigels 54  Millim.; von den 5 
schwarzen Querbinden ist die an der  Basis b re ite r ,  die zweite 
in ih re r  Fortsetzung a u f  den Hinterflilgeln geradlinig und nicht, 
wie bei R utu lus,  an der Mediana gekn ick t;  die Basalbinde 
ist auch langer ,  indem sie sich am V orderrande der Oberfl. 
bis zur zweiten Querbinde v e r la n g e r t ,  mit der  sie einen 
spitzen W inkel b ilde t;  ein eben solcher W in k e l  w ird auch 
von der zweiten  m it der dritten  Querbinde gebildet, w ahrend  
bei Rutulus alle diese 3 Binden w eit  von einander abs tehen; 
die breite gelbe Binde vor dem schwarzen Ausfeenrande der 
Oberfliigel, welche durch die fiinfte schw arze  Querbinde oben 
zweiarmig getheilt is t ,  ersclieint hier m ehr Ueckenartig, da 
die durchziehenden Adern  breiter  schwarz  angeleg t sind; der 
oberste  gelbe F leck  des aussern Armes dieser Binde bildet 
nur ein kleines, schwarz eingefasstes Oval,  w ahrend  derselbe 
bei Rutulus jederze i t  ein la n g e s ,  verscliobenes Yiereck dar- 
s te l l t ,  welches die ganze B re i te  zwischen dem dritten und 
v ierten  Subcostalast ausftillt; die schwarze Einfassung aller 
I l i ige l  ist sehr viel breiter ,  die des Unterfliigels, welcher nur 
sehr klc:ne gelbe Randmondchen ze ig t ,  in der Mitte durch 
eine Reihe von 5 grossen blauen A tom engruppen getheilt,  
w elche bei Rutulus kaum  angedeutet  sind.

Die Unterseite  a l le r  Fliigel ist blasser, die gelbgraue 
Einfassung der  Hinterfl.  aussen und innen tiefschwarz gesaum t; 
der innere Saum besteht aus durch die Adern getrennten  
S tr ichen ,  welche ausw arts  mit breiteh Silberstreifen einge- 
ia ss t ,  und deren 3 u n te re  mit gejbrothen Flammchen ge- 
k ron t sind.
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Das W eibchen ist dU sterer g efa rb t, die gelbe G rundfarbe 
schm utziger, a lle  schw arze  Zeichnungen b re ite r  und an den 
R a n d em  e tw as vertuseht. Die b reite  R andbinde d e r  H inter- 
fliigel ist w ie bei T urnus $  sehon b ia u , aussen und innen 
schw arz gesaum t; die geiben R andm ondchen derselben  Fliigel 
g rosser ais beim  o  und um eins v e rm e h rt ,  indem w ie bei 
Turnus $  zw ischen C ostalis und Subeostalis d er grossere geibe, 
innen ro th  gehoh te Mondfleck au ftritt.

Y a te rlan d : Mexico.

13. P  l ie g e  u s  Hpfr.
1st zw ischen A ntiphus Fab. und D iphilus Esp. zu p laciren , 

von denen er sich sogleich durch nur 5 ro the  A ussenrandflecke 
der U n terse ite  der H interfiugel absondert.

G rosse und G esta lt von D iphilus, L ange des V order- 
fltigels 5 0 — 56 Mill., F iih le r und Leib w ie bei jenem  gefarb t. 
Im  Y orderfliigel is t an der Basis ein tie f schw arzes Dreieclc 
abgeschnitten , w elches sich bis zu r H alfte  der M ittelzelle und 
bis zum Innenw inkel e rs tre c k t, w ah rend  bei Diphilus diese 
Y erdunkelung  sich nur bis zur H alfte  des Innen randes e r
s tre c k t,  von h ier in ge rad er L inie zum V orderrande aufste ig t 
und den grossten  T heil der M ittelzelle verd u n k e lt. Bei der 
neuen A rt ist m ehr als die aussere H alfte  der M ittelzelle  
und d er ganze iibrige T heil des F lugels lic liter g efa rb t und 
zeig t in der M ittelzelle 5 und in den A derzellen  je  2  durch- 
sichtige helle S triem en, die auf der U nterseite noch w eisser sind.

Die H interfiugel sind tiefschw arz, b re ite r  als bei D iphilus, 
sonst m it denselben A usschnitten und stum pfen Z ah n e n , die 
spatelform igen Schw anze jedoch  liinger und schlanker. Um 
den Schluss der M ittelzelle  g rupp iren  sich 4 sclm eew eisse 
F leck e , von denen die 3 v o rdersten  zw ischen D iscoidalis und 
erstem  M edianaast langlich , der v ie rte  zw ischen M ediana und 
Subm ediana k le in  und m eist keilform ig g es ta lte t sind. Ober- 
halb  des zw eiten  F leckes, w elcher der langste  ist, ze ig t sich 
w oh l noch ein w eisses S trichelchen in der Zellenspitze. Yor 
dem  A ussenrande b em erk t m an 4 ,  bald  blass z iege l-, bald  
schon karm in ro th e  F leck e , von denen der vo rderste , zw ischen 
Subeostalis und D iscoidalis, gew ohnlich p u n k tfo rm ig , der 
zw eite  g rosser, m ondform ig, die beiden le tz te ren  seh r ansehn- 
lich oval, aussen m eist e tw as ausgeschnitten  sind ; ein ebenso 
g efa rb te r k le iner F lec k  zeigt sich im A ussclin itt des Anal- 
w inkels unm itte lbar un te r dem  w eissen Keilfleck.

Die U nterse ite  w eich t nur darin  ab , dass die ro tlien  Aus
senrandflecke h ie r g rosser s in d , und dass noch ein funfter 
zw ischen den Subcostalis-A esten auftritt.

W eib ch en  n icht bekannt.
Y a te rlan d : Luzon, von H erm  Ja g o r gesam m elt.
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Revision des Clivinides de l’Australie
par .T . 1“u ( / * ' j h .

D e m em e que la  p lu p a rt des au tres inseetes, les Clivines 
de 1’A ustralie  p resen ten t des fo rm es, qui ne perm etten t pas 
de les confondre avec les especes des au tres parties du monde. 
Le nom bre des espdces que je  eonnaissais en 1862 s’est notable- 
m ent accru  p a r  Pexam en que je  viens de faire  de la  riche 
collection de Mr. le  B aron de C baudo ir, e t il est probable 
que I’exp lo ra tion  entom ologique du centVe, du nord e t de 
l'ouest de la  N ouvelle-H o llande ne ta rd e ra  pas il signaler 
bien d ’au tres espdces encore.

G enre Scolyptus Putz. Post. cliv. p. 21.
1, S c. p l a n i c e p s  Putz. 1. c. p. 42  No. 13 (C livina).

C eratog lossa rug iceps Mac L eay  N .-S.-W al. ent. T rans. 
I p. 72.
A ustral, mór. e t or.
un individu que m’a com m unique Mr. Dolirn e t qui vient 
de V ictoria, es t p lus p e tit que le ty p e  e t a le  corselet 
plus ró trś c i en avant.

2. S c. f o v e i c e p s  Mac L eay  1. c. p. 73.
R ichm ond R iver.
J e  ne connais pas ce tte  espdce que je  p lace ici sur la  
foi de son descrip teur.

G enre Clivina.
P rem ier Groupe.

D ent du m enton beaucoup plus cou rte  que les lobes late- 
rau x , tre s  la rg e , p rofondem ent sillonnće au c e n tre , arrondie 
it 1 ex trdm ite. Ces lobes droits in tś rieu rem en t, arrondis en 
dessus et ex tdrieurem ent. Les palpes lab iaux  ont leu r deux 
dern iers articles egaux en longueur, tres  longs, le dernier un 
peu elarg i au m ilieu, a rro n d i ii 1’extrem itd . Le dern ie r article  
des palpes m axilla ires est comme celui des palpes lab iaux : 
le  pdnultiem e est de m oitie plus court, en triang le  tres  allonge.

M andibules tre s  arqudes, la rg e s , rebordees extdrieure- 
ment, ereusdes de chaque cote d ’une carene cen tra le  qui s’etend 
ju sq u  au bout. — A ntennes n ’a tte ig n an t pas les angles poste- 
r ieu rs du co rse le t: leu r prem ier artic le  trds long , ep a is , un 
peu re tre c i au m ilieu: le deuxiem e de tres peu plus long  que 
le  tro isiem e; les suivans devenant de plus en plus courts et 
p lus ca rre s  jusqu au d ix iem e; le  onzieme de moitid plus long 
que le  dixiem e et ovale. — L abre  la rge , legerem ent dchancrd 
au cen tre ; ses cdtes tres arrondis. — E pistom e tronqud ; ses

3
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ailes tres  avancdes, arrond ies a  l ’ex trem itd , 6- peine separees 
des g randes ailes. E levation  an td rieu re  presqu  m distincte. 
V erte x  ddpourvu de to u t sillon transversal. — C orselet peu 
convexe, re tre c i en a v a n t; sa base est peu prolongde. Sillon 
tran sv e rsa l an td fieu r en tier. De cliaque co te de la  base une 
im pression peu p ro fonde , lineaire . E ly tre s  oblongues-allon- 
gees, plus ou m oins cylindriques, arrondies a  la  base, un peu 
re trdcies d, l’ex trem itd ; la  p rem idre strie  recou rbee k  sa base 
e t se p o r ta n t contre la  base du huitiem e in te rva lle . — Troi- 
siem e in te rv a lle  4 -ponctue . — T ibias an terieu rs ay a n t la 
d ig ita tion  e t l’epine term inales tre s  longues e t deux fortes 
dents assez couchdes; sillonnees en dessus. Paronycliium  
tre s  long. — Tibias in term ediaires ay a n t ex terieu rem en t un 
eperon  tres long. — Les deux points de chaque co te de 
1'anus sont tre s  dcartes. — E piste rnes m dtathoraciques dtroits 
e t allonges.

1. C. p r o c e r a  n. sp.
A tra  subaenescens, n itid issim a; p a lp is , antennis pedibus- 

que rufis. M enti dens la tu s , ro tu n d a tu s , ca n a licu la tu s , lobis 
la te ra lib u s ro tundatis b revior. M andibulae la ta e ,  a rcuatae , 
subacutae, p la n ae , in medio c a r in a ta e , punctu latae . Clypeus 
trunca tus, alis prom inulis ro tu n d a tis , lev ite r punctu la tis; ele- 
vatio an tica b rev is , a  vertice  sulco parum  profundo u trinque 
abbrev ia to  sep ara ta . V ertex  convexus, laevis". P ro th o ra x  
la titud in i basali aeq u alis , basi ro tu n d ata  in angulis posticis, 
la teribus parum  sinuatis , antice angustio r; m arg ine an tica in 
medio em arg in a ta , angulis rec tis ; basi u trinque lossula lineari 
laev i, parum  pro funda im pressus. E ly tr a  su b cy lin d rica , basi 
ro tu n d a ta , postice le v ite r  an g u s ta ta ; striis parum  profundis, 
m inute punctu la tis , apicem  versus laev ib u s , te rtia  quadri- 
punctata , T ibiae an ticae su lc a tae , longe d ig ita ta e , dentibus 
duobus la tis  instructae.

Long. 33 — E l. 20 — L at. 4 3/ 4 Mill.
D ’un noir vernisse avec un ldger reflet b ronze sur le 

co rse le t e t les e ly tres. Les palpes, les an tennes e t les p a ttes  
an terieu res sont d ’un roux un peu b ru n a tre ; les pa ttes poste- 
rieu res sont fauves. Les m andibules sont la rges, tre s  arquees, 
p lanes en dessus e t p o rtan t au milieu une carfene qui s’dtend 
jusqu’h l ’e x tre m ite ; leur surface est p arsem śe de points trbs  
distincts. Les an tennes n ’a tte ig n en t pas les angles poste- 
rieu rs du co rse le t; leu r prem ier a rtic le  es t gros, long^cy lin - 
d rique; le deuxiem e est le plus e tro it de to u s , a peine un 
peu plus long que le  tro is iem e , mais beaucoup moins elargi 
h l’ex trem ite ; tous les au tres grossissent successivem ent jus- 
qu’au onzifeme; ils sont de form e ca rre e  a  p a rtir  du cinquiem e;
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le dernier est plus allonge et aminci au b o u t L’6pistome 
est tronque; son rebord est moins śpais au milieu. Les ailes 
sont tres saillantes, ovales, et leur point de jonction aux 
grandes ailes n’est indiąuś que par une petite sinuositś. L’elś- 
vation anterieure est tres rapprocliee de l’epistome; elle est 
etroite et bornóe en arriere  par un sillon assez large , mais 
peu profond et qui n’atteint pas les sillons lateraux. Le som- 
met de la te te  ne porte aucun sillon transversal; il est im- 
perceptiblem ent parseme de petits points; au milieu du vertex, 
on distingue a peine une lśgere depression arrondie. Les ca- 
renes qui sont le prolongement des grandes ailes sont bien 
m arquees, presque droites et ne depassent pas les yeux. 
Ceux-ci sont un peu plus saillans que les ailes; leur quart
posterieur est enchassś dans les tubereules post-oculaires. —
Le corselet, a sa partie  anterieure, n ’est qu’un peu moins
laige que la  te te , mais il s’elargit jusqu’au dessus des angles
postćrieurs et se rśtrec it ensuite brusquement. Les angles 
posterieurs ne sont pas saillans; les angles anterieurs sont 
droits, un peu deprim śs; le bord anterieur est śchancre au 
milieu; le sillon longitudinal est profond, sauf ń, sa base; le 
sillon transversal est tr&s rapproche du bord anterieur. De 
chaque cotś de la base, plus prbs du bord externe que du 
milieu, on voit une impression longitudinale ć tro ite , trfes peu 
profonde, non ponctuee. — Les śly tres sont allongees, cylin- 
dnques, avec la  base et les epaules tr&s arrondies, l’extre- 
mitó un peu retrście , les bords tr&s legerem ent sinues avant 
le milieu; les stries sont módiocrement profondes, finement 
ponctuees; elles s afiaiblissent exterieurem ent et vers l’extre- 
m ite; les qua-tre gros points du troisieme intervalle sont situśs 
contrę la troisieme strie. Les deux points anaux internes sont 
ties ecartes 1 un de l’autre. — Les tibias anterieurs ont 
euis digitations, dents et epines d'un brun fonce; les unes et 
es autres sont moins divariquees que d’habitude. Les cro- 

c ets des tarses sont longs et grbles; le paronychium est au 
moms de la mśme longueur.

Get insecte vient probablem ent des environs de Melbourne. 
Je  n en ai vu qu un seul individu qui fait partie de la coll. 
de Mr. de Chaudoir.

2. C. p r o m i n e n s  n. sp.
Long. 30 — El. IS  — Lat. 4 1/ ,  M.

- 2 8 %  - 12%  - 3%  -
I re s  voisine de la C. procera dont elle n’est peut-Stre 

qu une varietd. Elle est plus petite; le corselet est un peu 
plus court, mais large en arriere ; les elytres sont un peu 
plus etroites a l’extrem ite et les yeux sont plus saillans.

3s
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Melbourne. Deux ind. appurtenant a, Mr. de Chaudoir 
qui les a reęus de Mr. Bakewell.

Deuxi&me Groupe.
Ce groupe a beaucoup d’analogie avec le precedent. 11 

ęn differe par sa couleur moins luisante, ses antennes plus 
obscures, ses pattes d’un brun noir&tre, son ćpistome dont les 
ailes sont moins etroites; ses antennes plus epaisses; ses yeux 
plus enchasses de toute part; le sillon transversal de la tete 
un peu plus profond; sa te te  plus convexe, tres finement 
ponctuee; son corselet plus ovale et plus ćchancre en avant; 
ses elytres plus convexes, en ovale allonge tres regulier; ses 
stries plus profondes; le dessous du corselet finement ridś- 
ponctue, et surtout par les epistomes mdtathoraciques qui 
sonts courts et carrśs. Le paronychium est un peu plus long.

3. C. e le g a n s  Pulz. Post. eliv. p. 44 No. 14.
II y a longtems que je  possbde cet insecte qui m’a e tś 

donne comme venant de l’Amerique móridionale. Comme la 
p lupart de ses caractóres le rapprochent des esp&ces d’Aus- 
tra lie , je  soupęonne que ce pays pourrait bien etre sa veri
table patrie.

Troisibme Groupe.
L’espece, unique jusqu’a present, sur laquelle j ’etablis ee 

groupe, a tan t d’analogie avec la C. A u s t r a l  a s i a e ,  qu’au 
prem ier abord on pourrait la prendre pour une simple va- 
riete. La dent du menton est plus longue; elle atteint la hau
teur des lobes lateraux. Les mandibules sont tres courtes, 
larges, moins arquees, moins aigues , carenees seulement ii la 
base. Le corselet est beaucoup plus convexe, a peine retreci 
en avant, presque carre avec ses cotśs arrondis et ses angles 
antórieurs tiAs dśprimes. Les ely tres sont tronquees. 4 la 
base, leurs ópaules relevees, les stries plus larges et plus pro- 
fondement ponctuóes. C’est la cinquieme s trie , et non la 
quatriem e, qui va s’appuj^er a la base sur le huitieme in- 
tervalle .

4. C. a t r a t a  Putz. Post. p. 54 No. 26.
Cet insecte, que j ’ai reęu jadis comme venant de l’Ame- 

rique meridionale, me p ara it plutot etre Australien. Je  n’en 
connais qu’un seul individu.

Quatrieme Groupe.
Les especes de ce groupe different de celle du prem ier 

par leur mandibules trbs aigues, les ailes de l’epistome qui
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ne sont pas brusquement separees de celui-ci et sont, au con- 
tra ire , sa continuation; elles sont un peu moins avancees, plus 
larges et nettem ent separees des grandes ailes; les antennes 
sont un peu plus longues et moins epaisses; leur premier 
article est un peu plus court. L’elevation anterieure est en 
fer & cheval, suivie d’un sillon transversal plus profond; le 
soinmet de la  te te  est plus inegal, ponctue, et il porte au 
milieu un sillon longitudinal qui s’etend depuis le col jusqu’au 
sillon transversal; les yeux sont moins enchasees en arriere; 
les angles posterieurs du corselet sont leg&rement mais di 
stinctement saillans; les elytres sont moins cylindriques, leurs 
stries sont plus profondes, plus fortement ponctuees; les inter- 
valles sont plus convexes; les tibias anterieurs ont leurs di- 
gitations, dents et epines plus ecartes.

Afin de ne pas rom pre la serie des especes Australiennes 
et pour ne pas multiplier les groupes, j ’ai admis a la fin de 
celui-ci quelques especes, oil les caracteres que je  viens d in- 
diquer ne se presentent pas tous. J ’ai eu soin de signaler 
ces anomalies chaque fois qu’elles se sont presentees.

Au milieu de ce groupe, essentiellement A ustralien, se 
place une espece de Celebes qui s’y lie tres intimement.

5. C. A u s t r a l a s i a e .  Bohem. F reg. Bug. R. p. 8 No. 18
Long. 10 — El. 6%  — Lat. 2*/2 M.
Le type de Boheman venait de Sidney. J ’en possede

de Melbourne, Victoria etc.

6. C. r u g i t h o r a x  n. sp.
Long. 10 — 'E l. 5%  — Lat. 3%  M.
Elle a les plus grands rapports avec la  C. A u s t r a l a 

s i a e  dont, cependant, elle me p a ra it etre distincte: ses ely
tres sont un peu plus courtes, plus larges, plus profondśment 
striśes; le corselet est un peu plus convexe, moins retreci en 
avant; ses angles anterieurs sont plus dśprimes et les cotes 
de la base sont un peu moins prolonges.

Nouvelle-Zelande (coll. de Chaudoir).

7. C. j u v e n i s  n. sp.
Long. 8 — El. 4 — Lat. 2 M.
Egalement tres voisine de la C. A u s t r a l a s i a e .  Entiere-

ment d ’un testace un peu rougeatre. En arriere de l’dleva- 
tion antórieure du fro n t, on voit un sillon large et profond. 
Le sillon du vertex est plus court et moins marquA Le cor
selet est plus śtroit, ses angles anterieurs sont moins arrondis; 
les elytres sont un peu plus courtes; les dents des tibias sont 
plus greles.

Melbourne (deux ind, coll, de Mr. de Chaudoir),
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8. C. l e p i  d a  n. sp.
Long. 8%  — El. 4%  — Lat. 2 M.
De menie couleur que la  C. A u s t r a l a s i a e .  Notable- 

ment plus etroite dans toutes ses proportions; le dernier a r
ticle des palpes est plus elargi au milieu et plus etroit a 
1 extrem ite; la  tete est plus p e tite ; le vertex  ne porte pas 
de fossette distincte; le  corselet est plus long, beaucoup plus 
etroit surtout vers la  base dont les cótśs sont plus prolongśs; 
les elytres sont un peu plus courtes, moins la rg es , plus dó-
primees en dessus. Les dents des tibias anterieurs sont plus
courtes, surtout la  dent externe superieure.

Melbourne. 5 ind. (coli. de Chaudoir).

9. C. v a g a n s  n. sp.
Long. 6%  — El. 3%  — Lat. l 2/ 3 M.
D un noir un peu plus terne que la C. A u s t r a l a s i a e ;  

les sillons latóraux de la  tś te  sont moins parallbles et d iver
gent plus iortem ent en a rr ie re ; le vertex  ne porte pas de 
fossette longitudinale, mais un seul point arrondi a peine mar- 
quś; les yeux sont moins saillans. Le corselet, dont la base 
est plus courte, est un peu plus long et ses cotes sont plus 
arrondis, plus deprimśs. Les ślytres sont plus courtes, plus 
ćtroites vers la base, - plus elargies au delń. du milieu; les 
points des stries sont encore plus marques et les intervalles 
sont plus plans; les dents externes des tibias anterieurs sont 
tres petites et obtuses.

Australie orientale. 1 ind. reęu de Mr. Thorey. Je  crois 
devoir rapporter a cette espece un individu de Melbourne, reęu 
de Mr. vom Bruck, e t dont le corselet est un peu plus long 
et les ćlytres sont un peu plus la rges, a intervalles encore 
moins convexes.

10. C. c a v a  n. sp.
Long. 7%  — El. 4 — Lat. 2 M.
D’un testace un peu brun&tre sur les elytres le long de 

la suture. L epistome est tronque au milieu, avance vers ses 
angles qui sont intimement unis aux ailes et forment avec 
celles-ci une saillie large e t arrondie. Toute la partie  ante- 
rieuie du front est fortement deprimee et plane, ponctuśe sur 
les cótes; cette depression ne se releve q u a  la hauteur de 
la partie  posterieure des yeux. Le corselet est carre, un peu 
allonge avec tous les angles presqu’arrondis, ou plutót ovale, 
un peu elargi en avant et en arrie re ; les cotes sont tres a r
rondis aux angles postśrieurs, a peine tres legbrem ent retrecis 
jusqu’aux angles anterieurs; le bord antórieur est assez forte
ment echancre au milieu; toute la  surface est parsem śe d’une



39

ponctuation extrerqement fine; de chaque cóte de la  base, en 
face des angles postórieurs, on voit une impression linćaire 
tres nette et dont le fond est irregulierement ponctue. — Les 
elytres sont allonges subcylindriques, un peu retrecies vers l’ex- 
trem itś, tronquees au milieu de la base avec les epaules ar- 
rondies. Les cuisses anterieures sont epaisses, o vales; les ti- 
bias sont larges, sillonnes en dessus; la digitation terminale 
externe est forte et epaisse; la premiere dent laterale est longue 
et prolongee; elle est suivie de deux autres dents triangu- 
laires. Les tibias interm ćdiaires sont assez etroits; leur epe- 
ron est plus court et moins pointu que chez la C. A u s t r a -  
l a s ia e .

11. C. e p h i p p i a t a  Putz. Mon. p. 84 No. 31 et Post. 
j). 39. No. 10.

Malgre son aspect Australien, je  ne puis pas douter que 
cet inseete appartienne rćellem ent a l ’lnde. Mr. Schaum m en 
a communique plusieurs individus bien positiviment recueillis 
par W allace aux iles Celebes. Outre les differences avec la 
C. b a s a l i s  signalees par moi (Post. p. 39), je  puis encore 
indiquer les suivantes: les elytres sont plus convexes; le cor
selet est egalement plus convexe, moins rśtreci en avant et 
moins large en a rr ie re ; les epaules sont moins arrondies. Le 
caractdre tirś  de 1’absence ou de la  presence d’une fossette 
sur le vertex  est peu stable; je  l ’ai rencontre dans deux in
dividus de l ’ e p h i p p i a t a  rapportes par W allace et je  n’en 
ai pas trouve de traces dans deux de la  b a s a l i s  venant de 
l’Australie boreale.

I. Celebes.

12. C. b a s a l i s  Chaud. B. M. 1843 p. 733. -  Putz. 
Post. p. 38 No. 9.

Long. 8 — El. 4%  — Lat. 2%  M.

13. C. d i m i d i a t a  n. sp.
Long. 7 -  El. 3%  -  Lat. 1%  M.
La disposition des couleurs est a peu pres la meme que 

chez la C. b a s a l i s ,  mais la tache noire est moins grande, 
dirigee tres obliquement depuis la  marge laterale j usqua la 
suture, oil elle se prolonge jusqu’au dela du milieu de l ’dlytre; 
la teinte anterieure au lieu d’dtre d’un rouge sombre, est d’un
testace legerem ent rougeatre; les pattes et les antennes sont
egalement d’une teinte plus claire. Les yeux sont un peu 
moins saillans; le corselet est moins retreci en avan t, moins 
óciiancre au milieu du bord anterieur; les elytres sont plus 
courtes et plus etroites.



Australie (Melbourne?) deux individus (collection de 
Chaudoir).

14. C. s e 11 a t a n. sp.
Long. 5 — El. 2%  — Lat. 1% M.
F u l v a ,  c a p i t e ,  p r o t h o r a c e ,  e l y t r o r u m q u e  p l a g a  

m e d i a  o v a t a  n i gr i s .  C l y p e u s  s u b e m a r g i n a t u s ,  a l i s  
c o n n e x i s  r o t u n d i s ;  e l e v a t i o  a n t i c a  a r c u a t a :  y e r t e x  
o b s c u r e  f o v e o l a t u s ,  a n t i c e q u e  d e n s e  p u n c t a t u s .  
P r o t h o r a x  s u b q u a d r a t u s ,  p o s t i c e  l a t i o r .  E l y t r a  
e l o n g a t a ,  b a s i  t r u n c a t a ,  h u m e r i s  r o t u n d a t i s ,  l a t e -  
r i b u s  s u b r e c t i s ,  a p i c e  a n g u s t a t a ,  p r o f u n d e p u n c t a t o -  
s t r i a t a ,  i n t e r s t i t i i s  b a s i  p r a e s e r t i m  c o n v e x i s .  T i 
b i ae  a n t i c a e  s u p r a  s u l c a t a e ,  e x t u s  s u p r a  d i g i t a t i o -  
nem t e r m i n a l e m  t r i d e n t a t a e ,  d e n t i b u s  2 i n f e r i o r i -  
bus  va l i d i s .

Cette espece s’ecarte un peu des autres par son epistome 
moins echancrd, ses ailes moins arrondies sur les cotds et plus 
nettement sdparees des ailes postdrieures; par son elevation 
anterieure qui a la forme d’une carene en fer & cheval; par 
ses palpes un peu plus retrdcis au bout et son paronychium 
tres court. Son corselet a la mdme forme que celui de la 
C. A u s t r a l a s i a e ;  il. est parseme de points extremement pe- 
tits; les elytres sont beaucoup plus tronquees a la base, les 
dpaules sont moins arrondies et l’extrdmite est plus retrecie.

Australie. 1 ind. (coll. de Chaudoir),

15. C. v e r t i c a l i s  n. sp.
Long. 5% — El. 2%  _  Lat. 1% M.
Elle differe de la precedente par sa couleur entierement 

testacee, un peu plus foncśe sur la tdte et le corselet; la su
ture est Idgerement brunatre. La difference essentielle se 
trouve dans la forme du corselet qui est presque carrd, aussi 
large en avant qu’e» arridre; le bord lateral est un peu sinud 
avant les angles antdrieurs; les elytres sont plus cylindriques, 
nullement retrdcies en arriere. Sous tous les autres rapports, 
elle ressemble d la C. sellaia.

Australie. 2 ind. (coll. de Chaudoir).

16. C. suturalis Putz. Post. p. 39 No. 11.
Long. 5 — El. 2%  — Lat. 1 % M.
Sous bien des rapports elle se rapproche de la C. v e r 

t i c a l i s ;  le corselet a presque la meme conformation, mais 
il est moins convexe, plus long et encore plus elargi en des
sous des angles antdrieurs; il est couvert d’une ponctuation 
tres distincte. L’dpistome a 1'angle externe de ses ailes plus
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marque, simplement obtus et celles-ci ne sont pas sśparćes 
des ailes postśrieures. L'elevation anterieure est moins mar
quee; le vertex ne porte, en avant, que quelques points epars. 
Toutes les dents externes des tibias sont obliterees, ce qui, 
du reste, pourrait bien n’etre qu’accidentel.

Australie (Port Philippe). 1 ind. (coll. Pulzeys).

17. C. m e l a n o p y g a  Chaud. (coll.).
Long. 5%  — El. 2 2/g — Lat. 1% M.
N i g r a  n i t i d a ,  p a l p i s ,  a n t e n n i s ,  g e n i c u l i s ,  t a r  s i s ,  

e l y t r o r u m q u e  d i m i d i a  qpar te a n t i c a  ruf is .  V e r t e x  
a n t i c e  d e n s e  p u n c t a t u s .  P r o t h o r a x  q u a d r a t u s ,  
a n t i c e  e m a r g i n a t u s ,  a n g u l i s  p r o mi n u l i s .  E l y t r a  
e l o n g a t e ,  ba s i  sub t r u n c a t a ,  burner  is s u b r o t u n d a t i s .  
T i b i a e  a n t i c a e  s u p r a  s u l c a t a e ,  e x t u s  v a l i d e  b i d e n -  
t a t a e  d e n t i c u l o q u e  b r e v i  s u p e r i o r e  a r m a t a e .

Cette espece est encore une de celles qui s’dloignent du 
type du present groupe, surtout par la forme de son corselet 
et par la disposition des stries des ślytres. Les ailes de 
l’epistome sont aussi avancees que dans la C. A u s t r a l a s i a e ,  
mais elles sont moins arrondies; les grandes ailes en sont 
tres nettement separees. L’elevation anterieure est en fer a 
cheval, separee du vertex par un sillon transversal; le vertex 
lui-meme est un peu aplati, legerement creuse au centre et 
parseme de points plus ou moins nombreux. Le corselet est 
carre, cependant un peu plus large que long, un peu echancre 
au milieu du bord antśrieur; ses angles sont un peu avances; 
les angles posterieurs sont lćgerement saillans; il ne porte 
de points qu’au fond des deux sillons linśaires situes des deux 
cotes de la base- Les elytres sont allongees, presque cylin- 
driques, faiblement retrecies tl l’extremite; la base est presque 
tronquee, mais les epaules sont arrondies. Ni la quatrieme ni 
la cinquieme strie ne se recourbe k la base pour aller se joindre 
au huitieme intervalle. La taclie noire occupe un peu plus 
que le tiers posterieur des elytres et, au milieu, se prolonge 
un peu le long de la suture. Les tibias antśrieurs ont leurs 
dents externes assez fortes; on distingue meme une troisieme 
dent, beaucoup plus petite, au dessus de la deuxieme.

Melbourne. 2 ind. que Mr. de Chaudoir a reęus de Mr. 
Bakewell.

18. C. h e t e r o g e n a  n. sp.
Long. 5% — El. 2%  — Lat. 1% M.
C’est surtout par son epistome que cette espece s’ścarte 

du groupe ou je  la laisse. Au lieu d’etre intimement uni aux 
ailes qui, tout en s’avanqant, en forment la continuation, il
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est, iciv dente a  ses. deux ex trśm itśs, et les ailes, plus recu- 
lees, forment exterieurem nnt un angle obtus. L’elevation an
terieure, tres marquee et assez courte, est separee du vertex 
par un sillon peu profond et ponctue; le sommet de la tete 
porte un sillon longitudinal large et muni de quelques gros 
points; les points de cbaque cote prbs des yeux sont de meme 
grosseur. Les y eu x , dont la moitie seule est distincte, sont 
tres saillans. Le corselet est ca rre , un peu sinuee sur les 
cotes, aussi large en avant qu’en a rrie re ; toute sa surface, 
sauf la  partie  anterieure au milieu, est parsemee de points 
tres distincts. — Les elytres sont tres allongees, cylindriques; 
leurs '4paules, arrondies, sont relevees, elles sont d’un brun 
de poix, mais leur rebord externe, la  suture en avant et en 
arriere, et les ćpaules sont d’une couleur testacee. La qua- 
trieme strie se recourbe it sa base et se porte vers le huitieme 
intervalle. Le dessous du corps est noir; les pattes, sauf le 
dessus des cuisses, les palpes et les antennes sont testacees. 
Les tibias antćrieurs sont munis exterieurem ent de deux dents 
tres longues et d’une petite dent peu distincte.

Australie. 1 ind. appartenant a Mr. de Chaudoir qui l ’a 
reęu de Mr. Melly.

19. C. a n g u s t u l a  Chaud. (coll.).
Long. 4%  -  El. 2%  — Lat. 1 M.
Entierem ent d’un brun tres ela ir; le corselet, les palpes 

et les antennes testaces. La te te  est semblable 4 celle de la 
C. heterogena, mais l’elevation anterieure est plus large et 
moins arquee. Le corselet est plus long et sa base est encore 
moins elargie. Les elytres sont semblables, de meme que les 
tibias anterieurs.

Melbourne. 1 ind. coll. de Chaudoir (Mr. Bakewell).

Cinquieme Groupe.
T res voisin du groupe precedent, dont il differe par la 

dent du menton qui est tres courte, tres arrondie et occupe 
le fond de l’dchancrure; •=— par les antennes plus courtes et 
plus epaisses; — par les tnandibules plus courtes et moins 
aigues; — par les ailes de l’epistome qui sont plus larges et 
plus arrondies; — par le corselet, plus convexe, plus ddprime 
sur les cdtśs et aux angles an terieurs, a peine rśtrec i en 
avan t, moins dilatś en arriere  et dont la base est en demi 
cercie et non prolongee; les angles posterieurs sont encore 
moins saillans; — par les elytres presque lisses & l’extrem ite 
et dont le sixieme intervalle se rćunit au huitieme; par ses 
tibias anterieurs plus brievem ent dentśs; — par ses tibias inter- 
mddiajres, plus etroits et presque depourvus de poils raides.
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20. C. b ip l a g i a t a  n. sp.
Long. 6% — El. 3V3 — Lat. 2 M.
D’un noir trds brillant avec une taclie d’un ferrugineux 

un peu sombre, arrondie, avant l’extremite de chaque elytre; 
les palpes, les antennes et les 4 pattes posterieures sont d’un 
testace rouge&tre. — La dent du menton est tres large, occu
pant toute la largueur de 1’echancrure, arrondie; les lobes 
latdraux sont plus eleves, arrondis, rebordds; les palpes ont 
leur dernier article presque cylindrique et tronque k 1 extre- 
mite. Les antennes s’epaississent a partir du cinquibme ar
ticle qui est transversal - arrondi de meme que les suivans. 
Les mandibules sont larges, planes, peu aigues; le labre est 
largement dchancrd au centre, arrondi sur les cotds. L’epis- 
tome est intimement uni a ses ailes qui sont avancees et tres 
arrondies. L’elevation anterieure est peu marqude; on y dis
tingue quelques petits points; ejle est sdparee du vertex par 
un sillon transversal; la fossette du vertex est prolongee jus- 
qu’au col; elle est assez large, mais fort peu prof’onde et lisse; 
la partie anterieure du vertex est tres fortement ponctuee. — 
Le corselet est presqu'ovale, tres convexe; la base n’est nul- 
lement prolongee; les angles postdrieurs sont completement 
indistincts; les cotes, peu arquees, vont en se retrecissant ld- 
gerement jusqu’aux angles anterieurs qui sont tres deprimes 
et arrondis; le sillon transversal atteint a ses deux extremites 
le bord antdrieur; un peu au dessus de la base du corselet 
on remarque un sillon tres peu profond, parallele a celle-ci. 
La surface est parsemde de tres petits points, distincts seule- 
ment sous un tres fort grossissement. — Les elytres sont ob- 
longues; les cotes sont presque droits; la base est tronquee, 
mais les dpaules sont arrondies. Les stries sont tres fortement 
ponctudes, mais elles deviennent presqu’indistinctes au dernier 
quart des elytres; les 5 premieres partent de la base; le 
sixieme intervalle se reunit a la base au huitieme.

Les tibias anterieurs ont, exterieurement, deux grosses 
dents assez courtes; ils sont idgerement sillonnds en dessus. 
Les tibias intermediaires, etroits et tres peu garnis de poils, 
ont un dperon long et fort.

Le dernier segment de l’abdomen porte des points aussi 
petits que ceux du corselet.

Mr. de Chaudoir en possede un seul individu qui a ete 
trouve dans des laines venant de 1’Australie.
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Bemerkungen iiber Arten der Gattung Colias
von

Hr. O. Staurtinger in Dresden.

W enn in eine G a ttu n g , die sehr ahn liche , zum V ariiren  
und A berriren  geneigte und deslialb oft zw eifelhafte A rten 
e n th a lt, Orrinung geschafft w erden  so li, so ist das nur dann 
an zu ra th en , w enn dem O rdner eine grosse M enge von Exem - 
p laren  der verschiedenen F orm en aus den verschiedensten  
G egenden zu G ebot stehn. N icht selten  ist sogar die eigene 
A nscbauung der O riginale zw eife ihafter A rten  ganz noth- 
w endig. D er scharfste K ritik e r , der gew issenhafteste U nter- 
sucher der verschiedenen A bbildungen und B eschreibungen, 
von denen erste re  se lbstverstand lich  s te ts , le tz te re  leider haufig 
nach einzelnen E xem plaren  gem acht sind, v e rfa llt sonst le ich t 
in Irrth tim er und erre icb t so oft ge rad e  das G egentheil von 
dem , w as er in bester A bsicht w ill. Ein beschriebenes Uni- 
cum k ann  doch im m erhin eine zufallige A berra tion  einer A rt 
se in , die in ih ren  typischen S tucken ganz anders ausśieht. 
A bbildungen sind g ar n icht selten nach ziemlich schlechten, 
verflogenen E xem plaren  gem acht und vom K unstler dann oft 
m it ganz anderen  F arben tonen  au sg e s ta tte t, a is w om it die 
N atu r solche Stiicke in ihrem  B rau tk le ide  bedachte.

E s hande lt sich g a r  n ich t d a ru m , m it B estim m theit an- 
geben zu w ollen, w as A rt, w as R ace is t ;  das ist n icht zu ent- 
scheiden, sondern ein re ine r G laubensartikel, je  nachdem  man 
m ehr oder w eniger dem D arw inism us huldigt. A ber entschei- 
den, w elche F orm  der A utor un ter dem von ihm  aufgestellten  
N am en verstanden  h a t ,  w elche N am en , ais entschieden der- 
selben Form  angehorig, zusam m enfallen miissen, oder w elche 
Nam en, zusam m engezogen, w ieder zu trennen  sind, das kann  
m an eben am sichersten n u r durch ein m oglichst grosses M a
te ria l der T h ie re  selbst. D a ich g liieklicherw eise m anche 
C olias-A rten  in sehr grosser M enge u n te r H anden h a tte  und 
noch habe, von andern  w erth v o lle  O riginale erh ie lt, so h a lte  
ich e s ,  m it a lle r  A chtung fur den Y erfasser des le tz ten  A r- 
tike ls  iiber C olias-A rten  in dieser Z eitsch rift 1865 p. 272 ff., 
ftir m eine P flich t, h ier einige Irrth tim er zu b erich tigen , die 
das oben G esag te  rech tfe rtigen  w erden.

Ich fangę m it d er le tz ten  F orm  der von H errn  W erne- 
burg  gegebenen A ufste llung , m it Col. W erd an d i Z ett. an. 
Z e tte rs te d t beschreib t diese A rt nach einem einzigen Stiick 
aus dem nordlichen L app land , das er von S chonherr e rh ie lt, 
und das sich noch heute in dem Konigl. Museum zu Stock-
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holm befindet. Der N atura lienhandler  Keitel b rach te  von 
seinen verschiedenen Reisen nach Lappland  eine grosse A nzahl 
einer sehr un ter  sich aberrirenden Colias-Art m i t ,  die ihm 
Prolessor  Boheman in Stockholm nach dem Originale der Col. 
W e rd an d i  Zett. ais solclie bestimmte. Auch W alleng rćn  sagt 
in seinen „Skandinaviens D agfjarilar11 pag. 142 obs.: „Col. 
w erdand i Zett. est C. nastes- Boisd. ut e specimine originario, 
in collectione Schonherr  asservato  et a me viso, satis ap p a re t  
e tc“. H a t te  H err  W e rn e b u rg  diese Stelle beriicksichtigt, so 
h a t te  er schwerlich gesag t ,  ,,es sei fast unzweifelhaft ,  dass 
W e rd a n d i  Zett. nichts anderes als ein vielleicht abgeflogenes 
r j  von Pelidne ista , obwohl C. Pelidne niemals im europai- 
schen Lapp land  gefunden wurde. Das weiss z w a r  H err  W e r 
neburg  auch, doch meint er, ,,es dtirfte wohl keinem Zweifel 
un terl iegen , dass C. Pelidne im Norden Lapplands gefunden 
w erden kann.a Ich meinestheils zweifle ausserordentlich daran 
und behaupte, dass C. Pelidne niemals im nordischen Europa  
gefunden w erden  w ird  (denn die angeblichen C. Pelidne von 
Petersburg  sind nur P a la en o ) ;  die Zukunft w ird lehren, w er  
von uns beiden R echt hat.

Diese Col. W e rd an d i  Zet t . ,  von der ich mindestens ein 
halbes Tausend E xem pla re  sah und noch 19 schone Stiicke 
in meiner Sammlung habe ,  miisste nun eigentlich in zwei von 
den W erneburgschen  Hauptabtheilungen der  G attung Colias 
zu g le icher Zeit s tehen ,  da die Manner meistens zw ar  einen 
gefleckten H interrandssaum  der  Vorderfliigel h ab en ,  der in- 
dessen g a r  nicht selten in einen vollstandig ungefleckten Saum 
wie bei C. Palaeno  iibergeht. Leider  hat H err  W erneburg  
diese A rt  in seine dritte  H auptabtheilung gese tz t ,  wohin sie 
niemals pas s t ,  da  die $ $  stets einen gefleckten H in te rrands
saum der Vorderfliigel haben. Ebenso variirt C. W e rd an d i  
Zett. hinsichtlich der  F a rb u n g ,  die gewohnlich gelbgrun ist, 
zuweilen indessen auch bei den ganz weisslich wird , oder 
in seltenen F allen  fast orangegelb  w ie bei C. Chrysotheme. 
Es passt dalier Z et te rs ted t’s Beschreibung ganz gut auf ge- 
wisse Stiicke seiner A r t ,  auch die „dunklen Adern  der Vor- 
derfliigelu, die ich nie bei C. Pelidne sah. Doch ist es nicht 
moglich, allein nach dieser Beschreibung, ganz abgesehen von 
ih rer  Eiirze, die A rt  zu erkennen, der  das beschriebene Stiick 
angehoi't. Col. W e rd a n d i  Zett.  ist jedenfalls die europaische 
Form  von der amerikanischen C. Nastes, fur die sie W allen- 
gren ohne W eite res  nimmt. Die $ $  beider Formen sind auch 
oft kaum von einander zu un te rscheiden , die c? (? von C. 
W e rd an d i  sind meistens grosser und lichter in der Farbung . 
Auch von C. Nastes kommen bisweilen mit ganz unge- 
flecktem Hinterrandsaum  d e r  Vorderfliigel vor. C. Blelinos
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Ev., die ich in N atur nicht kenne, ist wahrsclieinlich die sibi- 
rische Form dieser WArdandi und N astes, und wenn Herr 
W erneburg , der dieselbe selbst bei Nastes ste llt, pag. 285 
saSf • W as dagegen W erdandi Zett. betrifft, so ist sie ein 
ganz anderes Phier, das nicht, wie Staudinger in seinem Ca
talog p. 189 meint, zu Melinos gehort, vielmehr identisch mit 
Pelidne, und hoehstens eine nicht erhebliche Abanderung der- 
selben ista, so w ird er vielleicht je tz t meine frtthere Ansicht 
bilhgen. Ob nun alle diese Formen als mit Phicorhone zu- 
sammengehorig betrachtet w erden mussen und letztere wieder 
nur eine Hyale ist, das gehort in das Reich des Darwinismus, 
und bleibt stets eine nicht zu beweisende Hypothese.

Hinsichtlich der C ol. P e l i d n e  verweise ich auf das von 
Moschler W ien. ent. Mts. 1860 p. 849 ff. dartlber Gesagte. 
Kommt diese Art, wie das der Fall zu sein scheint, mit Col. 
Palaeno an denselben Stellen in Labrador vor, so ist dies fur 
mich ein genugender Beweis, dass beide zwei sicher getrennte 
A rten sind.

Die Namen P h i l o m e n e  Hb. und E u r o p o m e n e  0 . 
miissen am Besten als Synonyma zu P a l a e n o  L. gezogen 
w erden; denn bei einer grossen Menge von Exem plaren aus 
verschiedenen Lokalitaten gehen die Stiicke so in einander 
tiber, dass es oft unmoglich ist, zu bestimmen, weleher Form 
sie beigezahlt w erden mUssen. Unter Philomene versteht 
man meist die bleicherere nordische Form, unter Europomene 
eine kleinere hochgelbe Form (weshalb eben Duponchel’s 
Bilder 1 47, 3. 5 nie hieher gehoren konnen). Linne stellt 
nun Faun. Sv. 1761 p. 272 P a l a e n o  nach nordischen, also 
blassen Exem plaren auf, und so ist selbstverstandlich die 
spater aufgestellte Philomene Hb. nur Synonym der Linne- 
schen Palaeno, was auch bereits Ochsenheimer IV p. 157 
deutlich sagt. Als Bezeichnung einer bestimmten A berration 
mag der Name W e r d a n d i  HS. fiir die gelben $ $  der C. 
Palaeno beibehalten w erden , wozu eben Dup. I 47 fis 4 
gehort.

Die von Herrn W erneburg aufgestellten Unterseheidungs- 
merkm ale zwischen der E r a t e -  und C h r y s o t h e m e - G r u p p e  
sind^ durchaus nicht stichhaltig. Ich habe mindestens 5—600 
C. E rate  unter Handen gehabt und deren gegenw artig noch 
tiber 100 vorrathig. Der „tiefschwarze“ Saum der C. E ra te  
ist gar nicht selten ganz m attschwarz, d. h. von gelben Ato- 
men vollstandig iiberdeckt, er erreicht auf den Hinterflugeln 
verhaltnissmassig selten den Innenwinkel und geht bei rneli- 
reren Stucken sogar nur bis zur Mitte des Aussenrandes. Die 
Form des so sehr variirenden Mittelfleckens als Gruppen- 
merkmal aufzustellen, ist ganz unzulassig, und wenn bei C.
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E ra te  der  Y orde rrand  der  Oberfliigel convex, bei Chrysotheme 
derselbe horizontal sein soli, so kann  ich dies gar  nicht lier- 
ausfinden. Uebrigens ist bei E ra te  der  Hinterrandssaum der 
Yorderfltigel g a r  nicht selten deutlicli gefleckt; solcbe Exem - 
p la re  gehoren also zur Hyale-Gruppe, mit welcher A r t  iibri- 
gens E ra te  hochst wahrscheinlich B a s ta rd e  erzeugt. Eine an- 
dere sebr in teressante Form ist Helicbta Ld.,  vielleicht ein 
B asta rd  zwischen C. E ra te  und Edusa, die nach zuverlassigen 
Angaben otters in B egat tung  angetroffen sind. Diese Helichta 
zeigt allerdings im mannlichen Geschlecht keine Spur von 
dem tropfenartigen orange F leck  am Y orde rrande  der  Hinter- 
fliigel und s teht so trotz  der  orange F arbung  der  Fliigel der 
E ra te  viel naher.

Von der  ach ten  C o l i a s  B o o t  l i i i  Curtis erhielt ich durcli 
die Giite des hochverehrten  Henry  Doubleday ein typisches 
E x em p la r  aus der  Sammlung des vers torbenen John  Curtis, 
welches mit HS. fig. 39. 40 ziemlich genau ubereinstimmt und 
eine von der  H e c  l a  Lef. sicher verschiedene Form  ist. Da 
Hecla Lef., mit den lapplandisclien E xem plaren  fast ganz 
ubereinstimmend, aucli in den hocharktischen Regionen Nord- 
am erikas ,  in Gronland vo rkom m t,  so halte  ich urn so m ehr 
Col. B o o t h i i  Curt, und Col. Hecla Lef. fur zwei getrennte  
Arten. Dass eine dieser beiden A r t e n ,  oder  g a r  be ide ,  als 
L okalvar i ta ten  zur C. Chrysotheme gezogen w erden  konnen, 
g laube icli um so weniger,  als C. Chiyso them e aus dem ost- 
lichen Sibirien g a r  keine Neigung zum Variiren zeigt. C. 
C h i  o n e  Curt,  kenne ich g a r  nicht.

Das Unterscheidungsmerkmal des H errn  W erneburg  zwi
schen d e r C .  E d u s a -  und M y  r m id o n e - G r u p p e  ist mir ganz 
unklar.  Bei der ers te ren  soil der  schw arze Saum der Hin- 
terfliigel am Innenrande  zugespitzt,  bei der  le tz te ren  stumpf 
sein. Ich finde bei den meisten meiner E x em p la re  gerade 
das Gegentheil; jedenfalls  ist dies ausserst vage  M erkmal gar  
nicht konstan t und han g t  von einem Bischen m ehr oder w e 
niger Schw arz  ab. N ach  den von H errn  W e rn eb u rg  ent- 
w ickelten  Ansichten sollten doch eigentlich Col. Edusa und 
Myrmidone als Form en ein und derselben A rt  zusammen- 
gezogen w erd en ;  denn wenn sie auch w irk lich  an manchen 
Orten konstan t nebeneinder  vorkommen mogen, so w are  das 
doch eben so leicht wie bei Mel. P a r th en ie  und A tha l ia ,  s. 
pag. 272 Anm erk. ,  durcli verschiedene Futterpflanzen zu er- 
k la ren! h iih r t  doch H err  Wernebui-g ein und dieselbe Art, 
unter zwei verschiedenen Namen beschrieben, sowohl als Lo- 
kallorm  bei Myrmidone als bei E dusa  auf; w iederum ein 
schlagender Beweis, dass man in einer so schwierigen G ruppe 
uach Abbildungen und Beschreibungen allein leicht in Irrthii-
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mer verfallt. Meine Col. H e l d r e i c h i ,  S tett. ent. Zeit. 1862 
pag. 257 ff., ist namlich identisch mit Col. L i b a n o t i c a ,  Ld. 
W ien. ent. Mts. 1858 pag. 140, tro tz Allem, was ich dariiber 
1, c. gescbrieben lrabe; dies haben spater die mir von H erm  
.Lederer giitigst mitgetheilten Originale seiner C. Libanotica 
auf das unzweideutigste bewiesen. Eben weil ich C. Liba
notica aucli nur naeh der Beschreibung und Abbildung kannte 
und diese nach zwei ganz verflogenen <$<$ und einigen besse- 
ren gem acht, nicbt genau sein konnte, die Farbung der 
Unterseite sogar ganz falsch in der Abbildung ist, so konnte 
iclt unmoglich meine griechischen Heldreichii fur identisch 
mit Libanotica halten. Diese C. Libanotica mit Edusa zusam- 
menzuziehen ist ganz unthunlich; denn einmal kommt Edusa 
in den typisohen Exem plaren zusaminen mit Libanotida vor, 
dann unterscheidet sieli L ibanotica, ausser andern selir auf- 
falligen M erkmalen, von alien andern mir bekannten gelben 
Colias-Arten durch die im mannlichęn vom weiblichen Ge- 
schleclite auffallend verscbieden gefarbte Unterseite der Hin- 
terfliigel. Diesen Unterschied finde ich sonst nur noch bei 
Aurorina HS., bem erke ab e r, dass ich von Aurorina nur 
weisse habe, und diese weissen. miissen selbstverstand-
lich eine von den gelben q cj verschieden gefarbte Unterseite 
zeigen, wie dies auch bei den weissen der Col. Edusa und 
Myrmidone der F ali ist.

Ueber Col. H e l e n a  HS. fig. 206—7 sagt Herrich-Scliaffer 
Vol. VI pag. 170 , dass Lederer solehe wolil mit Recht zur 
Edusa ziehe. H err W erneburg tliut dies zw ar aucb, wenn 
er aber ais einen seiner Grtinde dafilr pag. 279 sagt :  „weil 
diese Col. Helena der Col. Heldreichi so ahnlich sieh t, dass 
sie kaum davon geschieden werden mag“, so kann ich dies 
durchaus nicbt zugeben. Ich sehe in C. Helena, die nur nach 
zwei aufgestellt, ist, eine ganz unbedeutende Aberration
der C. Edusa und muss der Name am besten ganz eingezogen 
werden.

Unter Col. E o s  HS. verstehe ich d ie  A rt, wozu Herricli- 
Schaffer’s fig. 395—96 geliort, wahrend sein auch ais Eos 
fig. 397—98 abgebildeter £  nicht dazu geliort. Im T ex t VI 
pag. 22 sagt Herrich-Schaffer zwa.r, dass er das Eos-$ fig. 
395—96 spater erhielt ais das (J, allein dieser Text ist fiinf 
Jah re  spater ais die Figuren erschienen, und nach dem stren- 
gen Prioritatsgesetz bat No. 395—96 den Vorzug vor No. 
397—98. W olier HS. seinen Eos-rJ h a tte , giebt er leider 
nicht an, und mag dies leicht eine exotische Form sein, wie 
solehe unserer Edusa selir ahnliche Arten in N ordam erika 
und Ostindien vorkommen sollen. Das Original zu dem Eos-?, 
vom A rarat stammend, befindet sich in meiner Sammlung und
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is t ,  so viel mir bekannt, das einzige in den Sammlungen 
befindliche Stuck. Ebenso existirt von der T h i so a M6n., so 
viel mir bekannt, nur e in  Stiick, und ich boffe, die Zukunft 
wird meine Ansicbt bestatigen, dass beide Namen einer ein- 
zigen A rt 'angehoren und niclit einmal ais Raęen getrennt 
w erden konnen. Utn dies zu bew eisen, bedarf es freilich 
einer giosseren Zalil von Exem plaren vom A rarat und aus 
den Schadach-Aipen.

Col. C h l o e  Ev. ist sicker die weisse weibliche Form 
von Col. A u r o r a  Esp., und ich vervveise bier auf das Stett. 
ent. Zeit. 1862 p. 258 Gesagte. W enn man iibrigens diese 
Aurora Esp. ais Lokal form zu Myrmidone ziehen w ill, so 
m a g ,man doch lieber gleich alle orange Coliaden als Modifi- 
cationen einer A rt aufstellen.

Col. F i e l d i i  Men. aus dem H im alaya gehort also niclit 
zum europaischen Faunengebiet, mag aber wohl eine der C. 
Libanotica sehr verw andte Form sein.

Schliesslich gebe ich bier nocb kurz eine Zusammen- 
stellung der zum europaischen Faunengebiet gehorigen Arten 
der Gattung Colias mit Vermeidung. w eitlauftiger Citate und 
unnothiger Synonyma.

1. P a l a e n o  L. Faun. Sv. 1861 pag. 272; Phiiomene Hb.
602—3; Europome Esp. 42, 1. 2 (Sehweden, nordl.
Russland, Torfmoore Deutschlands und Alpen).

a. v. E u r o p o m e n e  O. IV pag. 157 (kleinere hochgelbe
Form) (Alpen).

b. ab. $  W e r d a n d i  HS. 41. 42 (gelbe Form des ? )
(Alpen).

,f2. P e l i d n e  B. Ic. 8, 1 — 3 (Labrador).
'■‘'3 . H a s t e s  B. Ic. 8, 4 —5 (Labrador).

a. v. W e r d a n d i  Zett. Ins. Lapp. p. 308 (nordl. Lappland).
*fb. v. M e l i n o s  Ev. Bull. M. 1847 III p. 72, T. 3 , 3 - 6

(eigene A rt?) (ostl. Sibirien).
4. P h i c o m e n e  Esp. 56, 1. 2 (europ. Alpen incl. Pyrenaen).
5. H y a l e  L. F'n. Sv. 1861 p. 272 (europ. Faunengebiet mit

Ausnahme des hochsten Nordens'.
6. E r a t e  Esp. 119, 3; Neriene F. d. W . Ent. T. 11, 3. 4

(Siid-Russland).
a. ab. H e l i c h t a  Ld. z. b. V. 1853 p. 83 (orange Form).
b. ab. $  P a l l i d a  Stgr. Catalog (weisse Form des $).

7. C h r y s o t h e m e  Esp. 65, 3. 4 (siidostl. Europa bis Ost-
Sibirien).

8. B o o t h i i  Curtis Voyage de Ross; HS. 39. 40 (Hudsons-
bai-Lander).

9. H e c l a  Lef. Ann. Soe. Fr. 1836 p. 383, PI. 9 B. 3 - 6 ;
HS. 459 —60 g (nordl. Lappland, Gronland).

4



50

*10. T h i s o a  Mśn. Cat. rais. p. 24 4 ; Eos HS. 395— 96 (Scha- 
daeh-A lpen, A ra ra t) .

11. M y r m i d o n e  Esp. 65, 1. 2  (Siidostl. E uropa bis W est-
Sibirien und T ranscaucasien).

12, E d u s a  F. E. S. I II  p. 2 0 6 ; H elena HS. 2 0 6 — 7 (C en
tra l-  und Siid-Europa, Kleinasien). 

a. ab. $  H e l i c e  Hb. 4 4 0 — 41 (w eisse Form  des $).
*13. A u r o r i n a  HS. 453— 56 (1 8 5 0 ); T am ara  Nordm . Buli.

M. 1 8 5 1 , I I ;  C hrysocom a Ev. Bull. M. 1 8 5 1 , II 
(T ranscaucasien).

14. L i b a n o t i c a  Ld. W ien. Mts. 1858 p. 1 4 0 , T . 2, 1. 2 ;
H eldreichi S tgr. S te tt. ent. Zeit. 1862 p- 257 (Li- 
banon, G ebirge des griecliischen F estlandes). ,

*15. A u r o r a  Esp. 83, 3 ; S ibirica Ld. g. b. V. 1852 p. 32 
(ostl. Sibirien, A m ur-Lander). 

a. ab. $  C h l o e  Ev. Bull. M. 1 8 4 7 , T. 4 ,  3 - 4  (w eisse 
F orm  des $).

Drei neue Sesien und Berichtigung iiber einige 
altere Arten

von
Dr. 0 . Stautlingei* in  D resden .

S eit ineiner Sesienarbeit im siebzebnten Ja h rg a n g  dieser 
Zeitung (1856) und seit H erausgabe unseres grossen I.epi- 
d o p te re n -C atalog’s (1861) h a tte  ich G elegenheit, m anche 
Sesien-A rten in grosser Menge zu erhalten , von denen mir bei 
m einen friiheren A rbeiten  nur einzelne, m eist geliehene S lticke 
zu G ebot standem  Auch erh ie lt ich von einigen zweifel- 
haften  A rten  die O riginate g iitigst m itg e th e ilt, und selie ich 
m ich dah e r zu folgenden V erbesserungen unseres grosscn C a
ta lo g ’s veran lasst.

5 3 a . v .?  L u c t u o s a  Ld. h a lte  ich je tz t  nach A’nsiclit von 
m e h r E xem plaren  fur eine gute von M yopif. Bkh. verschie- 
dene A rt.

6 4 b. v.? D o r y c e r i f o r m i s  Ld. ist nach dem m ir vom 
A utor g iitigst m itgetheilten  O riginal sicher eine eigene A rt, 
von der le ider nur das eine cj aus D iarbek ir bisher bekann t ist.

6 6 a. v. C e r i i f o r m i s  Ld. Hievon w urden  m ir gleich- 
falls die O riginale in einem m annlichen und w eiblichen Stiick 
m itgetheilt. D as ist sicher nur eine A nnellata  v a r . ; iiber
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die Identit&t des niclit gut erha ltenen $ ,  welches eine mehr 
weissliche Zeichuung hatte ,  bin ich nicht sicher.

66b . v.? O r t a l i d i f o r m i s  Ld. Naeh dem mir von 
H er rn  Ledere'r  gleichfalls giitigst mitgetheilten Original, einem 
nicht gut erhaltenen $  ist dies eine der  Ses. Annellata jeden- 
falls sehr nalie stehende Art. Die H errich-Schafiersche fig. 
49 (Dolerif.),  nach diesem Originale g em ach t ,  ist unzuver- 
lassig , iiberhaupt lasst sich von dieser A rt  erst  dann Ge- 
naueres sagen, wenn man m ehr und re inere  E x em p la re  davon 
erhalt.

72. H e r r i c h i i  Stgr., 73. C o l p i f o r m i s  Stgr. =  D o l e r i -  
f o r m i s  HS. N ach  einer genauen Priifung einer grosseren  
Anzahl frischer E xem plare  aus Dalmatien und Brussa ziehe 
ich meine beiden Arten zusammen und muss dafiir der  Name 
Doleriformis HS. w ieder eingefiihrt w erden, da  dessen fig. 22 
unbedenklich ein etwas olig gewordenes rj dieser A r t  ist. Ich 
hat te  eben bei meiner fruheren A rbeit  zu wenig und nicht fri- 
sches M ateria l zur Hand, und liefere so selbst den Beweis zu mei
ner j i ingst ausgesprochenen Ansicht, dass man in einer schwieri- 
gen G attung  nur dann arbeiten  sollte, wenn man geniigendes 
Material an T h ie ren  selbst vor sich hat. Uebrigens passt das, 
was ich in meiner Beschreibung der  Ses. Colpiformis sage, 
Alles ganz gut auf  Doleriformis HS. U eber meine bei Ses. 
Herrichii als var.  aufgestellte Euceriformis w a g e  ich vor der 
Hand nichts zu bestimmen, da ich kein  ^weiteres Material 
dazu erh ie lt ;  ebenso ist es mir j e tz t  zw eife lhaft ,  ob das 
E x e m p la r ,  naeh  dem ich besonders die Herrichii beschrieb, 
w irk lich  aus S a rep ta  w a r ,  da ich unter vielen Sendungen 
von dort nie e twas Aehnliches erhielt.

Seit H erausgabe unseres Catalogs wur de n ,  so viel mir 
bekannt,  nur zwei zum europaischen Faunengebie te  gehorige 
neue Sesiiden beschrieben, namlich:

Sesia L a n i p e s  Ld. Wien. Bits. 1863 pag. 2 0 ,  T . 4 ,  1 
aus Bulgarien und in der N ahe  der Ses. Doleriformis einzu- 
ordnen, und

P aran th rene  H o p l i s i f o r m i s  Blann W ien. Mts. 1864 p. 
176, T. 4, 1 aus Brussa, eine ganz ap a r le  A r t  mit deutlichen 
gelben Bingen urn den Leib.

Ich fUge diesen folgende drei neue ach t europaische 
A rten hinzu.

S e s i a  H i m m i g h o f f e n i .  C aeru leo -u ig ra , a larum anti- 
carum fuscescentium area  hyalina subnulla apiceque flavo- 
s tr ia to ;  abdominis segmentis f iavo-cingulatis .  Magn. 12—20 
mm.

Diese A rt  steht der  Ses. Uroceriformis sehr nahe .  ist 
aber durchschnittl ich viel kleiuer, obwohl ich auch von Uro-

4*
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cerif. sęither einige $  <$ aus Ungarn erhielt, die nur 14 mm. 
Fliigelspannung messen. Die Unterschiede beider Arten werde 
icli in der Beschreibung selbst naher angeben. Ich babe ge- 
rade 20 Stticke (7 und 13 99) dieser Art vor mir, welche 
der eifrige Sammler Herr Himmighoffen in der Umgegend 
Barcelonas im Juli und August in Weingarten fing. Von eben 
daher habe ich aucli Sesia Uroceriformis, die von den unga- 
rischen, sieilianischen und kleinasiatischen Exemplaren wenig 
abweichen.

Die Grundfarbe der Sesia HimmighofFeni ist blauschwarz, 
auf den Fliigeln dunkel rauchbraun. Die Fiihler der 99 zeigen 
nur bei einigen Stiicken schwache weissliehe Flecken, wiih- 
rend die Urocerif. 99 diese Flecken stets, und zwar sehr 
deutlich liaben. Ausserdem ist die Unterseite der lelzteren 
mehr oder minder braun, was bei alien vorliegenden -9$ der 
neuen Art auch nicht annahernd der Fall ist. Die Fiihler 
rneines einzigen katalonischen 9  von Ses. Urocerif. sind so- 
gar bis auf die Endspitze, sowohl unten wie oben vollstandig 
gelbbraun. Die Palpen des $  sind wie bei Urocerif. orange- 
gelb, die des cj ebenso nach aussen schwarz, nach innen 
weisslich gelb. Auch Stirn und Scheitel sind beim 9 gelb, 
beim nur erstere, letztere ist dunkel mit weissen Harchen.

Riicken besonders bei den 9 9  mit zwei deutlichen gelben 
Seitenstreifen (Innenrander der Schulterdecken), zu denen bei 
einigen Stiicken noch ein gelber Mittelstreif trilt, den ich bei 
Urocerif. nie bemerkte. Der Hinterriicken l'iihrt bei den 99 
oben gelbe, bei den (JrJ weissliehe Behaarung; die Brust ist 
seitwarts gelb beschuppt.

Die Vorderfliigel liefei'n nun den Hauplunterschied. W ah- 
rend bei Urocerif. die Mittelbinde vorragend, zuweilen ganz 
orange (gelb) ist, hat Ses. HimmighofFeni dieselbe stets dunkel, 
nur mit einem kleinen gelben Fleck nach aussen bin, der 
ofters ganz unkenntlich wird. Dies kommt daher ,  dass der 
hinter der Querbinde gelegene aussere Glasfleck meist durch 
gelbe Schuppen, die sich als Streifen bis zur Fliigelspitze 
hinziehen, vollstandig ausgefiillt ist, also ganz fehlt. Bei Uro
cerif. ist dieser aussere Glasfleck aus 3 —4 Felderchen beste- 
liend, sehr cfeutlich erkcnnbar, und besitze ich nur ein kleines 
sehr variirendes 9 aus Ungarn, wo der ganze Vorderfliigel 
mit Ausnahme eines Theils der Mittelzelle vollstandig gelb 
beschuppt ist. Der Innenrand der Vorderfliigel bei Urocerif. 
stets gelb (orange) ist bei HimmighofFeni dunkel; bei den 
$<5 ist Zelle J, die bei Urocerif.-r? o an der Basis stets glas- 
artig bleibt, mit gelben Schuppen ausgefiillt, doch bleibt die 
Innenrandsrippe dunkel. Die Hinterfliigel haben bei Ses. Him
mighofFeni einen breiten Limbalrand, der sich namenllich
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nach der Fliigelspitze hin sehr viel mehr ausbreitet ais bei 
Urocerif. und oben dunkel, unten gelb ist. Die Franzen sind 
bei beiden Arten eintonig rauchbraun.

Die Vorderhuften der bei Urocerif. fast stets nach 
innen schwarz, nach aussen gelb, sind bier immer ganz gelb- 
lich weiss; bei den weisslich und dunkel gemischt. Die 
Schenkel sind bei beiden Arten dunkel und die Schienbeine 
an der vorderen Halfte und ganz hinten gelb. Tarsen meist 
einfarbig dunkel, selten wie bei Urocerif. mit gelben Schuppen 
besetzt.

Der Hinterleib fuhrt auf alien Segmenten, mit Ausnahme 
des ersten , gelbe R inge, von denen die auf Segment 4 und 
6 die breitesten sind. Auf Segment 3 und 5 sind sie am 
schwachsten und bei einigen Stucken fast ganz fehlend. Aul 
der Unterseite sind bei den $ $ ,  ganz wie bei Urocerif., aus- 
scbliesslich die Segmente 4, 5, 6 gelbgeringelt, w ahrend bei
den cM  7 s te ts i 2 und 3 aucl1 hauflg mehr oder mindei; 
gelbe H interrander zeigen. Der Afterbiischel der r?r? ist bei 
beiden A rten in der Mitte, oben und unten, sowie an beiden 
Seiten gelb: beim $ ist er oben stark  abgetheilt und auf den 
oberslen Spitzen gelb.

S e s i a  R a m  b u r  i. F usco -n ig ra , antennis extus oclira-
ceo-conspersis, alarum anticarum fasciae externae strigis obso- 
letis luteis; abdominis segmentis 2, 4, 6 in $ ,  4 in $ albo- 
cingulatis. Magn. 16—23 mm.

Diese neue A rt kommt der Ses. Doleriformis HS. (Colpif. 
Stgr.) am nachsten und muss zu derselben gestellt werden.

Grundfarbe schmutzig braunschwarz. Fiihler nach aussen 
von der Basis bis zur Spitze stark  ockergelb bescliuppt; beim 
$ massig gezahnt und bew im pert, etw a \vie bei Dolerif. 
Palpen schmutzig weiss’, beim $ unten nach der Aussenseite 
schwarz gesaumt. Stirn in beiden Geschlechtern gliinzend 
braunschwarz mit einigen gelbliclien Schiippchen vor den 
Augen, die indessen keine eigentliclie helle Augenbinde bilden. 
Sclieitel mit gelbliclien H aaren, namentlich seitw arts stark 
gemischt. H interhauptrand gelblicli, nach unten weisslich.

Riicken glanzend braunschw arz, ins Y iolette sehillernd, 
mit zwei undeutlichen gelbliclien S treifen , den Innenrandern 
der Schulterdecken, dereń Zipfel gleichfalls gelblich sind. 
Hinterriicken seitw arts mit' einem ziemlich langen weisslichen 
Haarbiischel.

Yorderfltigel in Form etw a wie bei Dolerif., mit nicht 
ganz so breiter Aussen- und Mittelbinde. Erstere fiihrt gegen 
den Aussenrand hin 4 —5 sehr verloscliene lehmgelbe Strichel- 
chen oder Wische. Das aussere Glasfeld hat eine oblonge 
G estalt und deutlich flinf Felder, von denen das oberste und
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untersle bei zwei der voriiegenden 9 9  sehr klein werden, 
aber nicht, wie bei Dolerif., mit Gelb ausgefiillt sind. Zelle 
I ist bei den voriiegenden $ 9  vollstandig beschuppt. Unten 
sind die obęrn gelblichen Strichelchen in der Spitze viel deut- 
licher, und auch der V orderrand ist lehmgelb. Die Hinter- 
fliigel liaben einen dunklen Limbalrand und dunkle Rippen, 
die unten zuweilen a lle , zuweilen nur 1b  und 5 gelblich 
angellogen sind. Franzen rauehbraun, an den Spitzen heller.

Vorderhuften dunkel, nur an den scharfen Aussenkanten 
schmutzig weiss. Die dunklen Schenkei sind an den vorderen 
Kanten kaum heller. Die vordersten Schienbeine sind nach 
unten gelblich , die hinteren beiden Paare schmutzig weiss 
und dunkel geringelt. Tarsen rauehbraun, ohne Ringelung.

Hinterleib, besonders bei den schlanker als bei Do- 
lerif., ganz einfarbig rauehbraun, bei den c? nur Segment 
4, bei den 9 $  2, 4, 6 nach liinten weiss geringelt. Der After- 
buschel des rj1 ist oben in der Mitte, seitlich sehr wenig, und 
unten gelblich; bei den voriiegenden 9 $  ist er ganz dunkel. 
Die Bauchseite ist ganz dunkel; nur bei einem 9  zeigen sich 
hier am hintern Ende des Segments 4 weissliche Schuppen.

Die Hauptunterschiede der Ses. Ramburii von Ses. Do- 
lerif. sind also ein schlankerer Habitus, eine mehr weissliche 
Farbung, dunklere Stirn, Hiiftbeine und Hinterleib, der beim 
o nicht auf Segment 6 weiss geringelt ist und dessen After- 
biischel oben in der Mitte nicht zwei gelbe Striche hat, ferner 
ein oblonger, aus fiinf durchsichtigen Felderchen bestehender 
ausserer Glasfleck der Vorderfliigel etc. Mit andern Arten 
ist Ses. Ramburii kaum zu verwechseln; Ses. Bibionif. hat 
schneeweisse Augenbinden und Hiiftbeine, einen an der Bauch
seite stark  weisslich gezeiehneten Hinterleib etc. Ses. Philanthif.
0  hat eine Anzahl weisser Ringe auf dem Hinterleib, ferner 
ebenso wie bei Ses. Affinis weisse Augenbinden und keine 
stark  gelbe Aussenseite der Fiibler. Ses. Stelidiformis end- 
lich hat am Hinterleib auf Segment 4 den seitw arts so stark  
fleckenartig verbreiteten weissen R ing , ferner gelbe Dorsal- 
flecke und Hiiftbeine, die Fiihler sind unten nie ganz bis zur 
Spitze gelb etc.

Ich fing von dieser A rt sechs Exem plare (2 4 99)
einige Stunden von Chiclana auf lehmigen, mit Zwergpalmen 
dicht bewachsenen Feldern. Ein fj und zwei 99 davon, die 
ich am 18. Juni fing, sind ganz frisch, das andere 3  gleich- 
falls nicht schlecht, die letzten beiden 9 9  aber schon ziem-
1 ich abgeflogen.

S e s ia  A g d i s t i f o r m i s .  Fusco-grisea, alis non hyalinis, 
anticarum strigulis apieem versus maculisque mediis albi- 
cantibus, posticarum albicantium margine externo latiore ve-
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nisque infumatis; abdominis concoloris lobulo extus subtusque 
ulbicante. Magn. 21 mm. rj.

Obwolil ich von dieser neuen A rt nur ein einziges sehr 
wohl erhaltenes $ aus Sarepta besitze, so berechtigt doch 
diese von alien bekannten Sesien auff'allend verschiedene Form 
vollstandig zur Artaufstellung. Durch den ausserst schlanken 
Hinterleib, die langen Beine und die vollstandig beschuppten 
Flilgel mit hellen Randstrichelchen in der S p itzeerin n ert dies 
Thier sehr an die Pterophoriden-Gattung Agdistis, woher ich 
deshalb den Namen entlelinte.

Die Fiihler sind verhaltnissmassig kurz, sehr diinn und 
am Ende nur vvenig verdickt, anscheinend ungekerbt und sehr 
kurz bewimpert. Die diinnen, mit ganz anliegenden Schuppen 
bekleideten Palpen sind gelblich w eiss, nur das Endglied ist 
nach aussen dunkel. Stirne glanzend silbergrau, vor den 
Augen mit einer lichteren Schuppenreihe. Scheitel grau.

Thorax g rau , nur die Innenrander und Endspitzen der 
P'liigeldecken sind w eisslich, ebenso gefarbte Schuppen und 
H aare sind am Hinterrticken und an der Brust. Die v erha lt
nissmassig langen Beine sind dieht anliegend beschuppt und 
deshalb diinn, von grauer Farbung, nur die hintersten Schien- 
beine sind bis liber die Mitte hinaus weisslich. D er H inter
leib ist ausserst diinn, beim vorliegenden Exem plar seitlich 
(nicht von oben nach unten] zusam m engedriickt, eintonig 
rauchgrau , und nur mit der Lupe bem erkt man an den hin- 
teren Enden einiger Segmente weissliche Schuppen. Der 
zierliche Afterbiischel ist an den Seiten und unten weisslich.

Die Fliigel haben keine durchsichtigen Glasstellen, wie 
fast alle anderen Sesien, sondern die diesen entsprechenden 
Stellen sind grosstentheils mit weisslichen Schuppen d i c h t  
u n d  f e s t  belegt. Die G estalt der Fliigel ist etw a wie die 
der Ses. Astatif.-rJc?- D>e Vorderfliigel sind rauchbraun, und 
befindet sich nachst der Mittelbinde nach innen ein kleiner 
langlicher, nach aussen ein noch kleinerer rundlicher Fleck, 
wodurch eben das innere und aussere Glasfeld reprasentirt 
wird. bfach der F’liigelspitze hin bem erkt man aui der Ober- 
seite nur zwei gelbweisse Strichelchen, unten hingegen ist der 
ganze Vorder- und Aussenrand gelblich weiss mit dunklen 
Rippen darin. Die Hinterfliigel sind also auch ganzlich be
schuppt, nach innen weisslich, nach aussen mit breitem, dunk- 
lem Rand, der sich unbestitnmt in das W eisse verliert. Ebenso 
sind die Rippen, mit Ausnahme von Rippe 4, dicht grau be
schuppt, namentlich die Querrippe. Franzen grau , auf den 
Hinterfliigeln, besonders nach dem Innenrande zu mit W eiss 
stark gemischt.
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Zur Gattung Heliodes
von

Itr. O. Stautliuger.

H. T h e o p h i l a .  A tra ,  ca pite collarique aurantiacis, a la 
rum anticarum strigis denticula tis , plus minusve conspicuis, 
caerule is ;  a larum  omnium ciliis basi nigris apice albis, impun- 
ctatis. Magn. al. exp. 17— 20 mm.

Diese reizende kleine A rt  s leht unm itte lbar  bei Heliodes 
Rupicola, mit der  sie in Grósse und Habitus fast ganz iiber- 
einslimmt, sonst abe r  von ihr auf  den ersten Blick verschie- 
den ist. D er K o p f und P ro th o rax  sind w ie bei Rupicola schón 
orangegelb. Die Grundfarbe der Fliigel ist bei Theophila  
eine glanzend schwarze, b.ei Rupicola namentlich auf den Yor- 
derfliigeln eine m ehr braunliche. Auf den Yordertlilgeln der 
neuen A r t  befinden sich m ehrere gezahnte, ofters nur undeut- 
lich vorhandene schone saphirblaue Querlinien, besonders zwei 
dicht neben einander laufende nrittlere und eine aussere. Die 
innerste dieser beiden mittleren Querlinien, ofters fast ganz 
aufgelost, fa l l t  mit der auch meist blau beschuppten Nieren- 
m akel zusam m en, welche le tztere oft sehr deutlich auftritt. 
Ausserdem bem erk t man an der Basis gegen den V orderrand  
bin saphirblaue Schuppenanhaufungen (F lecken ),  die einer 
Basal-Querlinie entsprechen. Die bei Rupicola stets deutlich 
vorhandenen 4 — 5 weissen Vorderrandsfleckcben fehlen hier, 
nur zuweilen erscheint der Beginn der blauen Aussenlinie 
fleckenartig. Die F ranzen  sind an der Basis schwarz und 
an den Spitzen weiss; jedoch zeigen sie sich unmittelbar am 
Innenwinkel als ein kleiner Fleck und e twas holier hinauf 
ais eine ziemlich breite Stelle, ganz schwarz. Die bei R upi
cola so cliarakteristischen schwarzen Basalpunkte der Franzen 
fehleń hier ganz. Die U nterse ite ist viel sehw arzer  als bei 
Rupicola , und hier nur in der  Mitte am V orderrande  meistens 
ein kleiner blaulicher F leck , sowie zuweilen 3 — 4 ganz kleine 
Vorderrandsptinktchen. Die Hinterfliigel sind oben wie unten, 
bis aul die weissen Endspitzen der F ranzen  vollig tiefschwarz, 
und zeigt sich hier niemals die hellere  F arbung  auf der Un
terseite ,  besonders am Aussenrande, die bei Rupicola eigent- 
lich stets vorhanden ist.

Die nicht sehr s ta rk  behaarten  Beine sind s c h w a rz , nur 
innen an den Endspitzen gelblich; wahrend die s ta rk  behaarten  
Beine bei Rupicola fast ganz weissgelb sind. Der gleichfalls 
schwarze Leib fuhrt beim einen oft nur sehr sparlich mit 
gelblichen H aaren  unterm ischten Afterbiischel,  w-elcher letztere 
bei frischen Rupicola fast stets ganz gelb ist.
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Dr. Kriiper fing diese niedliche neue A r t  im Sommer 
1865 auf  dem P arnass  und sandte mir davon eine Anzahl 
Stiicke, von denen einige ganz rein sind.

Ueber Leon Dufour
von

Hr. 11. Hagen.

In der  Mitte dieses Ja.hres s ta rb ,  83 Ja l i re  alt (das  En- 
tomol. montli. Magaz. giebt vvolil unriehtig  88 an), Leon Du
four,  frflher Militair-Arzt in St. Sdver im D epartem en t des 
Landes. Die sechziger Ja l ire  haben unter den a l teren Stiitzen 
der W issenscbaft in F ranki eich gera u m t,  Dumeril und Du- 
ja rd in  tielen ihnen zum Opfer. G egenwartig  ist meines Wis- 
sens von a lteren  bekannten Gelehrten  nur noeh Marcel de 
Serres iibrig, falls nicht Lacordaires L el ire r ,  der alte Vallot 
in Dijon nocli lebt. Der Senior der  lebenden Entomologen 
bleibt der fast 88jahrige  H eyer in Liineburg. Ueber Leon 
Dufours Leben ist mir niclits N aheres  bekann t,  boffentlich 
erha lten  w ir von der F ed e r  seines Landsmannes Laboul- 
bene eine ausfilbrliche Biographie. Ich mag mir bier nur 
einige W o r te  iiber seine Arbeiten  und ihren Einfluss au f  den 
F ortsch r i t t  der  Wissenschaft erlauben. Es ist sicker nur W e- 
nigen beschieden, wissenschaftlich tha tig  iiber ein halbes 
J a b rb u n d e r t  binaus zu wirken, nocli unendlich seltener, viel- 
leicbt ohne Beispiel aber, fiir denselben Zw eck  und dieselbe 
Specia li ta t  mit eisernem Eifer  arbeiten  zu konnen. Zwisehen 
Dufours e rs te r  und le tz te r  Schrift liegt der weite  Baum von 
53 Jahren.  Seine le tzte  Schrift de la direction a donner aux 
etudes entomologiques ist mir bis je tz t  nur dem Titel nach 
bekannt. Es ist eigentbiimlicb r i ih re n d , dass der greise 
Kampfer vor seinem Scheiden noch auf den W e g  weist, den 
er fiir die lang gepflegte Wissenscbaft fiir den zweckmassig- 
sten und erspriesslichsten eracb te t .  Auch Thorwaldsens letzte 
A rbe it  w a r  die S ta tue  der  Hoffnung.

Dufour bat iiber 200 einzelne Arbeiten binterlassen, von 
denen fast 180 der  Entomologie angehoren ; doch ist ein Theil 
derseiben nur Auszug oder  Resume der grosseren Arbeiten. 
Seine A rbeiten sind ohne Ausnabm e in den Schriften der 
gelehrten  Gesellsehaften oder in Zeitscbriften erschienen. Bei 
einem Schriftsteller von solcber F rucb tbarke i t  ist dies auffallig

O
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und meines Wissens in dei1 L itera tur  ohne zweites Beispiel. 
Obne Zweifel h a t  der  hohe P re is  der Herausga.be so zahl- 
re icher  Schriften mit Kupfertafeln die W a h l  eines anderen 
W eges ausgeschlossen. Fur  die Wissenscliaft und ilm selbst 
h a t  dies jedoch  die t rau r ige ,  wenn aucb sehr natiirliche Folgę 
gehabt,  dass seine Arbeiten, besonders ausserhalb F rankre ich ,  
eine wesentlich geringere Verbreitung erh ie lten ,  ais sic es 
v e r d ie n te n , und somit auch wesentlich w eniger  w irken  und 
anregen konn ten ,  ais sie ■ es sonst zweifellos gethan  batten. 
Die W a h rh e i t  dieser A ngabe ,  die namentlich seinen Lands- 
leu ten  zweifelhaft erscheinen durfte, lasst sich leicht beweisen. 
U eber die Halfte  seiner Arbeiten sind in den Annales d. sc. 
natur,  ersc liienen, die gróssten und umfangreichsten in den 
Mćm. des Savants etrangers  der Par iser  Academie entbalten; 
von den ubrigen s teht der grosste Tbeii in den Ann. de la Soc. 
Entomol. von Paris.  Nun besitzt aber  die Provinz Preussen 
nur ein E xem pla r  der  Ann. se. n a t . , w ahrend  die anderen 
Schriften ganz fehlen. In Pom m ern und Sclilesien findet das- 
selbe Verhiiltniss statt,  und in den ubrigen Provinzen, Berlin 
allein ausgenommen, w ird es nicht anders sein. Die Sitte, 
S epara te  zu drucken, ist kaum 30 J a b re  alt,  und auch diese 
miissen fur Dufours Arbeiten nur in selir geringer Zahl vor- 
handen  gewesen sein, denn obwohl ich eifrig da rau f  geach te t  
habe, sind ,  so lange ich a rb e i te ,  in den Verkaufs-Catalogen 
wenigstens seine grosseren W e rk e  kaum ein Dutzendrnal und 
dann zu hohen Preisen angeboten. Yon den Ubrigen Schriften, 
die Dufours Arbeiten  en tbalten ,  ist die Mehrzalil nocli viel 
weniger veubreitet. Auch die grosseren Z ei tschrif ten , die 
E x tra c te  liefern, w ie Ferussac, Compt. Rend.,  P lns ti tu t ,  Fro- 
r iep, Isis sind meist nur in Universitats -S tadten  anzutreffen. 
Soweit es moglich, haben seit 1836 allerdings die fortlaufenden 
Bericbte uber die F ortsch r i t te  der  Entomologie diesem Mangel 
abgeholfen. Doch konnte h ier  die Inhalts-Anzeige natUrlich 
nur eiDe sehr kurze sein und mitunter nur die Existenz einer 
Arbeit  constatiren. Es wird aber leicht zugegeben w erden , 
dass ein weiter  Unterschied darin l ieg t ,  ob man eine Arbeit  
dauernd besitzt oder dieselbe auf kurze  Zeit  le ihweise, und 
wie W enigen  ist selbst dies moglich, zum Durchstudiren  er- 
ha l t ,  hier um so mehr, ais gerade das anatomische D eta il  es 
bend tb ig t ,  die Arbeit des Verfassers beim eigenen Arbeiten  
bei der Hand zu haben.

Es scheint mir zweifellos , dass Dufours A rbe i ten ,  die 
fur die Zukunft stets eine uberre iche und unerschopfliche 
Fundgrube bilden w erden ,  bei grosserer und le icbterer  Zu- 
ganglicbkeit viel fruher  und s ta rk e r  hat ten  durchschlagen 
mussen. W ahrscheinlich  ha t te  der unerm udliche Veteran  dann
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schon bei seinem Leben die Freude gehabt, zahlreicbe Schuler 
seinen Fusstapfen folgen zu sehen. Es ergiebt sich daraus 
I'ilr seine Landsleute die dringende Pilicht, diesem Uebelstande 
abzuhelf'en und eine moglichst wohlfeile Gesammtausgabe der 
W erke eines Mannes zu veranstalten, auf den die Nation 
mit Reclit stolz sein darf. Swammerdams und Lyonets 
W erke  Fatten ein ahnliehes Schicksal und sind erst ein halbes 
Jahrhundert nacli dem Tode der Verfasser dem grosseren 
Publikum zuganglich geworden. Mag hier die Zeitintervalle 
kurzer sein!

Den Schwerpunkt der Leistungen Dufours bildet die Ana
tomie der Insecten. Ihr gehort dem Umfange nach der 
grosste Theil, der Zahl nacli sicher ein Drittel seiner Arbeiten 
an. Von seiner ersten Arbeit an (die Anatomie von Bra- 
chinus displosor 1811) bis zu seiner letzten bin ist er unaus- 
gesetzt bemiibt gewesen, durch Ze'gliederung aller ihm zu- 
ganglichen Thiere den inneren Bau der Insecten zu erforschen 
und eine vollstandige und erschopfende Anatomie derselben 
zu geben. Als Dufour seine Laufbahn begann, w ar eigent- 
lich nocli alles zu tlnin. Swammerdams Ephemera, Malpighis 
Bombyx und Lyonets Cossus, allerdings diei unsterbliche 
Meisterwerke, aber doch nur Monographien, war alles, was 
er vorfand. Lyonets iibrige Arbeiten erschienen erst viel 
spater; Ramdohr und Gade, auf demselben Felde mit Erfolg 
thatig , begannen mit ihm zu gleieher Zeit und blieben ihm 
lange unbekannt.

Die Art und Weise, wie Dufour sein grosses Unternehmen 
begann, ist vortrefflich \ instinctiv betrat er den einzigen rich- 
tigen W e g ,  der ilin zu seinem Ziele ftihren konnte. Aller
dings gehorten zu der riesigen Arbeitskraft, die er entwickelte, 
die dauernd gute Sehkraft und vorziiglieh das halbe Ja h r 
hundert vom Himmel geschenkt, um seine Plane auszufiihren. 
Dufours Art zu arbeiten und vorzuschreiten erinnert lebhaft 
an den fur die Wissenschaft zu frith geschiedencn Rathke. 
Auch er tibernahm das Feld seiner Wissenschaft ahnlich un- 
bebaut, fast neu, auch er schritt in derselben langsamen und 
sicheren Weise vor, ameisenartig wuchsen gesammelte That- 
sachen auf Thatsachen speicbernd, bis ihre geniigende Menge 
das Zusammenfassen in grossere Gesichtspunkte erlaubie oder 
forderte. Je  weiter man in Arbeiten dieser bedeutenden For- 
scher dringt, je  frappanter wird die Parallele. Rathke hat 
die Mehrzahl und die besten seiner Arbeiten mit iiusserst 
geringen optischen Mitteln gefertigt, erst in den lelzten 20 
Jahren stand ihm ein besseres Microscop zu Gebote. Meistens 
arbeitete er nur unter einer einfachen alten englischen Loupe von 
geringer Starke. Die Mittel, die Dufour zu Gebote standen,
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sind mir ganz unbekannt;  sow eit ich aber seine Arbeiten 
verfolgt und nachgearbe ite t babe, bin ich fest iiberzeugt, dass 
auch er nur un ter  einfacher Loupe von massiger S ta rk e  we- 
nigstens den bei W eitem  grosseren Theil seiner Arbeiten 
gefertig t bat.

Dufour wie R a th k e  hat zuvorderst ganz objectiv und ein- 
fach nur das besclirieben, was er sali, und dies ist ein Haupt- 
vo rzug ,  der  ih ren  Arbeiten die B rauchbarkeit  fiir Jahrhun- 
der te  sichert. Sie werden, wie jetzt, nach 200 Ja h re n  S w a m 
merdam  und Malpighi, stets ein sichere Fundgrube bleiben.

E rs t  wenn diese descriptive Arbeit  beendet w a r ,  gehen 
beide F orscher  daran ,  d a s ,  w as sie gesehen , physiologisch 
żu deuten und neue Gesetze daraus abzuleiten. Selbst in 
ihrem S ty le ,  in ihrer  A r t ,  das Gesehene plastisch in W o r te  
zu k le id e n , wobei die Genauigkeit eine gewisse Breite von 
selbst bed ing te ,  findet sich eine unverkennbare  Aelmlichkeit. 
Dieselbe Hum anitat in Beurtheilung und Besprecliung ent- 
gegensteliender selbst schroff d iam etra ler  Ansichten ist beiden 
eigen. Icli habe Dufour nie zu sehen die E hre  g e h a b t ,  ich 
kenne nicht einmal sein Bild; wie durch Induction h a t  es sich 
bei mir fes tges te l l t , er  miisse auch die hohe mannliche G e
sta lt  und dieselbe Bravheit  des C harak te rs  wie R a thke  ge
hab t  haben.

Gehen w ir  Dufours Arbeiten naher  durch, um zu sehen, 
wie weit er  sich seinem Ziele genaher t  h a t ,  d. h. nur die 
ii'oer die Insecla hexapoda. Die beigesetzten Zahlen bezeich- 
nen die H um m er,  unter welcher ich die Arbeit in meiner 
Bibliographic aufgeftihrt habe.

C o l e  op  t e r  a. Ein allgemeines, alle Familien umfas- 
sendes W e r k  ist nicht erschienen, doch ers trecken  sich die 
A rbeiten  auf den grossten Theil derselben. Die Recherches 
sUr les Carabiques et sur plusieurs au tres  Coleoptbres (9) 
sollten dazu wahrscheinlich den Anfang bilden. Die iibrigen 
Arbeiten behandeln Brachinus displosor (1),  Anobium striatum 
(1 8 ) ,  die Familien der  D erm esten ,  B y rrh en ,  Acanthopoden, 
Leptodacty lus  (27),  die Gattungen Macronychus und Elmis 
(3 2 ) ,  P yrochron  coccinea (5 3 ) ,  die Mordellen (5 6 ) ,  Cetonia 
au ra ta  und Dorcus parallelepipidus (6 9 ) ,  Bupresten (81 und 
154), Larven  (9 1 ) ,  verschiedene Genera  (1 5 3 ) ,  Coraebus 
bifasciatus (155). Das Material ist reich genug, wenn auch noch 
bedeutende Gruppen (B rachely tren ,  Heteromeren, Longicornen, 
Curculionen, P hy tophagen)  ganz oder fast ganz tehlen. Auch 
lasst gerade  dieses ganzliche Fehlen  so bedeutender Gruppen 
bei Dufours A r t ,  zu a rbe i te t i , schliessen, dass sich in seinem 
Nachlasse reiche V orarbe iten  dafiir finden w e rd e n ,  die ihm 
nur noch nicht geniigt haben ,  sie zusammenzufassen.
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H e m i p t e r a .  Ueber sie handelt  Dufours ers te  grossere 
Arbeit ,  Recherches sur ies Hem ipteres (24 und 2 8 ) ;  sie giebt 
vorzugsweise die Verdauungs- und Geschlechtsorgane. Schon 
vorher  beschreibt er  R a n a t ra  linearis und Nepa cinerea (6) 
und Cicaden (10). S pate r  iiber Verdauungsorgane der  Gica- 
den (46) und iiber Leptopus (162).

O r t h o p t e r a  u n d  N e u r o p t e r a .  Ueber sie ha t  er seine 
Arbeiten in einem H aup tw erke  zusammengestellt.  Recherches 
sur les O rthop teres  etc. (64 und 31). Vorher hat er die 
Anatomie der Labidouren (16),  dann von H ydropsyche (107), 
von L ibellen-Larven (114 und 140), von Sialis lutarius (119), 
von Osmylus maculatus (120), von N em optera  lusitanica (149 
und 158), von Bacillus gallicus (157), von Ascalaphus meri- 
dionalis (163),  Noten und E r ra ta  (68) zu deni H aup tw erke ,  
die 1841 in St. Sever in quarto  gedruek t sein sollen, habe 
ich nie gesehen. Es w a r e ,  wenn l ic h t ig , dies die einzige 
selbststandig gedruckle  A rbe i t ,  wahrscheinlich ist sie aber 
doch auch in den. SchriCten einer Gesellschaf't erschienen.

I i y m e n o p t e r a .  Das H aup tw erk  erschien mit den Or- 
thopteren (04 und 31). V orher  eine Anatomie der  Scolien 
nebst Xylocopa, Apis, Polistes, Bombus, Anthidium (2), spa ter  
iiber die U ioceraten  (147).

D i p  t e r a .  Das H au p tw e rk  Recherches sur les Dipteres 
(137 und 78) fasst seine Arbeiten  zusammen. Vorher iiber 
die V erdauungsorgane von T ab a n u s ,  Syrphus,  Musca (4) als 
Controverse gegen Dulrochet (Dufour e rk la r t  den Saugmagen 
als Speicheldriise). Dann Anatomie von Hippobosca (11), 
der Pupiparen (21 und 9 2 ) ,  eine sehr  umfassende Anatomie 
von S arcophaga haemorrhoidalis  (6 1 ) ,  von Piophila petasi- 
onis (79).

L e p i  do  p t e r a .  Es ist nur eine vorlaufige Uebersicht 
gegeben (142). Auch hier scheint mil- gerade  der  ganzliche 
Mangel zu bew eisen ,  dass in Dufours Nachlass sich gewiss 
umfassende Vorarbeiten  finden. Es ist geradezu undenkbar, 
dass e r ,  der alle T h ie re  ze rg l ied e r te , gerade  diese bei ihrer  
Haufigkeit und Gros re ganz iibergangen haben sollte.

W ir  sehen also ,  dass Dufour sieli seinein Z iele , einer 
umfassenden Anatomie der Insecten bedeutend genaliert hat. 
Nur die Lepidopteren  fehlen fast ganzlich, und die Coleoptera 
sind zum Theil, alles Uebrige ganz fertig. Vorzugsweise aus- 
fuhrlich finden wir sle ts  die Verdauungsoi'gane und Geschlechts- 
w erkzeuge nebst den driisigen Anhangen beider gesch ilder t ;  
spater tra ten  die A thm ungsappara te ,  das Bauchm ark  und der 
F e t tk o rp e r  hinzu. Ueber seine Arbeiten , welche die Blut- 
circulation betrefi'en, will ich noch besonders sprechen. Der 
eigentlich histologische Theil fehlt fast g a n z ,  aus dem ein-
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fachen G runde , w eil die H istologie e rs t eine W issenschaft 
w urde, ais Dufour hoch bei Ja h re n  w a r, tiberdies seh r s ta rk ę  
V ergrosserungen e rfo rd e rt, die ihm w enigstens friiher be- 
stim m t nicht zu G ebote gestanden haben konnen', da gleich- 
falls die V ervollkom m nung der M icroscope e rs t seit 25 Ja h re n  
d a tir t, und friiher nur einige w enige F orscher d e ra rtig  b rauch - 
b a re  Instrum enle besassen. Seine Zeichnungen haben mit- 
u n te r e tw as Schem atisches, sind aber m eist deutlich und gut 
zu nennen.

Bis 1841 h a tte  er sclion 700 A rten  Insecten secirt. F ur 
O rth o p tera  25, ftir H ym enoptera 149, tur N europ te ra  26, fiir 
D ip le ra  195 A rten in tausendfaltigen V ivisectionen (R echerches 
sur les D ipteres p. 5). E r  hoffte, die L epidopteren  in seehs 
Ja h re n  zu beenden.

Legen w ir an Dufours anatom ische A rbeiten  einen k riti-  
schen M aassstab an , so fa llt das U rtheil sehr zu seinem Vor- 
the il aus. N atiirlich  w erden  sich F eh le r und Irrth iim er finden, 
sogar w ahrscheinlieh in n icht geringev Z ah l, da dies bei je d e r  
M enschenarbeit zutreffen m uss, und bei zahlreichen A rbeiten  
auch m elir F eh ler sein miissen. Meistens sali er aber rich tig  
und beschrieb  n u r ,  w as er sah. Dass er M anches n icht ge- 
sehen , kann  ihm  nie a is  Y orw urf angerechnet w e rd e n , utn 
so m e lir , ais er m it fester H and in einem ganz unbebauten  
F e ld e  sich neue B ahnen brach.

A usser den friiher erw ahn ten  A rbeiten  b a t er noch eine 
A nzahl geliefert, die allgem einere G esichtspunkte haben. So 
iiber R esp iration  der Insecten im W asser (114 und 128), iiber 
Segm entirung des K orpers (74 und 91), iiber die G allengefasse 
(7 2 ) , iiber W achsbereitung  (7 7 ) , iiber G elior und G eruch 
(132). E ine A rbeit iiber das ganzliche F eh len  des H erven- 
system s bei N em optera Lusitanica (149) is t offenbar ein Irr -  
thum . W a h ren d  die erw ahn ten  A rbeiten  fast sam m tlich ob- 
jec tiv  gehalfen  und ohne vorgefasste  Meinung gefertig t sind, 
lftsst sich dies n icht von seinen A rbeiten  iiber die C irculation 
in g le icher W eise behaupten. D as von Belir en tdeck te  soge- 
nann te H erz in den H ydrocorisa-Ftissen (34) e rk la rte  Dufour 
einfach fiir M uskelcontraction. S p a te r ba t er in m ehrfachen 
A rbeiten (61, 80, 98, 126, 135) die gangbare A nsicht iiber 
das R uckengefass und die C irculation angegriffen. Das RUcken- 
gefass soil ein voller m usculoser S trang  sein und C irculation 
n icht verm itteln . D iese A rbeiten  haben zalilreiche Contro- 
versen v eran lass t (vergl. Siebold A natom ie p. 608) und w ei- 
te re  Irrtb flm er zur Folge gehabt. D a es durchaus n ich t 
schw ierig  is t ,  durch das h e ra u sp ra p a rir te  R iickengelass eine 
Sonde zu fiihren und die C irculation des B lutes dariu  zu 
beobach ten , ist eigentlich je d e  C ontroverse uberflussig und
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mir iiberliaupt niclit verstandlich gew esen ,  wie Dufour bei 
seinem sonst so k la ren  und treffenden Urtheil auf  jenen  Irr- 
thum  gekom men und selben so zahe festgehalten hat. Aber 
a liquando dorm ita t  bonus Homerus!

Neben den anatomiscben Arbeiten ergab sich fast von 
selbst bei dem baufigen V erkeh r  mit N atu rko rpern  die Be- 
obacbtung der  Metamorphose. Dufours Arbeiten hieruber sind 
eehr zahlreich Ueber 50 derselben beliandeln die M etam or
phose und Lebensart einzeiner A rten  oder Gattungen. Die 
baufigen Sectionen fUhrten Dufour auf das Studium der in den 
T h ie ren  lebenden S chm aro tzer  und Entozoen , die er in 5 
Arbeiten beschreibt. Ueber das schadliche Auftre ten  einiger 
T hiere  theilt  er seine eigenen Beobachtungen m it ,  und end- 
licb ist er  auch im desciip tiven Theile  der Entomologie in 
einer Anzabl Schriften tha t ig  gewesen. Ein reges S treben, 
eine reicbe T h a t ig k e i t  en tfa lte t  die Uebersicht seiner Leistungen. 
Sein Name wird in den Annalen der Entomologie unvergess- 
licli glanzen. Bene meruit.

Ueber den Fang der Hohlenkafer
wird mir von einem erfahrenen J a g e r  der  Caveiuicolen Fol- 
gendes mitgetheilt :

Der Anzug muss derb und wasserdicht se in ,  da man 
haufig auf  der  feuehten E rd e  kriechen oder iiber Steingeroll, 
abscliiissige S te l len ,  W asserlacben hinweg muss. Ein JHand- 
leuchter  oder  W achss tock  ist natiirlicb unentbehrlich. Man 
thu t  g u t ,  einen mit der L ocalita t  genau ver trau ten  Fiihrer 
mitzunehmen *).

Die ersten K afe r ,  die einem gleicli bei den Eingangen 
begegnen, sind die Sphodrus und Pristonychus, die sich unter

Von einem deutscken Iiohlenbesucher der krainischen Hohlen 
w urde mir indess e rzah lt, dass die mitgenommenen F iih re r, ais sie 
b em erkkn , dass er Insecten suchen wolle, ihm dergleichen zu theuren 
Preisen zum Kauf angeboten hatten ; ais er aber darauf nicht ein- 
gehen sondern selber suchen w o llte , sich m it den Fackeln entfernt 
und auf seinen deutschen P ro test m it unverstandlichem Slavisch re- 
p licirt hatten. Ein Entom ophile thu t also besser, wenn er v o r  Ein- 
tr itt in die Hohlen dureh Dolmetscher es dem Fiihrer zur Pfliclit 
machen la sst, zu verweilen und zu leuch ten , wo es der Reisonde 
wiinscht; natiirlich w ird man ilun fiir das Mehr an verbrauchter Zeit 
auch wold ein Mehr an Geld abfordern, was nicht unbillig ist.
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Steinen zu verkrieclien pflegen. A ud i finden sich an den 
W a n d en  wohl einzelne Anophthalmus und Troglorhynehus, 
aber  das Auge muss ziemlich geiibt sein, sie zu sehen,  da 
sie gewohnlich regungslos sitzen. E tw as  liefer finden sich an 
den feuchten W a n d e n ,  namentlicb aber am Boden in den 
E xcrem enten  der  Fiichse, FJedermiiuse 'etc. A rten  von Ade- 
lops, A nophtl ia lm us, aucli wohl durch Gluckslall der seltene 
Oryotus oder Machaerites. Noch tiefer hinein, meist im Hin- 
te rg ru n d e  der  G ro tten  lasst sich am Boden un ter  Steinen 
G lyptom erus betreffen, w ahrend  die Leptodirus-Arten aucli 
au f  den S ta lak titen  oder  an den iibersinterten W a n d en  rnhig 
sitzen oder gemachlich schleichen.

Am besten fangt man diese zuin Theil sehr zarten  und 
zerbrechlieben T h ie re  mit Beihulfe eines Pinsels, den man mit 
Speichel anfeuchtet.

H at man Z e i t ,  sich m ehrere  T ag e  danach aufzuhalten, 
so kann  m an es versuchen, Topfe oder G laser  an passenden 
Stelien einzugraben , so dass sie bis auf  das Niveau des Bo- 
dens kommen, gebratenes Fleisch, Stiickchen Rindsleber und 
dergleichen hinein zu tliun und sie mit flachen Steinen leicht 
zu uberdecken. W o nichts eingegraben w erden  k an n ,  legt 
man in B lu t ,  Oel oder F e t t  ge trank te  Lappen von grobem 
Zeug aus, in welche man gleichfalls Fleisch- oder Leberstiick- 
chen gew ickelt  hat. Nacli etwa 4 - - 5  Tagen keh r t  man zu- 
r iick ,  le e r t  die Glaser und steckt die Lappen sehnell und 
beliutsam in einen grosseren Beutel,  den man zubindet und 
nachher  draussen im Hellen mit Musse untersuclft.

Dass dies K odein  im Ganzen bequemer ist und oft aucli 
ergiebiger lohnt als das auf gut Gliick an den W a nden  und 
un ter  Steinen suclien, liegt auf  der Hand.

C. A. D o h r n .
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Diplosis tr itic i Kirby sp. und 
Dipl, aurantiaca n. sp.

von
Dr. ISalflinsar Wagner in Fulda.

1. Vorbemerkung.
In den entom ologischen Schriften  E nglands und Ame- 

r i k a s , neuerdings aucli F ra n k re ic h s , w ird  uns iiber ein zur 
F am ilie  der C ecidom yiden gehoriges w inziges Insect berich te t, 
das an den w ichtigsten  C erealien  noch fu rcb tbarere  V erhee- 
riingen an ric h te t, ais der ihm im  System  nalie ste liende, je tz t 
aucli bei unseven L andw irthen  be iiic litig te  W eizen v erw iis te r 
(Cecidom yia d es tru c to r S a y ) , iiber den ich m eine Beobach- 
tungen vor einigen Ja h re n  in einem besonderen Schriftcben ") 
publicirte. Die M iicke, w elche je  nacb d er L andessprache 
den N am en W beat-fly  oder Cecidom yie du fro m e n t, also 
„W eizenm iickea f iib r t, w ird , w ie die tiberw iegende M ebrzahl 
der schad lichen  In sec ten , nur im L arv en stan d e  verderb licb , 
indem ih re  liochst unscheinbaren M aden in den A ehren von 
den zur E n tw ickelung  der G e tre id ek o rn er e rfo rderlicben  N ab- 
rungssaften  leben, in F’olge dessen die Sam en en tw e d er ganz 
feb lscb lagen , oder docb n icbt die norm ale  A usbildung erlangen. 
D ie b ierdurcb  in jen en  L andern  zu versch iedenen  Zeiten ver- 
u rsacb ten  geringen E rn te e rtra g e  sind w ohl gee ig n e t, in uns 
e rn ste  Besorgniss zu e rreg en , w enn w ir bedenken, dass aucli 
an unseren  G etre ideern ten  bere its  ganz ahnliche V erheerungen 
begonnen baben , w elcbe die L an d w irth sch aft m it den empfind- 
lichsten Y erlusten  b ed ro b en , falls es n icb t gelingen so llte , 
M ittel zu en tdecken , die dem U ebel w irksam  vorbeugen.

2. H istorisch-geographischer Ueberblick.
Die ers ten  B eobacbtungen iiber die W eizenm iicke w urden 

in E n g l a n d  g em ac h t; doch liegen die B erich te b ieriiber 
n icht ganz k la r  vor. W ie  es sclieint, kann ten  E nglands F a r 
m er die W irkungen  des Insekts schon lange v o rb e r , ebe 
m an diese au f die w ab re  U rsacbe zuriickzufiihren verm ochte. 
E s e rg ieb t sicli dies unter A nderem  aus einem  Briefe von 
C hris to p h er G u lle t, geschrieben  1771 und veroffentlieht in 
den „Philosophical T ransactions11. In  ihm  heisst es: „W as die 
F a rm er das G elbe im W eizen  nennen und als eine A rt M ehlthau 
b e tra c h te n , w ird  in W irk lich k e it von einer k le inen  gelben  
F liege m it b lauen  (?) FTiigeln v e ru rsa c b t, w elche ungefahr

f!) Untersucliungen iiber die neue Getreidegallmiieke. 1861.
5
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die G rosse einer Mucke hat. D iese w eh t (b low s) in die 
G etre id eah ren  hinein und erzeug t einen W urm , der dem un- 
bew affneten  A uge beinahe unsich tbar is t: w een er ab e r  durcli 
ein T aschenm ikroskop  gesehen w ird , erschein t er als eine 
orosse gelbe Made von F a rb e  und G lanz d e r  A m b ia , und 
die F liege ist so fruch tbar, dass ich deutlich 41 lebende gelbe 
M aden in der Htilse eines einzigen W eizenkornes zab ite , eine 
h inreichende Z a h l, die K orner einer ganzen A ehre  aufzu- 
fressen und zu v ern ich ten* ).11 _

H iernach verfloss eine R eihe von Ja h re n , bevor in E n g 
land w ieder ein Insek tenberich t au ftau ch te , der m it einiger 
S icherheit au f unsere M ucke gedeu te t w erden k o n n te , und 
fa s t gew innt es den A nscbein , a ls  h a tten  die sorgfaltigen 
U ntersuchungen der G etre idefelder, w elche in den neunzigei 
Ja h re n  des vorigen  Ja h rh u n d e rts  zufolge der vom W eizen- 
verw iister in A m erika angericb te ten  B eschadigungen nam ent- 
licb in E ng land  an g este llt w u rd e n , daselbst w esentlich  zur 
E ntdeckung  der w irk lichen  W eizenm iicke b e ig e trag e n ; die 
Z eitangaben  in d e r G eschichte beider Insecten  und die be- 
k an n te  E rfa h ru n g , dass m an in der N a tu r oft nacli E tw as  
sucbt, w as m an n ich t findet und dabei findet, w as m an nicht 
sucht, le iten  au f diesen G edanken hin.

Am 3. Mai 1796 w urde in einer S itzung der LinnAschen 
G esellscbal't von M arsham , s. Z. S ecre ta ir d ieser beriihm ten 
S ocie ta t, eine S chrift vorgelesen"'"'), w oriu derselbe m ittbeilt, 
sein F reund  L o n g , w elcber in H ertfo rdsh ire  eine F arm  be- 
b au e te , babe gegen E nde Ju li 1795 am W eizen  ein Insect 
e n td e c k t, w elches v ie l U nheil anzurichten  d ro b e , indem  es 
ein oder m ehre re  K orner angreife. D asselbe sei dadurcb  
leiclit aufzufm den, dass solcbe K orner gelb oder re if  erschie- 
nen, w ahrend  die vom Insek t n ich t behafteten  K orner in den- 
selben A ehren  vollkom m en grttn seien. M arsham  se tz t liinzu: 
„Beim Oeffnen dieser K orner, w elche k ra n k  zu sein schienen, 
land ich in vielen von ihnen ein o rangefarb iges P u lv er und 
in m ehreren  eine od er zw ei seh r k le ine L a rv e n , versehieden 
in  F a rb e  von einem gelblichen W eiss bis zu einem tiefen 
Gelb. Sie w aren  zu einer U ntersucbung fur das unbew alfnele 
A uge zu k le in ; ab e r bei A nw endung einer s ta rken  V ergrosse- 
ru n g  b em erk te  ic h ,  dass es die L arven  einer k leinen F liege 
w a re n , und dass sie den b la ttlausfressenden  L arven  sehr 
g licben , w elche eine besondere Fam ilie der Fliegen bilden. 
Sie w aren  an dem einen Ende dick und nahm en an dcm an-

;f) H arris’s R eport on the Insects of Massachusetts p. 437.
**) Transactions of the Linnean Society vol. I l l  p. 242—252. 

London 1797.
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dern E nde, wo sich der Kopf befand, allm alig ab. Sie 
dehnten sich nacli Gefallen aus und zogen sich zusammen, 
womit eine einen vollen halben Zoll betragende springende, 
oft htipfende Bewegung auf dem P ap ier, auf welchem ich 
sie untersuchte, verbunden w ar. Das K orn, wovon diese 
Insecten Besitz genommen hatten , sehien ein w enig einge- 
schrumpft (shrunk).11

Durck Abhaltungen verh indert, London zu verlassen, 
liatte Marsham an m ehrere seiner naturhistorischen Freunde 
auf dem Lande das Ersuchen gerich tet, dem Insekte ihre 
besondere Aufm erksam keit zuzuwenden. In Folgę dessen 
theilten ihm W m. M arkwick von Catsfield, unweit Battle, 
und W m. Kirby von Barham im Herbste 1795 ihre gemachten 
Beobachtungen iiber das Insekt mit.

M arkwick fand dasselbe zwischen. den ausseren Hulsen 
oder Kelclischuppen, spater auch zwischen der „Corolla1,1 und 
dem Getreidekorne, aber niemals schien dieses dadurch einen 
Nachtheil erlitten zu haben. E r beschreibt das Insekt als 
eine sehr kleine hellgelbe R aupe oder L arv e , welche w eder 
Beine, noch Fubler, noch FlUgel liabe und in eine eiformige 
Puppe von derselben Farbe iibergehe. Im Herbste desselben 
Jalnes sab M arkwick das namliche Insekt in den Hulsen des 
wilden bartigeri Ilafers (Avena fatua). Niemals tra f  er es 
im Fliegenstande.

K irby bem erkt in seinem Briefe: „Ich h a tte  von Anfang 
an geargw ohnt, dass die Insekten Thrips physapus seien, und 
nach der ausdauerndsten Untersuchung w urde mein Argwohn 
zur Gewissheit.11 H ierauf geht er zu einer speciellen Be- 
sprechung der Thrips ilber, ohne sich zu der Ansicht, dass 
diese Insekten w irklich grossen Schaden anrich ten , zu be- 
kennen. F ast am Ende des Briefes sagt K irby, dass er auch 
3 andere, biervon unterschiedene Insekten im Larvenstande 
auf dem W eizen gefunden, doch nicht in Menge. Eins davon 
beschreibt er also: „Larve citronengelb, fusslos, Kopf spitz, 
Hinterleibsende abgestutzt, mit einem gefaltet-w arzigen Rande; 
Lange 3/4 Linie. Diese A rt fand ich zwischen der Corolla 
und dem Korne.a — Fur unseren Gegenstand ist diese Be- 
sclireibung das W esentlichste des ganzen brieflichen Inhaltes.

An die Briefe seiner Freunde kniipft Marsham eine Be- 
trachtung, worin er namentlich b ek lag t, dass Keiner von 
ihnen Erfolg hatte  im Ziehen der Fliege, welche die beobach- 
tete kleine Larve hervorzubringen beśtimmt sei.

Dem Bericlite sind am Schlusse Abbildungen von Sir 
Joseph Banks (ein W eizenahrchen, ein Bliithchen mit Maden, 
eins mit norm al gebildetem Korne und eine vergrosserte 
Made) beigegeben, die ersten iiber unseren ersten Gegenstand,

5*
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aber — von der  Made abgesehen — so n a tu rg e t reu ,  dass 
selbst der beriihmte englische N aturforscher Curtis sie nocli 
neuerlich in seinen „Farm  Insects14 beibehielt.

Zwei J a h re  sp a te r ,  im Ja lire  1 7 97 ,  e rs tu t te te  K irby  in 
einem zw eiten  Schreiben der Linneschen Gesellschaft aber- 
mals B e rich t ,  und zw a r  niclit nur tiber die Mticke, welcher 
er je tz t  den N am en Tipula. Tritici g ieb t,  sondern aucli tiber 
deren naturl iche F e inde ,  sowie tiber einige andere ,  den W eizen 
aufsuchende Insekten*). K irby  versichert,  in dem eben ge- 
nannten J a h re  kaum  durch ein W eizenfeld gekom m en zu sein, 
in welcbem nicht wenigstens einige Bltithchen j e d e r  der  von 
ihm untersuchten Aebren von diesen L arven  bew ohnt gewesen 
se ien ,  und se tz t hinzu: „A ber obgleich ich die L arven  so 
zah lre ich  fand ,  ist mir die P u p p e  (Scheinpuppe) sehr selten 
aufgestossen, so dass ich un ter  50 der  vorigen kaum  eine der  
le tz leren  fand. So viele als ich sam m elte ,  setzte ich in ein 
m it G aze bedecktes  Bierglas ( tum bler) ,  in welehem sie einige 
Zeit blieben, ohne dass eine Im ago zum Vorschein kam. End» 
lich beobachtete  ich die Exuvieu einer F liege au f  dem G runde 
des Glases, aber  die Imago w ar  vermuthlich durch die G aze 
entflohen, da ich sie nicht finden konnte. Deshalb se tzte  ich 
die itbrigen in ein schmales F laschchen , dessen Oeffnung icli 
mit vierfacher  Gaze verschloss und dann zuband. Ungefahr 
vor 3 W ochen ,  als ich dasselbe eines T ages  untersuchte, be- 
obachtete ich eine k le ine  F l ie g e ,  w elche an seinen W a n d en  
hinauf spazierte .44 — Es folgt nun die Diagnose von T ipula  
Tritici, die aber  im nachsten  Bericht des Verfassers in e twas 
verander te r  Form  w iederho lt  w ird ,  weshalb  ich die Mitthei- 
lung derselben bis nachher  verspare. K irby er innert  sich 
n ich t ,  die Mticke frtiher jem als  in K ornfeldern  gesehen zu 
liaben. Nachsuchungen in einem F e lde ,  wo er vordem die 
L arven  in g rosste r  Menge gefunden, sowie in der Scheune, 
worin das G etreide desselben Feldes g eb rach t  w orden, w aren  
erfolglos. Aus diesem G runde hielt K irby es ftir wahrschein- 
lich, dass, obgleich eine oder zwei dadurch, dass sie in eine 
L age  geb rach t w orden  w a r e n ,  wo die Sonne auf sie schien, 
sich vor der  gewolmliclien Zeit entwickeln konnten, dennoch 
im Allgemeinen die F liege nicht vor dem Frtihlinge zur Er- 
scheinung komme. In dieser Meinung w urde  Kirby durch 
einen besonderen Umstand b es ta rk t :  als er  mit einer Nadel 
von .2 au fbew ahrten  Scheinpuppen die einschliessende Haut 
w egnahm , e rk a n n te  e r ,  dass sich das Insek t immer nocli im 
L a r v e n s t a n d e  befand.

*) Transactions of the Linnean Society vol. IV. pag. 230—240. 
London 1797.
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Im December 1798 endlich erhielt die Linnesche Gesell- 
schaft das dritie Scriptum K irbys, eine Fortsetzung der Ge- 
scbiclite von Tipula T ritic i*) Vergebens batte Kirby in den 
vorhergelienden Sommern die Mucke in Getreidefeldern ge- 
sucht; endlich am 3. Juni 1798 fand er gegen Abend ganze 
Schaaren derselben auf einem W eizenacker. „Von diesem 
Tage an bis Ende desselben Monats w aren die Insekten immer 
in den W eizenfeldern anzutreffeu. Sie w aren selten viel vor 
7 Uhr zu sehen; urn 8 Ulir schien das Feld von ihnen zu 
wimmeln, zu welcher Zeit sie alle beschaftigt w aren , ihre 
Eier abzulegen und um 9 Uhr verschwanden sie gewohnlich. 
Sie w aren in der T hat so ausserst zahlreich, dass wenn jedes 
von ihnen seine E ier in ein anderes Bliithchen leg te , und 
diese Eier zu Larven geworden w aren , nach einer massigen 
Berechnung mehr ais die Halfte der Korner w iirde verwiistet 
worden sein. Ich liabe gesehen, dass 12 gleichzeitig ihre 
Eier an dieselbe A ehre ablegten. Es ist bem erkenswerth, 
dass unter den Myriaden des W eibchens, w elche ich gesehen, 
nicht ein Exem plar beobachtet w urde, welches ich konnte fur 
das Mannchen h a lte n .. .  Obgleich diese Insekten des Abends 
so zahlreich sind, ist docli des Morgens kein einziges im 
Fluge zu sehen: sie verlassen dann jedoch das Feld nicht, 
welches der Schauplatz ih rer Beschaftigung is t; denn wenn 
man die W eizenhalm e schiittelt, oder sie in anderer W eise 
beunruhigt, so fliegen sie nahe dem Boden in grosser Zahl. 
Ich fand, dass sie ihre R uhestatte an dem unteren Theile 
des Halmes haben.“

Yon der weiblichen Miicke giebt Kirby folgende Diagnose:
Tipula Tritici.
T. rufo-fulva; oculis nigris; alis lacteo-iricoloribus mar- 

gine pilosis.
Foemina (c).
Tota rufo-fulva; thorax intensius, pedes autem dilutius. 

Antennae corpore sublongiores, duodecim -articulatae articulis 
pedicellatis oblongis medio constrictis (d) pilosulae, nigri- 
cantes. Oculi nigri supra conniventes. Alae corpore longiores, 
am plae, apice ro tundatae; margine omni, sed interiori prae- 
cipue, piloso; lacteae coloribus prismaticis pro situ varie mi- 
cantcs. Abdomen vagina instructum retractile  aculeum longissi- 
mum filiformem exserente.

Longitudo corporis (vagina exelusa) lin. 1.
Tritici spicas prim a aestate vesperi circumvolitat, infra 

flosculos aculeum ani inferens, ova inibi positu ra , post qua-

*) Transactions of the Linnean Society vol. V pag. 96 — 112, 
London 1800.
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tuordecim dies larvae  exclusae polline antherarum  vel nectare 
stigmatum vescuntur granum exinanientes (e).

Den hym euopterisehen Parasiten des Insekts hat Kirby 
ganz besonders seine Aufmerksamkeit zugewendet. E r be- 
sehreibt 3 A lton: Ichneumon inserens, I. T ipulae und I. pene
trans. W as w ir bis heute daruber w issen, ist wenig mehr, 
als was uns schon Kirby davon erzahlt. K irby’s A rbeit bildet 
die Grundlage der gesammten, mir iiber den Gegenstand be- 
kannt gewordenen Literatur und wild auch ftir alle Zeiten 
ihren hohen W erth  behalten.

Hiernach scheint die W eizenmiicke in England geraume 
Zeit wenig erlieblichen Schaden angerichtet zu haben ; die in 
den Journalen dann und wann daruber auftauehenden Notizen 
sind nur gelegentliche Bezugnahmen auf die oben erw ahnten 
A rtikel. Aber 1827 und die nachstfolgenden Jahre  kehrte  
die K atastrophe mit der friiheren Strenge wieder. G orrie 
schatzt den durch die Weizenmiicke in einigen Grafschaften 
Schottlands verursachten Schaden fiir 1827 auf 20,000 L., 
1828 auf 30,000 L. und 1829 auf 36,000 ; und Bell be-
richtet aus Perthsh ire: „Koch ein Jah r oder zwei, und die W ei
zenmiicke w ird zwei D rittel der Farm er bankerott machen ■**).“ 
F erner lieferte Shireff***) einen schatzenswerthen Bericht, der 
den Leser sehr wohl herausfuhlen la sst, dass die genauen 
Mittheilungen iiber die Lebensgewohnheiten des Insekts liaupt- 
sachlich das Resultat eigener Beobachtungen waren.

W iederum  verstreicht nahezu ein Y ierteljahrhundert, als 
in England besonders zwei hervorragende Forscher durcli 
ihre wissenschaftlichen Arbeiten iiber die WTeizenmiicke das 
naturhistorische Publikum davon benaclirichtigen, dass das 
Insekt abermals in diesem Lande zum grossen Schreck der 
Landw irthe seine Pliinderungen aufgenommen hat. Prof. Hens- 
low behandelte 1841 die Naturgesehichte des Insekts in sei- 
nem im Journal der konigl. Ackerbaugesellschaft Englands 
abgedruckten K eportef). In derselben Zeitschrift erschien so- 
dann 1845 die mit Abbildungen begleitete ausgezeichnete Arbeit 
von John Curtis, welche durch neue Mittheilungen in den 
spater erschienenen entomologischen Schriften des gelehrten 
V erfassers eine Vervollstandigung erliielt, aus welchen Docu- 
menten hervorgeht, dass sich das Insekt weitliin die meisten G raf
schaften der drei vereinigten Konigreiche zinsbar m ach teff).

*) Encyc. of Agric. 3d London ed. p. 820.
**) Loudon’s Magaz. of Nat. Hist, vol. II p. 292.
*'f*) D aselbst p. 448—451.
t )  Jou rnal of R oyal A gricultural Society of E ngland vol. 111. 

D aselbst vol. VI.
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In A m e r i k a  wurde nach Jew ett die W eizenm iicke schon 
1820 in W est-Verm ont b em erkt*); aber nach Buel fa llt die 
Zeit ihres ersten Erscheinens auf dem transatlantinantischen 
Continente in das Jain- 1828, wo sie in dem an einen Strich 
von Unter-Oanada grenzenden nordlichen Theile Vermont’s 
haufig gesehen w urde**). Fur die V  issenschaft ist diese 
Controverse nur von untergeordnetem Interesse. Auf keinen 
Fall hat die Miicke vor dem zuletzt genannten Jahre in Am e
rika die Ernten stark beeintrachtigt. Nach den ubereinstim- 
menden Berichten der amerikanischen Autoren verbreitete sich 
das Insekt von Vermont aus nach alien Richtungen hin: ein 
grosser Theil vonCanadn, sow ie sam mtliche nordostlicheStaaten  
der Union sind ihm tributar gew orden, uhd wenn man neueren 
Nachrichten vertrauen darf, erw eitert es noch fortwahrend 
sein Gebiet in westlicher und siidw estlicher Richtung. bchon 
1830 w ill man es in der Nachbarschaft von New-York be- 
obachtet haben. In dieser Gegend wurde 1832 von ihm der 
W eizen besonders arg m itgenom m en, w as zu einer solchen 
Entmuthigung unter den Farmern filhrte, dass man in den 
nachsten Jahren den Anbau dieser Getreideart beinahe all- 
gemein aufgab. D ie verschiedenen Ackerbauschriften der 
Nordstaaten enthalten ziemlich zahlreiche Mittheilungen iiber 
das Insekt, wovon man die wichtigeren in diversen Banden 
des „Cultivator11 und „New-England Farmer11 findet. Zu den 
Hauptschriftstellern gehoren vor alien Dr. T. W . Harris an 
der Harvard-Universitat zu Boston und Dr. Asa F itch , Ento
molog der Ackerbaugesellschaft des Staates New-York. Beide 
Herren haben durch ihre bereits seit den vierziger Jahren 
erschienenen entomologischen Schriften nicht nur ilberhaupt 
die Naturgeschichte der schadlichen Insekten sehr wesentlich  
gefordert, sondern auch speciell iiber die Lebensgewohnheiten  
der W eizenm iicke viel Licht verbreitet. D ie in Harris s friiher 
genanntem Report abgehandelte Naturgeschichte der W eizen- 
miicke kehrt in den verschiedenen Ausgaben seiner „Insects 
injurious to vegetation11, wovon die dritte 1862 in Boston er- 
schien, durch neue Beobachtungen bereichert, wieder. Glei- 
chermassen suchte auch Fitch seit dem Erscheinen seiner 
hochst verdienstlichen Schrift' „The W heat-fly, Albany 18451- 
der forts.chreitenden Erkenntniss gebiihrend Rechnung zu tra- 
gen , so in den „Noxious Insects of the State of New-York, 
Albany 185611.

Aus Am erika fiilirt uns die Geschichte des Insekts in 
clyronologischer R eihenfolge nach Europa zurilck, und zwar

*) New-Bngland Farmer vol. XIX p. 301.
Judge Buel’s Report in the Cultivator vol. VI p. 26.
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nach F r a n k r e i c h .  Ueber das erste A uftreten der W eizen- 
miicke in Frankreich  haben w ir keine zuverlassige Kunde. 
M acquart erw ahnt sie w eder in seinen Zweifliiglern Nord- 
frankreiclis, noch in seiner Naturgeschichte der zweifliigligen 
Insekten. Dagegen citirt er in seinem Schriftclien „Confe
rences sur les applications de l’Entomologie ii l ’agriculture“ die 
W eizenmiicke nach Hammerschmidt und bem erkt bei dieser 
Gelegenheit, dass er einmal in der Gegend von Saint- Omer 
Insekten (iiber dereń Namen wir iibrigens nichts erfahren) 
gesehen, w elche ihre Legerohre zwischen die G etreidebalge 
steckten und ilire E ier ablegten. Bestimmter wird auf das 
Insekt liingewiesen vcm Dr. Herpin in Metz. E r sagt in sei
nem „Memoire“ p. 29: „Ich babe in K ornahren zur BliithCzeit 
auch viele kleine gelbe, sehr lebhafte, 2 —-3 mm. lange Larven 
zwischen der Spreu des Komes gefunden. Die Larven zer- 
nagen und zerstoren die Befruchtungsorgane der Pflanze, und 
der Fruchtknoten, w oran sie leben, w ird  unfruchtbar gefunden. 
Die Larven scheinen grosse Aehnlichkeit zu haben m it jenen, 
welche unter dem Namen Tipula Tritici in den Linnean 
Transactions beschrieben worden sind; es ist wahrscheinlich 
eine Cecidomyia.“ Die Beobachtung soli in das Jah r 1842 
fallen.

1856 erhielt die W eizenmiicke durcli M. C. Bazin eine 
mit sehr schónen colorirten Abbildungen versehene monogra- 
phische Bearbeitung unter dem T itel „Notice sur un insecte qui 
a cause les plus grands ravages dans nos derniers recoltes 
de ble sur pied“.

Da uns die W eizenmiicke aus keinenr anderen Lande 
signalisirt worden is t, so kommen w ir zu der F rage: 1st 
denn D e u t s c h l a n d  von diesem schadlichen Insekte ver- 
schont geblieben? Sehen wir uns nach der A ntw ort in der 
dipterologischen L iteratur anseres V aterlandes um. In Mei- 
gens system atischer Beschreibung der bekannten europaischen 
zweifliigligen Insekten finde ich die Weizenmiicke nicht auf- 
gefiihrt. D irector Low und J. W innertz, unsere beiden griind- 
lichsten Kenner der Gallmiicken, haben sie in ihren Arbeiten 
iiber diese Familie der D ipteren unter den deutschen Arten 
nirgends genannt: ja  in einem B riefe, welchen W innertz an 
Bazin richtete, schatzt er sich gliicklich, niemals Gelegenheit 
gehabt zu haben, die W eizenmiicke zu beobachten (Bazin in 
seiner oben angeftihrten Schrift). Prof. N ordlinger referirt 
in seinem hochst verdienstlichen, mit seltenem Fleisse ver- 
fassten W erke „Die kleinen Feinde der Landwirthscliaft, 
1855Łl iiber die W eizenmiicke ais ein in England, nicht auch 
in Deutschland einheimisches Insekt. Selbst noch in dem 
neuesten grosseren deutschen D ipteren-W erke von Dr. Schiner,

i
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dem w ir ein gleiches Lob schuldig sind, w ird 1864 die W ei- 
zenmiieke w eder zu den osterreichischen noch deutschen Arten 
gestellt, sondern Rd. II p. 394 im Yerzeiclinisse der europai- 
sclien Arten dieselbe ais Bewohner von England citirt. Gleicli- 
wobl bringt uns Dr. Hagen zu Konigsbęrg in seinem „Bericht 
iiber die in der Provinz Preussen von 1857 bis 1859 seliad- 
lich aufgetretenen Insektena, abgedruekt in der Stettiner ento- 
mologischen Zeitung von 1860, folgende Notiz:

„Mitte Juni 1859 w urde vor der Bliite dies Thier (Ce- 
cidomyia tritici) in betrachtlicher Anzahl auf dem 
W eizen in der Nahe von Konigsbęrg beobachtet. Die 
kleinen Tłiiere sassen auf den A ehren in solcher A n
z ah l, dass, in einiger Entfernung b e trach te t, das Ge- 
treide zu bliihen schien. Sammtliche mir mitgetheilte 
Stiicke waren W eibchen. Gegen alle Vermuthung Ihat 
dennoch das befallene Feld eine gute E rn te geliefert.“ 

W er die Beobachtung m achte, w ird zw ar nieht gesagt, 
dennoch biirgt uns die mit bekannter Umsicht gepaarte, griind- 
liehe Kenntniss des gelehrten Entom ologen, in welchem w ir 
eine grosse A utoritat verehren, fiir ihre Richtigkeit.

Meine eigenen Betrachtungen iiber die Mticke wahrend 
der letzten 3 Jah re  haben sogar die Ueberzeugung in mir 
befestigt, dass das Insekt nicht bloss in hiesiger Gegend, viel- 
leicht schon seit langer Zeit, sondern auch in vielen anderen 
Theilen Deutschlands unbem erkt sein heilloses W esen treibt. 
Die eigentlnim liche, meist verborgene Lebensweise desselben 
ist ganz dazu angethan, den selten mit speeieller entomologi- 
scher Kenntniss ausgertisteten Landwirth es iibersehen zu 
lassen. W as sollte diesen auch bei gelegentlicher Besichtigung 
seiner Getreidefelder zu einer Zerlegung der unreifen Aehren 
veranlassen, so lange er nieht w eiss, dass darin ein boser 
W urm  haust, der ihm vor der Zeit das B iot raubt! Die von 
dem Insekte in unseren Getreidefeldern veriibten Beschadi- 
gungen sind in der T hat sehr erheblich; dem ungeachtet ver- 
nehme ich von keiner Seite her directe Klagen dariiber, und 
selbst Personen von gesunder Beobachtungsgabe und lebhaftem 
Interesse fur das W ohl und W ehe der Landwirthschaft wissen 
nichts von der G egenwart der Calamitat. Die Sache ist ihrer 
N atur nach fur eine allgemeinere Beobachtung nocli viel zu 
neu. Ich halte es fiir eine heilige Pflicht des N aturforschers, 
in solchen Fallen keine giinstige Gelegenheit zu verabsaumen, 
unter Yorzeigung des Gegenstandes durch mtindliche Expli- 
cationen auf die Ueberzeugung des Landw irthes belehrend 
einzuwirken, ihn aber dabei fortw ahrend darauf hinzuweisen, 
dass, gleichwie der A rzt erst die K rankheit kennen lernen 
mtisse, bevor er sie zu lieilen vermoge, so auch die von ihm

-
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gewohnlich so vorschnell in Bereitsehaft gehaltene I1 rage: 
„W as ist dagegen zu thun?u erst dann zur Beantwortung 
kommen konne, wenn die ihr voranzustellende andere: „W el
ches ist die Ursache des U ebels?u zuvor eine griindliche Be- 
antw ortung gefunden. Das massenhaite Auftreten des geflti- 
gelten Insektes an den Aeliren ist allerdings eine so augen- 
fallige Erscheinung, dass Jederm ann nach einmaliger Beobach- 
tung sie sofort w ieder erkennt; allein, da gar viele Insekten 
mit diesein die Gewohnbeit theilen, sich am Tage im Getreide- 
dickicht zu verbergen und erst gegen Abend die Verstecke 
zu verlassen, so fallt ein mebr vereinzeltes Yorkommen des- 
selben unter den Schaaren der tibrigen Insekten nicht leicht 
auf. Ich bekenne aufriehtig, vielleieht wiirde mir heute noch 
die Naturgeschicbte der W eizenmiicke unbekannt sein, wenn 
ich nicht einer seit m ehreren Jahren  daraut angesehenen 
Gallmiicke gerade in der Abendstunde nachgegangen w are 
und so endlich meine Vermuthung bestatigt sah. Ob nicht 
vielleieht auch mancher Andere je tz t in der Miicke einen 
alten Schalk w ieder erkennt! Ein gleichsam insularisches Vor- 
komtnen h ier, in der Mitte D eutschlands, kann ich mir 
schlechterdings nicht denken. Dem Gesagten will ich noch 
folgende Thatsache anreihen. Aus der Provinz F u lda , der 
Umgegend F rankfurts, einem Theile Unterfrankens lauteten 
voriges Jah r die Berichte iiber den Stand des W eizens im 
Vorsommer durchweg giinstig; als es aber zum Dreschen 
k a m , sah man sich in seiner E rw artung ausserst enttauscht, 
und nach meinen iiber einen grossen Theil dieser Districte 
sich erstreckenden diesjahrigen Beobaclitungen steht zu be- 
fiirchten, dass man diesen Herbst mit dem E rtrage  des W ei
zens noch w eit weniger zufrieden sein wird.

W7ie lange die W eizenmiicke ein Bewohner Deutsch
lands i s t ,  w erden wir schwerlich jem als auszumitteln ver- 
mogen. Das Jah r 1847 w ar fur viele Gegenden unseres 
V aterlandes ein Jah r der M issernte, gekennzeichnet durch 
auffallenden Kdrnermangel der W interfriich te, wofiir man 
„kleine W iirmchenu , angeblich Thrips cerealium H al., ver- 
antwortlich m achte, w ahrend Andere die Ursache in schad- 
lichen atm ospharischen Einfliissen erkennen wollten. Sollten 
vielleieht diese W iirmehen Maden der Weizenmiicke gewesen 
sein? Ich will dies keineswegs behaupten; aber wir kennen 
kein anderes In sek t, das in so grossem Maassstabe taub 
w erden der Roggen- und W eizenahren verursaehen konnte.

Bei dieser Gelegenheit w erde ich an etwas erinnert, wo- 
rauf Fitch hinweist. Derselbe glaubt namlich ein etwas 
regelmas8ig periodisclies W iedererscheinen des Insekts in sol- 
oher Menge wahrgenomtnen zu haben, dass es dem Landmann
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zur Plage w erde. Nachgewiesen w ird als Beleg hierzu aus 
der Geschichte des Insekts in England, dass ein Zeitraum  
von ungefahr 25 Jahren  anzunehmen se i, nach welchem die 
K atastrophe jedesm al w iederkehre. Ob wirklich eine solehe 
Periodicitat im massenhaften Auftreten dieses und anderer 
sehadlicher Insekten stattfiudet, kann erst sp a te r , wo m ehr 
Thatsachen vorliegen, entschieden werden. Der W eizen- 
verwiister ist nach der Calam itat von 1859 und 1860 in hie- 
siger Gegend selten geworden, jedoch bem erke ich, dass das 
Insekt seit der Zeit mit jedem  Jah re  h&ufiger vorkommt, was 
nach V erlauf von einigen Decennien zu einer W iederholung 
der C alam itat fiihren kann.

N ordam erika, England, Frankreich und Deutschland bil- 
den also den V erbreitungsbezirk der W eizenmucke. Mochte 
ihr die V ergrosserung dieses Bereiches zur Unmoglichkeit 
w erden, damit nicht noch mehr Volker unter den beangsti- 
genden Lebensgewohnheiten dieser P lunderer zu seufzen brau- 
ehen! Indem w ir dieses von Herzen wiinschen, konnen w ir 
uns jedoch kaum der Besorgniss verschliessen, dass vielleicht 
in manchem anderen Lande das Insekt nur deshalb feble, 
weil man es da bislxer noch nicht entdeekte.

3. Die beiden Arten.
Die Identitat der amerikanischen W eizenmucke m it der 

europaischen ist biswmilen von einzelnen Schriftstellern be- 
zweifelt w orden; gegenw artig scheint jedoch die Ansicht, 
dass zwischen beiden eine Verschiedenheit nicht bestehe, mehr 
als je  vertreten zu sein. Manche tibergehen diese F rage mit 
Stillschweigen und bezielien ihre Darstellung ohne Unterschied 
auf beide. A ndere erklaren  sich bestimmt dariiber, z. B. 
Harris, w elcher sagt: „Die amerikanische W eizenmucke, welche 
ich in Maine und Hew-Hampshire in gefliigelter Form lebend 
gesehen habe, und w elche ich auch aus der Larve zog, stimmt 
genau mit den Beschreibungen und Abbildungen der europai
schen W eizenm ucke oder Cecidomyia tritici Kirby iiberein“ 
(Harr., Ins. injur, to veget.). Fitch e rk la rt da, wo er Curtis’s 
Arbeit citirt: „Ich bin demselben (Curtis) speciell verpflichtet 
fur solche C harak te re , die mieli belahigten, o h n e  e i n e n  
Z w e i i ' e l  zu sagen (to say w ithout a doubt), dass die hell- 
fliiglige W eizenmucke Amerikas identisch ist mit der engli- 
schena. Eingangs der Beschreibung dieser Miicke heisst es 
jedoch spater: „Bei den 15 oder 20 C harakteren dieses In
sek ts, w elche aus verschiedenen Quellen gesammelt w erden 
konnten, moclite ich doch immer nur sagen, dass unsere (am e
rikanische) W eizenmucke w a h r s c h e i n l i c h  (probably) die 
Tritici Kirby sei (Fitch, The W heat-fly).
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Einige sogar ausgezeiclinete Entomologen suchen geltend 
zu maohen, die F rag e , ob identisch oder n ich t, konne nur 
durcli Nebeneinanderhalten einzelner Exem plare aus den ver- 
schiedenen Landern endgiiltig entscliieden w erden , da man 
das eigenthiimliche VVesen eines Insektes aucli durch die beste 
Beschreibung nicht auszudriicken vermoge. So sagt z. B. 
Bazin in seiner genannten Schrift p. 27: „La maniere d’etre, 
le facies d’un insecte ne peut etre exprime par la meilleure 
description, il faut pour le bien connaitre 1’insecte en per
sonnel Diese Ansicht beruht meiner festen Ueberzeugung. 
nach auf einem Irrthum . Bei Gallmiicken w ird nacli dem 
Tode ungeachtef aller Yorsichtsmassregeln Veranderung der 
Farbe und zum Theil auch der Form einzelner K orpertheile, 
namentlich der F iih ler, w oran meines Erachtens die specifl- 
schen Unterscliiede am beslen erkannt w erden, zu einer 
nahezu feststehenden Regel. Eine Vergleichung nahe ver- 
w andter Species dieser ausserst zarten Geschopfe, vorgenom- 
men an eingetrockneten Exem plaren, kann aus diesem Grunde 
zu keiner zuverlassigen Entscheidung fiihren. Einer solchen 
Vergleichung in natura bedarf es auch gliicklicher W eise 
durchaus nicht: denn die W issenschaft giebt vollstandig alle 
diejenigen Mittel an die H and, welche uns in den Stand 
setzen, die in der N atur iiberall ausgepragten, wenngleich oft 
etw as versteckten specifischen M erkmale mit Hiilfe der bereits 
gewonnenen Terminologie bestimmt anzugeben, so dass w ir 
durch exacte Beschreibungen und naturgetreue Abbildungen 
selbst ganz eng an einander grenzende Arten mit grosser 
Sicherheit zu unterscheiden vermogen, also keineswegs geno- 
thigt sind, der W issenschaft ein solches Testimonium pauper- 
tatis auszustellen.

Dnter dem Namen Cecidomyia caliptera (Spotted-winged 
wheat-flyj beschreibt Fitch eine zweite A rt W eizenmiicke 
mit gefleckten Fliigeln und abwechselnd langeren und kiir- 
zeren Fiihlergliedern des Mannchens. Da er aber von ihrer 
Lebensweise weiter nichts berichtet a ls , man begegne ihr 
haufig in W eizenfeldern, so bleibt es mindestens sehr zwei- 
felhaft, ob diese Species auch w irklich  dem Weizen angehore. 
Die noch 1862 wiederliolte Bemerkung von H arris, des hochst 
eifrigen Forschers in Massachusetts: „Unter Hunderten (von 
W eizenmiicken), welche icli im lebenden Zustande untersuchte, 
habe icli niemals ein Exem plar mit getleckten Fliigeln ge- 
fundena — spricht nicht dafiir. H err Dr. F’itch mag es uns 
darum nicht veriibeln, wenn wir die Zulassigkeit dieser Species 
so lange beanstanden, bis uns die Rechtfertigung erbracht 
ist. Ausser Cecidomyia destructor und den von mir in diesem 
Aufsatze abgelmndelten W eizenmiicken beobachtete ich zwi-
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sehen dem W eizen  wenigstens norii ein halbes Dutzend un- 
beschriebener Cecidomyiden, und es wiirde mir ein Leicbtes 
sein, davon Beschreibungen zu liefern und sie in die W e l t  
zu schicken; aber  w as  w u rd e  das niitzen, so lange die Le- 
bensweise dieser Insekten  noch unerm itte l t  ist. Mag es aueh 
in andern  Fallen  immerhin verdienstlich sein, eine Species 
scbon vor  E iforschung  ihrer  G ew ohnheiten  zu benennen und 
zu beschreiben, urn A ndere dadurcb zu w eiterer  Nachforschung 
zu e rm u n te rn ; bei einer so schwierigen G ruppe ,  wie die vor- 
liegende, kann das keinen W e r th  liaben, und die W issenschaft 
diirfte meines Daliirhaltens wohl thun, keine Notiz davon zu 
nehm en, dam it nicht durch solche Fesseln fur spa tere  For- 
sclier die ohnebin sehon grossen Schwierigkeiten nocli be- 
trach tl ich  ■ waclisen. Ei forschung der  Lebensweise und kiinst- 
liclie Zucht sollte lortan  Niemandem erlassen bleiben, der  
neue A rten  der Cecidomyiden beschreiben will. N ur  so ver- 
mogen w ir  uns vor IrrthUmern zu bew ahren  und zur Forde-  
rung dieses Zw eiges der Entomologie w irk lich  beizutragen.

W e r  die Besehreibung der  Imago bei den verschiedenen 
Schriftstellern mit einander verg le ich t ,  w ird  darin  selir diver- 
g i ienden  Angaben begegnen , w as sich schlechterdings nicht 
lediglich aus einer subjectiven Auffassung des Gegenstandes, 
die j a  freilich immer rnehr oder weniger in der  Darste llung  
zur Geltung kom m t,  e rk la re n  lasst.  Es geht diese A bw eb  
chung m itun ter  so w eit ,  dass man unwillkilrlich zu dem Glau- 
ben gefiihrt w ild ,  die einzelnen Autoren mochten wohl nicht 
alle  dasselbe, sondern verschiedene Objecte behandelt  liaben. 
A llerm eist t r i t t  dies in der  Bezeichnung der  F a rb ę  liervor. 
Um zu ze igen , w ie  vieit hierin die Angaben aus einander 
gehen, gebe ich fo lgende, nur au f  einige Schriftsteller  ange- 
w an d te  Zusammenstellung dem Leser zur eigenen Beurthei-  
lung. Die Angaben beziehen sich auf  die w e i b l i c h e  Mucke. 
K irby : E rs te  Diagnose. K orpe r  rostbraun (ferrugineo-rufa).

Z w eite  Diagn. K. ganz blass gelbbraun ( to ta  rufo- 
fu lva) ;  T h o ra x  intensive!- (intensius), 
Beine he l le r  (dilutius).

H arr is :  K orper  o rangefarbig  (o range-co lored) ; Beine blassgelb 
(pale y e l lo w );  Gesicht und T aster  gelb (yellow). 

F itch : Gesicht blassgelb (pale y e l lo w );  T horax  blassgelb 
(pale yellow), seine Oberseite gew ohnlich-zim m tbraun  
( lulvous brown) t ing irt ;  Schwinger honiggelb (honey- 
y e l lo w );  Hinterleib ganz orangefarbig  (lliroughout an 
orange color), m ehr zu R oth  als zu Gelb hinneigend; 
Beine weisslich oder selir blassgelb (whitish or very  
pale  yellow).
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C urtis : K orper b lass ockergelb  (pale ochreous); F iih ler blass- 
b rau n  (p a le  b ro w n ); T h o ra x  tief ro tlilich  ockergelb  
(deep  reddish  ochre).

B azin: T h o ra x  und H interleib  m it einem C itro n e n g e lb , das 
b isw eilen in  O rangegelb  tibergeh t (un ja u n e  citron  qui 
quelquefois passe au ja u n e  o ran g e ); Beine gelblich 
(jauna tres).

In  einzelnen F allen  sp rich t sich in der F arbenbezeichnung 
e tw as  S ch w an k en d es, fast peinlich U nbestim m tes aus. H ier- 
von is t selbst Hr. Dr. F itch , der docli sonst durch scharfe 
A bgrenzung der Begriffe iiberaus bestinrm t zu sein pflegt, 
n ich t ganz fre izusprechen, w enn  er sa g t: „Die F a rb e  der von 
der W eizenm ucke gefangenen E xem plare  schein t m elir ein- 
form ig zu se in , als bei denen , die w ir uns un te r anderen  
Y erhaltn issen  verscliafften. Sie ist leb h aft o ran g e ro th , beson- 
ders ain H interleibe, wo die F a rb e  am besten  w ahrgenom m en 
w ird ; ab e r  versch iedene von ihnen sind bernste in- oder honig- 
gelb, citronengelb  und sogar rahm farb ig . Die bere its  bespro- 
ehenen E xem plare  sind ganz gelb , als w enn sie in trockener 
E rd e  geschleift w orden w a re n ; und es m ochte also  scheinen, 
als  w enn diese lich ter g efa rb ten  Y arie ta ten  durch ungunstige 
U m stande h ervo rgeru fen  w aren , in w elche das In sek t w ahrend  
seines L arvenstandes v e rse tz t w a r  (!?).“

D ie besonderen  E igenth iim lichkeiten  der Individuen einer 
Species beschranken  sich bei G allm iicken vornehm lich  auf 
G rossenuntersch iede, hervo rgeru fen  durch U eberfluss oder 
M angel an  N ahrung  und andere  w en iger b e k a n n te , die E nt- 
w ickelung und Ausbildung begiinstigende oder sie hem m ende 
Einfiiisse; im W esentlichen  aber re p ra se n tir t jed es  Individuum  
genau den Typus der A rt, d er nur innerha lb  eng gezogener 
G renzen A bw eichungen zulasst.

D er G rund von der in R ede stehenden  auffallenden E r- 
scheinung ist kein  an d e re r als d e r , b isher sind un ter dem 
N am en W eizenm ucke zw ei ganzlich verschiedene Species m it 
e inander verm engt w orden! Z u r R echtfertigung  dieser Be- 
liaup tung  w ill ieh dasjenige zusam m enste llen , w as ich aul 
Grund eigener se lb ststand iger U ntersuchungen im vorigen und 
im gegenw artigen  Som m er uber die beiden A i'ten zu erm itteln  
verm ochte.

Nach dem heutigen Stand der W issenschaft um fasst das 
Genus T ipu la  L. m ehrere Fam ilien und L a tre ille ’s Genus Ce- 
cidom yia b ildet eine derselben, nam lich  die der Cecidom yidae. 
Diese ze rfa llt in eine A n zah l, zum T heil seh r a rten re ich er 
G en era , deren  voile B erech tigung  in den A rbeiten  von Low 
und W in n ertz  liingst nachgew iesen und von der W issenschaft 
an erk an n t w orden ist. A ngesichts der 150 Species von Ceci-
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domyiden, die unser Vaterland aliein lieferte, wahrend jedes 
Jah r  eine Anzalil neuer aus alien Enden und Ecken der Erde 
bring t,  kann es nicht ausbleiben, dass die wissenschaftliche 
Systematik iiber kurz oder lang zu einer weiteren Zerspal- 
tung der artenreiclien Genera schreitet.

Bei unseren beiden Arten vereinigt sich die zweite Langs- 
ader mit der Randader dicht hinter der Fliigelspitze. Die 
Fiihler des $  sind 2 -(- 24gliedrig, mit einem Ansatze zu 
einem weiteren Gliede, die Glieder kugelig, die Fiihler des 
$  2 -f- 12gliedrig, ebenfalls mit einem solchen rudimentaren 
Gliede, die Glieder cylindrisch. Nacli diesen Merkmalen haben 
wir dieselben dem Genus Diplosis zu iiberweisen. Die eine 
Art ist c i t r o n e n f a r b i g  und mit  einer sehr l a n g e n ,  weit 
vorstreckbaren Legerobre o b n e  Lamellchen versehen; die 
andere ist o r a n g e f a r b i g  und bat eine sehr k u r z e ,  nicht 
vorstreckbare Legerobre m i t 2 Lamellchen. Fiir beide Arten 
ist die Farbe jener beiden Siidfriielite ausserst charakteristiseh, 
zudem auch das augenfalligste Unterseheidungsmerkmal; ich 
werde deshalb die Bezeichnung Tritici nur fiir die g e l  be  Art 
gebraucben, da Kirbys Beschreibung bios auf diese obne 
Zwang angewandt werden kann , fiir die r o t h e  hingegen 
schlage ich den Namen Aurantiaca vor*).

Ich lasse nun von beiden Arten die Beschreibung der 
Imago folgen.

Diplosis tritici Kirby sp.
rj (Fig. 12). Lange 0,9—1 mm. Citronengelb. Augen 

sammetschwarz. Fiihler (Fig. IB) 2 -f- 24gliedrig, anderthalb 
mal so langtder Korper, samrnt der Behaarung schwarzlich; 
Basalglieder strohgelb, erstes nach unten etwas verschmalert, 
zweites kugelig mit einem einfachen Wirbel kurzer Ilarchen; 
Geisselglieder alle einfach, kugelig, mit Ausnahme des ersten 
alle gestielt, die Stiele von Lange der Knoten; diese mit 2 
dicht iibereinander stehenden Wirfeeln einer doppelten Be
haarung, namlich meist 8 tiefer stehende, bis an das obere 
Ende des folgenden Knolens reichende, etwas auswarts gebo- 
gene Haare von gewohnlicher For m,  und ausserdem noeh, 
wenn ich richtig gezahlt, eben so viele holier geriickte, kiir- 
zere, wenigstens doppelt so dieke, oben stumpf auslaufende 
Haare, die kaum bis an das untere Ende dieses Knotens

;f) M acquart fiilirt cine Cecidomyia aurantiaca au f, iiber die 
w ir w eiter nichts erfahren a is : „Long. 1 lig. Corps et ailes d ’un 
jaune orange. Des environs de Lille.11 Macq. Dipt, du Nord I 116, 
5. Id. Nouv. Suit, a Buff. 1 161, 11. — Die Miicke scheint von keinem 
spateren Forscher w ieder aufgefunden worden zu sein.
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ragen. Bei starkerer Vergrosserung lost sieli die raulie Ober- 
flache der Knoten in ganz kurz geschorene, dicht stehende 
Borstchen auf (wie bei einer stark  abgenutzten Biirste). Die- 
selbe biirstenartige Behaarung erscheint auch an den Tastern 
und deni Riissel. Endglied der Fiihler mit aufgesetztem Stiel- 
clien (Rudiment eines w eiteren Gliedes). T aster stroligelb, 
4gliedrig, die G lieder walzenform ig, jedes folgende betrttcht- 
lieh langer als das unm ittelbar vorliergehende, das besonders 
verlangerte 4. Glied ganz an der Bpitze mit einem einzelnen 
Borstenbaar von Lange der ubrigen. Saugflache des Russels 
am Rande von 10 kurzen, steifen Borstchen rings umstellt. 
Das blasse Untergesicht trag t auf einem Hocker einen Haai - 
pinsel. H interkopf oben lang b eh aa rt, seitlich bewim pert. 
Thoraxriicken schmutzig braun tingirt, mit 2 Langshaarleisten; 
auch V orderrand, Sehultergegend und H interrand des Scliild- 
chens sind behaart. Flligel doppelt so lang als der Hintei- 
leib, Verhaltniss ihrer Lange zum grossten Querdurchmesser 
w ie 1 3 :5 ,  nebst ihrer Behaarung w asserhell, in gewisser 
Richtung schillernd; Behaarung wie gewohnlich, namlich lange 
H aare am Rande und kUrzere gleichlange, der Fliigelspitze 
zugekehrte auf der Scheibe; Yereinigung der 1. Langsader 
mit der Randader in deren M itte; 2. Ltingsader in ilirem letzten 
Yiertel gekriimmt und etwas hinter der Fliigelspitze in einer 
Ausrandung miindend; die Querader entspringt da aus der 
zweiten Langsader, wo sich diese der ersten am meisten na- 
hert und trifft le tz tere  in deren Halbirungspunkte'^) ; Yorder- 
ast der 3. Langsader anfangs ziemlicli steil aufsteigend und 
dann in schwachem Bogen in der halben Entfernung der 
Fliigelspitze von der Miindung des starkeren Ilinterastes aus- 
laufend. Schwinger gelb. Beine vom Oberschenkel abw arts 
schmutzig blassgelb. Tarsus von K orperlange, Langenverhiilt- 
niss seiner Glieder wie 1 :12 ,5  : 5 : 4 : 2,5. Das besonders 
am Ilin terrande der einzelnen Ringe lang beliaarte Abdomen 
ist walzenform ig, der 8. Ring etwas kleiner als die unter 
sich gleichgrossen vorhergehenden Ringe, der 9. selir verklei- 
nert. Dieser letzte Ring trag t die aussen mit ungleich langen 
H aaren bekleidete, an der Innenseite aber liable und glatle 
Haltzange (Fig. 14), deren Hiilften stark  einwarts gekrUmmt 
sind und je  aus einem verdicliten rundlichen Grundgliede und 
einem walzigen Endgliede bestehen. Zwischen der Haltzange

*) Bei m anchen Bxem plaren kann man w ohl iiber das wirk- 
liche V orhandensein der Q uerader einen Augenblick im Zweifel se in ; 
bei geeigneter M anipulation, gerichtet auC die Lage des Fliigels und 
die genaue E instellung des Reflexspiegels w ird man sie aber leicht 
erkennen.
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befindet sieli die unbehaarte , in der Richtung der Langsaxe 
sehr contractile Penisscheide und w eiter oben jederseits ein 
Zapfchen *). Diese zwei, auch bei den Geschlechtsverwandten 
der Miicke von mir constant beobacliteten, in Beschaffenlieit 
und Placirung sehr iibereinstimmenden Zapfchen sprechen so 
unverkennbar fur eine bestimmte Dienstleistung bei der Be- 
gattung, dass ich nicht anstehe, sie als Reizorgane zu deuten.

$  (Fig. 15). Lange (oline die Legerohre) 1,5—1,6 mm. 
Fiihler (Fig. 16) 2 - f  12gliedrig, von %  der Korperlange) 
Geisselglieder cylindrisch, gewohnlich in der Mitte merklich 
eingezogen, zweiwirtelig b e b a a rt, H aare des untern W irtels 
voiT G liedlange, die des oberen kurzer; erstes Geisselglied 
1% mal so lang als jedes der folgenden, unter einander 
gleichlangen G lieder; diese mit einem Stielchen, dem */4 der 
Gliedlange zukommt; Endglied auch hier mit einem griffel- 
formigen Aufsatze (Fig. 16 r.). Fliigel den Hinterleib ziem- 
lich w eit iiberragend. Abdomen gegen das Ende bin allmalig 
spitz zulaufend. Die 7 ersten H interleibsringe, insonderheit 
an dem oben durch eine braune Linie m arkirten H interrande 
stark  behaart, was vornehmlich am 7. Ringe auffallt, der 8. 
und 9. dieser Ringe sind unbehaart und zufolge ihrer mehr 
hautigen Consistenz im hohen G rade zusammenziehbar. Diese 
Ringe dienen als Scheide der fadenformigen LegerOhre und 
konnen mit dieser zu der doppelten Korperlange vorgestreckt 
w erden. Beim Einziehen der Legerohre ersieht man aus der 
successiven, von hinten nach vorn fortschreitenden Verdun- 
kelung der Scheide ganz deutlich, dass sich diese wie ein 
Handschuhfinger e i n s t u l p t — Alles U ebrige wie in der 
Beschreibung des (J.

*) A n  to d te n  ^  is t die Zange in  d e r R egel a u fg e r ic h te t , und 
die Z apfchen tre te n  nacli d e r R iickse ite  b in  m eh r h e r v o r ; b e tra c h te t 
m an a lsd an n  das In se k t von de r S e ite , so k an n  m an  le ich t v e rsu ch t 
w e rd e n , d ie Z apfchen  fu r  eine d e r Z angenw urzel q u er aufgesetzte 
d icke Schuppe zn  nehm en.

**) D r. S ch in er n e n n t (D ip te ra  I I  p. X V III) den H in terle ib  der 
C ecidom yiden a c h t r i n g e l i g ,  w as ich  n ich t fiir r ich tig  h a lte ,  und  
zw ar aus G riinden , d ie ich  schon bei G elegenheit m einer oben ange- 
fiih rten  A b lian d lu n g  spec ie lle r en tw ickelte . A m  C ecidom yidenm ann- 
chen kan n  das V orliandensein  d e r 9 A b d o m in alrin g e  n ich t dem  ge- 
r in g sten  Zw eifel u n te rw o rfe n  w e rd e n ; beziig lich  des $  sei h ier n u r  
noclim als d a ran  e rin n e i't:  w o llte  m an  die be iden  le tz te n  R inge w egen 
ih re r  a lle rd in g s  abw eichenden  B ildung  a ls aussere  G enitalien auf- 
fassen, so k o n n te  m an  beim  ^  a lle n fa lls  von 7 ,  niem als a b e r von  8 
A b d o m in alrin g en  red en , d a  nach  m einer v ie ljah rig en  E rfa h ru n g  diese 
beiden  R inge zw ar in  ih re r  on to log ischen  Beschaii'enheit gew ohn lich
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Diplosis aurantiaea n. sp.
<J (Fig. 19). Lange (oline die Haltzange) 1,4—1,5 mm. 

Orangefarbig. Augen sehwarz. Fiihler 2 -f- 24gliedrig, viel 
langer ais der K orper; Basalglieder gelb, Geisselglieder nebst 
ihrer Behaarung schw arzbraun; 1. Basalglied nacli unten 
diinner, 2. kugelig mit einem einfachen W irtel kurzer Har- 
clien; Geisselglieder alłe kugelig , mit 2 W irteln  einer dop- 
pelten B ehaarung, namlich unten langere, bis an das obere 
Ende des n&chstfolgenden Gliedes reiehende gewóhnliche H aare, 
und dariiber ein zw eiter W ir te l, dessen wenigstens doppelt 
so dicke, fast stielformige H aare mit denen des unteren ab- 
wechseln und bios bis an das untere Ende des folgenden 
Knotens ragen; nur das 1. Geisselglied ist sitzend , jedoch 
nach unten etw as verjiingt; das letzte Glied trag t einen End- 
griffel. Untergesicht mit einem Haarpinsel. Tasterglieder 
walzenform ig, mit dem bekannten zunehmenden Langenver- 
haltniss und mit diinner B ehaarung, 4. mit einem einzelnen 
Endhaar. Saugflache des Russels von einer Reilie kurzer 
Borstchen, dereń ich auch hier 10 zahłe, rings umstellt. Un
tergesich t, T aster und Riissel gelb. Die Oberflache der 
Geisselknoten, der T aster und des Riissels erscheint bei star- 
kerer Yergrosserung gleich wie bei der vorigen A rt von einer 
biirstenartigen Behaarung rauli. H interrand des Kopfes mit 
langen W im perhaaren. Thoraxriicken braun tingirt (bei noch 
nicht ausgefarbten Exem plaren ist die Umgebung der Fliigel- 
wurzel blutroth). Die 2 von den Schulterecken ausgehenden, 
nach hinten convergirenden Haarleisten endigen vor dem am 
H interrande mit langeren Haaren besetzten Schildchen. Be
haarung der Fliigel und Beine sehwarz. Die Fltigel spielen 
bei auffallendem Liclite in wunderschonem L ilaschiller; Ein- 
miindung der deutlich hervortretenden Q uerader in der Mitte 
der ersten Langsader; 2. Langsader stark  geschwungen, hinter 
der Fliigelspitze endigend; Yorderast der 3. Langsader fast 
gerade (ohne auffallenden Bogen nach vorn), H interast mit 
dem Hauptstamme beinahe einen rechten W inkel bildend. 
Beine vom Oberschenkel abw arts liehtbraun. Die Abdominal- 
ringe, besonders ihr H interrand, stark  behaart. Dasselbe gilt 
auch von der Aussenseite der H altzange, der nach innen je 
doch die Behaarung ganzlich fehlt.

$  (Fig. 20). Lange 1,8—1,9 mm. Fiihler (Fig. 21)

grosse U ebereinstim m ung zeigen, durch die trennende Queri'alte aber 
ih re  D uplicitiit geniigend erkennen lassen, vorausgesetzt, dass man 
die Untersucimng nicht an e ingetrockneten , sondern frischen Exem 
plaren vornimm t.
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2 - f  12gliedrig, vollig von lialber K orperlange; Geisselglieder 
w alzenform ig, das erste sitzend und hochstens i y 5 mai so 
lang ais das folgende, Stielchen y 2 mai so lang ais die meist 
gegen das Ende bin an Lange etwas abnehmenden Glieder, 
wovon das letzte einen Endgriffel (Fig. 21 r.) tra g t; mit 
zw eiw irteliger einfacher Behaarung, H aare des unteren W ir- 
tels bis an das obere Ende des G liedes, die des oberen’ bis 
in die Mitte des folgenden Gliedes reichend. Hinterleibsspitze 
mit lichterer, fast rein gelber Farbung. Legerohre kurz, nicht 
vorstreckbar, 9. Abdominalring mit 2 Lamellchen (Fig. 22). 
Im Uebrigen wie beim <J.

Beide A rten lassen sich hiernach, wie folgt, charakterisiren.
Diplosis.

Tritici. D. citrina. Antennae nigrescentes, apice rudimento 
articuli. A lae parvum iricolores. Pedes sordide fulvi. 
rj. Antennarum articuli cuncti simplices. Longitudo 
corporis (forcipe excluso) 0 ,9—1 mm.
?. Primus flagelli articulus longus octo quintas partes 
ceterorum ; pedicella articuli longitudinis quarta pars. 
Vagina duplice corporis longitudine. Lamellae de- 
sunt. Longitudo corporis (vagina exclusa) 1,5— 1,0 mm. 
Larvae in tritici et secalis spicis habitant.

Aurantiaca. D. aurantiaca. Antennae fusco-nigrae, apice ru
dimento articuli. Alae valde iricolores. Pedes fusci. 
rj. Antennarum articuli cuncti simplices. Longitudo 
corporis (forcipe excluso) 1 ,4—1,5 mm.
$. Primus flagelli articulus longus sex quintas partes 
corporis ceterorum longitudinis; pedicella articuli lon
gitudinis dimidio. Vagina perbrevis, non retractilis. 
Duae lam ellae extremo abdomine. Longitudo corporis 
(vagina exclusa) 1,8—1,9 mm.
Larvae in secalis et tritici spicis habitant.

Aus einer Vergleichung dieser Diagnosen ergiebt sich, 
dass die unterscheidenden C haraktere beider A rten keines- 
wegs gering sind; ja  man wird sie bei zwei Species dieser 
Gruppe kaum grosser erw arten konnen. Die, wie gesagt, 
durchaus constante Farbe ohne vermittelnde Uebergange, der 
verhaltnissmassig nicht unerhebliche Grossenunterschied, der 
in der abweichenden Beschaffenheit der Legerohre so deutlich 
ausgesprochene grelle G egensatz, die ungleiche Lange des 
ersten Geisselgliedes u. s. w. sind w irklich so charakteristisch, 
dass sie nebst den erst spater zu nennenden specifischen Merk- 
malen der frtiheren Stande an eine U ngleichartigkeit ziemlich 
stark  erinnern. Das Zusammenvorkommen der Maden zweier 
Species eines Genus in einem uud demselben Pflanzentheile 
kann aber nicht befremden; es ist eine so oft beobachtete

6*
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Erscheinung im Leben der Gallnrucken, dass ich die Anfiih- 
rung von Beispielen fur iiberfliissig erachte.

Beide Arten sind in hiesiger Gegend uberall vergesell- 
schaftet, doch so, dass die Individuen der Tritici pravaliren. 
Dass dies Consortium auch anderw arts wenigstens haufig be- 
stehe muss man nach den Berichten der meisten Autoren 
annelimen, da z. B. in solchen Fallen , wo die Beschreibung 
der imago mehr oder weniger auf Tritici passt, die Farben- 
bezeichnung der Made stets such A urantiaca mit einbegieift. 
Ja  nicht selten nimmt die Beschreibung ein seltsam hybrides 
Geprage an. W enn z. B. Fitch dem Thorax eine blassgelbe 
F arbe^m it zimmtbrauner Tingirung auf der Oberflache bei- 
le g t; wenn er den Hinterleib des $ „durchaus orangelarbig, 
mehr zu Roth als zu Gelb hinneigendLt nennt: so sehen wir 
hier die C haraktere beider Species vollstandig zusammen- 
gew orfen, da die Beschreibung voni Thorax auf T ritic i, die 
des Hinterleibes auf Aurantiaca geht.

In einer Note spricht Fitch von den Formabweichungen 
der Fiihlerglieder der weiblichen Tritici und kniipft daran 
die Bemerkung: „Es mochte hiernach scheinen, als wenn wir 
bei dem W eibchen den 24 Gliedern des mannlichen Fuhlers 
in einem abgeanderten oder unvollstandig entwickelten Zu- 
stande begegneten; was als ein einziges verlangertes, zusam- 
mengezogenes Glied erscheint, sind in W irklichkeit zwei vei- 
einigte Glieder. Hiernach wurde sich aber fur jedes Glied 
ein einziger H aurw irtel ergeben, wie es gewohnlich bei den 
meisten Species dieses Genus ist.u Diese Betrachtung iiber 
die Form der Fuhler beider Geschleehter liegt zw ar ganz 
nahe, doch w ird ihr W erth  fur die vergleichende Anatomie 
der Insekten schon dadurch sehr abgeschwacht, dass die be- 
schriebene Formabweichung der Geisselglieder an frisch aus- 
gekrochenen weiblichen Exem plaren gar nicht als Regel vor- 
kom m t, aber auch an alteren lebenden Exem plaren niemals 
so w eit geht, als der gelehrte Yerfasser wahnt. Ferner sind, 
wie w ir gesehen, diese Glieder des r? nicht. einfach-, sondern 
doppeltw irtelig behaart. Endlich diirlte wohl die lheo iie  
des Yerfassers noch viel weniger in den mannlichen Ceci- 
domyiden mit abwechselnd langeren und kurzeren Fiihler- 
gliedern (manche Diplosis) eine Sttitze linden.

4. Ihre Lebensweise und Verwandlungsgeschichie.
In dieser Hinsicht zeigen beide Arten grosse Ueberein- 

stimmung, da das Meiste, was sich von der einen A rt sagen 
la sst, gewohnlich auch direkt auf die andere angewandt 
werden kann. Indess bestehen doch auch nach beiden Rich- 
tungen liin zwischen ihnen nicht ganz unerhebliche Verschie-
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denbeiten, weshalb ich es vorziehe, die Betrachtung zunachst 
bios auf Tritici zu beschranken und dann erst das, was spe- 
ciell von der A urantiaca gilt, folgen zu lassen.

a. Tritici. _ , . . .
"W er vorigen Sommer um Mitte Juni a*uf seinem in die 

Dammerungsstunde verlegten Spaziergange ein Roggen- oder 
W eizenfeld durchschritt, ha tte  auch schon bei einem wemg 
aufmerksamen Blicke auf die jungen Aehren Tausende von 
kleinen gelben zweiflugligen Insekten beobachten konnen, die 
sogar ein Laie in der Entomologie sofort als Mucken erkannt 
haben wiirde. Neu w ar mir bios das massenhafte Vorkom- 
men, da ich in dem Insekte ęlie bereits 2 Jah re  triiher rmt 
Gewissheit entdeckte W eizenmiicke nur w ieder erkannte. Es 
w ar am 8. Juni v. J ., als ich den ersten W eizenmiicken auf 
einem Roggenacker begegnete, und von da an bis zum 20. 
Juli konnte man sie im Felde immer auffmden. Ihr Aul- 
treten w ar filr hiesige Gegend fast allgemein, da nur wenige 
Roggen- und W eizenfelder von ihnen ganz verschont blieben 
— gewiss fiir mich Aufforderung genug, diese zu Beobach- 
tungen giinstige Gelegenheit zu benutzen, um micli daduich 
wo moglich zu einem ersten Versuch einer selbststandigen 
Bearbeitung der Naturgescbichte des Insekts in Deutschland 
in den Stand gesetzt zu sehen. Trotz der mancherlei Schwie- 
rigkeiten, die namentlich in der Beschaffung der einschlagigen 
auslandischen L iteratur und in der grossen Beschrankung der 
zu den Beobachtungen und Untersuchungen erforderlichen 
freien Zeit bestanden, glaube ich auch das mir vorgesteckte 
Ziel bis zu einem gewissen Grade erreicht zu haben. Indess 
liessen mich ftir die Dauer von acht Monaten durch Zufall 
verm ehrte Berufsgeschafte nicht diejenige Musse finden, welche 
die Zusammenstellung des iiber meinen Gegenstand wahrend 
des Sommers gewonnenen Materials erheischte. Mein Wunsch, 
die kleine A rbeit noch vor E in tritt der diesjahrigen Saison 
zu veroffentlichen und dadurch Andern zu weiteren Naclil'or- 
schungen w ahrend der zu Beobachtungen besonders giinstigen 
Sommermonate Veranlassung zu geben, hat deshalb nicht ver- 
wirkliclit w erden konnen. Diese unwillkiirliche Verzogeiung 
ha t jedoch andererseits wenigstens das Gute gehabt, dass 

> manche meiner vorjahrigen Beobachtungen nochmals contio ln t
und einige besonders dunkele Punkte in ein klareres Licht 
gebracht w erden konnten.

Die Zeit, zu welcher die Mticke im Vorsommer erschemt, 
hangt ausser vom Klima der Gegend sehr wesentlich von dem 
friiheren oder spateren E in tritt und der hoheren oder me- 
deren mittlen Tem peratur des Friihlings ab. In Salisbuiy, 
Connecticut w a r ,  wie uns Harris erzah lt, die Mttcke 1S51



vor dem 25. Juli verschwunden; aber w ahrend desselben 
Jahres fand er sie am 17. August noch immer in einiger An- 
zahl bei dem kaum einige Grade nordlicher gelegenen North- 
Conway in New-Hampshire und 3 Tage spater am Fusse der 
W eissen Berge. W ie sehr das in Rede stehende Verhaltniss 
von der besonderen Natur des Friihlings beeinflusst w ird, 
haben die beiden letzten Jah re  gelehrt. In der gegenwartigen 
Saison fand ich einzelne der Miicken schon am 17. Mai auf 
einem R oggenacker, demnach voile 3 W ochen friiher ais im 
vorigen Ja h re , das in m ehrfacher Hinsicht von entgegen- 
gesetzten W itterungserscheinungen begleitet war. Dieses auf- 
fallend frtthe Erscheinen der Miicke w ar ohne Zweifel Folgę 
der w ahrend des ganzen Friihlings herrschenden hohen Tem 
p era tu r: nachdem namlich die Felder den ganzen Marz hin- 
durch unter Schnee vergraben gelegen, der am 31. desselben 
Monats noch fusshoch unsere Strassen bedeckte , tra t den 
1. April Thauw etter ein , dem alsdann bis iiber Mitte Mai 
hinaus trockene Sommerhitze folgte, wodurch die Maden einer 
raschen Entwickelung entgegen geftihrt wurden. Zufolge des 
sehr friihen Erscheinens der Miicke musste dieselbe aueh viel 
friiher ais im vorhergehenden Jahre  verschwinden, und wirk- 
lich w ar sie schon am 7. Juli nirgends mehr in hiesiger Ge- 
markung aufzufinden. U nter minder giinstigen W itterungs- 
verhaltnissen wiirde die Miicke sicher auch dieses Jah r spater 
zur Erscheinung gekommen sein. Der Zeitpunkt des begin- 
nenden Eierablegens der Miicke ist also nicht bios fiir Orte 
von ungleichem Klima stets ein anderer, sondern variirt auch 
fiir dieselbe Gegend in den verschiedenen Jahren. In Ueber- 
einstimmung mit den englischen und amerikanischen Berichten 
lasst sich hiernach die Flugzeit des Insekts auf 6—7 W ochen 
feststellen. Mag diese nun friiher oder spater eintreten, im- 
merhin w ird man in Mitteldeutschland w ahrend der zweiten 
H alfte des Juni die Miicke am zahlreichsten antreflen.

Der Angrilf der Miicke auf die Cerealien beginnt, so- 
bald der oberste Theil der A ehre die Blattscheide durch- 
bricht. Alsdann sieht man gegen Abend fast auf jeder Aehre 
eine Anzahl unserer M iicke, alle in keiner andern Absicht 
erscheinend, ais ihre E ier an den vom Instinkt vorgezeichneten 
O rt abzulegen, denn sie sammtlich ohne Ausnahme sind Weib- 
chen. Man d arf Tausende der Miicken mit dem Netze fangen 
und w ird bei der Untersuchung niemals auch nur ein Mann- 
chen darunter entdecken. W ir w erden diese allgemein so 
auffałlend gelundene Erscheinung aus den nachher zu uen- 
nenden Griinden sehr begreiflich finden. An einer einzigen 
Aehre zabite ich mitunter 1 0 — 12 Miickenweibchen. Die 
E ier werden mittels der langen Legerohre an ihren Bestim-
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m ungsort, das Innere des Bliithchens, gebracht*). Je  nach- 
dem die einzelnen Bliithchen des Aehrchens eng aa emander 
schliessen, wie es an der jugendlichen, erst eben frei gewor- 
denen Aehre der Fall is t ,  oder aber sich schon etw as von 
einander getrennt haben, wird die aussere oder die innere 
Spelze von der Legerohre durclibobrt. In jenem Falle findet 
man das gewohnlich von 3 - 1 0  Eiern gebildete Eierl.aufchen 
an der Aussenseite des einen Randes der inneren Spelze 
(Fig. 2 ) , in diesem an der. Innenseite der ausseren Spelze 
angeklebt. Dies ist nach meinen Beobachtungen eine fur die 
Placirung der E ier unserer Mticke ganz constante Regel. 
Die im Eierlegen begriffenen Miieken sind so wenig scheu, 
dass sie bei dieser Beschaftigung in unm ittelbarer Nahe be- 
obachtet w erden konnen. Kur selten m acht eine solche MUcke 
unter der Lupe einen F luchtversuch, in welchem Falle sie 
den Hinterleib w iederholt in die Hohe reck t, olfenbar, um 
die Legerohre frei zu m achen; gelingt ihr dieses alsdann na,ch 
etw a einer M inute, so fliegt sie davon. Fig. 1 zeigt eme 
eierlegende Miicke an einem Aehrchen von Tnticum  vulgare. 
Die Mucke steht sehrag auf dem dritten Bluthchen, ihr Ge- 
sicht ist gegen die Aehrenspindel gekehrt, denn es soil eine 
a u s s e r e  Spelze durchbohrt w erden; der Hinterleib ist nahezu 
halbkreisformig gekrum m t und der neunte Abdominalrmg 
senkrecht auf die Aussenspelze des zweiten Bliithchens ge- 
richtet. E rdrtickt man die Mucke in dieser Stellung an der 
Aebre, so Uberzeugt man sieli mit der Lupe davon, dass der 
Legebohrer stets durch den zarteren, membranosen Theil der 
Spelze, niemals aber durch eine Langsader gefuhrt wird. 
Das Durchbohren der i n n e r e n  Spelze geschieht allzeit m 
deren Langsfalte; da nun diese der Innenseite der ausseren 
Spelze sehr genahert ist, so wird letztere von der Spelze der

if) Jedes Weizen- und Roggenahrchen zeigt bekanntlich zu un- 
te rs t 2 b la ttartige  O rgane, gewohnlicii K elchklappen (Glumae) ge- 
nannt. Diese umschliessen m ehrere B lu thchen , welche zu ausserst 
aus 2 den vorigen ahnlichen Gebilden, den K ronspelzen (Paleae) be- 
stehen, auf die nach innen die 3 schuppenformigen Saftblattchen 
(Squam ulae) fo lgen, welche unm ittelbar die 3 den Zwischenriiumen 
gegeniiberstehenden Staubgefasse und den F ruchtknoten als innersten 
Theil der Bliithe umgeben. Die aussere Spelze jedes Bliithchens hat 
einen starken, in eine m ehr oder weniger lange Granne auslaufenden 
Ruckennerv und ausserdem noch einige weniger hervortretende Sei- 
tennerven. Die innere Spelze zeigt bios 2 schwache Langsnerven, 
zwischen denen der m ittle  Theil dieser Bliithendecke eine lange Falte 
b ildet. Diese und die Seitenrander stecken ganz in der ausseren 
Spelze.
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Legeróhre leicht erreicht. Dass die Spelzen von der Lege
róhre wirklich durchbohrt w er den, wusste schon K irby; aber 
nacb mebreren neueren Schriftstellern, darunter Harris und 
Bazin soil das Miickenweibchen die Legeróhre zwischen die 
Spelzen stecken, ein Irrthum , der gleich mebreren anderen 
auf der Vermengung beider Species beruht.

Das Ablegen der E ier beginnt 1—2 Stunden vor E in tritt 
der Nacht, je  nachdem das W ette r heiterer oder diisterer ist. 
An triiben, regnerischen Tagen zeigen sich aber einzelne 
Miicken auch sebon viel frilber. Dass die Miicke dieses Ge- 
schaft bis gegen 9 Uhr Abends fortsetze und dann abbreche, 
ist die herrschende Ansicht der meisten Beobachter, wahrend 
hingegen Fitch und Bazin behaupten, das Eierablegen dauere 
die ganze Nacht hindurch, was mir um so weniger zweifel- 
haft schien, ais ich einestheils bei E intritt der Dunkelheit die 
Sehaaren der auf den Aehren beschaftigten Miieken niemals 
sich verm indern sah und anderntbeils auch mehrmals des 
Morgens frtih gegen 4 Uhr einzelne Miicken in gleicher W eise 
antraf. Eine einzige nachtliche Exkursion iiberhob mich jedes 
Zweifels tiber .diesen Punkt. Am 11. Jun i, Nachts 1 Uhr, 
besuebte ich namlich einen W eizenacker, auf welchem Abends 
vorher die Miicke in grosser Menge angetrofl'en wurde. Der 
Himmel w ar ganz bedeckt, liinter einer grossen schwarzen 
W olke schimmerte unfern des Meridians der blasse Vollmond 
hervor, und an verschiedenen Stellen durchbrachen einzelne 
Blitze das geheimnissvolle Dunkel der schwiilen Nacht. Auf 
dem A cker angekommen, ziindete ich mein Schaffner-Latern- 
ehen an. Gross w ar je tz t meine V erw underung, denn fast 
an jed er Aehre sass mindestens ein halbes Dutzend mit E ier
ablegen beschaftigter Miicken. So zablreich hatte  ich die 
Miicken des Abends noch nie gesehen. Das grelle Kerzen- 
licht vermochten sie nicht zu ertragen: die Mehrzahl ergriff 
sehleunigst die Flucht, die zuriickbleibenden beeilten sich, die 
Legeróhre frei zu machen, um ebenwohl die Aehren zu ver- 
lassen. Ganze Schaaren umsehwarmten mich nun, gleichsam 
als wollten sie ihren Unmuth dariiber zu erkennen geben, 
dass ich sie bei ihrem W erke der Finsterniss beunruhigt. 
Die emsige Geschaftigkeit der kleinen W esen bildete einen 
seltsamen Contrast zu der tiefen S tille , die auf der ganzen 
N atur ruhete.

K irby tra f  auf seinen Morgengangen mehrmals Miicken 
mit der eingebohrten Legeróhre an die Aehre gefesselt, was 
er einer U nfahigkeit des W eibchens, die Legeróhre w ieder 
einzuziehen zuschrieb. Manche spatere Autoren reden von 
einem solchen Unvermogen als einer ganz gewolmlichen Er- 
scheinung im Leben des weiblichen Insekts. Auch ich bin
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auf meinen in den ersten Morgenstunden vorgenommenen W an- 
derungen durchs Feld w iederholt Mticken begegnet, die an 
Roggenahren (niemals an W eizenahren) das verhangnissvolle 
Loos eines Gefangenen theilten. Die Erscheinung beruhete 
aber keineswegs auf einer Erschopfung der Mucken, sondern 
hatte  eine nachweisbare aussere Ursache. Unter den kaum 
halbreifen Samen der Roggenahren findet man namlich, be- 
sonders in manchen Jah ren , einzelne in eine siisse, teigige 
Masse von missfarbigem Aussehen umgewandelt, eine Erschei- 
nung, die ich aus Griinden, welche jedoch an diesem Orte 
nicht entwickelt werden konnen, glaube mit der Bildung des 
M utterkorns in engste Beziebung bringen zu miissen*). Von 
den wassrigen Atmospharilien wird der in diesen kranken 
Roggenkornern enthaltene Zucker ausgezogen, und es bildet 
dann derselbe, wenn solches durch Thau oder Nebel geschah, 
an der Oberflache eine klebrige siisse Ausschwitzung, die sick 
am Tage durch Abgabe von W asser zu einer diinnen Incru
station verd ich tet, oft, urn in der folgenden Nacht abermals 
aufgeldst zu werden u. s. w ., so dass bei W iederholung des 
Vorgangs schliesslich eines Morgens die ganze Aehre wie von 
einer Zuckerldsung iiberstrichen erscheint. Dass an solchen 
Aehren gar manche der Mucken bei ihrem nachtlichen Treiben 
kleben bleibt und dann eines elenden Todes stirbt, kann uns 
nicht wundern. Ich muss aber ausdriicklich bem erken: die 
Beobachtung wurde von mir nur an nebligen Morgen gemacht, 
und ilusserst selten steckte die Legerohre des Insekts wirk- 
lich in der Spelze.

Mehrere Schriftsteller erwahnen ausdriicklich, die Miieke 
beschranke das Ablegen ihrer E ier nicht auf W eizen und 
Roggen, sondern inficire auch G erste und Hafer. Dieser Be- 
hauptung gegeniiber bin ich sehr unglaubig. Zunachst sei 
bem erkt, dass ich die Miieke ausschliesslich nur auf solchen 
Gersten- und H aferackern angetroffen, die im vorhergehenden 
Jahre  W eizen oder Roggen trugen (Fruchtfolge der Drei- 
felderwirthschaft). Erscheint die Miieke auf solchen Aeckern 
zu der fiir das Ablegen der E ier allein geeigneten Vegeta- 
tionsperiode, d. i. mit dem H ervortreten der Aehren oder 
Rispen, so ist das rein zufallig , denn die Zeit ihres Erschei- 
nens daselbst hangt lediglich von der friiheren oder spateren

*) Nach meinen besonders im vorigen Sommer auf die Entste- 
hung des M utterkorns gerichteten Beobachtungen und Versuchen 
kann ich die vor einigen Jahren  von Dr. Fischer in W eingarten ge- 
machte B eobachtung, wonach Secale cornutum  in Folge des An- 
beissens noch unreifer R oggenkorner durch Cantharis m elanura Fabr. 
entstehe, nicht fiir richtig  halten.
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Entwickelung derjenigen Mtickenindividuen ab , welche ais 
Maden in dem Boden des betrefFenden Ackers iiberwinterten. 
Hierzu nur ein Beispiel. Ein fur meine Beobachtungen sehr 
bequern gelegener A cker, dessen W eizen voriges Jah r von 
dem Insekte arg  gelitten hatte, wurde in Folgę der in diesem 
Friihjahr herrschenden Trockenbeit erst am 23. April umge- 
pfliigt und mit Hafer besaet. Am 7. Juni und die nachsten 
8 Tage wimmelte es zwischen der kaum handehohen Hafer- 
saat von der Miicke, die schon 3 —4 Woclien vor dem Er- 
scheinen der Rispen von dem Acker ganzlich verschwunden 
w ar. — Auf G erstenackem  beobaclitete ich wiederholt das 
V erhalten der Miicke zu einer Periode, w ahrend welcher 
einerseits dieselbe in gefliigelter Form dem Boden entstieg, 
andererseits die Halme Aehren trieben. In diesem F alle  zeigte 
sich allerdings hier und da eine Miicke an einer Aehre, und 
ich sah, wie sie, auf der ausseren Spelze stehend, den Hin- 
terleib krtimmte und iiberhaupt die Stellung zum Eierablegen 
armahm: indess vermochte icli mich nicht davon zu iiberzeu 
gen, dass die Spelze w irklich von der Legerohre durchbohrt 
w urde, vielmehr liess die eigenthiimliche Bewegung des Hin- 
terleibes schliessen, dass jene ftir den Bohrer einen undurch- 
dringlichen Panzer bilde. In dieser Ansicht wurde ich na- 
mentlich durch den Umstand bestavkt, dass die Miicke keines- 
wegs diejenige B eharrlichkeit zeigte, die man sonst beim E ier
ablegen an ihr w ahrnim m t, da sie , wie unwillig iiber das 
Misslingen des Versuchs, immer wieder gleich fortflog. Fiir 
diese Meinung scheint aucli ganz die BescliatFenheit des jun- 
gen Gerstenbluthchens zu sprechen: die aussere Spelze des- 
selben hat im Gegensatze zu der des W eizens und Roggens 
eine homogene derbe Consistenz, und die allerdings viel zar- 
tere innere Spelze wird von ihr dergestalt umschlossen, dass 
sie der Miicke nirgends einen Angriffspunkt bietet.

Aus diesen und einigen anderen Griinden, die ich aber 
Kurze halber iibergehe, wird mir er k la r lich, waruin all mein 
Suchen nach Eiern und Maden der Miicke in Gerste und 
Hafer zu einem negativen Resultate fiihrte, weshalb ich iiber- 
haupt ihr Vorkommen in diesen G etreidearten fiir hóchst un- 
wahrscheiulich halte.

Von ShirefF und Gon ie wurden die Maden in den Aehren 
der Quecke (Triticum repens L ., A gropjron  repens P. de 
Beauv. i gefunden. Gorrie bem erkt zu dieser Entdeckung etwas 
naiv: „Die Fliege hat nicht gew usst, dass die neueren Bota- 
niker die Quecke nicht mehr zu der W eizentribus stellen, 
aber sie ist gleich mir selbst den Linneschen Namen und 
seinem System sehr zugethan.11 Meine Beobachtungen besta- 
tigen genau, dass gleichwie die edelste G etre ideart, so auch
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Auf befallenen Roggenfeldern und besonders an dereń Ran
dem  konnte man in den zur Bliithezeit klaffenden Spelzen 
der Quecke die Maden ohne W eiteres liegen sehen.

Das Verhalten des Insekts zu seinen Futterpflanzen lasst 
sicli in folgende Satze zusammenfassen. So lange das Feld 
noch keine W eizenahren darbietet, w erden die Eier Roggen- 
bliithchen anvertrau t; sind aber erst jene vorhanden, so hort 
der AngrifF auf Roggen auf und wird auf Weizen iibertragen. 
1st der Roggen fur das Ablegen der Eier bereits schon zu 
weit in der Entwickelung vorgeriickt, und fehlt Weizen in 
der Nahe, so geht das Insekt an die Quecke. In alien Fallen 
dauert der AngrifF des Insekts nur von dem ersten Hervor- 
treten der Aehren bis zur beginnenden Bliithezeit und um- 
fasst mithin ftir einen bestimmten Acker einen Zeitraum von 
ungefahr 14 Tagen. Das W eizenbliithchen wird hiernach mit 
Vorliebe aufgesucht und muss also wohl auch die naturge- 
masseste Entw ickelungsstatte der Made sein.

Das ganzliche Fehlen der Mannchen unter den an Aehren 
sitzenden Schaaren wurde schon oben erw ahnt. Mittags bei 
Sonnenschein lasst sicli keine der Miicken an den Aehren 
blicken; sie sitzen dann entw eder ruhig unter schattigen Pflan- 
zentheilen, oder sie schwarmen in der Nahe des Bodens um- 
her. Hier im Haibdunkel des G etreidedickichts, so schloss 
m an, moge wohl das in Gesellschaft der zahlreichen an- 
deren gefliigelten Kerfe sein vagirendes W esen treiben, wes- 
halb es dem mit scharfem Spaherblicke ausgeriisteten und in 
den Manipulationen eines gewandten Insektenjagers geiibten 
Yerfolger gar nicht fehlen konne, sich in kurzer Zeit einer 
Anzahl mannlicher Exem plare zu bemachtigen. W ie steht es 
aber um die Probe dieser Calculation? Yersehen mit alien 
erdenklichen R equisiten , lassen wir uns inmitten eines infi- 
cirten Weizen- und Roggenackers nieder und halten hier ge- 
biickten Kopfes — denn die Thierchen weilen mit Yorliebe 
auf der Unterseite der dem Boden genahrten Blatter — ruhig 
Umschau nach dem Insekte, bis es endlich gelingt, ein Mann- 
chen zu erhaschen. Unsere Freude iiber den gliicklichen Fang 
ist nicht gering. Die Beute in dem Glaschen wird mit der 
Loupe betrachtet: richtig , es ist das Mannchen! Um voile 
Gewissheit zu erlangen, bringen wir zu Hause das Insekt 
unter das Mikroskop und siehe da — das gehort einer 
ganz anderen Art an. — Das ist mit wenigen W orten die 
Erfahrung eines Jeden , der h i e r  das sucht. Daraus ver
mag man sich zu erk laren , warum  alle Schriftsteller ohne 
Ausnahme das als eine grosse Seltenheit bezeichnen und 
warum es , wie man aus den vorliegenden Berichten anneh-
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men m uss, noch kein E inziger im F reien  aufzufinden ver- 
m ochte. C urtis bekenn t noch 1860: „T he  m ale I  h av e  never 
seena und bei F itch  heisst es: „Das $  ist ein so se ltenes In
se k t, dass es allgem ein den N achforschungen der B eobachter 
entging . . .  icb w ttrde M isstrauen hegen, dass w ir einige Exem - 
p la re  davon b es itzen , w enn n icht eine der ausgekrochenen 
F liegen aus den frilli im F riih jah r gesam m elten  M aden ein 
M annchen w are .“ Also nur durch kiinstliche Zucht h a t m an 
sich von . der E xistenz des ■ $  iiberzeugt. F ra g en  w ir nun: 
w arum  h a t m an das r j im F re ien  noch nicht auf'finden kon- 
nen? so wei6s ich keine andere A n tw o rt als die: w eil man es 
se ither im m er nur da su ch te , wo man es n icht findet. A uf 
die A n tw ort der anderen F ra g e , nam lich wo m an das $  zu 
suchen b a b e ,  w urde aber v o rh e r , als w ir die G eburtss ta tten  
der Im agines b esp rach en , so deutlich angesp ie lt, dass gew iss 
je d e r  Leser von selbst darau f kommt. Es sind solche A ecker, 
w elche im V orjahre  infieirten W eizen  oder Roggen trugen, 
also in der R egel H afer- und G erstenfelder. Nur in dem  einen 
F a l le ,  w enn je n e  C erealien in zw ei nacheinander folgenden 
Ja h re n  auf dem selben A cker gebau t w ard en , ist die MOglich- 
k e i t ,  auch zw ischen ihnen das $  aufzufinden, gegeben. Es 
kann  dies schon a p rio ri n icht w ohl anders sein. B ald  nach 
dem  Ausschliipfen der Milcken (m eisst in  den Y orm ittags- 
stunden) findet die B egattung  s ta tt ,  w o rau f die $  $  kaum  
noch eine grossere Sorge h a b e n , als durch geeignete P lacirung  
der E ie r ihrem  verw iinschten G eschlechte filr a lle  F a lle  eine 
verderbenbringende Z ukunft zu siehern. Diese Sorge tre ib t 
s ie , am nachsten  Abend ih ren  F lug nach den griinenden W ei
zen- und R oggensaaten  zu nehm en , w ah ren d  die <$ an 
ih re r  G eburtssta tte  zuriickbleiben und mit den tag lich  von 
Neuem ausschliipfenden $  $  das B efruchtungsgeschaft fort- 
setzen. D a m ithin fiir die ■<$ durchaus keine V eranlassung 
zu einem W echsel ih res urspriinglichen A ufenthaltsortes vor- 
l ie g t,  von den ausgekrochenen  Mticken aber nur die $ $  fort- 
z iehen , so muss die Z ah l der nicht nur abso lu t, sondern 
auch re la tiv  rasch  w achsen. Anfangs p rav a liren  die nach 
einigen T agen  sind beide G eschlechter num erisch ziemlich 
g le ich , nach e tw a 7 — 8 T agen  aber bem erk t m an vorw altend  

cj und z u le tz t, w ann keine Milcken m ehr ausk riechen , meh- 
re re  T age  lang  ausschliesslich o  q . A uf einem solchen A cker 
ist es also ein L eich tes, sich H underte  von zu verschaffen. 
Von einer grossen Seltenheit der $  <$ k ann  dem nach hinfort 
keine R ede m ehr sein. W a h r allein is t ,  dass die $  $  haufi- 
ger vorkom m en als die c? <?; denn von meinen durch Z ucht 
e rh a lten en  Mticken w aren  nur ungefahr drei F iinftel £  o .
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Bazin lieferte  eine B eschreibung des f?, aber m it so w e- 
nig G iiick, dass m ir d ieselbe, bei tiller A nerkennung seiner 
verdienstlichen A rbe it im G anzen , vorkom m t, w ie  ein T inG  
k lecks au f einem schonen Gem alde. Die Beschreibung la u te t:  
,,Le m ale , beaucoup plus ra re  que la  fem elle , se distingue 
d’elle p a r  un corps moins lo n g , p a r l’absence d’une ta r ie r e ,  
p ar une couleur generale  plus 1'oncće. Le th o rax  et l ’abdom en 
sont d’un jau n e  b ru n , les ailes sont legerem ent te.intes .de 
n o ir , les nervures plus visibles qqe chez la  fem elle. Les an- 
tennes surtou t different. Leurs artic les sont moins allongćs, 
presque spheriques. J ’en eom pte tre ize , un de plus qu’ aux 
antennes de ia fem e lle , comme si chez ce tte  dernifere le p re 
mier an n eau , beaucoup plus allonge que les a u tre s , e ta it 
form ś p a r  la soudure de deux articles. En les supposant 
d isjo in ts, on arrive  pour la  fem elle comme pour le  mdlę au 
nom bre treize. Ce ne sont pas tre ize  divisions qu’il faut 
com pter dans les antennes du m ale , su ivant Asa F itc h , mais 
vingt-quatre. L a  fem elle en ay an t douze , chacun de ses an- 
neaux eom pte pour deux du m ale. Nous faisons atten tion  trop  
ta rd ivem en t a ce tte  assertion de I’entom ologiste des E ta ts-  
Unis pour la  contro ler. Le nom bre assez res tre in t de mdles 
que nous avons recueillis, ont e te  sacrifies pour le  dessin, ou 
ceux qui nous res te n t n ’ont pas d’antennes entieres. Quoi 
qu’il en so it, nous n ’en pensons pas m oins, jusqu’ a  p reuve 
co n tra ire , que la  Cecidom yie m ale , ici d ec rite ; est la  Cćci- 
domyie du l'rom ent (C ecidom yia tritic i).u

D ieser v erlan g te  G egenbeweis ist bereits durch meine 
B eschreibung des a c h t e n  M annchens geliefert w o rd e n , wes- 
halb ich die B eurtheilung der D etails fiiglichst glaube iiber- 
gehen zu diirfen. N ur so viel sei b e m e rk t, dass Bazin’s ab- 
gebildetes cj m it 2 Lam ellen am A bdom inalende das $  einer 
ganz anderen au f W eizenackern  lebenden Species ist.

Das Auffinden der E ie r geling t m it der Loupe ohne 
Schw ierigkeit. E in bestim m tes G esetz la ss t sich in der An- 
ordnung der E ier n icht e rk en n en , bisw eilen ahm t das E ier- 
haufchen die Form  einer Melone nach (Fig. 3). Die Lange 
des Eies b e tra g t 0 ,200 m m ., die B reite 0 ,050 m m ., w oraus 
sich das V erhaltn iss 4 : 1 ergiebt. D as E i ist g la sh e ll, w al- 

t zenfórm ig , beiderends abgerundet. Sein anfanglich durchaus 
hom ogener In h a lt e rh a lt schon am 2. T ag e  ein feinkorniges 
A ussehen und zeigt gegen die M itte hin nahe der W andung  
einen gelben Fleck. A n dieser S telle beginnt die U m w and- 
lung des E iinhaltes in eine blasig-zellige M asse, die sich bei 
io rtsch re itender Entvvickelung des E m bryo  im m er m ehr ver- 
g ro sse rt, bis sie nach 6 — 7 Tagen beinahe den ganzen Schlauch
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ausfullt. 1—2 T a g e  vor dem Auskriechen der Made wird die 
S tructur des Eiinhaltes undeutlich.

Ueber die Entwickelungsdauer der Embryonen vermag 
ich genaue Angaben nicbt zu m achen, da mir s zu den in 
dieser Richtung anzustellenden Untersuchungen an Zeit fehlte. 
Um jedoch wenigstens ein approximatives Resultat zu ge- 
w innen, w urde ein nahe gelegener W eizenacker von der Zeit 
an , zu 'vvelcher die ersten Aehren hervorbrachen , alltaglieh 
gegen Abend besucht. Aut diesem Acker bem erkte ieh die 
Miicke zuerst den 11. Juni v. J. In den mitgenommeneu 
Aehren liessen sich keine E ier aufflnden, wohl aber in denen 
vom folgenden Tage. Am 20. Juni entdeckte ich die ersten 
Maden in einem Bluthchen der im Freien aufbewahrten Aehren: 
ein paar Maden batten bereits den F ruchtknoten , das Ziel 
ihrer Reise, e rre ich t, andere bewegten sich in der Spelze in 
verschiedenen Abstanden nach demselben Bestimmungsorte bin 
und noch andere verliessen unter meiner Loupe die Eihaut. 
Nach dem mit dem Mikrometer beobachteten Fortrucken der 
Maden miissen dieselben zu der W anderung von der durch 
ein Haufclien gelbbrauner, glutinoser Masse gekennzeichneten 
Lagerstatte  der Eier bis zum Fruchtknoten m ehrere Stunden 
gebrauchen. Im vorliegenden Falle w aren also die Maden 
sammtlich an demselben Tage ausgekrochen, und da die Eier 
nicht vor dem 11. Juni gelegt sein konnten, so erforderte die 
Entwickelung der Embryonen bei der damaligen Lufttempe- 
ra tu r (die im Allgemeinen mehr kiihl als heiss w ar) eine Zeit- 
dauer von 8 beziehungsweise 9 Tagen.

Die in den ersten Stunden nach dem Auskriechen unter- 
suchte Made (Fig. 5.) h a t eine Lange von 0,321 mm. und 
einen Querdurchmesser von 0,080 mm. Verhaltniss 4 :1 .  Sie 
ist glashell und lasst bei 150 f. V. die 2 T aster nebst dem 
Saugmunde sehr wohl erkennen, die Ringelung ist jedoch 
kaum merklich angedeutet.

Die Maden lagern sich um den obern Tlieil und die Seiten 
des F ruchtknotens, wobei sie haufig sogar den engen Raum 
zwischen diesem und den Saftblattclien einnehmen. Die Zahl 
der von einem Bluthchen beherbergten Maden variirt sehr, 
gewohnlich betrag t sie 0 — 12, oft aber zahlte ich auch gegen 
30 und andere wollen sogar 40 gefunden haben. Dabei sind 
bisweilen sammtliche Bluthchen einer A ehre inficirt. Niemals 
findet ein Ueberkriechen der Maden aus einem Bluthchen in ein 
anderes statt.

Die Maden durchlaufen m ehrere Farbennuaneen; in chro- 
nologischer Folge treten auf („glashell11 wurde schon genonnt); 
strohgelb, grunlich gelb , citronen- bis chromgelb. Nicht 
immer sind alle Maden eines BlUthchens ganz gleichfarbig;
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oft treten m ehrere dieser Schattirungen nebeneinander auf, 
namentlieh wenn die Madenzahi betrachtlich ist. Pies Vor- 
kommen von nieht bloss in F a rb e , sondevn auch Grosse un- 
terschiedenen Maden in demselben Bliithchen, lasst vermuthen, 
dass dieselben alsdann nicht gleicłiartig sind und dass mithin 
oft ein schon mit Eiern versehenes Bltithehen spater noch 
von einem oder gar m ehreren anderen W eibcben zur Geburts- 
sta tte  der Nachkommenschaft ausersehen wird. Zu dieser 
Anna lime bin ich urn so mehr geneigt, als nach meinen W ahr- 
nehmungen das W eibchen immer nur e in  Eierhaufchen an 
die Speize absetzt, das selten aus mehr als 10 Stiick besteh t, 
also lange nicht das Maximum der beobachteten Madenzahi 
erreicht.

Nach Kirby sollen die Maden von dem Pollen der An- 
theren leben und dadurch die Befruchtung verhindern; Fitch 
und A ndere meinen, die Made thue das bios Anfangs. Ich 
vermag w eder das Eine noch das Andere schon deshalb nicht 
fiir richtig zu halten , weil in W ahrheit die Pollenkorner .ftir 
den Saugrtissel der Made unverschlingbare Grdssen abgeben. 
Ein behutsames Oeffnen des Bliithchens gentigt, uns davon zu 
uberzeugen, dass die Maden sich wirklich an den Frucht- 
knoten ansaugen; fińden w ir sie davon getrennt, so ist das 
entweder Folge einer mechanischen ausseren K raft, oder die 
Maden haben einen Entwickelungsgrad erlang t, der ihnen ein 
freiwilliges Verlassen der Nahrungsquelle ohne Nachtheil ge- 
stattete. Meine Eingangs dieser Abhandlung ausgesprochene 
Behauptung, dass die Maden von denjenigen Nahrungssaften 
leben, welche die Ausbildung des Fruchtknotens bedingen, 
muss ich deshalb aufrecht halten.

Eben weil der zarte Saugrtissel der Made aussehliesslich 
zur Aufnahme fltissiger Nahrung gescliickt und darum die E r- 
nahrung nur so lange moglich is t, als dem Fruchtknoten eine 
milchige Beschaffenheit zukommt, vertrau t die Mticke ihre Eier 
nur jungen Bltithchen an. W enn also sammtliche Aehren eines 
Ackers innerhalb weniger Tage zum Vorschein kam en, wtirde 
sich die Mticke langstens 4 —5 Tage lang auf dem Acker 
zeigen und dann plotzlieh verschwinden. In W irklichkeit ist 
das anders; denn wenn auch bei feucht w arm er W itterung 
allerdings gewohnlich die meisten Aehren eines Ackers ziem- 
lich gleichzeitig zu Tage tre ten , so trifft es sich doch viel 
haufiger, etw a in Jo lge  einer der Aussaat nachfolgenden an- 
haltenden Trockniss, oder wenn die Fruchtbarkeit des Bodens 
eine Bestockung hervorru ft, dass viele Aehren der namentlieh 
in den Furchen und am Rande stehenden Halme gegen die 
anderen im Rtickstande bleiben. Sonach kann es nieht be- 
fremden, die Mticken wenigstens 14 Tage lang auf demselben
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Acker mit E ierablegen beschaftigt zu selien. Aus dieser ein- 
fachen Thatsache erklaren sich die hoehst ungleichen Ent- 
w ickelungsphasen, worin w ir die Maden in ungleichalterigen 
Aehren antreffen; selbstverstandlich muss dieser Unterschied 
noch betr.achtlicher.sein, ais der zwisclien den Maden einer 
und derselben Aelire.

Sogar den im hohen G rade attaquirten Aehren sieht man 
in der ersten Zeit die Krankheit nicht an; spater jedoch ver- 
ra then  namentlich W eizenahren dieselbe durch grosse gelbe 
F le c k e , welche von der durchschimmernden Farbe der Maden 
herrtihren. Uebrigens hat man sich wohl zu liiiten, dieses 
fleekige Aussehen der Aehren in alien Fallen als ein untiiig- 
liches Indicium fur die Gegenwart der Maden zu betrachten, 
denn auch der besonders haufig am W eizen schmarotzende 
Rost (Puccinia stram inis), dessen langlich runde Sporen gem  
die Innenseite der Bliithendecken ilberkleiden, kann eben so 
gut Ursache der bezeichneten Missfarbe sein.

(Scliluss im nachsten Heft, welcliem auch die Kupfertafel 
beigegeben w ird.)
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Synonymische Miscellaneen
Tom

Schulrath !>«*• HuilViiin.

XXVII.
In meiner Auseinandersetzung der rothen C h r y s o m e l e n  

aus der sogenannten Oreina-Gruppe (Ent. Zeit. 1861 S. 429 ff.), 
hinsichts dereń ich nocli keinen Anlass gefunden Iiabe, eine 
Aenderung der dort von mir vorgelegten Abgranzung der 
verscbiedenen Arten in Vorschlag zu bringen, habe ich mir 
beziiglich der Nomenclatur einen zwiefachen Irrthum  zu 
Schulden kommen lassen, dessen Berichtigung bis je tz t nur 
durch den Wunsch, erst noch ein ausreicbendes M aterial iiber 
diese sehr kritischen A rten vergleichen zu konnen, verzogert 
worden ist.

Zunachst namlich ist die a. a. O. sub No. 1 ais Chr .  
n i g r i c e p s  F a i r m .  von mir besehriebene A rt n i c h t  der 
F a i r m a i r e ’sche Kafer dieses Namens; sie gilt vielmehr 
nach einer Mehrzahl mir inzwischen zum Vergleiche zugegan- 
gener Stiicke bei den Schweizerisclien Entomologen ais die 
w ahre C h r .  P e i r o l e r i i  B a s s i  und ist ais sol che auch wieder 
erst kiirzlich von einem sehr genauen Kenner der Schweizer 
F auna , Herrn d e  G a u t a r d i n  Vevey an Herrn C o r n e l i u s  
in Elberfeld m itgetheilt worden. Diese Bestimmung wird des- 
halb wohl ais die riclitige anzunehmen sein, und die A rt den 
Namen Chr .  P e i r o l e r i i  B a s s i  mit dem Citate Ann. de la 
Soc. Ent. de Fr. 1834 S. 465 erhalten mtissen, welches beides 
sonach hei No. 2 (Chr .  m e l a n o c e p h a l a  Duf t . )  zu streichen 
ist. Die Figur stellt dann allerdings den sehr charakteristi- 
schen Bau des Halsschildes ganz unriehtig dar, was, wie die 
eben so unrichtige Angabe und Darstellung der Farbę des 
Thieres, dem Autor, bez. seinem Zeichner, zur Last fallt. Ein- 
heimisch ist die A rt in den westlichen Alpen vom Mo n t  
B o s a  bis iiber den M t. Vi s o  hinaus und scheint dort nicht 
eben haufig vorzukommen.

Dass ich die Diagnose und Beschreibung der echten 
F a i r m  a i r e ’schen A rt irrig auł jene Chr .  P e i r o l e r i i  ge- 
deutet habe, findet, wie ich hoffen darf, seine Entschuldigung 
in dem Umstande, dass jener Autor in der in den Ann. de 
la Soc. Ent. de Fr. 1856 S. 545 gegebenen Beschreibung sei
nem Kafer ausdriicklich r o t h e  Deeksehilde ( „ p r o t h o r a c e  
e l y t r i s  — — t e s t a c e o - r u b r i s 11 und „ e l y t r e s  d ’ un 
r o u g e  b r i q u e 11) beilegt. Bei 14 Exem plaren jedoch , die 
von Herrn F a i r m a i r e  selbst im Herbste 1863 mit nach 
Stettin gebracht und dort von mir verglichen worden sind,
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sind die D eckschilde n ieh t r o t h ,  sondern s c h w a r z  m it einem 
schm alen ro then S eiten rande, und dieselben en tsp rechen  durch- 
aus nicht der a. a. 0 . gegebenen B eschreibung, desto genauer 
aber d e r B eschreibung, w elche Hr. M u l s a n t  von seiner C h r .  
L u d o v i c a e  gegeben h a t: und es b le ib t sonach nur die An- 
nahm e iibrig , dass H r. F a i r m a i r e  sich dam als in der Benen- 
nung des von ihm  nach  S te ttin  m itgebrach ten  Kal'ers versehen  
babe ( — in  w elchem  F a lle  seine C h r .  n i g r i o e p s  m ir auch 
je tz t noch unbekannt ist — ), oder dass seine C h r .  n i g r i -  
c e p s  w irklioh nur eine Form  der a lte ren  C h r .  L u d o v i c a e  
Mu Is. b ilde ; eine A lte rn a tiv e , w oriiber w ir eine A ufk larung  
w ohl nur von H rn. F a irm a ire  selbst e rw arte n  konnen. D iese 
Chr. L udovicae aber b ildet unbedingt eine von alien  andern  
ro then  O reinen durchaus verschiedene A rt und lass t sich im 
A nschlusse an die von m ir fruher gegebenen B eschreibungen 
also c h a ra k te ris ire n :

5. C h r .  L u d o v i c a e  Mu l s .
C hr. n ig ra  th o ra c e , scu te llo , co leopterorum  m argine 
abdom inis apice rufis, illo la te  ro tundato , angulis po- 
sticis obtusis, his reticulato-rugosis. Long 4 — 5 l/ 2 
la t. 2 % — 3 " '.

C h r y  s o m e l a  L u d o v i c a e  M u ls . Mem. de l’A cad. Imp. 
de Lyon. Cl. de Sc. IV (1854) p. 18.

D er C h r .  P e i r o l e r i i  zw ar im Baue des H alsschilds 
ahnlich , aber g ro sse r, besonders. b re i te r , ziemlicb gleichbreit, 
und dabei verhaltn issm assig  flacher als a lle  iibrigen ro then  
A rten  d ieser G ruppe. D er Kopi fe in , die Scheibe des iiber- 
aus kurzen  H alsschilds e tw as deutlicher pu n k tirt. D er b re it 
n ied erg ed riick te , aber eigentlich nur hinten flach abgesetzte , 
vor der M itte s ta rk  bogig e rw eite r te  R and des le lz te ren  m it 
g rosseren , aber n ich t tiefen und theilwfeise runzlig  verfliessen- 
den P unk ten  besetzt. Das Schildchen g la tt  und ohne a lle  
P unk tirung . D ie D eckschilde sind ahnlich  w ie bei C hr. in tr i
c a te  G rm ., nur n ich t so tie f  einschneidend , unregelm assig  
m aschig g e ru n z e lt, und die durcli diese R isse abgegranzten  
F e ld e r dann noch m it einzelnen feineren P ilnktchen b es treu t, 
w odurch  der G lanz der O berflache m erklich  v e rrin g ert w ird. 
Ausserdem  zeigen die g rosseren  S tucke bei sehr sch rager 
Beleuchtung schw ache A ndeutungen von v ie r ,  m anchm al 
ste llenw eise erloschenen feinen flacben Langslinien, von denen 
die der N ah t zunaęhst liegende m eist am deutlichsten  hervor- 
tr i t t ,  zuw eilen  auch nur allein oder m it ih r noch der A nfang 
d er 4. tiber dem S eiten rande w ahrzunehm en ist. An den 
T aste rn  ist das Endglied w enig  v erb re ite rt, aber ge rad e  ab- 
g es tu tz t, an den F iih lern  das 5. G lied e tw as k iirzer als das
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4., und letzteres urn die Halfte kiirzer ais das vorhergehende 
dritte.

Die Grundfarbe des Thieres muss ais s eh  w a r z  be- 
zeichnet werden. R o t h  sind das (in der Mitte zuweilen ver- 
waschen und wolkig getriibte) Halsschild, das Sehildchen, 
der hintere Rand des letzten und zuweilen auch noch der 
Hintersaum des vorhergehenden Bauchrings, die K rallenhak- 
chen und ein vorn b re ite re r, hinten selimalerer und bier zu
weilen fast ganz verloschener Aussenrand der Deckschilde 
welcher langs dem umgeschlagenen, gleichfalls rothen Rande 
desselben am intensivsten ziegelroth gefarbt ist und oberw arts 
sieli allmalig trubend mit verw aschener Begranzung in die 
schwarze Farbung der Deckschilde ubergeht. Dass auch ein 
teiner Vordersaum der letzteren gerothet is t, lasst sich nur 
bei^ Stiicken mit zufallig etwas abw arts gerichtetem Hals- 
schilde w ahrnehm en; eben so erkennt man bei solchen mit 
klaffender N aht eine gleiche Farbung der Nahtfuge, welche 
zuweilen hinter dem Sehildchen als schmaler und triibroth- 
lichei Nahtsaurn aui die Oberflaclie der Deckschilde ubergeht. 
Aeussere Geschlechtsmerkmale (inde ich ausser den etwas 
breiteren Tasterenden der $  nicht.

Nach M u l s a n t  ist die A rt in der Nalie von G a v a r n i  
in den Pyrenaen gefunden w orden, und aus den Pyrenaen 
stammen auch die oben erw ahnten, von Hrn. F a i r m a i r e  
mitgebrachten Stiicke. Die von dem letzteren Autor gege- 
beue Beschreibung seiner (gleichfalls in den Pyrenaen ge- 
langenen) Chr. mgrieeps bietet kaum einen andern Unter- 
schied als die Farbung der Deckschilde und des letzten 
Bauchnnges, welche Korpertlieile bei Chr. nigriceps ganz roth 
sein sollen.
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Briefliche Mittheilung
vom

Gerichtsrath WLeiersteiii.

Einem Briefe des H en n  Dr. Behr aus St. Francisco (Ca- 
lifornien) vom 27. Juli e., worin mir derselbe eine Sendung 
Schm etterlinge verheisst, entnehme ich folgende lepidoptero- 
logische Notizen, die auch fUr das grossere Publikum mcht 
ganz ohne Interesse sein mochten.

W ir haben bier eine Reihe von Argynnen, alle mehr 
oder w eniger mit Aglaja verw andt und nur eine der arcti- 
schen Form , und zwar der A. Thore gJeichend. Leider smół 
aber die meisten Arten den hoheren Berggegenden eigen und 
in guten Exem plaren i’iir mich unerreichbar. Anders ist es 
mit Melitaea. Dieses in Californien reich vertretene Geschlecht 
liefert mir 8 A rten in unm ittelbarer N achbarschaft, und ich 
denke, auch von entfernten Orten wohl erhaltene StUcke 
beifugen zu kónnen, da meine Freunde im Lande die tragen 
Melitaen besser zu fangen verstehen ais die scheuen A i-
gynnen. .

Danais Archippus filge ich der Sendung mcht bei, weil 
derselbe zu w eit verbreitet. ist und Sie ilin ohnstreitig be- 
sitzen, und in unsern beiliegenden Transactions w eiden Sie 
einen diese A rt betreftenden Aulsatz finden.

W ir haben hier zwei Arten G rap ta , die den C. album 
der atlantischen Fauna ahnlich nięlit liaufig vorkommen, und 
dereń A rtrechte zweifelhait sind.

Von Vanessa haben wir Californica und M ilberti; letz-
te re  ziehe ich aus Raupen.

Pyrameis Cardui und A talanta sind vorhanden, eben so 
Hunteri und Carye. Die Raupen von letzteren finde ich 
massenweise in meinem G arten, wo sie zwischen den zusam- 
m engerollten B lattern einer Ericeenartigen^ Malve lebt.

Limenitis Lorquinii und Eulalia hofle ich in guten Exem 
plaren liefern zu konnen. Von L. Lorquinii kenne ich die 
Raupe, die lh r  a lte r B ekannter Bischoff (aus Jena) aut W ei
den gefunden bat. Bischoff ist mit der lelegraphen-Expedition 
hier durch gegangen und w eiter gereist. Ich glaube, er wird 
nach Nicolayewsk am Amur stationirt werdeii.

Sie haben R ech t, dass uns die Zyganen fehlen; statt 
derselben das Geschlecht Glaucopis in fiinf A rten ; doch 
scheint mir G. latipennis naher mit A garista verw andt, woliir 
auch die Eahrungsptlanze, Epilobium , sprieht, wahrend die 
mir bekannten Glaucopiden an. Cyperioiden leben. Die Raupe
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dev A. octomaculella lebt an W ein , die der A. tristifica in
Australien an Bpilobium.

Auffallend ist die geringe Anzahl an Satyriden , alles in
allem acht Arten.

Hesperien dagegen sind zahlreicher als in Europa.
U nter den Bombyciden herrschen die Arctien vor. Die 

Lithosiden sind nur durch ein von mir Byssophaga getauftes 
Gesclilecht vertreten. Lipariden fehlen ganz bis auf zwei 
Orgyien und eben so sind die Gasteropachen nur durch zwei 
R eprasentanten vertreten .

Spater ein Naheres.

Literatur.

Die Hymenopteren Deutschlands nach iliren Gattungen 
und theilweise nach ihren Arten, als W egweiser fiir 
angehende Hymenopterologen und gleichzeitig als 
Yerzeichniss der Halleschen Hymenopterenfauna, ana- 
lytisch zusam m engestellt von Dr. E. L. Tasclienberg. 
Mit 21 Holzschnitten. Leipzig. V erlag von Eduard 
Kummer.

Der Zweck der vorliegenden Schrift ist der, dem an- 
gelienden Entomologen ein Buch in die Hand zu geben , in 
welchem er eine Uebersicht der ganzen Ordnung der Hyme- 
nopteren findet und durch welches er sich ohne w eitere Anlei- 
tung mit moglichster Leichtigkeit in die System atik einzuliihren 
im Stande ist. Ein solches Buch hat uns bisher gef'ehlt, und die 
Idee des Y erfassers, dem angehenden Entomologen das Stu
dium der Hymenopterologie zu erle ich tern , ist selir lobens- 
werth.

Nach dem der Yerfasser auf den ersten Seiten des Buches 
die Hymenopteren im Allgemeinen charakterisirt und die ein- 
zelnen Korpertlieile beschrieben h a t, giebt er als erste ana- 
lytische Tabelle eine Uebersicht der Fam ilien, deren er 16 
annimmt. Ueber den W erth  der Familien lasst sich streiten, 
und der Verfasser mag Recht haben, fiir den Anfanger die 
Trennung in mehr Familien zu vermeiden. W enn er aber 
die Familie der Siriciden mit der der Tenthrediniden ver- 
bindet, so diirfte er fiir die so gebildete Familie nicht die 
sageartige Legerohre der W eibchen als charakteristisch an-
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fiihren, da der Bohrer der Holzwespen wolil in einigen Fallen 
an seiner Spitze etvvas gezahnt aber keineswegs sageartig ist.

Der Yerfasser geht dann zu den einzelnen Familien iiber, 
bespricht ihre Korperform im Allgemeinen, die einzelnen Kor- 
pertheile, besonders die, w elche zur w eitern Eintheilung be- 
nutzt w erden, specieller, giebt die Hauptmomente der Lebens- 
weise an , fiihrt die L iteratur auf und kommt dann zu den 
analytischen Tabellen iiber die Genera.

Gleich die erste Tabelle, die Gattungen der Blatt- und 
Holzwespen, zeigt aber wieder das Missliche solcher Aus- 
einandersetzungen und giebt an die Hand, wie vorsichtig man 
bei Entw erfung derselben zu verfahren hat. Die Theilung 
der B latt- und Holzwespen nach der Zahl der Enddornen 
der Yorderschienen ist ntlmlich nicht durchgreifend, da nicht 
alle B lattw espen 2 Enddornen an den Vorderschienen haben, 
was auch der Verfasser selbst angiebt, indem er p. 26 das 
Genus Lyda hiernach eintheilt. Eine Anmerkung hatte  wolil 
auf die Ausnahmen hinweisen konnen.

In der Tabelle iiber die Ichneumonen stossen wir gleich 
anfangs auf ein Genus, welches schon vom Autor selbst 
wieder eingezogen wurde. Es ist dieses das Subgenus Eri- 
sticus W . vid. Mantissa Ichneumonum Belgii, auctore Wes- 
mael. Auch ist es auffallend, weshalb Hr. Taschenberg die 
von W esmael autgestellten Subgenera zu Genera erhebt, was 
der Autor nicht beansprucht, und wozu keine ausreichende 
Berechtigung in den C harak teren , welche die Subgenera 
trennen, vorliegt. Dagegen sind w irm e h r damit einverstanden, 
dass bei den Braconiden, die bier von Dr. Reinhard in Dresden 
bearbeitet sind, die Genera beschrankt wurden.

Die Familien der Sphegiden und Crabronen, die der V er
fasser schon einmal in der Zeitschrift fur die gesammten 
Naturwissenschaften bearbeitet h a t, sind vollstandiger und 
specieller als die andern Familien gegeben. Die in Nord- 
und Mitteldeutschland vorkommenden Arten sind wolil sammt- 
lich aufgefiihrt, so dass die Arbeit dem Anfanger vollstandig 
geniigen und fur ihn hinreichen wird, sein M aterial zu ordnen. 
Auch sind hier zur leichtern Auffassung der charakteristischen 
Unterschiede einige Holzschnitte mehr gegeben, was wold 
auch bei den anderen Familien, die nur durch einzelne H olz
schnitte erlau tert w erden, hatte geschehen sollen.

Bei der L iteratur der Vespiden p. 245 hatten die ver- 
dienstvollen Arbeiten des Professor Schenck in W eilburg in 
den Jahrbiichern des Vereins ftir Naturkunde im Herzogthum 
Nassau Heft IX —XVI nicht ubergangen w erden sollen.

Solche kleinen Ausstellungen an der vorliegenden A rbeit
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verhindern uns indessen n ich t, das Buch mit Freuden zu 
begriissen und dem Anfanger angelegentlichst zu empfehlen. 
Moge es dem so sehr interessanten Studium der Hymenopteren 
recht viele Jiinger erw erben. T.

Charles Brunner de W attenw yl, Nouveau System e  
des B lattaires. Vienne 1865,

angezeigt von Anton Dolirn.

In keiner Disciplin der Zoologie hat das Sammel-Interesse 
die Gestaltung der Forschung und der L iteratur so stark  be- 
einflusst wie in der Entomologie. W ahrend wir einer wahr- 
haft immensen Ausdehnung der rein classiftcatorisch-beschrei- 
benden W erke in unserer W issenschaft begegnen, ist das 
anatomiscli-beschreibende, das embryologische und physiolo- 
gische Element im Vergleich zu andern zoologischen Disciplinen 
nur als sparlich gepflegt zu nennen. Und in der rein syste- 
matischen L iteratur dirigirt wiederum das Sammel-Interesse 
den Gang der W issenschaft: die P’aunen, Monographieen und 
compilatorischen Handbiicher iiber Coleoptern und Lepidop- 
teren erdriicken formlich die L ite ra tu r, w elche sich mit den 
andern Ordnungen der Insekten beschaftigt. Natiirlich besteht 
eine W eehselw irkung zwischen L iteratur und Sammel-Inter
esse: diejenigen O rdnungen, welche dem Anfanger ubersicht- 
liche Handbiicher, systematische Cataloge, und fill* speciellere 
Neigungen ausgearbeitete Monographieen b ieten , werden da- 
durch eben viel mehr Sammler erziehen, als die andern, 
welche von der L iteratur nicht so bedacht sind. Um so er- 
freulicher ist es aber, wenn einzelne, sich des wissenschaft- 
liclien Gesammtzweckes wohl bewusste Manner die Hand ans 
W erk  legen, um diese Ungleichheit moglichst zu beschranken 
und durch die Anlegung von Sammlungen der vernachlassig- 
ten Insekten-Ordnungen die L itera tu r, und durch den geglie- 
derten Ausbau der L iteratur die Zahl der Sammlungen zu 
vermehren.

Ein solches, schon allein durch seinen Zweck der Aner- 
kennung w erthes W erk  liegt in dem oben genannten Buch 
von B r u n n e r  v o n  W a t t e n w y l  vor uns. Es liefert auf 426 
Seiten eine off'enbar sehr sorgfaltig au.sgeai’beitete System atik 
der zur Familie der B l a t t a r i a e  gehorenden Formen, deren
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Studium durch die Beigabe von dreizehn k lar und anschaulich 
gezeichneten Kupfertafeln und durch zahlreiche analytische 
Bestimmungstabellen wesentlich erleichtert wird. Eine Ein- 
leitung, welche dem ausseren K orperbau, der Biologie und 
Metamorphose und den Gesichtspunkten der System atik ge- 
widm et is t, ferner eine Tabelle zur Yeranschaulichung der 
geographischen V erbreitung der Blatten und schliesslich eine 
philosophisch-zoologische Vorrede erheben das W erk  aber aui' 
einen S tandpunkt, der zu allgem einerer Anerkennung, aber 
auch vielleicht zu noch weiteren Anspriichen drangt.

Als solche mochte ich eine Darstellung der inneren Ana
tomie bezeichnen, welche ungern in einem monographischen 
W erke von solcher Abgerundetheit vermisst wird. Gerade die 
sorgfaltigere Yergleichung der inneren Theile und speciell der 
Begattungs- und Geschlechtsorgane giebt ausgezeichnete Kri- 
terien iiber die Verw andtschaft der verschiedenen Organismen 
einer solchen abgeschlosseneren Familie ab ; aber auch ohne 
diesen sehr hervorzuhebenden Gesichtspunkt w are eine Con- 
trolle der Angaben frtiherer Forscher, speciell der Dufour- 
schen A rbeiten, aus der Feder und von der sicheren Hand 
des Verfassers hochst wiinschenswerth gewesen. Bekame da- 
durch auch das W erk  einen grosseren Umfang und durch die 
nicht zu umgehenden bildlichen Darstellungen der inneren Theile 
einen hoheren Freis, so wtirde doch auch zugleich das Publi- 
kum gewachsen sein, und das W erk  Eingang in zoologische 
Kreise gewonnen haben, welche einem wesentlich systemati- 
schen W erk  der N atur der Sache nach nur geringeres In- 
teresse abgewinnen konnen.

Der Verfasser móge mir diese Ausstellung verzeihen, — 
aber ich konnte sie um so weniger unterdriicken, als die 
Y orrede uns den Standpunkt des Autors als einen so vorur- 
theilslosen und weitsehenden dars te llt, wie man ihm nicht 
haufig in entomologischen Kreisen begegnet. Es mag mir ge- 
s ta tte t sein, aus derselben einige Satze herauszugreifen und 
sie den Fachgenossen vorzulegen. Sie beziehen sich auf die 
brennendste F rage der G egenw art, auf die Darwinsche 
T heorie , dereń Studium nicht oft genug den Entomologen 
ans Herz gelegt w erden kann , weil sie im Besitz desjenigen 
M aterials sind, das ausserordentlich viel zur experimentellen 
Lósung der verschiedenen Problem e dieser F rage  beitra- 
gen kann.

Der V erfasser ist Anhanger der Darw in’schen Theorie 
und bemiiht sich in der V orrede, — und meiner Auffassung 
nach mit E rfo lg , — eine Versohnung der abwehrenden Hal- 
tung der System atiker mit dem entgegengesetzten Standpunkt
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der Anatomen und Phjsiologen anzubahnen. E r erreicht dies 
auf ganz einfachem W ege dadurch, dass er e rk la rt:

,,Pour fetablir le systfeme d’une familie d’objets d’histoire 
naturelle, nous partons du prineipe, que la nature produit une 
sferie d’individus egaux les uns aux au tres, ou , en d’autres 
termes des esp feces  f ix e s .  II est v ra i, que la  ressemblanee 
des individus peut varier en-dedans de certaines lim ites, et 
ces limites sont tracfees par la diagnose.

Cette definition de l’espfece, telle qu’elle constitue la base 
de tout ouvrage descriptif, n’exclut pas Pidfee d'une modifica
tion progressive de 1’espfece; en d’autres term es: les espfeces 
d’aujourd’hui peuvent differer de celles des anciens auteurs, 
d’abord par suite de 1’exactitude plus grande de nos obser
vations actuelles, mais aussi — selon la  thśorie de M. D ar
win par une modification rfeelle, qui s’est operee dhns leur 
nature memc.

Cette consideration nous conduit a ram ener l’idee de 
l’espfece A sa veritable valeur: „ e l l e  e s t  l’e x p r e s s io n  de 
l’e t a t  a c t u e l  de  n o s  c o n n a i s s a n c e s  d e s  o b j e t s  na- 
t u r e l s , “  et peut-etre peut on a jou ter, d e  l’e t a t  a c t u e l  
de  la  n a t u r e  e l le -m e m e .“

W ir werden immer gezwungen sein, eine tem porare Sta- 
bilitat der Species anzunehmen, weil w ir uns sonst nicht 
wiirden verstandigen konnen: das System und die Nomen- 
clatur miissen uns eben als nothwendige Umgangsmiinze die- 
n en , um unsre Beobachtungen und Entdeckungen Andern 
mittbeilbar und begreiflich zu machen; aber unser System fiir 
den Ausdruck des Schopfungsplans, die Aufstellung einer neuen 
Art fur die Ergriindung eines Scbopfungsgedankens zu halten, 
das kann uns fernerhin nicbt mehr in den Sinn kommen, seit 
Darwin diesen Vorstellungen den letzten R est von Denkbar- 
keit entzogen hat.

Im Anschluss an seine Auffassung des Species-Begriffes 
erk lart Brunner von W attenw yl G attung, Familie und Ord- 
nung fiir Gedachtniss - H ilfsm ittel, speciell definirt er den 
Gattungsbegriff folgendermassen: ,,le genre devient l ’e x p r e s -  
s io n  d e  la  d i s p o s i t i o n  p h i l o s o p h i q u e  de  1’ a u t e u r ,u 
insofern der Autor mit mehr oder weniger Scharfsinn die 
Aehnlichkeiten auffindet und vereinigt. Diese Definition weicht 
allerdings wesentlich von der Darwins ab , welcher in dem 
Feststellen einer G attung den Ausdruck der gemeinsamen 
Abstammung einer Anzahl von naher verw andten Arten sehen 
wollte. Aber abgesehen von der Schwierigkeit der Beobach- 
tung dieser Yerhaltnisse w are auch eine solche Fassung des 
Gattungsbegriffes darum im hochsten Grade unzweckmassig, 
weil es beinah unmdglich sein w iirde, eine gemeinsame De-
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finition oder Diagnose einer solchen G attung  zu geben , w eil 
j a  die V eranderungen innerlialb  der Nacbkom m en einer A rt 
nach den verschiedensten  R ichtungen auseinander gelien kon- 
nen. K einenfalis konnen w ir aber den G attungsbegriff ent- 
behren, — w enigstens bei dem je tz ig en  S tande unsrer Kennt- 
nisse, — und darum  scheint m ir die Definition unsres V erfassers 
durchaus annelim bar. S eh r scharfsinnig se tz t derse lbe w eiterh in  
auseinander, wie gerad e  unsre A nw endung desselben in der 
D arw in 'schen  F orderung  sich abw ende und fast das entgegen- 
gesetz te  Princip verfolge. B r sag t :

„C e que nous nommons n g e n r e “  rep resen te  un groupe 
d ’e sp e c e s , dans lesquelles n o u s . avons reconnu un certa in  
nom bre de caraetb res com m uns, tandis que les g en re s , selon 
la  theorie  de M. D arw in , sont les a rb res  gdndalogiques des 
espbces.

Les e tu d es , que j ’ai faites & ce sujet e t dont j ’ai tra ite  
a illeu rs (V erhandl. d. k. k. zool.-bot. G esellsch. z. W ien  1861 
p. 221) me po rten t a c ro ire , que les genres des natu ra listes 
sont loin de co rrespondre  a l ’idśe que M. D arw in  a ttac lie  a 
ce term e. J e  suis a rriv e  au re su lta t, que nos genres sont 
p lu tó t l ’expression d e s  l o i s ,  d ’a p r e s  l e s q u e l l e s  l e s  
m o d i f i c a t i o n s  d e s  e s p e c e s  ont lieu , que l ’indice de leur 
deriva tion .11

Z ur U nterstiitzung  dieses S atzes ffihrt der V erfasser in dem 
c itir ten  A ufsatze der V erhandlungen  der zool.-bot. G esellschaft 
eine R eibe von E rscheinungen an, w elche er an der G attung  
P ezzo te ttix  und einigen andern  m it d ieser verw and ten  zu be- 
obachten G elegenlieit hatte . In diesen G attungen  linden sich 
F orm en, die vollkom m en identisch sind in alien  C h arak te ren , 
aber durcli ausgeb ildete oder rud im en tare  F liigel von einan- 
der untersch ieden  w erden . J e  nachdem  aber die Fliigel voll- 
kom m en oder unvollkom m en sind, findet sich auch die G esta lt 
des P ronotum  g ean d ert, so dass die gefliigelten Individuen ein 
iiber die E in lenkungsste lle  der Fliigel h inw egreichendes P ro 
notum besitzen , das aber bei den andern  m it rud im en taren  
F’lugorganen  eine solche A usbreitung nicht zeigt. Zugleich 
e rle id e t die G esta lt des B ruststachels ahnliche V eranderungen  
durch  A bplattung  bei den rud im en tar gefliigelten F'ormen. 
E ine vollkom m en analoge Erscheinung habe ich bei einigen 
H em ipteren consta tirt in m einer m onographischen B earbeitung  
der Em esinen (L in n aea  entomol. X IV ). Auch bei diesen 
T hieren , — und w ahrscheinlich  bei noch sehr vielen andern  
Insek ten  — tr i t t  m it dem V orhandensein von F liigeln eine 
V erlangerung  des Pronotum  iiber Meso- und M etathorax  auf, 
die ebenfalls die Basis d er F liigel bedeck t, w ah ren d  die un- 
geflugelten F o rm en  keine S pur einer solchen V erlangerung



107

zeigen. W e r  das D arw in’schc Buch k en n t, w ird  gew iss keinen 
A nstand nehm en. diese Brscheinungen in sein fiinftes C apite l 
„G esetze der A banderung“  e inzu re ihen , und im Besonderen 
zu dem A bschnitt von den „W echselbeziehungen des W achs- 
thum s“ zu gesellen.

B runner sucht Iiierdurch zu bew eisen, dass w ir oft genug 
aus classificatorischen G riinden Form en in verschiedene G at- 
tungen b rac h ten , w elche zw eifelsobne von einem  vielleicht 
nur eine oder w enige G enerationen en tfe rn ten , gem einschaft- 
licben S tam m vater abs tam m ten , dass w ir som it bei der F est- 
stellung der G attung keine B iicksicbt au f das D arw in ’sche 
Princip der A bstam m ung nehm en, w enngleich beide Princip ien  
aucb haufig zusam m enfalien  konnten. Dann fa b rt e r  fo rt:

„11 n en re s te  pas moins v ra i ,  que la  constatation  de 
rappo rts  en tre  les genres em piriques de F bisto ire na tu re lle  
descrijjtive e t les vues thdoriques, est une ten ta tiv e  des plus 
in te ressan tes , en ce qu’elle assigne une valeur positive a  l’idee 
du genre, qui actuellem ent n ’est que le p rodu it d’un sentim ent 
instinctif des system atistes.‘‘

U eber A nw endung und B edeutung der G attung  w are  an 
der Hand d er B eobachtung gew iss noch ausserordentlich  viel 
Aeues lestzustellen, und jedenl'alls m u s s  sieh ein W e g  finden 
lassen, auf dem die P rax is  der S ystem atiker m it der T beorie 
der Anatom en und Pbysiologen gem einschaftlich einbergehen 
kann. Die F eststellung  dieses W eges angebahn t zu haben ist 
gewiss n icht das g e iingste  V erd ienst des vor uns liegenden 
W e rk e s , dem aus diesem  e i n e n  G runde allein  schon die 
allgem einste V erbre itung  zu w iinschen ist. D er Y erfasser 
w ird der gesam m ten W issenschaft einen D ienst erw eisen , 
wenn e r ,  sei es wo es se i, seine G edanken iiber diese Ver- 
haltnisse den Fachgenossen m ittbeilt und durch  H erbeischaffung 
von concreten F allen , wie d e r  oben c itir te , das G ew icht der 
-Łintomologie in der philosophisclien Zoologie w ieder au f das 
gebuhrende Maass erhoh t, das ih r le ider durch allzu einseitige 
Ausbildung der naek ten  S ystem atik  seit Jah ren  entzogen ist. —
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Zug- und W anderthiere
a l l e r  T h i e r k l a s s e n  

vnn
Carl Cornelius.

Berlin, J. Springer. 1865.

linser verdienstvolles Mitglied und College in E lberfeld, 
der sich schon lange theils durch seine Arbeiten in unsrer 
Zeitung (vergl. die Aufzahlung in W abnschaffe’s Repertorium 
Jahrg. 1861 pag. 14, 15), theils durch selbststandig erschie- 
nene Beobacbtungen einen ehrenvollen Namen gemacht hat, 
beabsichtigt, in diesem Btichlein von 22 Bogen N aturfreunden 
eine unterhaltende Belehrung uber die Zug- und W anderthiere 
zu bieten. E r behandelt in acht K apiteln die wandernden 
Saugethiere, V ogel, R eptilien , F ische, Insekten, Spinnen, 
Krebse und M ollusken, giebt am Schlusse die benutzte L ite
ra tu r , und man kann ihm mit gutem Gewissen das Zeugniss 
geben, dass er sein Ziel richtig ins Auge gefasst und die vor- 
handenen Hiilfsmittel vollstandig benutzt hat. W enn fur die 
wandernden Entom a in Keferstein’s fleissiger Zusammenstellung 
der Heuschreckenziige (Jahrg. 1843) und Hagen’s Artikel iiber 
Insektenziige (Jahrg . 1861) schon wesentlich vorgesorgt w ar, 
so bieten doch die Anzeichnungen namentlich iiber die Nicht- 
Entoma viel lnteressantes. Das W erk  ist elegant ausgestattet 
und ich habe (ausser einem leichten Druckfehler S. 222 Z. 2 
v. o.) keine E rra ta  bemerkt. Der vom A utor im Vorwort 
angegebene Zweck:

Popularitat mit W issenschaftlichkeit zu verbinden, jene 
aber insofern vorzugsweise zu berucksichtigen, als 
strenge Begriffssonderung, Aufzahlung troekner Notizen 
und Namen u. s. w. gegen A usfiihrlichkeit, Lebendig- 
keit und Fasslichkeit der Darstellung eines anziehenden 
Inhalts zuriicktreten sollen, 

ist von ihm in lobenswerther W eise erreieht worden.
Dr. C. A. D o h r n .
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Einige Insekten von Chile,
beschrieben 

von Dr. R. A. Pliilippi in Santiago.

Oediscelis, ein neues Genas der Bienen aus der Abtheilung der 
Andreniden. (Taf. II fig. 3).

So w eit  meine E rfahrungen  in der Kenntniss der Hyme- 
nopteren  und meine geringen literarischen Hulfsmittel reichen, 
muss ich zwei H ym enopteren ,  die icli im Septem ber 1863 bei 
Llaillai in der Provinz Aconcagua auf den Blumen von Se- 
necio adenotrichius fing, fiir ein neues Geschlecht der Bienen 
halten. Ich hoffe, dass nachfolgende Beschreibung und Ab- 
bildung geniigend sein w erden ,  diese F rage  zur Entscheidung 
zu bringen. T ro tz  sorgfaltig w iederho lte r  Nachforschungen 
land ich von der einen A rt  nur zw ei,  von der andern  nur 
ein Exem plar .

O e d i s c e l i s * )  Ph.

C a p u t  transve rsum , perpendiculare.  O c u l i  distantes, 
la terales, elongato-oblongi, vix ac ne vix quidem emarginati. 
O c e l l i  per tr iangulum obtusangulum dispositi. A n t e n n a e  
in media a l tu ra  faciei insertae, capu t cum prothorace aequan- 
te s ,  filiformes; articulus primus crassior,  c lava tu s ;  secundus 
obconicus, fere globosus; reliqui, p raesertim  ultimi arcuati. 
E p i s t  o m a elongatum, antice d ila ta tum , truncatum. L a b r u m  
inflexum , t r a n sv e rsu m ,  breve. M a n d i b u l a e  b iden ta tae ;  
m a x i l l a e  valde  e longatae; l i n g u a e  pars mediana b ipa r t i ta ;  
p a l p i  filiformes, articulis subaequalibus; maxillares sexarti-  
culati ,  labiales quadriartieulati.  — P r o t h o r a x  transversus, 
brevis,  fere aeque altus ac m eso tho rax ,  marginibus antico et 
postico t r u n c a t i s , r e c t i s , subaequalibus. S c u t e l l u m  et  
p o s t c u t e l l u m  parum distineta; m e t a t h o r a x  postice satis 
declivis; thorax  a la te re  visus fere regu la ri te r  convexus. — 
A b d o m e n  thoracem longitudine parum superat,  aeque latum 
est, segmenta ro tundata ,  stricturis divisa, subaequalia, p rae te r  
primum, quod longius. A l a e  cellula radialis constricta, apice 
marginem non a t t ingens ,  subappendiculata; cellulae cubilales 
clausae duae, secunda m inor ,  antice paullo constricta ,  nervo 
exteriore ejus ante dimidiam longitudinem cellulae radialis 
o r to ;  nervus reeurrens primus inte ist it ia lis ,  secundus fere ex 
angulo exteriore cellulae cubitalis secundae ortus. — P e d e s .

fl) Oediscelis, m it gescliwollenen Schenkeln, nach Analogie von 
Oedipus und Oedicnemus.



110

F em ora om nia medio inc rassa ta , m axim e postica. T ibiae an- 
te rio res subelavatae . T ars i filiform es, in pedibus anterioribus 
tibiam  paullo  superantibus, in posticis verq  duplo saltern lon- 
g io ribus; in an terio ribus articu lus prim us plus quam tertiam  
longitudinis p artem  occupat, tre s  sequentes conjuncti e t sensim 
m inores p a r ite r  fere tertiam  partem  occupant ultim um qiie sub- 
aequant. P e s  u l t i m u s  m axim us, tib iae  e t ta rs i in quiete 
sub ven tre  antrorsum  extensi. T ib ia fem ur subaequat, obverse 
tr ian g u la ris , m arg ine antico  rectilineo, postico b isinuato ; extus 
co n v ex a , intus convexiuscula e s t ; spina te rm inalis  in tegra. 
— Ungues fissi.

1. O e d i s c e l i s  v e r n a l i s  Ph. Oe. n igra, omnino punctu- 
la ta ,  a lb o -h irsu ta ; cap ite  modice producto ; c ljp e o  genisque 
omnino flavis. — Long. corp. 'S '/3 lin.; extens. a la r. 5 2/ 3 lin.

D as e rs te  und zw eite  F tih lerglied  sind sch w arz , die fol- 
genden oben schw arz , unten  braunro th . Das Epistom  und die 
S eitentheile. des G esicbtes von der halben  Hohe der A ugen 
an ab w a rts  sind h e l lg e lb , ebenso die O berlippe und die 
A ussenseite d er M andibeln; die T aster und andere  M undtheile 
sind schw arz . D ie w eissen H aare  sind auf der un tern  und 
h in tern  S eite des K opfes besonders lang, ebenso au f der Seite 
des M etathorax. F ltige ladern  und Fliigelm al sind sch w arz ; 
die H au t d e r F liigel kaum  getriib t. Die innere S eite  der 
Y orderschienen ist b raunge lb , ein F leck  am G runde und ein 
z w e ite r an d er Spitze der M ittelschienen ist h e llg e lb ; von 
derselben F arb e  ist ein F leck  aussen an der Basis der Hin- 
te rsc h ie n en , und der ganze innere und u n te re , lam ellenartig  
e rw e ite r te  W in k e l derselben. Sonst sind die Beine schw arz. 
D ie U n terse ite  der ersten  T arseng lieder der H interbeine ist 
m it einer B iirste w eisser H aa re  bek leidet.

2. O e d i s c e l i s  m i n o r  P h . Oe. a tra , a lbo-p ilosa; cap ite  
an tice satis p ro d u c to ; p a r te  inferiore faciei flava, nigro p ic ta ; 
m arginibus posticis segm entorum  abdom inis albo-ciliatis. — 
Long. corp. 2 l/ 2 lin .; extens. a la r. 4 %  lin.

Yon d ieser A rt fing ich nur ein E xem plar. A usser ge- 
r in g erer G rosse, sch lankerer G esta lt und der in der D iagnose 
angegebenen, abw eichenden  F arb u n g  des U ntergesichtes finde 
ich noch folgende V erschiedenheiten. D er H in terleib  is t seh r 
viel feiner, kaum  sich tbar, punk tirt, und daher w e it glanzen- 
der. Das m ittle re  D reieck im Rucken des M etathorax  hat 
einen w ulstigen  H in terrand . Das e rs te  Segm ent des H inter- 
leibes h a t d icht v o r dem H in terrand  unten ein senkrech t ab- 
steigendes, m it seiner stum pfen Spitze etw as nach vorn  geboge 
nes Horn, das seh r auffallend is t; da es indessen vielleicht Ge- 
sch lech tsversch iedenheit ist, so habe ich diese Eigenthiim lich- 
keit n icht in die Diagnose aufnelim en w ollen. Endlich ist
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die gelbe F arbung  der Hinterschienen auf einen w eit kleineren 
Raum beschrankt.

Die far eine Biene unbedeutende B ehaarung , namentlich 
der  Beine bew eist ,  dass die Oediscelis keinen Bliithenstaub 
eintragen, und las^t verinuthen, dass ihre Larven  als Schma- 
rotzer in den Brutzellen anderer  Bienenarten ieben.

E r k l a r u n g  d e r  A b b i l d i j n g e n .  Oediscelis vernalis 
Ph. vergrossert. a. D er Kopf von vorn gesehen. b. Das Hin- 
terbein. c. Ein Vorderbein. d. Die Zunge mit den Maxillem 
e. Die lYiandibel. f. Das erste Glied des Hinterleibes von 
Oediscelis minor, s ta rk  verg rosser t  und von der Seite gesehen.

Ueber R h o p a l o b r a c h i u m  Bohem. (Taf. II fig. 5).
Von diesem merkwiirdigen, von Boheman in der  Svenska 

F regatten  Eugenies Resa p. 109 aufgestellten u. t. I. f. 8 ab- 
gebildeten Magellanischen Kafer habe ich dureh H errn  G. 
Schythe ein p a a r  E xem pla re  bekom men, und die Mundtheile 
untersucbt, was H err  Boheman, dem vielleicht nur ein E x em 
plar zu Gebote stand, unterlassen hatte. Die O b e r l i p p e  ist 
vorgestreckt,  quer, mit convexem Vorderrand. Das K i n n  ist 
breit abgestutzt,  jederseits  von einem runden, ziemlich seich- 
ten Ausschnitt begr&nzt. Die M a n d i b e l n  sind selir k raftig ,  
dick , an der Spitze zw e iz a h n ig , am Innenrand mit einer 
unregelmassig gezahnelten ,  oder vielmebr kurz gew im perten  
H aut besetzt.  Die M a x i l l e n  sind zw eilappig ; der  aussere 
Lappen ist abgestutzt und an der Spitze dicht biirstenartig  
gew im pert;  der innere Lappen  ist kttrzer, an der Spitze mit 
hakenformigen Zahnen versehen , innen mit einigen Borsten 
gewimpert. Die Z u n g e  ist quer,  tief ausgerandet. Die Ma- 
x i l i a r p a l p e n  sind v iergliedrig; das dritte. Glied ist kurz, 
kaum langer als breit , das v ierte e tw a s  langer als das zweite, 
cylindrisch, abgestutzt.  Die L a b i a l  p a l  p e n  sind dreiglie- 
drig, ihr le tztes Glied zwischen eiformig und cylindrisch. — 
W a s  die F u h l e r  anbetrifft so sind die drei le tzten Glieder 
derselben in der von Boheman gegebenen F igu r  wohl nicht 
breit genug , weshalb  ich sie noch ein Mai gezeichnet habe, 
so wie ich sie selie.

W a s  nun die Bęine anbelangt,  so bem erke ich, dass die 
diei  P aa re  last gleich w eit  von einander abstehen, und dass 
die Hiiften eines jeden  P aare s  einander g enaher t  sind. D i e  
H i i f t e n  d e r  v o r d e r e n  B e i n e  s i n d  k u g e . l i g ,  die der hin- 
tern Beine quer mit einer F u rche  zur Aufnahme des Schen- 
kels. S a m m t l i c h e  T a r s e n  s i n d  f t i n f g l i e d r i g ,  beinah 
fadenformig, unten mit Borsten besetzt; das erste und zweite 
Glied sind beinah gleich lang , das dritte  und vierte ktirzer,  
das fiinfte beinah so lang ,  wie die zwei ersten  zusammen-
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genommen. Die Klauen sind ziemlich gross, -am Grunde mit 
einem Zahn versehen.

Das Prosternum  zeigt einen kleinen halbcylindrischen 
Vorsprung zwischen den Vorderhiiften; das Mesosternum ist 
am Grunde verschm alert; das Metasternurp liat in der hin- 
tern Halfte eine seichte Langsgrube, was wohl Boheman mit: 
pectus medio canaliculatum hat andeuten wollen.

Boheman stellt diesen Kafer zu den Oedem eriden, mit 
denen er aucli im Habitus sehr iibereinkommt, und Lacordaire 
folgt ihm darin. Allein bei Rhopalobrachium ist der innere 
Lappen der Maxillen nicht ,,inermea sondern mit Zahnen be- 
w eh rt, und die vordern und m ittleren Hiiften sind kugelig, 
nicht „verlangert, subcylindrisch;11 endlich sind die Hinter- 
tarsen fiinfgliedrig. Ganz dieselbe Bildung der Schenkel und 
H iiften, des Prosternums und Mesosternums finde ich bei 
Trachelostenus Solier; (Solier sagt nichts von den Maxillen, 
und giebt nur an, dass die Mandibeln keine gewim perte Haut 
haben). Dies Geschlecht weicht freilich durch M axillartaster 
mit beilformigem Endglied und heterom ere Tarsen ab , die 
A ehnlichkeit ist sonst so gross, dass man es gern mit 
Rhopalobrachium zusam m enstellte, wie auclr Lacordaire ge- 
funden h a t, indem er Vol. V p. 699 von Rhopalobrachium 
sagt: Ce genre „me p ara it avoir beaucoup de rapport avec 
les Trachelostenus du Chili . . . ,  et il se pourrait bien, qu'il 
ddt etre classe pres d’eux.“ Allein die M undtheile, die ich 
eben untersucht lrabe, sind doch gar abweichend. Die 
M a n d i b e l n  haben zw ar ziemlich dieselbe G estalt, und sind 
auch an der Spitze zweizahnig oder gespalten. Ganz falsch 
sagt Solier bei Gay V. p. 256, „die Mandibeln an der Spitze 
f a s t  g a n z  (im Spanischen gar : ganz), auf der innern Seite 
mit einem kraftigen dreieckigen Zahn versehen.u Seine W orte: 
„membrana ciliata haud munitaea lassen glauben, es sei iiber- 
iraupt gar keine Membran auf der Innenseite vorhanden, allein 
die Membran fehlt nur in seiner Zeiclmung t. 21 fig. 3 f., in 
W irklichkeit ist die Membran vorhanden; sie ist aber aller- 
dings ohne Spur von W impern am Rande. Die M a x i l l e n  
sind zw eilappig; der aussere Lappen ist w eit grosser als der 
innere, quereiformig, fast halbm ondform ig, am ganzen Vor- 
derrand mit kurzen gebogenen W im pern besetzt, am Innen- 
rand k ah l; der innere Lappen ist weit kleiner spitzlich, sein 
V orderrand kurz-, sein Innenrand lang-gewimpert. Die M a
x i l l a r t a s t e r  sind, wie sie Solier a. a. 0 . abbildet, stark 
beilformig. D i e Z u n g e  ist vorn abgestutzt, nicht ausgerandet, 
an ihrem V orderrand sehr kurz gew im pert; ih re Taster haben 
nichts Ausgezeichnetes, das letze Glied ist zwischen eiiormig 
und cylindrisch, abgestutzt.
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Die Verscliiedenheit in der Bildung der Maxillen erlaubt 
wold niclit, Rhopalobrachium mit Trachelostenus zusammen- 
zustellen, und iiberhaupt erlauben die funfgliedrigen Tarsen 
die ieh an alien vier mir zu Gebote stehenden Exem plaren 
finde und die daher auf keinen Fall individuell und hochst 
walnscheinlich aucb nicht bloss 'einem Geschlecht angehorig 
sind, wohl nicht den Kafer bei den Heterom eren zu lassen. 
Aber wohin gehort er denn?

E r k l a r u n g  d e r  A b b i l d u n g .  Die ganze Figur stellt 
Rhopalobrachium clavipes Boh. im Umriss dar, damit der 
Leser nicht nothig h a t, erst nach der vortrefflichen Abbildung 
Bohemans zu greifen, um eine allgemeine Idee seiner G estalt 
zu bekommen, a. ist der Kopf von oben gesehen, ohne Ober- 
lippe; b. derselbe von unten gesehn, um die G estalt der 
Mundhohle zu zeigen, c. die Mandibel, d. die M axille, e. der 
M axillartaster, f. die Zunge mit einem L ab ia ltaster, g. ein 
F tllder, h. das H interbein, um die funfgliedrigen Tarsen zu 
zeigen. — Die folgenden drei Figuren sind Mundtheile von 
Trachelostenus inaequalis Sol., i. ist die Mandibel, k. die Maxille, 
1. die Zunge mit einem Lippentaster. — Sammliche Mundtheile’ 
sind unter einer 60maligen Vergrosserung untersucht.

A t r a c t o c e r u s ?  v a l d i v i a n u s  Ph. (Taf. II fig. 4 .)
Bisher ist noch keine ChilenischeLymexylonide bekannt ge- 

wesen. Ais ich im Febr. d. J. in Osorno bei einem Freunde 
zum Besuch w a r , und w ir uns eben den Abend hingesetzt 
hatten, um Thee zu trinken, flog ein Insekt gegen die Lampe, 
und ich w ar so glucklich, es in Sicherheit zu bringen; es ist 
die nachfolgend beschriebene Lymexylonide.

Dei Kafer ist 6 l/ 3 Lin. lang, hinten wo er am breitesten 
is t, 1 Lin. b re it, und kohlschwarz. Der K o p f  ist in einen 
deutlichen Hals verschm alert, ziemlich fein punktirt, auf dem 
Scheitel braun. Die A u g e n  stehen schrag, so dass sie u n t e n  
emander stark  genahert sind, oben weit abstehen; ihr unterer 
Kand lauft fast horizontal, und ist iiber dem Ursprung der 
J i i i  er kaum ausgerandet. Die F t l h l e r  sind so lang wie 
das Halsfechild, im Ganzen spindelformig, und ziemlich dick. 

ie beiden ersten Glieder sind klein, gleich g ross, verkehrt 
ege oim ig; das dritte etwa i y 2mal so gross wie das zweite, 

walzenformig, aber nach der Basis kegelformig verjungt, das 
M eite, fiinfte und seehste sind ziemlich w alzenform ig, und 

ebenso wie das dritte  — fast so dick wie lang, das sie- 
ente, achte, neunte und zehnte sind nahe kugelformig und 

vieiden allmahlich k leiner, das elfte Glied ist so lang wie 
die beiden vorhergehenden, verlangert kegelformig mit einem 
abgesetzten Spitzchen. Am Ursprung der Fiihler ist keine

8
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Spur eines lam ellenart igen  Vorsprungs. K opf und namentlich 
F tih le r  sind m it  abstelienden H archen  besetzt. Die M a x i l l a r -  
P a l p e n  erscheinen beinah fiinfgliedrig, und meine Zeichnung 
F ig . b w ird  ihre Gesta lt  wahrscheinlich anscliaulicher machen 
als meine Beschreibung. Das erste  Glied ist k le in ,  ve rk e b rt  
kegelform ig; das zweite  eiformig, das dritte  quereiformig, das 
vierte w ieder  v e rk e b r t  eiformig, und das funfte erscheint als 
ein Anhangsel au f  der un tern  Seite des vierten. E s  w are  
iibrigens auch wolil m oglich ,  dass mein zweites und drittes 
Glied nur eins b i ld e n ,  oder dass das als fiinftes bezeichnetes 
Glied nur ein Theil des vorhergehenden w a r e ,  allein dies 
kann ich ohne das einzige E xem pla r  zu zergliedern nicht ent- 
scbeiden, und diese Zerg liederung  m ag ich nicht > ornehmen. 
Aus demselben Grund kann ich auch iiber die ande rn  Mund- 
theile nichts sagen.

Das H a l s s c h i l d  ist w enig  langer als b re i t ,  und vorn 
und hinten ziemlich g rad e  abgesehn it ten ; die S eitenrander 
laufen in der  hintern Halfte  pa ra lle l ,  in der  vordern  conver- 
giren sie; die Oberflache ist s ta rk  von einer Seite zur andern 
gewolbt,  von vorn  nach hinten g rade ,  punk tir t  aber  ziemlich 
g la n z e n d , und zeigt eine tiefe Langsfurche im hintern Theil, 
die nach vorn in eine blosse vertief te  Linie auslauft, und ein 
seicbtes Griibchen in jedem  hintern W in k e l ;  die Seiten sind 
convex und gerandet,  der  untere Theil  oder das P r o s t e r n u m  
seheint hau t ig  zu sein. Die F l i i g e l d e c k e n  siDd reichlich 
i ‘/ 2 mal so lang w ie das Halsschild , zusammengenommen e tw as 
breiter  als dasselbe, im Ganzen v iereck ig ,  aber  ih re  Schulter- 
ecken  abgerundet,  wenig deutlich, ebenso sind die beiden hintern 
W inkeln  einer jeden  abgerundet,  und in der  Mitte klaffen sie 
von ein- an d e r ;  sie sind fein punk tir t  und matt. Die Fliigel sind 
reichlich dreim al so lang wie die F liigeldecken, schwarzlich 
mit grtinem Schiller. D er H i n t e r l e i b  ist linealisch, zuletzt 
nocli e tw as b re i te r  als die Fliigeldecken, v ie rm al so lang wie 
d ieselben, selir fein p u n k tir t ,  m a ttschw arz .  E r  bes teht aus 
s e c h s  S egm enten ,  von denen das ers te  sehr kurz is t ;  das 
le tzte  zeigt keine S pur  von Kiel,  ist unten und oben a b g e 
r u n d e t ,  nicht doppelt  ausgebuch te t ,  m it feinen, weissen, 
auliegenden H archen bek le ide t ,  und lasst aus seiner Spalte  
eine d re ig l ied r ige , gelbliche L egerohre  h e rv o r tre te n ,  welche 
wenig langer  is t ,  als das le tzte Glied. Die B e i n e  zeigen 
nichts Auffallendes, sie sind diinn, ziemlich la n g ,  namentlich 
die h in te rn ,  die T a isen  sind fadenformig, wohl 1 ‘/ 2 mal so 
lang wie d ieSch ienen ,das  v ierteG lied  derselben ist das ktirzeste. 
D i e  v o r d e r e n  H i i f t e n  s t e h e n  d i c h t  b e i  e i n  a n  d e r .

W ie  man s ieht,  weicht dieser K afer  in m ehre ren  Punkten 
von Atractocerus ab ,  wie dieses Genus von L acordaire  be-
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granz t  ist (ich besitze kein E xem pla r  eines A trac tocerus zur 
Vergleichung), namentlieh sind die Augen keinesweges u n t e n  
w eit  von e inander en tfern t ,  im G egen the i l ,  sie sind unten 
einander s ta rk e r  genaher t  als oben; es ist kein lam ellenart iger  
Vorsprung iiber dem U rsprung  der  F iihler vo rhanden ; die 
Vorderhiiften sind einander g e n a h e r t ;  das le tzte  Segm ent des 
Hinterleibes ist nicht gekie lt ,  und nicht am E nde  doppelt aus- 
gebuchtet.  Sollten diese U nterschiede bedeutend genug er- 
scheinen, um eine generische T rennung  zu rech tfe r t igen ,  so 
schlage ich fur diesen Kafer den N am en Fusicornis (nach  
Analogie von Palpicornis, Globicornis) vor.

Fig. a ist der  vergrosserte  Fiihler, Fig. b der  vergrosserte  
M axillartaster ,  der  S trich  rech ts  die natiirliche Grosse.

Taurocerastes
ein neues Geschlecht der Geotrupiden aus Patagonien.

Von einer im Ganzen sehr wenig Ausbeute liefernden 
Expedition nach der Chilenischen Colonie P un ta  A renas  in 
der M agellaes-S trasse  b rach te  der  J a g e r  unseres Museums 
einen m erkw iird igen  Geotrupiden mit, le ider  in nur  einem ein- 
zigen E x em p la r ,  welches er von einem Patagonischen „Ca
bal le ro11, wie er sich ausdriickte ,  erha lten  hat. D i e s e r  
K a f e r  i s t  n a m l i c h  f l i i g e l l o s ,  u n d  s e i n e  v e r w a c h s e -  
n e n  F l i i g e l d e c k e n  u m g e b e n  d e n  H i n t e r l e i b  g a n z  w i e  
b e i  d e n  f l i i g e l l o s e n  H e t e r o m e r e n  z. B. C a l l y n t r a ,  
N y c t e l i a ,  P s e c t r a s c e l i s  etc. Ich glaube daher  eine aus- 
fiihrliche Beschreibung geben zu miissen.

C o r p u s  imperfecte in globum con trahendum , apterum. 
C a p u t  deflexum, antice trunca tum , la ter ibus rectilineum, nisi 
utrinque lobus supra et pone an tennarum  insertionem pro- 
m ineret, ,  postice paullo  constrictum; c l y p e u s  a fronte baud 
distinctus. A n t e n n a e  decern a r t icu la tae ;  articulus primus 
sat crassus, b rev is ;  secundus omnium longissimus, primum bis 
aequans ,  cylindricus; tertius dimidium secundi vix superans, 
apicem versus crassior;  quartus dimidium tertii aequans lon- 
gitudine, sed la t io r ;  quintus, sextus, septimus transversi,  duplo 
latiores quani longi; t ies  ultimi clavam ovato -o rb icu larem  
lormantes. O c u l i  la tere  superiore non conspicui, subglobosi. 
pone lobulum capitis siti, subintegri. — L a b r u m  transversum , 
breve, t ru n ca tu m ,  cilia turn. M a n d i b u l a e  v a l idae ,  apice in- 
curvae, tr iden ta tae ,  in angulo exteriore fere lamelloso-carina- 
tae ,  basi extus setoso-ciliatae. M a x i l l a e  extus valde  setoso- 
ciliatae, lobulo majori m em branaceo ,  suborb icu lar i , pilis sub- 
uncinatis dense ciliato, appresse piloso. P a l p i  m a x i l l a  r e s  
flliformes, articulis tribus ultimis subaequalihus. L a b i u m  
subquadra tum , dense hirsutum. P a l p i  l a b i a t e s  breves, lili-

8<!
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formes; articulo ultimo oblongo; antecedentibus duobus longe 
spinoso-setosis. — P r o  t h o r a x  t ran sv e rsu s , margine antieo 
eoncavo , antice bicornutus. S c u t e l l u m  nullum. E l y t r a  
coa li ta ,  sem iglobosa, margine inflexa et constric ta ,  abdomen 
la teribus et postice omnino tegentia. A l a e  nullae. A b d o m e n  
brevissimum, i ta  reconditum, ut numerum segmentorum videre 
nequeam. — P e d e s  m agn i,  robusti ,  omnes in te r  se valde 
approx im ate  C o x a e  antieae permagnae, conicae, prominentes. 
T i b i a e  antieae com pressae, t r iden ta tae ,  intus apice calcara- 
tae ;  posteriores apice d i la ta to -trunca tae ,  b ic a lca ra tae ,  trique- 
trae ,  extus pone medium transverse  earinatae. T a r s i  antici 
dimidiam tibinm vix superan tes ;  articulo primo b re v i ,  ita ut 
primo adspectu p rae te rv ideri  poss i t ;  posteriorum articulus 
primus sequente parum longior; reliqui sensim minores p rae te r  
qu in tum , qui antecedentes duos simul sumtos aequa t ;  omnes, 
praesertiin  pedum posteriorum spinoso-setosae. U n g u e s  sat 
robusti, simplices. O n y c h i a  nulla.

Ausser dem Mangel der Fliigel und ausser den den Hinter- 
leib seitlich und namentlicli hinten umschliessenden Fliigel-  
decken un terscheidet  sich T au roceras tes  von den ubrigen 
Geotrup iden  nocli wesentlich durch den Mangel des Schild- 
c h e n s , und die zehngliedrigen F iihler.  E rs te re r  Umstand 
diirfte von geringer  W ich tig k e i t  sein, da  er mit dem Ver- 
wachsen8ein derF li ige ldecken  eng zusam m enhang t ,und  le tz teren  
kann man bei der  auffallenden Lange des zweiten Ftihler- 
gliedes vielleicht dadurch e rk la re n ,  dass man ann im m t, es 
seien bei Tauroceras tes  das zweite und dritte  Ftihlerglied in 
eins verschmolzen.

T a u r o c e r a s t e s  p a t a g o n i c u s  Ph.
T. a terrim us; capite p rothoraceque punctatis, fovea antica 

pro thoracis  inter marginem e t  cornua tam en sublaev igata ; 
fovea utrinque pone cornu satis profunda, q uar ta  parum  pro- 
funda an te  marginem posticum; cornubus parum  arcuatis ,  
subconvergentibus, posteriorem thoracis pa r tem  aequantibus; 
e lytris  t ransverse  rugulosis et longitudinaliter dense et inter- 
rup te  striatis. — Long. corp. 8 lin. ( 1 7 ' /2 mm.); latit.  pro- 
thoracis 6 %  lin. (14 mm.), e ly trorum  fere 7 lin. (15 mm.).

H ab ita t  in P a tagon ia  haud procul a  colonia chilensi in 
freto Magellanico sita.

Der V orderrand  des Clypeus ist aufgeworfen. Auf dem 
Scheitel sind zwei flache Gruben. Die Seitenrander der  Yor- 
derb rus t  sind lamellenart ig  e rw e i te r t ,  schwach aufgeworfen, 
gekerbt,  s ta rk  gew im pert ,  und bilden in der  Mitte ilirer Lange 
einen stumpl'en W in k e l ;  der H in terrand  ist von einer  Furche 
begranzt ,  nacli welcher  hin der B rustrucken sich selir merk-
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lich senkt; die ganze Oberflache ist stark  punktirt und zw ar 
verlauft jeder Punkt allmahlig nacli hinten in ein Griibchen; 
nur der vordere Theil zwischen den Hoinern erscheint dein 
blossen Auge g la tt, nicbt punktirt, und nur durch das Glas 
erkennt man feine Punkte; ebenso ist die W urzel der Horner 
unten nur fein punktirt. Dieselben laufen beinahe horizontal 
und para lle l, biegen sich aber doch mit der Spitze etwas 
nach innen und aufw arts; eine bogenformige, stumpfe Kante 
verbindet sie mit einander. In der Mittellinie zwischen dieser 
Kante und dem H interrande ist ein seichter langlicher Ein- 
druck, ein tieferes kreisrundes Griibchen zeigt sich jederseits 
hinter dem Ursprunge des Horns. — Die Fliigeldecken sind 
mit ihren Randern so stark  eingezogen, und umschliessen 
seitlich und namentlich hinten den Hinterleib so stark  w ie bei 
vielen Melasomen; eine erhabene, stark  gewimpei'te Linie 
verlauft fast in gerader Richtung im Allgemeinen parallel 
mit dem Seitenrande, und verbindet sich mit demselben an 
der Fliigeldeckenwurzel, so wie an der Spitze derselben. Die 
Skulptur der Fliigeldecken besteht in zahlreichen, dicht ge- 
drangten, feinen, eingerissenen Langslinien, eingestocbenen 
zerstreuten Punkten, und sehr feinen Querrunzeln. — Die 
Trochanteren sind quer, ziemlich lang und spitz. Die Schenkel 
sind auf der Vorderseite g la tt, auf der Hinterseite fein run- 
zelig; die K an te , welche beide Seiten tren n t, ist sehr lang 
gewimpert, namentlich an den Vorderschenkeln, und an diesen 
zeigt sich ebenfalls die ovale mit seidenglanzenden Haaren 
bedeckte Stelle wie bei Geotrupes. An den Yorderschenen 
ist die Innenkante mit nach riickw arts gerichten H aaren be- 
wim pert, die andern Kanten nicht, wahrend an den mittleren 
und Hinterbeinen alle drei Kanten gew im pert sind.

(Fortsetzung folgt.)
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Vereins - Angelegenheiten.

R e d e  z u r  S t i f t u n g s f e i e r  
am 5. November 1865.

M e in e  H e r r e n !

Die Begrunder unsers Vereines werden sich vor 27 Jahren  
nicht verhehlt haben, dass derselbe seinen Schw erpunkt, seiue 
Hauptbedeutung nicht in dem Zufalle zu suchen h ab e , ob 
gerade hier in S tettin  seine wissenschaftlichen Stiitzen domi- 
cilirt w aren oder nicht. D a s  w ar Nebensache; es liandelte 
sich dazumal um ein Centrum fiir das achtbare, aber in seiner 
Isolirtheit erschw erte und zum Theil der wissenschaftlichen 
W elt wenig erspriessliche Treiben zersplitterter deutscher 
Leistungen.

Dies vorausgeschickt, w ird es mir vergonnt sein, meine 
Zufriedenheit dariiber auszusprechen, dass in den letzten Ja h 
ren sich aucli die Theilnahme hier im C entralorte auf eine 
recht erfreuliche W eise gesteigert h a t, und dass unsere jiin- 
geren Collegen uns alteren  die trostreiche Biirgschaft geben, 
der Verein konne sich wegen seiner Dauer und Lebensfahig- 
keit auf ihre frischen Krafte und ihren wissenschaftlichen 
Bifer getrost verlassen. Dass er in seinen Beziehungen nacli 
Aussen in erfreulicher BlUte und W irksam keit s te h t, dafiir 
w erden die spater mitzutheilenden Correspondenzen den Be- 
weis liefern.

Soviel mir bekannt gew orden, gingen dem Verein im 
verflossenen. Jah re  folgende M itglieder durch den Tod ver- 
lo ren :

H err Kupferstecher S t u r m  in Niirnberg, der letzte noch 
iibrig gebliebene Sohn des beruhmten Verfassers von Deutsch- 
lands Fauna, Dr. Jacob Sturm.

H err Professor Dr. S c h a u m  in Berlin, dessen allgemein 
anerkannte Verdienste um die Kritik und die schwierige 
Synonymie unsrer W issenschaft keiner w eitein  Hervorhebung 
bedurfen. Seine durch eine Reihe von Jahren unserm Vereine 
bewiesene Thatigkeit w idm ete er in dem letzten Decennium 
dem wesentlich von ihm ins Leben gerufenen Berliner Vereine 
und der Fortsetzung des Erichsonsehen W erkes ttber Deutsch- 
lands Insekten.

Herr Taxamts-Official K o k e i l  in K lagenfurt, verdient 
um die Erforschung der steirischen und karnthnerischen Co- 
leopterenfauna.
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Am 26. Jahuar 1865 starb in Sidney 'William Sharp 
M a c - L e a y ,  zw ar nicht unserm Vereine angehorig, aber der 
entomologischen W elt durch zahlreiche Schriften, namentlich 
durch seine Annulosa Javanica riihmlich bekannt.

Unsere Verhaltnisse mit den auswartigen Akademien und 
gelehrten Gesellsehaften blieben unverandert.

Die Vereins-Finanzen beflnden sieh in geordnetem Zu- 
stande; das aus dem Ueberschusse der Naturforscher-Ver- 
sammlungs-Einnahmen verbliebene Plus ist nach dem Besclilusse 
der Giessener Versammlung unter biesige wissenschaftliche Ver- 
eine vertheilt und dem entomologischen dabei eine annelimliche 
Rate zu Theil geworden. Das mag uns dartiber trosten, dass 
auf die Vereinssammlung in dem zu ihrer Versteigerung an- 
gesetzten Termine am 5. October kein annehmba'res Gebot 
erfolgte. Allerdings sind in der letzten Zeit ahnliche Aner- 
bieten mehrfach gemacht w orden , und die augenblicklichen 
Geldverhaltnisse gehoren entschieden zu den ungiinstigen.

Durch die Arbeitseinstellung der Leipziger Buchdrucker 
ist die Beendigung der Linnaea X V I, w elche den Absehluss 
der Cryptocephalen Monographie unseres Suffrian bringen wird, 
wohl nicht in 18(55 zu erw arten. Augenblicklich wird am 
18ten Bogen gedruckt.

Seit unserer letzten Sitzung Ende August sind eine Masse 
Briefe eingelaufen, aus denen ich Ihnen solito more diejenigen 
im Auszuge mittheile, welche vom Leben und W eben unsers 
Yereines Zeugniss geben. Es schrieben die H erren:

1. Dr. R. A. P h i l i p p i ,  S. Yago (Chile) 16. Juli 1865. 
E r will mir ein Lebenszeichen geben, dam it ich ihn nicht voi
der Zeit unter die Seligen schreibe und sendet mil- desshalb 
Beschreibung und Abbildung einer neuen Lamellicornien-Gat- 
tung Taurocerastes patagonicus, die sich durch Fliigellosigkeit 
und verwachsene Decken auszeichnet. Leider ist das fast die 
einzige nennenswerthe Ausbeute, was Coleoptera betrilft, eines 
zu naturhistorischer Exploration sechs Monate lang an der 
Magelhanstrasse weilenden Jagers — aber auch in botanischer 
Beziehung, in ornithologischer und in den tibrigen entomolo
gischen Ordnungen ist das Resultat sehr unbefriedigend aus- 
gefallen. In sechs W ochen hofft Ph. mit den augenblicklichen 
laulenden Arbeiten so w eit im Klaren zu sein, dass er sich 
mit den Sendungen fur das W iener Museum und fiir mich be- 
schaftigen kann. Der diesjahrige W inter diinkt ihm schoner, 
als mancher Sommer in Deutschland; zw ar haben die Zim
mer nur -j- 8 0 R ćaum ur, aber draussen in der Sonne ist es 
fast heiss. — Schliesslich einige interessante D ata iiber die 
augenblickliche Aufregung im L ande, weil es sich im P a rla 
ment um Aufhebung des Artikels 5 der cliilenischen Consti-
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tution handelt, nach welchem die romisch-katholische Religion 
ausschliesslich in Chile zur Austtbung berechtigt ist — eine 
In to leranz, w elche stillschweigend schon lange durch die 
P raxis beseitigt w ar, je tz t  aber aueh durch Gesetz aufgehoben 
werden soil. Als Probe der W affen, mit denen gefochten 
wird, theilt Ph. mit, dass der F anatiker U garte in einer Pre- 
digt alien Ernstes seinen Zuhorerinnen (w elche ausschliesslich 
das Auditorium bildeten) die Versicherung gab, „Luther habe 
sechs Frauen gehabt, und als er gestorben, sich in Schwefel- 
dam pf verw andelt: V oltaire habe nach einander 15 Frauen 
um gebracht, um zuletzt ein Vieh zu heirathen®, und dergleichen 
bliihenden Unsinn mehr.

2. Commerzienrath E. vom B r u c k ,  Crefeld 30. August, 
soli auf arztliche Anordnung den W inter in einem milden 
Klima zubringen, und da ihm mein Vorschlag, dazu TenerifFa zu 
w ahlen, der Berucksichtigung w erth erscheint, ersucht er mich 
um Mittheilung des W erkes von W ollaston iiber die Fauna 
der canarischen Inseln. E r b itte t um die genauen Adressen 
der Herren W ollaston und M urray und theilt m ehrere Notizen 
iiber die gegenw artigen Beschaftigungen unserer italienischen 
F reunde und Collegen Pirazzoli und Piccioli mit.

3. Dr. M o r s b a c h ,  Dortmund 30. August, beschenkt mich 
mit einer Reihe von Exem plaren der schonen und bisher 
selbst in grosseren Sammlungen seltenen Cicindela aurofasciata 
Dej. von der W estkiiste V orderindiens, b itte t um D eterm ina
tion exotischer Kafer.

4. Dr. S t a u d i n g e r ,  Dresden, sendet einen, durch Herrn 
. W erneburg’s A rtikel iiber Colias angeregten Aufsatz fiir die

Zeitung und fragt nach der Adresse der Geschaftsfiihrer fur 
die diesjahrigen Septemberversammlung der deutschen Natur- 
forscher in Hannover.

5. Snellen van V o l l e n h o v e n ,  Leyden 30. August, w ird 
die ihm angebotene, dem Museum fehlende Cicind. aurofasc. 
sehr gerne acceptiren , kann aber den dagegen gewiinschten 
Goliath D ruryi noch nicht mit Gewissheit zusagen, da das 
Magazin der Spiritus-D upla augenblicklich „zoodanig opge- 
propt is, dat het op het zw arte ho l*) van Calcutta gelykt.a 
E r ist durchaus mit mir darin einverstanden, dass es ans 
W underbare g ren z t, wenn eine stidamerikanische Sendung 
gliicklich und im W esentlichen oline Beschadigung in meine 
Hand gelangt ist, nachdem sie unbesonnener W eise „einem

*) Das beriichtigte „schwarze Loch“, in welches einige hundert 
kriegsgefangene Englander eingesperrt und durch die unertragliche 
Hitze und verdorbene Luft in einer einzigen Naclit bis auf wenige 
getodtet wurden.
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Museum Ubergeben worden“ , demzufolge in einen W inkel 
verleg t und nach Jab r und Tag erst w ieder aufgefunden und 
in Curs gelangt war. E r wird m ehrere der ihm daraus an- 
gebotenen A rten gerne annehmen. Die neuerlich aus Ben- 
koelen, T ernate und andern Molukken eingetroffenen Sendungen 
entlialten dem Anscbeine nach „niet veel anders dan mam- 
mouthachtig tuig (Zeug), dat algemeen bekend is.“ Zu seinem 
grossen Bedauern ist der geschickte Sammler Bernstein ge- 
.storben, gerade als er sich anschickte, die bisher nocb unbe- 
suchte Nordwestkiiste von Neuguinea zu exploriren. Anfrage, 
ob mir bekannt, weshalb einer unserer Freunde ilber die 
letzte an ihn gerichtete Sendung noch nichts verlauten lassen. 
Das letzte Heft der Zeitung ist ihm richtig zugegangen; wir 
wiirden ehestens seine Monographic der Pieriden erhalten. 
V. theilt meine A nsicht, dass die regelmassigen Nachrichten 
von meinem Sohne Dr. Heinrich D. durcli seinen Abstecher 
von den Cap Verden nach der entlegenen Ilha do Principe 
nothwendig ins Stocken gerathen mussten, und hofFt, dass er 
bald w ieder von sich horen lassen w ird ; Professor Herklots 
lasst ihm mittheilen, dass er vortrefFliche Conchylien aus dem 
Osten erhalten  habe. Dass Cuming’s Tod ihm sehr nahe 
gehen w erde , konne Y. sich denken, da er aus Heinrichs 
Munde vernommeu, wie sehr er den alten Herrn verehrte.

6. S taatsrath  Dr. R e n a r d ,  Exc., Moskwa 30. Aug., hat 
mein Schreiben vom 22. erhalten und den an Herrn Becker 
in S arep ta  beigelegten Brief sofort expedirt. Das Bulletin 
No. II 1865 ist bereits fiir den Verein und filr mich abge- 
sandt. W egen der Insekten aus Timor und Sum atra wlirde 
er langst sein Versprechen erfullt baben, wenn ihn seine 
Herren Collegen nicht durch Reisen u. s. w. im Stich liessen, 
und ich wiirde wohl aus der laufenden Nummer des Briefes 
(1925) am Besten sehen, dass es ihm an A rbeit nicht fehle. 
Auf meine F rage nach dem Beflnden des H errn v. Motschulsky 
erw iedert R ., dass M. allerdings krank  sein miisse, da er 
seine Briefe schon seit langerer Zeit durch seine Tochter 
schreiben liess. Es sei ganz richtig, dass er seine Sammlung 
der Kaiserl. Gesellschaft der Naturforscher in Moskwa testa- 
mentarisch zugesichert h ab e , und es sei dies Geschenk ein 
um so bedeutenderes, als abgesehen von den andern darin 
enthaltenen Schatzen gewiss keine andere Sammlung so reich 
an r u s s i s c h e n  Insekten sei. 7. October. Unter den Sumatra 
Sachen sind nur wenige Insekten und keine Dupla. Die Timor- 
kisten sind noch nicht geoffnet.

7. S t a i n  t o n ,  Mountsfield 2. Sept., wird am 17. n. M. in 
Hannover zur Naturforscher Versammlung eintreffen, ha t die 
von mir filr W estwood ihm adressirten Pausgiden dem Oxforder
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Professor zugelien lassen und halt es ftir mciglich, class auch 
dieser der Versatnmlung beiwohne.

8. Forstm eister T i s c h b e i n ,  Birkenfeld 3. Sept., nimmt 
die ibm angetragenen stidbrasilischen H ym enoptera dankend 
an und fragt nach dem Verbleib der Hymenoptera der Yer- 
einssammlung. (S ie  sind auf dem „nicht ungewdhnlichen 
W ege“ der meisten Vcreinssammlungen zum grossern Theile 
den W eg der Anthrenen gegangen, da sieh hier am O rte nie- 
mand speciell mit Hymenopteren befasste, und es deshalb an 
der ersten Bedingung jed er Conservation feb lte , namlich am 
fleissigen Gebrauch!)

9. Cooperator R o b i ę ,  Franzdorf 31. August, sendet mir 
eine Zahl Hohlenthiere zur Auswahl und hat nach Ansicht 
einiger W iener Entomologen einen neuen H ister und einen 
neuen Adelops (zwischen montanus und globosus) entdeckt.

10. Prof. Z e l l e r ,  Meseritz 3. Sept., ha t die P aar brasil. 
Schm etterlinge eingereiht, von dem N ordam erikaner Herrn 
Packard  eine hubsche Schmetterlingssendung und auch ein 
Buch fur den Yerein erhalten , das nachstens erfolgen soil. 
Z. ist m it der lateinischen und deutschen Version der Stain- 
tonschen Nat. Hist, der Tineen beschaftigt und ha t noch viele 
Gesuche um Determinationen zu erledigen. E r frag t, ob die 
Bilder zu seinen amerikanischen W icklern gem acht wiirden. 
(Die Einleitung dazu ist getroffen).

11. v. H o p f f g a r t e n ,  M ulverstedt bei Langensalza 5. Sep
tember, mochte wegen des bevorstehenden Verkaufs der Ver- 
einssammlung einen Katalog derselben auf einige Tage haben. 
(Ein 8pecieller Katalog existirt nicht, wiirde auch mit Rtick- 
sicht auf die S. 120 des Jahrgangs 1805 der Zeitung ange- 
gebenen D ata keinen exacten Aufschluss geben.)

12. L. W- S c h a u f u s s ,  Dresden 5. Sept., berichtet, dass 
der Tauseh mit einzelnen Banden der Leopoldino-Carolina in 
der besprochenen A rt nicht genehmigt worden. E r frag t, ob 
eine von H. Boheman ihm zugesagte Sendung noch nicht ein- 
gegangen?

13. Dr. H a g e n ,  Konigsberg 5. Sept., hat die w erthvolle 
und interessante Sendung, deren Spedition ich verm ittelt, zyvai 
richtig und wohlbehalten empfangen, hatte  aber wegen eines 
Augenleidens in der letzten Zeit sich zu seinem Bedauern in 
der N othw endigkeit bel'unden, das Schreiben fur einige W ochen 
auf das absolut Nothwendigste zu beschranken. Dass ihm 
diese Enthaltsam keit, die sich natiirlich auch auf auatomische 
Untersuchungen ausdehnen musste, w ahrhaft peinlich gewesen, 
bediirfe keiner Versicherung.

14. Maler T i e f f e n b a c h ,  Berlin O.Sept., ist erbotig in der



123

bestimmten Frist eine oder zwei Tafeln fttr die Zeitung zu 
liefern, falls keia Colorit dabei ist.

15. Commendatore Oronzio G. C o s t a ,  Napoli 31. August, 
benachriclitigt die Yereinsmitglieder, welche W illens gewesen, 
die vom April des Jahres 1865 auf den September verlegte 
Versammlung der italienischen N aturforscher zu besuchen, 
dass die mancherlei Hemmungen, welche in mehreren Gegen- 
den Italiens durch den Ausbruch der Cholera und die daraus 
entstandenen Reisebehinderungen sich lierausgestellt haben, 
es wtinsclienswerth erscheinen liessen, diese Versammlung 
vorlaufig zu vertagen. Holfentlich w erde sich recht bald die 
Moglichkeit bieten, unter giinstigeren Auspicien die Einladung 
wiederholen zu konnen.

16. Sendung der Akademie der W issenschaften etc. in 
Lyon ihrer Memoiren von 1863 und Specificirung der ihr feh- 
lenden Bande der S tettiner Entomol. Zeitung.

17. Fr. D e g e n h a r d t ,  Clausthal 21. August, dankt fur 
erlangte Determination. Seine E rw artung  bolivianischer In- 
sekten ist durch unvorgesehene Zwischenfalle bis je tz t  nicht 
realisirt worden.

18. S. S o l s k y ,  Petersburg 12. Sept., entschuldigt seine 
verspatete A ntw ort durch eine im Interesse seiner Gesundheit 
nothwendig gewesene Reise, und wird sich je tz t  nach seiner 
W iederherstellung wieder eifriger der Entomologie zuwenden 
konnen. Die Petersburger Collegen sind fast alle auf Reisen. 
H err Popoff hat noch nichts aus Kiachta lioren lassen. Eine 
neue Lieferung der Horae entomol. ist erschienen und enthalt 
einen Artikel von Morawitz iiber Akis, der sehr pikant ist.

19. B. W . W e s t e  r m a n n ,  Copenhagen 19. Sept., hat 
die verschiedenen Scripta und Pakete an die Herrn S teenstrup, 
Nyrop, Drewsen aushandigen lassen, hat sein einziges bisheri- 
ges Exem plar von Cicindela aurofasciata uin so lieber durch 
die von mir gesendeten ersetzt, als es defect w a r, und fand 
auch die kleinen, zierlichen Carabicinen aus Santa Catarina 
neu fur seine Sammlung. E r theilt meine Ansiclit, dass die 
Gegend am Gaboon, in welcher sich H. Dohrn augenblicklich 
befindet, fur Europaer sehr gefahrlich sei und b itte t, ihn so- 
fort davon in Kenntniss zu setzen, wenn wieder Nachricht 
eingeht. E r wird in diesem Monat sein vier und achtzigstes 
Jahr vollenden, und wenngleicli er iiber den Zustand seiner 
Gesundheit nicht zu klagen h a t, fiihlt er doch, dass seine 
Krafte abnehmen. ( — Ich konnte meinem hochverehrten 
Freunde mit gutem Gewissen antw orten, dass seine schone, 
wie immer feste und sichere Handschrift mir einstweilen noch 
als trostliche Btirgsehaft dafiir gilt, dass es mit der „Abnahme 
seiner K rafte11 hoffentlich nicht viel zu sagen hat. — )
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20. Ad. Q u e t e l e t ,  bestandiger Sohriftftihrer der Kon. 
A kadem ie in Bruxelles 20. Aug. fiigt den im Schriftentausche 
gesandten Publicationen noch seine Histoire des Sciences ma- 
thematiques chez les Beiges ais Geschenk fUr den Verein bei.

21. G erichtsrath K e f e r s t e i n ,  Erfurt 14. Sept., nimrnt 
dankend die Aussicht an , sich an der zu verhoflfenden lepid- 
opterischen Ausbeute von den Cap Verde Inseln betheiligen 
zu konnen und sendet, eine Notiz von Dr. Behr iiber califor- 
nisehe Schmetterlinge.

22. Snellen van V o l l e n h o v e n ,  Leiden 20. Sept., hatte 
rngih gerne zu meiner Heimkehr von der Naturforscher-Ver- 
sammlung in Hannover mit einer guten Sendung als Dank fin 
die erhaltenen „aurofasciaten en den fameusen Colossus AloeusLt 
iiberrasclit, muss dies aber auf den October verschieben, da 
es ihm augenblicklich wegen iiberhaufter Geschafte niclit mog- 
lich ist. Goliath D ruryi q wird erfolgen, ?  ist vergriffen. 
Dass Prof. Zeller das Seppsche W erk  bespreclien w ill, freut 
ihn. U ngeachtet seiner w iederholten Bitten an die in nieder- 
landisch Ostindien explorirenden Naturforscher senden sie zu 
seinem Bedauern selten oder nie Microlepidoptera.

23. Intendant Carl M. B o h e m  a n ,  Stockholm 22. Sept., 
ist von seiner mehrmonatlichen Reise in das siidliche Schweden 
heim gekehrt, und obwohl der verflossene Sommer einer der 
arm sten in Bezug auf Insektenbeute w a r , dessen er sich er- 
innern kann , gliickte es ihm doch, einzelne fur die Fauna 
neue und interessante Arten zu fangen. Von meinen nach An- 
leit seiner Insecta calfraria ihm notirten Desideraten kann er 
mir wegen der geringen Anzahl der disponiblen Exem plare 
nur wenige geben, und heansprucht keinen E rsa tz , da er 
sich dafiir durch meine friiheren Sendungen entschadigt halt. 
( — Sehr liberal gedacht; da aber unter den verheissenen 
Gattungen auch E urym orpha, Cosmema, Crepidogaster und 
dergleichen Aves rarae  parad iren , so wird mein verehrter 
Freund es wohl nicht iibel deuten, wenn ich auch m e i n  Con
tingent marschiren lasse. — ) Adresse fiir Malmo, um dahin 
die letzten von Professor Lacordaire zuriickgesandt.en Typen 
Schonherr’scher Curculionen zu richten.

24. O berlehrer Dr. B. W a g n e r ,  Fulda 25. Septbr. und 
1. O ctober, sendet eine Arbeit iiber Diplosis tritioi und D. 
aurantiaca (Getreide-Gallmucken) ein, wiinscht Separata.

25. Schulrath Dr. S u f f r i a n ,  Munster 26. Septbr., Expe- 
dienda fur Intend. Boheman, wiinscht Bucher aus der Ver- 
eins-Bibliothek und kreuzigt sich iiber die vielen ihm ange- 
m utheten Determinationen.

26. Prof. J. 0 . W e s t w o o d ,  Oxford 2. S ep t, sendet mir 
eine Anzahl ihm mit meinen Zweifeln vOrgelegter Paussiden be-
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gu lach te t zuriick. E r h a tte  vor 2 ,3  Ja h re n  d iePaussidensam m lung 
des H e n n  Thom son in  P aris , w elche derselbe kurzlich  an H errn  
E. F elix  in Leipzig v e rk a u ft h a t ,  d u rch g eseh en , und g laub t 
n ic h t, d a run te r e tw as  ihm  U n b ek an n tes , N eues b em erk t zu 
liaben. Bei D urchsicht der ihm  je tz t  von m ir zugesendeten  
A rten  falle  es ihm w ieder au f , dass kein  E rd th e il eine so 
giosse U ebereinstim m ung der F auna  in einem so ausgedehnten 
G ebiete aufw eise als A frik a , und e r  sei g en e ig t, die P. run- 
c inatus , K lugii, L a tre ille i, Oleesii (F a irm ., dessen typisches 
E xem plar sieli in der Sendung befand ) und g lab ra tu s als 
LocalvarielS ten  derselben  A rt oder Subspecies anzusehen. E r  
habe e tw as A ehnliches bei Papilio  U lysses w ahrgenom m en 
und geglaubt, das am einfachsten  durch die N am en U lyssinus, 
U lyssodes, U lyssellus zu bezeichnen. Im Oxford-M useum be- 
sitze m an von der G attung  T richogom phus die A rten  Milo, 
lunicollis und M artaban i von den K asyab H ills; le tz te re r 
stimme vollig  (<?) m it der Beschreibung G uerin 's in B dlanger. 
Von den ihm  angebotenen K afern  b eh a lte  e r  den D am aste r m it 
gespaltenenF liigeldecken. E rh a lte  die S paltung fur eine zufallige.

27. B uchhandler K u m m e r ,  Leipzig 26. Sept., b itte t um 
Besprechung des von ihm v erleg ten  Buches von D r. Taschen- 
berg  iiber H ym enopteren  G attungen.

28. S ta d tr ic h te r  W i t t e ,  B erlin  2. O etbr., w iinscht, dem 
Vereine als M itglied beizutreten .

29. Prof. Z e l l e r ,  M eseritz 21. Sept., h a t in den dortigen 
sogenannten M oosloehern zw ei E x em p lare  der von ihm noch 
nie lebend geselienen N octua solidaginis gefangen und ist bis- 
her durch m ancherlei B erufsarbeiten  beh indert w o rd en , das 
naeh M ountsfield bestim m te M anuscript abzusenden.

30. C. R. vom B r u e k  , C refeld 15. S ep t., re m ittir t den 
ihm geliehenen K ata log  von W ollaston  und e rw ie d ert die 
ihm gesandten  C oleoptera durch feine sudeuropaische A rten . 
N euere N achrich ten  iiber unsre  ita lien ischen  F reunde  und 
Collegen. W ollas ton  h a t seinen P lan , den W in te r  m oglicher- 
weise auf den C anarischen  Inseln zu v e rb rin g en , sehr gebil- 
lig t, obw ohl W . in B etreff der landschaftlichen  Reize und des 
europaischen C om forts M adeira den V orzug giebt. Bei der 
unsichern augenblieklichen L age in B etreff der C holera und 
bei den m ancherlei eonfusen Q uaran taine-R eg lem ents sei es 
jedoeh  noch sehr ungew iss, ob aus dieser R eise e tw as w er- 
den konne.

31. Dr. F e lix  F l i i g e l ,  Leipzig 19. S ep tb r ., sendet das 
S m ithsonian-Paket m it B iichern von verschiedenen nordam eri- 
kanischen G esellschaften  und V ereinen , m it denen w ir im 
Schriftentausch stehen. D arun ter speciell entom ologiach: H. 
L o e w  D ip te ra  of N orth  A m erica P a r t  II , P u t n a m  N otes on 
the habits of some H um ble Bees, P a c k a r d  H um ble Bees of
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New E ngland, new species of A nthophorabia, new genus of
Proctotrupidae. .

32. Major P i r a z z o l i ,  Milit.-Commandant in Domodos ola 
6. Oct. hat bei dev gunstigen w arm en W itterung den ganzen 
Septem ber hindurch fleissig am G riesgletscher jagen konnen 
und wird bei erster Gelegenlieit einige Proben semer Aus- 
beute senden. Die Bryaxis, w elche w ir 1856 zusammen vor 
P orta  6. Giovanni in Rom fingen, hat Saulcy fur neu erk lart.

33. N. L a n g e ,  D irector der Telegraph.-Station Kozlow 
20 Sept., wiinscht iiber einige entomol. Punkte Auskunft; ich 
babe ihn an H errn Alex. Becker in Sarepta empfohlen.

34. Dr. Sn. v. V o l l e n h o v e n ,  Leyden 10. Oct., kiindigt 
mir eine Sendung coleopterischer Grosskreuze an ; Macrotoma 
microcera, A tlas, Euchirus longimanus, m ehrere Species Ba- 
tocera Eupholus etc. Die N eu-G uineenser sind noch nicht 
iibersichtlich sortirt. BUcher fur den Verein und fur mich 
sind beigepackt. Yon Dr. Hagen hat er einen erfieuhchen
Brief gehabt. ^

35. Dr. S c h i e f f e r d e c k e r ,  Konigsberg 10. Oct., wiirde
das Parchen von Scarab. Aloeus aus S. C atarina wegen seiner 
riesigen Grosse kaum fur identisch mit den von ihm besesse- 
nen aus Venezuela gehalten haben und hat sich aueli iibei 
die ubrigen Kafer gefreut, welche ihm manche neue G attung 
als Zuwachs fur die Sammlung brachten.

36. Baron C h a u d o i r ,  Brussel 12. O ct., hat bei seiner 
Riickkebr von einer langeren Keise die ihm zur Begutachtung 
vorgelegten Carabicinen aus S. C atarina vorgefunden und da- 
runter eine neue Casnonia, ein neues Zuphium , einen neuen 
Diaphorus und andre artige Saclien bem erkt, wiinscht aber 
zur genaueren Vergleichung noch einige Frist zu behalten, 
da seine Sammlung augenblicklich verpackt steht. E r wird 
den nachsten W in ter im sudlichen E uropa, vielleicht in Mont
pellier, zubringen. Bei der nachsten monographischen Bear- 
beitung einer Carabicinen-Gruppe ist er nicht abgeneigt, mei- 
nen R ath  zu befolgen*). Von achten Feronia besitzt er je tz t

*) B aron C haudoir sammelt bekanntlich sclion seit einer Reihe 
von Jahren  ausschliesslich Carabicinen und hat es in Folge dieses 
concentrirten Strebens und durcli seine Verbindungen mit den bedeu- 
tendsten Museen und  Collectionen zu einer nahe an V ollstandigkeit 
grenzenden R eichhaltigkeit des aus dieser Familie bekannten Mate
rials g e b ra c h t.. Die von ihm  in le tzter Zeit lierausgegebenen ICata- 
loge seiner C icindeliden, seiner C arabus, welche sich nu r auf die 
Species seiner Samm lung beschranken, w iirden d ah e r, falls er den- 
selben (wie ich ihm  dringend anzurathen m ir e rlaub t liab e ), noch 
die w e n i g e n  beschriebenen Arteu gesellte, welche er n i c h t  besitzt,
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(olme die b enachbarten  G ruppen m it in A uschlag z u bringen} 
iiber 500 A rten . Im nachsten  W in te r  hofft er, die A nchom eniden 
und H arpaliden  bearbeiten  zu konnen. E r s te llt eine Mono
g raph ic  d er G attung  P la ty d e ru s  ftir die Z eitung in Aussicht.

37. G enera lseereta ir P u t z e y s ,  Briissel 12. O ctb r., frag t 
an, ob ein A rtikel von ibm  noeh in 1865 publicirt w erden  
kann, und wUnscht genaue A ngabe des Y ate rlandes bei eini- 
gen ibm zur B eschreibung m itgelheilten  Thieren. 18. Oct. 
E insendung des betreffenden A rtikels.

38. C ooperator R o b i ę ,  12. O ct., woUfte gern  den ihm 
in F o lgę einer zu H annover erlang ten  N otiz gegebenen F inger- 
zeig Uber eine noch w enig  ex p lo rirte  H ohle benutzen, w urde 
aber A ngesichts derselben durch einen heftigen R egenschauer 
an dem Besuche v e rh in d e rt und muss ibn au f das nachste  
F ru h jah r binausscliieben. W enn m oglich soli noch in diesem 
Ja b re  den H ohlen bei Aicb eine E xcursion gew idm et w erden  
in denen a lle rle i Feines vorkom m t. 4. Nov., die Excursion 
ist ohne alles R e su lta t geblieben.

39. L eh rer T e i c h ,  R iga 13. Oct., com m unicirt eine R eihe 
lepidopt. B eobachtungen zum beliebigen Benutzen fUr die Zei
tung und w unsch t M itglied zu w erden .

40. L ehrer C o r n e l i u s ,  E lberfe ld  13. O ctbr., th e ilt mit 
dass das so eben erschienene Buch uber Zug- und W an d er- 
th iere aus V ortragen  en tstanden  ist, die er zu einem m ilden 
Z w ecke in der dortigen  R ealschule offentlich g ehalten  hat.

41. Dr. H. H a g e n ,  K onigsberg 14 O ctb r., sendet einen 
A rtikel fttr die Z eitung  iiber Leon D ufour’s w issenschaftliche 
Leistungen.

42. F rau  P rofessor H e d e n b o r g ,  F lo renz 5. O ctbr., zeigt 
den am 21. A ugust d. J. do rt erfo lg ten  Tod ihres G atten  an. 
(Die V oraussetzung der geeh rten  D am e, ih r G a tte ,  d er be- 
rUhmte E x p lo ra to r  A egyp tens, N ubiens etc. h ab e  dem ento- 
mologischen Y ereine seit 1845 als M itglied an g e lio rt, beruh t 
auf einem Jrrthum e.)

43. Dr. H. D o h r n ,  S im aló , I lh a  do P rin c ip e  4. Septbr. 
Das um 3 T age zu fruh eintreffende und sich nur w enige 
Stunden aufha ltende P ak e tb o o t la sst ibm nur Zeit, in E ile zu 
berich ten , dass ei durch m ehrere  U m stande gend th ig t w ar 
die Reise nach dem G abon und F ernando  Po aufzugeben '

uuzweitelhaft fur jeden Sam m ler einen fitr je tz t unubertrefflichen 
Wertli als H ulfsm ittel zur system atisclien Ordnung der Sam m lung  
liaben, da der bisher allgem ein gebrauchte K atalog der ehem aligen  
Lejeanschen C ollection dazu aus m ehreren Griinden nicht m ehr aus- 
reicht.
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und dass er mit dem Dam pfer Lincolnshire nach S. Vicente 
zuriickzukehren denkt; es geht ihm ubrigens ganz wohl.

44. Buchhandler F r. F l e i s c h e r ,  Leipzig 19. Octbr., be- 
dauert, den ihm fUr Linnaea 16 noch angebotenen Artikel 
ablehnen zu miissen, da der Band voraussichtlich m it dem 
vorhandenen Manuscript schon iiber 30 Bogen geben werde.

45. Dr. M o r s b a c h ,  Dortmund 18. Octbr., zeigt an, dass 
er mir eine Sendung Exoten zur Determination zugedacht und 
ein P aar neue Quellen in Indien und Australien entdeckt hat, 
aus denen hoffentlich gutes M aterial an Insekten fliissig zu 
machen ist.

46. Consul v. B r a n d t ,  K anagaw a 10. August, versichert, 
dass mein Brief wesentlich dazu beitragen w erde: „dem Da- 
master den Aufenthalt im I.ande seiner V ater unangenehm 
zu machen11. Zw ar habe e r ,  um auf die von mir uber die 
Lebensweise des Thieres gestellten Fragen zu antw orten, seine 
Spaher ausgesandt, welche „den Inculpaten in seinen Flegel- 
jah ren  und spaterhin in seinem Familienleben belauschen und 
das Beobaclitete mittheilen sollen11, aber es ist ihm zweifelhaft, 
ob die Resultate meinen W iinschen entsprechen werden. Denn
die Japaner sind ein curioses Volk und strauben sich trotz 

des Keils, den die V ertrage in ihre jahrhundertlange Abge- 
schlossenlieit getrieben haben , gegen jeden Einblick in ihre 
Interna. Es ist daher gar nicht unmoglich, dass die Jap. 
Regierung in solcher Indiscretion Landesverrath w ittere  und 
alle A ufklarung riber Leben und Treiben der Dam aster ver- 
biete.“ Die mancherlei Beschadigungen seien wesentlich wohl 
dem langen Verbleiben der Thiere im Spiritus beizumessen. 
E r sei w illens, einen Erholungsabstecher nach H akodade im 
Nor den der Insel zu machen und w erde die dazu bestimmten 
14 T age, wenn moglich, dem Forschen nach Coleopteren 
widmen. Da er sich in seiner Knabenzeit m it Kiifern beschaf- 
tig t , so sei ihm die M aterie nicht gerade frem d, es sei ihm 
deshalb aufgefallen, dass er auf seinen Spaziergangen wohl 
C arabus, Dytiscus, Buprestis, E la te r , Curculio, Bostrychus, 
Longicornien und Chrysom elen, aber gar keine Cicindela, 
N ecrophorus, Meloe geseben habe , auch wenig Scarabaeen. 
Der Hauptlieferant der eingesandten Kafer sei durcli mein 
ihm iiberwiesenes praemium diligentiae sehr zufriedengestellt.

47. Dr. C a n d e z e ,  Liege 26. Octbr., rem ittirt einige Dc- 
term inanda, lugt G uatem ala-Insekten bei und berich te t, dass 
Dr. Chapuis mit der Correctur der letzten Bogen seiner Pla- 
typus-M onographie beschaftigt ist und Prof. Laeordaire den 
Longicornen-Band in AngrifF genommen hat.

48. Dr. Stef, di B e r t o l i n i ,  Civezzano bei T rento 27. 
O ctbr., erkundigt sich nach dem besten Buche, um danach
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suddeutsehe Lepidoptera zu ordńeń und legt ein Verzeichniss 
von Kafer-Dubletten zur Auswahl bei. E r hat den A rtikel 
Tandem aliquando mit Interesse gelesen und glaubt, dass ein 
Bekannter von ilim, der im Interesse der Seidenwiirmerzucht 
•naeh Japan  reisen w ill, eine Copie der Damasterzeichnung 
gut brauchen kiinnte.

49. Lehrer H. C h r i s t o p h ,  Sarepta 12. O ctbr., dankt 
fUr die Besorgung seiner A uftrage, hofft im Laufe des W in
ters noch eine Sendung zu machen und bezeichnet die Bandę 
der entom. Zeitung und Linnaea, welche ihm noch fehlen.

50. T. Vernon W o l l a s t o n ,  Teignmouth 26. O c t, bittet 
um Auskunft iiber Dr. H. D ohrn, von dem er nichts gehort, 
seitdem jener die Cap VerdeTnseln verlassen. E r wird w ahr- 
scheinlich im Lauf des November in der Yacht seines Freun- 
des Gray einen Abstecher nach den gedachten Inseln machen 
und wiirde sicli freuen, meinen Sohn noch dort zu treffen.

51. Ritterschaftshauptm ann Baron P a h l e n ,  Reval, sendet 
mir ein Exem plar des zu Ehren des SOjahrigen Doctor-Jubi- 
liiums unseres Ehren-M itgliedes, Akadem ikers von Bar von 
der ehstlandischen R itterschaft herausgegebenen Prachtbandes.

52. S taatsrath  Dr. v. R e n a r d ,  Moskwa 31. Oct., frag t, 
ob Dr. H. Dohrn nicht vielleicht von seiner Reise etw as fur 
die ethnograpliische Ausstellung liefern konne, welche 1867 
dort beabsichtigt wird.

53. H. T. S t a i n t o n ,  Mountsfield 27. Octbr., sendet Lin- 
nean und London Society Transactions und Vol. I des neuen 
Enlom. Monthly Magazine fur den V erein , Prof. Z eller, Dr. 
Hagen und mich. H err A lbert M u l l e r  aus B asel, derzeit 
in London, wiinscht in den Verein aufgenommen zu werden. 
Herr Saunders hat verschiedene Liicken in seiner Sammlung 
der S lettiner Publicationen bem erkt, die er auszufiillen wiinscht. 
Desgleichen der Bibliothekar der Linnean Society.

54. C a u l l e ,  Steuerbeam ter in St. Did 2. Novbiv, sendet 
einen Katalog seiner Dupla ein und b itte t, ihm nach Maass- 
gabe desselben einen ungehenden Sammler uuserer Gegend 
zuzuweisen, dem ein Austauscli passend erscheine. ■

55. Major P i r a z z o l i ,  Domodossola 22. und 26. Octbr., 
berich te t, dass er die am 6. October verheissene Sendung 
expedirt h a t,  dass er einen intelligenten Sammler erm ittelte, 
von welchem er gute Insekten erw arten  darf, die an der 
Schneegrenze leben. E r wiirde gern iiber ein Paar ihm un- 
bekannte A rten seiner Sendung nahere Auskunft erfahren.

56. F r i e d  l a n  d e r  & Sohn, Berlin 4. Novbr., wiinschen 
ein Exem plar des vom Vereine 1856 veranstalteten Neudrucks 
'° m  sechsten Bande des Illigerschen Magazins. (Von rneli- 
leren Seiten wurde damals der W iederabdruck dieses kurz

9
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nach seinem Erscbeinen vom F eu e r  ve rzehr ten  Bandes ais 
eine verdienstliclie Unternelimung empfohlen, bei w elchei  von 
pecuniarem Verlust niclit die Rede  sein konne ; indess unge- 
a c h te t  des billigen Pre ises  von 1 T h a le r  ist die Yereinskasse 
nicht auf die ha lben  D ruckkosten  gekommen.)

57. S chu lra th  Dr. S u f f r i a n ,  Munster 3 Novbr.,  tlieilt 
mir mit, w as  ihm seit unsrem Zusammentrefifen au f  der Natur-  
fo rscherversam m lung in H annover Entomologisches begegnet 
ist- er h a t  unbescbriebene Cryptocepbalen  bei Riehl und auf 
dem Museum in H alle  erm ittel t ,  aucli einen eifrigen angehen- 
den Sam m ler in Aschersleben. J e tz t  soli es an die D ete r
mination der  Fideicommissa der  H erren  F e l ix ,  Schauluss, 
Tliorey und C lark  gehen , w enn  das M unsteraner N ebelm eer 
der  Sonne endlich D urcbgang vers ta t te t .  Im letzten Hefte
der  Zeitung ba t  ihn die Mittlieilung aus Dr. Heinrich D’s
Reise-Journa l besonders angesprochen.

58. Prof. Z e l l e r ,  Meseritz 3. Novbr., b a t  sich fiber die 
une rw ar te ten  M olukken-M icroptera selir gefreut,  von denen 
er nur einige Amboinesen aus dem W ien e r  Museum besass. 
Z. bem erk t,  dass Dr. Heinrichs Angaben iiber die entomisclie 
Armutli der  Cap Yerde-Inseln ganz bestat ig ten , w as e r  davon 
prophezeit  babe, und dass die Prinzeninsel gewiss ganz andre  
A usbeute liefere. Nur selie e r  n irgend  des Spiessens E rw ah -  
nung ge than ,  mithin w urden  nach E u ro p a  wohl nur  F laschen 
mit E ingem achtem  in Spiritus w andern !  (Hoffentlich docli
n icht, d a  Dr. Heinrich einen ju ngen  H ollander  ais Begleiter 
m itgenommen, der  vorzugsweise fiir Ornithologisclie und Le- 
p idopterische Ausbeute und P re p ara t io n  zu sorgen hat.)

59. Prof. Dr. L e u c k a r t ,  Giessen, sendet mir unter
K reuzband den von ihm in der  zool. Section der Naturforscher- 
Versam m lung von 1864 gehaltenen  interessanten  Y o rt rag  „iiber 
B ienenzwitter11 und ein S epara tum  aus dem ersten  Bandę des 
Ja lirg .  31 des Archivs fiir N a tu rgesch ich te ,  enthaltend seinc 
und Mecznikoff’s Beobaclitungen „iiber die ungeschlechtliche 
Fortpflanzung der  Cecidomyienlarven11, eine Besta tigung und 
E rw e ite rung  der bekanntlich  vom Prof. W a g n e r  in Kasąn vor 
5 J a h re n  gem achten w underbaren  E n tdeckung  eines Genera- 
tionswechsels der seltsamsten Art.

Die in den vorge tragenen  Briefen zu Mitgliedern vorge- 
schlagenen H erren

S tad tr ich ler  W  i t  t e  in Berlin,
Telegrapliendirec tor  L a n g e  in Kozloff,
Lel ire r  T e i c h  in Riga,
A lbert M i i l l e r  in Basel (derze it  in London) 

w urden in den Yerein aufgenommen und die sammtlichen 
M itglieder  des V ors tandes in ihren Yereinsam tern  bestatigt.
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Bei der h ie rau f s la ttlindenden  noclim aligen V erste igerung  
der V ereins-Sam rrilung blieb der U nterzeichnete m it 75 T h lr. 
M eistbietender. (D urcli eine sp a tere  Cession dessen, w as au- 
then tiscb  nocb von der ehem als Dr. Scbm idtschen Sam m lung 
iibrig is t ,  an H errn  S ta d tr ic h te r  W itte  in B erlin  und Aus- 
gleicbung des R estes ist der V ereinskasse im G anzen die 
Sumrne von 100 T h lr. zu G ut gekom m en.)

Die V orsehlage in B etreff des P reisnachlasses ganzer Se- 
rien unserer Publicationen fiir g e leh rte  K orperschaften  w urde 
genehm igt.

E in gem einsam es lieiteres M ahl beschloss die F eier.
Dr. C. A. D o h r n .

Ueber Cenea Stoll
VOID Custos Hopffei*.

C e n e a  S toll (T af. 29 f. 1) und T r o p l i o n i u s  W estw . 
(A rcana ent. p. 153 Taf. 39 f. 1, 2) sind n ich t die beiden 
G eschlecliter einer A rt, w ofiir sie allgem ein gehalten  w erden , 
sondern bilden zw ei sicher versebiedene Species. Den Beweis 
dafiir lie fern  3 E x e m p la re  von C enea und 1 E xem plar von 
Troplionius des B erliner M useum s, w elche sam m tlich ent- 
schieden w eiblich  sind. Auch das von Stoll ab g eb ild e te  Cenea- 
E xem plar sch e in t, nach der F orm  des H in terle ibes, diesem 
G eschlechte anzugehoren , so dass ich n icht sagen k an n , au f  
w elche W eise  sieh die M annchen der beiden  A rten  auszeiehnen.

C enea schein t ziem lich veranderlich  zu sein. D as eine 
unserer E x em p la re  h a t sam m tliche F lecke des O bertliigels 
w e iss , das zw eite  den grossen ovalen  D iscalfleck zw ischen 
A st 1 und 2 der M ediana h e llo ch e rg e lb ; das d r it te , eine 
ausgezeichnete Y a r ie ta t ,  v ie lle ich t eigene Ar t ,  h a t den eben 
erw ahn ten  F leck ganz und den lin ieniorm igen F lec k  in der 
Z elle , der h ie r besonders b re it und lang  ist, zur H alfte  hell
ochergelb g e fa rb t und an S telle der beiden w eissen Discal- 
flecke zw ischen Subcostalis und d rittem  M edianaast einen 
grossen, fast eiform igen, durcli die beiden D iscoidales durch- 
zogenen hellochergelben F leck , gerade w ie dies bei T ropho- 
nius der F a ll ist. Die p aarig  g es te llten , gew ohnlich  w eissen 
R andllecke des U nterfliigels sind bei diesem Stiicke, m it Aus- 
nahm e der 2  ob ersten , o ch e rg e lb , g rosser und dem  R ande 
nah e r geriick t als gew ohnlich. Im  Oberfliigel befinden sich

9*
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gew ohnlich zw.isehen Submediana mid drittem Medianaast 3 
weisse, fin Grosse abnehmende runde Randflecke; auch diese 
sind bei diesein Stiicke ocliergelb und von kappenformiger 
Gestalt, Stolls Bild zeigt von diesen 3 Flecken nur den 
obersten, w elcher bei unserem Exem plar, abweichend von 
dem B ilde und unseren ubrigen Stucken ganz nach dem Rande 
binausgeriickt und halbmondformig gestaltet ist. Die Unter- 
seite der Hinterflugel zeiclm et sicb noeli dadurch aus, dass 
ihre Basis niclit geschw arzt ist.

Sollten sich identisclie Exem plare auffinden lassen, w elche  
dartbun, dass die hervoigehobenen Unterschiede niclit zufallig  
sind, sondern Artreclite beanspruchen konnen, dann wUrde 
ich diese Art C e p h o n iu s  benennen.

Lepidopterologische Mittheilungen
von

C . A . T efie li in Riga.

Colias Palaeno fliegt von der Mitte des Mai bis Ende 
Juni auf Moorwiesen sehr haufig. Unter den von mir gefan- 
genen befindet sich ein gelbes $.

Lj'caena Optilete. F liegt ebenfalls zugleicli mit dem vo- 
rigen auf Torfmooren in Dnmasse. Die Raupe fand ich auf 
Vaccinium M yrtillus und Uliginosum.

Vanessa C-album. F liegt hier im Mai und August. Im 
Juni fand ich zw ei dunkelrothe Puppen ohne C-Zeichen an 
einem Zaun, Sie gaben 2  Falter mit purpurrother Unterseite; 
der Vorderrand ist w eiss bestaubt und die grunlichen F lecke  
am Aussenrande sind vorhanden, sonst ist alles einfarbig 
rothbraun.

Arg3?nnis Laodice fliegt von Mitte Juli bis August auf 
W aldw iesen  niclit selten. Der Mann erscheiut S— 11 Tage 
friiher als das W eib.

Argynnis Paphia. Voriges J a h r , in welchem diese Art 
beim Schwefelbad Kemmern haufig flog, fing ich ausser der 
Aberr. Valesina einen Zwitter. Leib und Fliigel sind rechts 
w eiblich, links mannlich. Das Tlrier ist sehr gut erhalten.

Erebia Ligea. F liegt nach Speyer (Stett. ent. Zeit. 1860 
pag. 373J bei Arolsen immer in den Jahren mit ungeraden 
Zahlen. Hier flog sie 1S62 und 1S64 haufig, in den andern 
Jaliren gar nicbt; also scheint ihr F lug hier auf die Jahre mit
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geraden  Zahlen zu fallen. Sie erscheint bei uns im  le tzten  
Drittel des Juli und fliegt bis in den August.

Diesen Som m er,  in w elchem  Ligea nicht flog, fing ich 
eine Erebia, die ich zuerst fiir L igea hielt. N ahere  Betrach- 
tung maclite mich aber  in dieser Meinung schwankend. Ich 
fing den F a l t e r ,  ein $ ,  au f  einer W aldw iese  bei K urtenhof 
ani 20. Juni. D ort  habe ich nie eine Ligea gesehen, auch 
voriges J a h r  nicht.  Auf der  Oberseite unterscheidet sich 
dieser F a l te r  von Ligea w en ig ;  nu r  ist die Bindę auf den 
Oberfliigeln fast von gleicher B re i te ,  w a h re n d  sie bei L igea 
nach dem Innen rande  zu meist schmaler w i rd ,  oder sich in 
F lecken au f lo s t ;  aucli scheint mir ih re  F a rb ę  liier in tensiver 
zu sein. Die U nterse ite  b ietet auffallendere Unterscheidungs- 
zeichen. W a h r e n d  dieselbe bei Ligea m ehr  oder w eniger  ins 
Ockergelbe z ie h t ,  ist die G rundfarbe  hier entschieden braun. 
Bei Ligea beginnt ferner die Bindę auf  den Hinterfliigeln am 
V orde rrand  mit einem weissen S tre if ,  wenigstens liabe ich 
ihn bei m ehre ren  hu n d e r t  E x em p la ren ,  die ich verg lich ,  be- 
m e rk t ;  hier felilt dieser weisse S tre if  ganz, und die schmale 
Bindę beginnt im 2. D ri t te l  der  F luge l  und ist nur schwach 
angedeutet. In ih r  stehen sehr deutlich 3 sc liw arze ,  weiss- 
gekern te  A ugen in Ringen von der  F a rb ę ,  w ie  sie die Bindę 
der OberflUgel hat. —  Endlich fing ich zu Anfang des Ju li  
im vorigen J a h r  ein ganz zerfetztes E xem pla r  ebenfalls  in 
Kurtenhof, das, so viel ich mich erinnere, diesem gleichkam. 
(Leider habe  ich es nicht aufbew ahrt .)  Ais s p a te r ,  nach 3 
W ochen , L igea um Kem m ern haufig flog, gab  es bei K u r te n 
hof nicht eine Ligea. Alles das zusammen bestimmt mich, 
eine neue A r t  zu verm uthen , denn 1. die verschiedene U n te r 
seite, 2. die verschiedene Flugzeit, 3. der  verschiedene Fund- 
ort und 4. das w ahrscheinlich  ja h r l ich e  und seltne Vorkom- 
men dieser Art,  w ahrend  Ligea alle 2 J a h r  und dann gesell- 
schaftlich fliegt — sind zu wichtige P u n k te ,  ais dass man 
ihnen kein G ew icht beilegen sollte.

Ich habe diese A rt  einstweilen un ter  dem Namen Ereb. 
Livonica meiner Sam m lung eingereihet und ihr den P la tz  vor 
L igea gegeben. Sollte sie sich ebenso nachstes J a h r  w ieder  
linden, so ist an  einer neuen Art w oh l nicht zu zweifeln.

Chionobas N orna  fine ich im Mai dieses Jah res  in meh
reren  E xem plaren  auf  einem Torfmoor bei K urtenhof,  auf 
welchem Salix  caprea,  Betula a lba  in S trauchern  nebst E rica  
und Yaccinium uliginosum und sauern G rasern  wachsen. Die 
V ?  erschienen fruher ais die $  und w aren  zum Theil  schon 
verflogen. Bei keinem meiner E x em p la re  ist die Bindę auf 
den F lugeln zusamm enhangend, sondern sie besteht aus 3 - 6
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ockergelben F le c k e n ,  die zmn Tlieil grossore oder k le inere  
schw arze K erne haben.

A cherontia  Atropos w a r  im Ja l i r  1853  im August und 
Septem ber ais R aupe  niclit selten. D er  F a l te r  en twickelte  
sich im Zimm er im November.

Epia lus  Humuli soli nach m ehreren  Autoren nur im Ge- 
birgs- und Hiigellande vorkommen. Obgleich Riga nicht in 
solchem lieg t ,  kom m t doeh der  F a l te r  jah r l ich  im Mai und 
Anfangs Juni zu Tausenden auf  W iesen vor.

Bombyx Quercus habe  ich zweimal im A ugust ais er- 
w achsene Raupe  gefunden. Die iiberwinternden Puppen  ent- 
w ickelten  sich leider beide Male nicht.

Charaeas Graminis. T r a t  liier verheerend  auf. Die 
R au p e  lebte bis J u n i ,  der  F a l t e r  erschien vom Ju li  bis in 
den August.

H adena  S a tu ra  kam  im A ugust und Septem ber vor.
N onagria  T y p h a e  fand ich im Jnli ais R aupe  und Puppe 

oft in Typ  ha latifolia. Die F a l te r ,  darunter  var. F ra te rn a ,  
en tw ickelten  sich im August. NB. Eine Puppe  stand aufrecht 
im S tengel und gab Fra terna.

Plusia H ochenw ar th i  gviflF ich im Mai und Juni auf 
sumpfigen W iesen.

A nar ta  Cord igera  fing ich in zwei Exem plaren  auf einem 
Torfm oor im Mai bei Sonnenschein, Mittags.

E ra s t r ia  Bankiana. Im Mai und Juni rech t haufig auf 
trockenen grasreichen Lichtungen in unsern W alde rn .

Catocala Pacta .  Am 19. Juli fand ich auf einem l o r l -  
moore an einem Saalweidenstrauch  eine R aupe  dieser Art. 
Sie w ar  ascligrau mit ockergelben, schwarzbraun  gerandeten  
W a rz e ń ,  die sich auf den le tzten Ringen zu 2 P a a r  Spitzen 
ausgebildet hatten. Der Bauch w ar  weiss, schw arz  gefleckt. 
Sie 1’rass nur S aa lw e id e ,  auch am T a g e ,  und machte am 
23. Ju li  ein Gespinnst auf einem Stiick l i a s e n ,  dicht an der 
E rde .  Das Gespinnst w a r  eng, mit G rashalm en vermischt-, 
P uppe  hellbraun, blau bereift. Am 25. August Abends 9 Uhr 
en tw ickelte  sich ein p rach tiges  W eib.

O rtho tae lia  Sparganella.  Von dieser A l t  fand ich im 
Juni R aupen  und Puppen zu H underten  in Scirpus lacustris. 
Die P uppen  hat ten  am Kopf nicht 4, sondern nur 2 Spitzen. 
Die F a l te r ,  w elche im Juli erschienen, schillerten s ta rk  violett.
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Correspondenz-Nachrichten.

Aus einem Briefe des H errn  Prof. Dr. Maklin in H el
singfors vom 24. Novem ber 1865 ergiebt sieli, dass er durch 
m ancberle i Z uw acbs  seines Materials bisher nieht zum Ab- 
schluss der  von ihm unternom m enen Arbeit iiber Strongylium 
(Stenocliia) komnien konnte. E r  hofl't aber ,  dam it im Friih- 
ja h r  1866 Jertig zu w erden and das entliebene Material spa- 
testens im Laufe des Sommers an die resp. In teressenten zu 
remittiren.

Die Monographic des H errn  Dr. C h a p u i s  in Verviers 
iiber B orkenka fe r ,  und zw a r  zunachst iiber die P la typ iden ,  
wird bereits  gedruckt.  Dieser Theil der A rbeit  ist langst 
beendet,  aber  durch ‘Behinderungen Seitens der  Druckerei 
verschleppt worden.

Aebnlieli verba l t es sich mit dem siebenten Bande von 
Prof. L a c o r d a i r e ’ s Genera ,  der  den Abscliluss der  Riissel- 
kafer  enthalt .  Aucli b ie r  l ieg t die Schuld der Yerzogerung 
am Druck und an der  Colorirung der dem Bande beigefiigten 
Tafeln.

Ein System a Ceram bycidarum  von T h o m s o n ,  in Li£ge 
von der  dortigen Societe R oya le  herausgegeben ,  liegt zur 
Ausgabe fertig vor.

Den vielen freundichen N achfragen nach Dr. Heinrich 
Dohrn’s le tzten Erlebnissen zur E rw iederung ,  dass nach einer 
bedenklichen In term it t irung  seiner Nachrichten ( — der le tzte  
Brief da t ir te  von der  Prinzen Insel 4. Sept. — ) er w ieder  
am 24. Novbr. von S. Vicente geschrieben h a t ,  wo er  nacli 
einer mtihseligen Seereise gesund angkom m en w ar.  Die von 
ilim auf I lha  do Principe gesamm ellen N aturalien  w aren  gut 
erhalten geblieben, mit Ausnahm e der  von Seewasser bescha- 
digten und verfaullen L epidoptera  und Vogelnester.

Dr. C. A. D o h r n .
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Erklarung der Tafel.

V orau sg esch ick t w ird ,  dass die T a fe l i  des Ja lirg an g es  1866 
e rs t sp a te r  ausgegeben  w erd en  s o l i ,  da d e r  zu derse lb en  gehorige  
A rtik e l des H e rm  P ro fesso r Z eller e rs t  m it dem  zw eiten  H efte ge-

lie fe r t  w e rd en  karm .
A u f T afe l I I  1st d a rg e s te ll t :

F ig . 1 T au ro cera s tes  p a tag o n icu s P h il.
2  C o leo p te ro d es fusceseens Phil.

Y erg l. d ie B esclireibung  Ja h rg . 1864 pag. 306.
3 Oediscelis v e rn a lis  P h il., T heile  von Oed. m in o r P h il.
4  A tra c to ce ru s  (? ) va ld iv ian u s P h il.
5 R h o p a lo b rach iu m  clavipes u n d  T heile  von 

T rac lie lo s ten u s in aeq u alis  Sol.
D ie  Z eiclinungen sind  von D r. R. A. P h ilip p i in  

S an tiag o .
6 Z eiclinungen von D r. A ltu rn  in M unster zu  dem  im

Ja h rg . 1865 pag. 351 beseh riebenen  H erm aphro - 
d iten  von D y tiscus latissim us.

Jnlialt:

N eu ja lirsd ia lo g . M itg lieder-Y erzeiehniss. Z e l l e r :  iiber Sepp s 
W erk . H o p f f e r :  neue P ap ilio n en . P u t z e y s :  C livinides. S t a u -  
d i n g e r :  iiber C olias. D re i neu e  Sesien. Z ur G a ttu n g  H eliodes. 
H a g e n :  u b e r Leon D ufour. C. A . D o l i r n :  F a n g  de r H ohlenkiifer. 
W a g n e r :  D ip losis t i i t ic i  und  au ran tia c a . S u f f r i a n :  Synon. Misc. 
K e f e r s t e i n :  Lepid. M itth e ilu n g . L ite ra tu r  (T asch en b erg  Ilym e- 
n o p te re n , B ru n n e r Syst. d. B la tten , C orneliu s Zug- und W a n d e rth ie re ) . 
P h i l i p p i :  C hilenische In sek ten . Y ereinsangelegen lieiten . H o p f f e r :  
u b e r C enea (S to li) . T e i c l i :  Lepid. M itthe ilungen . C orrespondenz- 
N achric liten . E rk la ru n g  d e r  T afe l II.

A usgegeben M ittc D ecem ber 1865.


