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(H ierzu T aiel I.)

Die Ansicht, dass die exotischen Wickler im Bau nur 
wenig oder gar nicht von den europaischen abweichen, be- 
statigt sich durcli eine ansehnliche Anzahl Arten, die ich enl- 
wedei' selbst besitze, oder in der grossen Kadenschen Samm- 
lung geselien liabe. Die exotischen Microptern kommen noeh 
immer grosstentheils in sehr iibler Verfassung zu uns, und 
die Arten, von denen manche gewiss niclit minder veiander- 
Jich sind ais die unsrigen, sind meistens durch zu wenig 
Exemplare vertreten. Daher kann, wenn die Bescłireibung 
nicht schwer oder gar nicht zu losende Rathsel sein sollen, 
nur erst eine geringe Zahl der vorhandenen Arten besclirie- 
ben werden. Soli das Interesse datiir niciit noch liinger 
schlafen, so muss mit den vorhandenen Mitteln ein Anfang 
gemacht werden. Ich gebe daher je tz t  die Beschreibung von 
12 W ickiem, die alle aus Columbien stammen, und fugę der 
■ ' ehrzahl eine Abbildung bei, so dass i hr Verkennen nicht 
zu befurchten ist. Ich habe mich vergebens bemiiht, Namen 

aliii in den beriichtigten Walkerschen Katalogen zu finden, 
w c S 'au'3e n k h t ,  dass die von mir aufgestellten Nam en den 
Walkerschen, falls fur diese sich die Prioritat nachtraglich 
lerausstellen sollte, werden weichen miissen, da ich die 
Ueberzeugung derer theile, die solche Arbeiten wie die meisten 
Walkerschen ais nicht vorhanden ansehen.
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1. T e r a s  ( R h a c o d ia )  C i t h a r e x y l a n a  Moritz in lit.
(Taf. I. fig- 2. £)

Alis ant. costa profunde ex cav a ta , i'usco violaceoque 
variis, ad angulum dorsalem latissime fu lvis, litura 
pallida sinum antiee eingente. r?¥ ,

In der Grosse veranderlich , klemer ale Caudana nut 
viel tieferer Ausbuchtung des V orderrandes und ganz ohne
hervortretende Fliigelspitze. _ . Tjnrlf

Riickenschild violettbraun, voiaUehmgelb gewolk . Kopf-
haare lehmgelb. Taster kaum von doppelter Kopflangc, leh 
S ,  au Ł  gerd thet; E .dglied  kara f f i .W  ta b  gelbg »
mit starkem  granem Afterbusch des «J. Hmterbeine beichgelb. 
^  t S g e l  *  3 % , ?  4 - 4 % " '  lang Iknglich mi dent 
lichem , doch nicht scharfem V orderw inkel, am Yorde land 
hinter der Mitte tief bogig eingescbnitten. Die W u r z e l h k e  
ist dunkel v io lett, mit braunen Querwellen unregelma.^ g 
durchzogen. Eine sta rk e re , bindenahnliche violettgefleek 
W elle geht vor der Fliigelm itte queriiber; am Innenian 
d i e s e linen rostgelblichen dreieckigen Fleck vor eich, der 
nicht scliarf gegen die vorhergehende Grundfarbe abgegi i 
“ t  hin.er aich ha t .ie eiaen g-oase,
der den ganzen Innenwinkel emmmmt und beim ¥ ^ u rz e  
t f t r t s  in Violett ubergeht. Zwischen dieser Querwelle und 
der Ausbuchtung liegt ein langhcher bis hmtei die H alft 
der Ausbuchtung reichender und nach dieser s i c h  ki ummender 
S h a r f  begrenzter, hellgelblieher Fleck, der nur bei dem einen 
£  w in  zelw arts nicht ausgerandet. ist. Der ubnge Raum 
ZUr Fliigelspitze ist w ieder v io lett, durch gelbbraune: e ^en
uud Flecke zerschnitten. Franzen biaunlich ros g ,

die S S
tn-au g eg en  d ie  F li ig e lsp itz e  ro s tb ra u n l ic h , be m <j b la sse i.

Unterseite der Vorderfliigel bis zur Halfte 
sonst so wie am V orderrande und an den Franzen rostgelb 
lich an den Randern gerothet. An der Ausbuchtung wui ze - 
w arts ist diese Farbe in einem Fleckchen am hel sten. Hin 
terfliigel braunlichgrau, beim sehr h e ll, am V orderran 
schmal rostgelb. Franzen wie _auf der Oberseite.

<J£ in der Kadenschen, £ in meiner Sammlung.

2. T e r a s  g r a d a t u l a n a  n. sp.
(Tafel I. fig. 1.)

Alis ant. elongatis, subobtusis (c.iliis costae fasciculato- 
serratis), incanis, nigricanti irro ra tis , praesertim  
margines, macula costali triangula nigricanti. £.

D i e s e  gfosse A rt ha t die F lugelgestalt der Lipsiana, nur
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noch ges treck ter  und mit abgerundetem  V orderw inke l;  ihr 
bester P la tz  scheint zwischen Roscidana und Mixtana zu sein, 
obgleich sie am V orderrande  ein vollstandiges, schwarzliches 
D reieck hat.

In der  Grosse tiber Lipsiana. R uckensch ild , K opf und 
F uhlerw urzel  bellgrau. T as te r  von Riickenschildlange, bell- 
g rau ,  dunkler bes taubt ,  unten und innen weiss; Endglied 
ziemlich lang, zusam m engedriick t , an der  W urze l  aussen 
weisslich. Hinterleib grau  mit zugespitztem, gelblichem After- 
buscli. Hinterbeine g rau  mit heller W urze l  der Fussglieder.

Yorfliigel e tw as tiber 6 ' '  lang ,  ziemlich jgestreckt, mit 
schwach gerunde tem , in der Mitte nicbt eingedrucktem Vor- 
derrande und abgestum pftem V orderw inke l (d e r  F ranzen; 
denn die Fliigelspitze selbst zeigt sich auf der Unterseite 
ziemlich scharf  rechtwinklig) und fast gradlinigem Hinter- 
rande. Die Franzenschuppen des V orderrandes slufenweise 
verlangert und verkurzt.  So wenig g la t t  die F lache  aussieht, 
so lassen sich doch nur in der F a lte  weit vor  der FlugeF 
halfte und iiber der  Falte  in der  Fliigelmitte j e  ein schwacher 
Scliuppenbocker w ahrnehm en. G rundlarbe weissgrau wie bei 
Roscidana, reichlich schwarzlieh besprengt und m arm orir t ,  an 
den Randem , vorziiglich am Innenrande, mit grosseren Fleck- 
chen, vor dem H in terrande mit einigen unvollstandigen schar- 
feren und dunklern  Querlinien. H inter  der Mitte des Yor- 
derrandes liegt ein schwarz liches,  heller geflecktes, stumpf- 
winkliges D ieieck,  das mit seinem stumpfen W inkel kaum 
bis zum E n d e  des ersten Drittels  der  Fliigelbreite reicht.  
Franzen bel lgrau ,  dunkler  gescheck t;  die dunkeln F lecke an 
der W urze l  und am Innenwinkel vers ta rk t .

Hinterfliigel g lanzend , b raung rau ,  gegen den Innenrand 
heller.

Unterseite der Vorderflugel braungrau, die Franzenbiischel 
des Vorderrandes grauweiss. H interrandfranzen weissgrau und 
dunkler gescbeckt, der F leck  am Innenwinkel am dunkelsten, 
und auf beiden Seiten durch w^eissliehe F arb e  der  F ranzen  be- 
grenzt.  Hinterfliigel heller als auf der O bersei le ,  nur am 
V orderrande in einem breiten Streifen dunkler.

1 ?  in der Kadenschen Sammlung.

3. T e r a s  a u r o l i m b a n a  Kaden in Jit.
(Taf. I. fig. 3 <J.)

Alis ant. oblongis, acutis ,  (costa subrecta) obscure 
luteis, hie illic fusco nebulosis, margine postico a.nguste 
ciliisque laete flavis, (J macula ferruginea albo signata 
ante medium. ((J$) .

Von der Fliigelgestalt der Ferru  g a n a , doch mit scharfe-
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rem V o r d e r w in k e l ,  d e r  Z e ichn un g  nacli mit den dunk e ls ten  
V a r ie ta te n  d e r  C o n ta m in a n a  zu v e rg le ic h e n ,  se h r  ausge- 
ze ich n e t  d u rch  d ie  sclion g e lbe  F a r b ę  d e r  H in te r ra n d fr a n z e n .
3  und $  un te r sc h e id e n  sieli se h r  d u rch  ih r e  G ro s se  und 
Z e ichn un g ,  g e h o re n  a b e r  s icher zu e inander .

K o p f  u n d  R iickensch ild  d u n k e l  b ra u n l ic h le h m fa rb e n .  3 
F i ih le r  b o rs t ig  ge f ra n z t .  T a s t e r  von  R u c k en sch i ld s la n g e ,  
s t a r k  z u sa m m e n g e d r i ic k t ,  von d e r  Blitte an  z u g e sp i tz t ,  rnit 
k u rz e m  E n d g l ie d e  l e h m b ra u n ,  v io le t t l ich  sch im m ernd .  H in te r-  
leib  g r a u  m it  h e l lem  A f te rb u sch  des 3 -_ B e ine  b le ich ge lb ,  
unge tleck t,  d ie  v o r d e r n  a u f  d e r  V o rd e rs e i te  leh m fa rb ig .

V o rd e rf lug e l  3 4>/4, $  fas t  6 '- '  la n g ,  z iem lich  g e s t r e c k t ,  
m i t  fas t g r a d e m  V o r d e r r a n d e ,  r e c h tw in k l ig e r  F l i ige lsp i tze  
und  seh r  san f t  g ek r i im m tem  H in te r ra n d e .  D ie  F la c h e  ist ge- 
g la t te t ,  d u n k e l  le h m b ra u n ,  h ie r  und  d a  m it  e iner  b rau n l ich en  
W o lk e ’, am  auffa llendsten  beim 4 am  ln n e n ra u d e  v or  de r  
M itte  und im In n e n w in k e l .  D e r  H in te r r a n d  ist in e in e r  diin- 
nen  Linie r e i n g e lb , ro s tg e lb  angeflogen  und e in w a r t s  d u ic h  
b raun l iche  S c h a t t i r u n g  s c h a r f  a b g e s e h n i t t e n ;  an  d iese  L im e 
schliessen sich die re in g e lb en  F r a n z e n ,  die nu r  am  In n e n 
w in k e l  g e b ra u n t  sind. D e r  V o r d e i r a n d  is t  a n  d e r  R n d h a l i te  
in e iner  se h r  fe inen  L in ie  he l lg e lb  und  d u n k le r  gefleck t.
Beim ^  ze ig t  sich w e i t  vo r  d e r  F lt ig e lm it te  ein i iber  die 
F a l t e  h in w eg re ich en d e r ,  r o s t io th e r ,  d u n k e l  e in g e fass te r ,  oben 
d urch  ein p a a r  re in w e isse  P u n k te  b e g ren z te r  F l e c k ,  in w el-  
chem  die S chup pen  ein w e n ig  au fg e r ich te t  sind. D ieser  F le c k  
feh I t  dem '4- g anz lich .  Daftir  lassen  sich bei ihm  h ie r  u nd  
d a  a u f  den  "Verdunkelungen d e r  G r u n d la r b e  e inze lne  w eisse  
S ch iippchen  w a h rn e h m e n .

H in terfli igel b rau n l ich g rau .  F r a n z e n  gegen  die Fliigel- 
sp i tze  heller .

U n te rse i te  e in fa rb ig  g rau .  A u f  den  V orderflUgeln  sind 
die F ra n z e n  e tw a s  b la s se r  a ls  a u f  d e r  O b e r s e i t e ,  d ie dun- 
ke ln  F ie c k e  des V o rd e r r a n d e s  a b e r  s c h a r fe r  und du nk le r .

1 £  in m e in e r ,  1 $  in d e r  K a d e n sc h e n  Sam m lung .

4. T e r a s  N e r e i d a n a  

(Tafel I. fig. 7.)
I

T h o r a e e  flavido, capil lis  p a lp isq u e  fuscis; a lis  an t.  ob- 
l o n g i s , pa l l ide  flav is ,  pos t ice  fuscescenti nebulos is ,  
m a c u la  co s tae  t r ia n g u la  b r u n n e a , punctis  d uobus  
c o s tae  a n te  ap icem  fuscis; post, exalb id is .  < $■

Y e r w a n d t  m it  T e r a s  f e r r u g a n a ,  in d e r  Z e ich nu ng  den 
V a r ie ta te n  de rse lb en  am nachs ten ,  die  ein  vo l ls tand ig es  V or- 
d e r r a n d d re ie c k  h a b e n ,  s icher  auch  eine n ieh t  w e n ig  v e ra n -
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derliche A r t ,  da die 2 vorliegenden E xem plare in der G e
sta lt des Y o rd e rra n d d re iec k s , in der Zeichnung des V order- 
randes vor der Spitze und in der V erdunklung der G rundfarbe 
versch ieden  sind.

B etrach tlich  grosser als F errugana. Riickenschild bleich- 
ge lb ; K opf so w ie die z a rt pubescirenden Fiihler graubraun. 
T aster von K opflange, vor dem k u rze n , diinnen, stum pien 
Endglierle etw as v e rd ic k t, aussen b rau n , innen bis vor die 
Spitze des 2. G liedes bleichgelb. Beine bleichgelb , die vor- 
dern au f der V orderseite gelbbraun  und hellgetleckt. Hinter- 
leib b le ichgelb  m it s ta rkem  A fterbusch.

V orderfliigel 4 " ' lang , langlich, bei dem einen E xem plar 
m ehr g es treck t als bei dern andern , m it scharferer Spitze als 
bei F erru g a n a , hell strohgelb , im H intervvinkelraum  am meisten 
b raun lichgrau  g ew o lk t, bei dem einen E xem plar auch am 
ln n en ran d e  vor der M itte und hier und da, vor dem Hinter- 
ran d e  sogar in m ehrere Q uerreihen, b lassbraun punktirt. Ein 
g ro sse r , lan g lich er, dreieck iger F leck  lieg t am V orderrande, 
au f dem  er vor der M itte an fan g t; er ist braun lehm farben, 
scharf b e g re n z t, aber am untern Ende m ehr oder weniger 
abgestum pft (bei dem abgebildeten  E xem plar so s e h r , dass 
er dadurch eine trapezige G estalt erha lt). D er Raum  zwischen 
dem D reieck und der F liigelspitze ist viel k iirzer als das 
D reieck se lbst und m it zw ei dunkelbraunen , ungleichen Vor- 
d e rran d p u n k ten  b eze ich n e t, un ter w elchen bei dem abgebil
deten E xem plar ein gleichfarbiges L angsstrichelchen, bei dern 
andern  nur ein k leiner P u n k t liegen. F ran zen  hell und un 
gefleckt.

H interfliigel sehr h e ll,  w eisslichgelb , in der F liigelspitze 
schw ach gebraunt.

U nterseite  der V orderfliigel hell b rau n lic h g ra u , auf dem 
V o rderrande  in einer nach hin ten  e rw e ite r te n  Linie, am Hin- 
te rran d e  e tw as b re ite r  b le ichgelb ; e rs te re r ist spavlich und 
verloschen braunlich  p u n k tir t; die zwei P unk te  vor der Fiii- 
gelspitze sind am deutlichsten. F ranzen  bleichgelb. Hinter- 
fliigel w ie oben, doch auch am V orderrande bestaubt.

1 <3 in der K adenschen , 1 $ in m einer Sammlung.

5. H y p o s t r o m a t i a  n. g.

C apilli h irsu ti. Ocelli duo
P alp i m ediocres, p o rrec ti; articulo tertio  tenui exserto.
H austellum  brevissim um .
A lae an terio res elongatae, ram o primo venae m edianae 

post medium o rien te , ad venam subdorsalem  
vergente.
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Alae posteriores mediocriter eiliatae, margine postico 
ante apicem non impresso, v e n a  s u b c o s t a l i  
a d  b a s i m  l o n g e  p i l o s a ;  vena mediana bi- 
ramosa, ad basim non pilosa.

Da wahrscheinlich nur das die Auszeichnung h a t, dass 
auf den Hinterfliigeln die Subcostalader nicht weit von der 
W urzel einen niederliegenden, langen, so weit als die Ver- 
deckung durch den Vorderflttgelrand re ich t, reichenden (hell 
ochergelben) Haarbusch tra g t, und der Mangel einer Aus- 
buchtung des Hinterrandes der Hinterfliigel nichts sehr Auf- 
fallendes i s t , so konnte bei der sonstigen Uebereinstimmung 
mit Cocbylis die vorliegende A rt auch als Unterabtlieilung 
dieser Gattung angesehen werden. Auf der Q uerader ist die 
Flache ganz eben, also oline die beulenartige Erliohung von 
Cochylis. Die M edianader der Hinterfliigel sendet zwei Aeste 
in den Hinterrand (also Ader 3 und 4 nach H.-S. entspringen 
aus einem Punkt, und die 5. kommt aus der Querader).

Hy p .  v e r s i c o l o r a n a  Moritz in lit.
(Tafel I. fig. 4.)

Palpis exterius nigris, articulo tertio exalbido; alis 
ant. elongatis, exalbidis, macula costali maxima, 
violaceo-nigra, in costa albo-tripunctata, antice ramum 
in marginem dorsalem emittente <J.

Kopf und Rfickenschild gelblichweiss. Fiihler grau, 
deutlich pubescirend g e fran z t, mit weissem W urzelgliede. 
T aster von doppelter Kopflange, ziemlich schlank, aussen 
schwarz, innen weisslich; das diinne, frei hervorstehende End- 
glied ganz weiss. Hinterleib gelblichgrau. Heine bleich- 
gelblich; an den vordern ist die Aussenseite der Schiene 
schwarz mit 3 weissen Fleckchen, und der Fuss sowie der 
Schenkel auswarts schwarzlich.

Yorderfliigel etwas fiber 4 " ' lang, gestreckt, mit scliarfem 
Vorderwinkel und ziemlich gradem H interrande, gelblich
weiss, auf dein Innenrande mit zerstreuten, ungleichen, schwar- 
zen Punkten und vor dem H interrande mit ebenso gefarbten 
Pfinktchen in undeutlichen Querlinien. Der Vorderrand hat an 
der W urzel und w eiterhin je  ein schwarzliches, eckiges F leck
chen und hinter jedem einen schwarzen Punkt. Ein sehr 
grosser Fleck, der etw a das m ittelste Drittel der Flfigelflache 
ausffillt, liegt langs des V orderrandes, auf welchem er mit 
drei weissen Punkten bezeichnet is t; am Vorderrande und in 
dem hintern sich gegen den Innenrand erweiternden Theil ist 
das Schwarz mit Violett gemischt; vorn verlangert er sich 
schrag einwarts zu einer den Innenrand erreichenden Binde.
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U nter dem erw eiterten Hinterende dieses Flecks liegt auf 
dem Innenrande vor dem Innenwinkel ein seliwarzer, schrag 
einwarts geste llter, Fleck. Die Franzen sind gelblichweiss, 
an der Endhalfte mit 4 grauen Fleckchen, deren oberstes 
unter der Flugelspitze liegt.

HinterflUgel gestreck t, mit sanft gekrilmmtem Hinter- 
ran d e , bellgrau , besonders auf dem Vorderranddrittel durch 
dunkelgraue Querfleckchen gescheckt.

Auf der Unterseite scbeint der grosse Fleck m att durch 
und schliesst zwischen seinem bindenartigen Anfang und seiner 
H interecke ein weissliches Innenranddreieck ein; der tibrige 
Raum ist he ll, aber braunlich angeflogen, vor dem Hinter- 
rande mit dunklern Querstrichelchen. Ausser den drei weiss- 
lichen V orderrandpunkten der Oberseite ist noch ein vierter 
am Bnde des grossen schwarzen Fleckes. Die Flecke der 
Franzen sind grosser und dunkler als auf der Oberseite.
Die HinterflUgel sind gelblichweiss, auf dem V orderrand
drittel deutlicher braunlich gescheckt als auf der Oberseite; 
am dunkelsten ist die Reihe Fleckchen, die an der funften 
Ader hangt.

1 S in der Kadenschen Sammlung.

6. T o r t r i x  r e c u r v a n a  n. sp.
(Tafel I. fig. 5.)

Magna, alis ant. in costa ante apicem reflexum in- 
cisis, violaceo-fuscis, costa subtus ante sinum rufo- 
ferruginea. ?.

Offenbar verw andt mit T. piceana und T. P odana, aber 
mit einer so tiefen Einbuchtung, wie bei der Abtheilung 
Rhacodia bei Teras und mit noch starker zuruckgebogener 
Spitze als bei einer von diesen Tortrix-Arten. Das mir un- 
bekannte $  w ircl dem ?  sicher eben so unahnlich sehen, wie 
bei diesen verw andten Europaern.

Kopf und Ruckenschild violettbraun. Fuhler dunn, faden- 
fijrmig, braun. T aster cylindrisch, mit sehr kurzem End- 
gliede, sehr dunkel rostbraun, gegen das Ende gebraunt. 
Vorderbeine auf der Lichtseite rostro th ; Hinterschienen zu- 
sam m engedruckt, stark  behaart; alle Beine gelbbraun. Hin- 
terleib d ick , obenauf braungrau, am Bauch rostroth, in der 
Mitte violettgrau.

Vorderflugel 7 1/ 2/‘' lang , langlich, am Vorderrande in 
einem ziemlich tiefen, nach hinten flacheren Bogen ausge- 
schnitten, mit verlangerter, aufwarts gekrummter Spitze, 
unter welcher der H interrand ausgerandet ist, der dann stark 
convex verlauft. Die ganze Flache ist dunkel violettbraun,
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hinter der Q uerader m it einer ro th lich  schim m ernden Stelle, 
und vor dem H in te rrande  m it undeutlichen, ze rstreu ten , dunk- 
le rn  Q uerstrichelchen . Die A usbuchtung ist tie f  schw arz- 
b raun  g eran d e t, und solche Q uerstriehelcben lassen sieli auch 
vor derse lben  am Y o rd e rran d e  w ahrnehm en.

H interflugel g raubraun lich , auf dem von den V orderfliigeln 
verdeckten  V o rd e rran d e  w eisslich. Die W urzellin ie  der F ran- 
zen ro th e t sich e tw as an  der F liigelspitze.

Q nterseite  der V orderfliigel b rau n lich g rau , an der W ur- 
ze lh a lfte  des lnnenrandes w eisslieh. D er V orderrand  ist von 
der W urzel bis zur A usrandung im Y orderrandfe lde  lebhaft 
ro stro th  m it verloschenen braunliehen Q uerstriche lchen ; die 
A usrandung is t , und zw ar liinten allm ahlich b re ite r ,  bleich- 
gelblich eingefasst, w elche F arb e  m it b raunliehen Q uerstrichel
chen bes treu t ist. Y or dem H in te rran d e  ist die F arb e  rost- 
b raun , und die F liigelsp itze hell violettlich. F ranzen  braun. — 
H interflugel b ra u n lich g rau , in betrach tlicher B reite langs des 
V orderrandes und des H in te rrandes vor der F liigelspitze rost- 
farb ig  gem isch t, iiberall reich lich  m it b raunliehen Querfleck- 
chen und an der E ndhalfte  des V orderrandes m it weisslichen 
F lecken bestreu t.

1 $  in der K adenschen, 1 2  in  m einer Sammlung.

7. T o r t r i x  e x u s t a n a  n. sp.
(T afe l I. fig 6.)

M agna, palp is long is; alis ant. subelongatis , acutis, 
laev igatis, brunneo-luteis, ?  pallidioribus, ad  costam  
obsolete obscurius m acu la tis; alis post, pallide lu teis, 
costa supra apicem  e x c a v a ta , apice rj fusco, $  fu- 
scescente. $ $.

D iese nach alien M erkm alen zu der A btheilung O enectra 
gehorige  und nach den G eschlechtern  w ie bei vielen ih re r  
G attung  ziemlich verschiedene A rt scheint an der h ervo rtre- 
tenden, verd u n k e lten , w ie angebrann ten  H interflugelspitze ein 
eigenthiim liches M erkm al zu besitzen. Allein die folgende 
A rt, die zu einer ganz andern  A btheilung geho rt, stim nit m it 
ih r n icht nur darin , sondern auch in der G estalt, der Grund- 
farbe  und der A nlage der Zeichnung genau  iiberein. D a es 
w ahrscheinlich  noch m elir ahn liche A rten  in den undurch- 
forschten G egenden A m erikas g ieb t, w ie denn die Kaden- 
sche Sam m lung ein beschadigtes e n th a lt , das w eder zu 
E x u sta n a , noch zur io lgenden  C olubrana zu gehoren scheint, 
so w ird  man die G attungsm erkm ale genau zu priifen haben, 
ehe m an sich iiber den N am en einer A rt m it B estim m theit 
ausspricht.
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K o p f  un d  R lickensch ild  g r a u l e h m f a rb e n , v io le t t  schim- 
m ern d .  F i ih le r  b ra u n l ic h ,  be im  microscopisch p ub esc i rend ;  
W u rz e lg l i e d  oben  d u n k e lb r a u n ,  un ten  weisslich. T a s te r  von 
m eh r  ais R i ic k e n s c h i ld la n g e ,  b r a u n ,  d u n k le r  m a rm o r i r t  m i t  
V io le t ts c h im m e r ;  E ndg lied  zugesp itz t .  H in ter le ib  lehm gelb l ich- 
g r a u ,  am B auch  b le icho cherg e lb .  Beine b le ic h o ch e rg e lb ,  die 
v o rd e rn  a u f  d e r  L ich tse i te  b r a u n g e l b ,  n ach  unlen braun ,  die 

f m i t t le rn  m it  b ra u n g e lb e n  Schienen.
V orderf l i ige l  c? 6 , $  8 ' "  l a n g ,  m it  vom zw eiten  D rit te l  

an  ziem lich g ra d e  ve r lau fen d em  Y o rd e r r a n d e ,  deu tl ich  vortre- 
te n d e r  Sp itze  und u n te r  de rse lb en  m it  z iem lich  s t a rk  convex  
sich e rh e b e n d e m  H in te r ra n d e .  G ru n d fa rb e  b rau n l ich lehm g e lb ,  
l e b h a f t  v io le t t  sch i inm ernd ,  be im  $  viel h e l le r  und  la s t  olme 
v io le tte  Mischung. Von d e r  M itte  des V o rd e r ra n d e s  g eh t  
sch ra g  g e g e n  d en  In n e n w in k e l  zu ein  v e r lo s c h e n e s , dunkles ,  
sich au f  d e r  F l i ig e lh a lf te  e rw e i te rn d e s  und  verloschendes  B and , 
das a u f  d e r  E r w e i t e r u n g  e inen g ra u g e lb l ic b e n ,  in  verschiede- 
nein  L icb t  lieller e rsch e in en d en  F le c k  en tha l t .

E in  v e r lo s c h e n e s ,  s c h lech t  b e g re n z t e s ,  dunkles  D re ieck  
lieg t  am  Y o r d e r r a n d e  vo r  d e r  F luge lsp i tze .  Von seinem An- 
fan g  an  g e h t  eine gebogene ,  aus he llen  g rau ge lb l icben  F lec k -  
chen  b e s te h e n d e  Q uerlin ie  bis zum  In n enw in ke l ,  und  ahn liche  
F le c k c h e n  las sen  sich noeh  einige geg en  den H in te r r a n d  und 
In n e n ra n d  e n td ec k e n .  Beim sind M itte lb inde  und D re ieck  
seh r  un deu tl ich ,  u n d  d ie  he l len  F le c k c h e n  feh len  ganz. F ra n -  
zen  an  den E n d e n  ochergelb licb .

Hinterflt igel bleich o cherge lb lich .  D e r  gegen  die  W u rz e l  
fas t  w eiss l iche  V o rd e r r a n d  ist v o r  d e r  be im  o  h e rv o r t r e t e n -  
den F lu g e lsp i tz e  se ich t v e r t ie f t ;  d ie F lu g e l sp i tz e  is t  g e b ra u n t  
und  w ie  v e rb ra n n t ,  und so sind au ch  die F ra n z e n  urn dieselbe. 
Die F ra n z e n  des H in te r ra n d e s  s ind am  H in te rw in k e l  e tw as  
g rau ,  w e lc h e  F a r b e  b ie r  au ch  die F lu g e l f la ch e  annim m t. Beim 
5  is t  die  F lu g e l sp i tz e  w e n ig  v e r d u n k e l t ,  a b e r  m it  dun k le rn  
Q u e rs t r ic h e lch en  und s c h w ach  v io le t t  sch im m ernd .

U n te rse i te  d e r  V orderf l i ige l  h e l l  o c h e rg e lb ,  gegen den  
H in te r ra n d  e tw a s  v e rd u n k e l t  und v e r lo seh en  querges trichelt .  
Die F ra n z e n  de r  F lu g e l sp i tz e  sind s c h w a rz b ra u n ,  so w ie  die 
W u rz e l l in ie  d e r  H in te r ra n d fr a n z e n .  H interfli igel h e l le r  als 

) au f  d e r  O berse i te ,  vo r  d e r  F lu g e lsp i tz e  d u n k e l  qu e rges tr ich e l t .
D ie  v io l e t t g r a u e , s c h im m ern d e  F lu g e lsp i tz e  ist beim <-$ mit 
s c h w a rz b ra u n e n  F ra n z e n  um geben .

1 in m einer ,  i  $  1 $  in d e r  K aden sch en  Sam m lung.

8. T  o r t  r  i x  c o l u b r a n a  n. sp.

M a g n a ,  pa lp is  m ed io c r ib us ;  alis ant. subelongatis ,  
a c u t i s ,  l a e v ig a t i s ,  b runneo  - lu t e i s , m acu la  dorsa li ,
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fascia costali dim idiata m aculaque costae subapicali 
v iolaceo - fuscescentibus: alis post, lu teo lis , costa 
supra  apicem  e x c a v a ta , apice fusceseente. $.

In  der F liig e lg es ta lt stim m t sie so sehr m it T . exustana , 
dass die A bbildung ganz au f sie p a s s t, w enn m an sich an 
der W urze l des V orderrandes der Y orderfliigel einen breiten  
U m schlag denkt. Zufolge dieses U m sch lages, der gesonder- 
ten  A dern  7 und 8 und der horizontal iiber den K opf lier- 
vorstehenden P alpen  w iirde sie in L edere rs A btheilung Idio- 
g raphis gehijren. Mit der diese A btheilung bildenden C en trana 
h a t sie aber sonst nichts gem ein, und sie w iirde in eine eigene 
A btheilung ges te llt w erden  milssen, w enn der U nterschied  in 
der A rt des U m schlags, ob er nam lich hau tig  ist oder bloss 
durch zurilckgebogene Schuppen g eb ild e t w ird , festgehalten  
w erden  soli. Bei P ice an a , finde ich , bes teh t d e r b re iteste , 
der F liige lw urzel nachste  T heil w irk lich  the ilw eise  aus einem 
auf beiden Seiten d icht b eh a a rte n  H au tstiick , so dass es 
kaum  zw eifelhaft is t, dass ein U ebergang zw ischen beiden 
F o rm ationen  s ta ttf in d e t, und dass bei grossen A rten  w ie 
C olubrana die H autbildung sich am ersten  vollzogen hat. 
Dafiir, dass man den U nterschied  fallen lassen miisse, spricht 
der U m stand , das C olubrana nach ih re r  ganzen F liige lges ta lt 
und ihrem  A ussehen m it den A rten  der A btheilung C acoecia 
ubereinstim m t und w enn sie vor P iceana g es te llt w ir d , sie 
dazu durch leichten U ebergang  aus der b re ite rn  Umschlags- 
form  in die schm alere b erech tig t erscheint.

R iickenschild , K opf und T aste r v io le ttb raun , le tz te re  von 
e tw as m elir als doppelter Kopflange, zugespitzt, oben sich an 
die S tirnschuppen anschliessend. F iih le r gelbbraun , zw eireih ig  
m it ziem lich langen B orsten  g e fra n z t, am W urze lg liede  auf 
der abgew endeten  Seite weiss. Beine bleichgelblich, die vor- 
dern  b faun ro th lich  angelaufen , m it b raunen  Fiissen. H inter- 
leib grau, am Bauch bleichgelb, m it sta rkem  A fterbusch.

Y orderfliigel 6 — 6 x/ h ‘“  lang , in der G estalt durchaus w ie 
T . exustana, also m it scharfer gesp itz ter F liigelsp itze als bei 
P icean a ; der U m schlag der F liigelw urzel h a t die L ange des 
R iickensch ildes, ist au f der verdeck ten  S eite d icht bleichbe- 
h a a r t (haarschuppig) und auf' dem R ilcken m it einem dicken, 
dunkel v io le ttb raunen  L angsstrich  geze ichne t, der aber nur 
au f der U nterse ite  des Fliigels sich tbar ist. Die G rundfarbe 
ist viel h e lle r als bei E xustana  r j ,  ein etw as ro th liches Lehm- 
g e lb , das durch  g ra u e , gevundete Schiippchen glanzt. Die 
Zeichnungen, viel scharfer als bei E xustana, sind braun, durch 
v io le ttliche Schuppen g la n ze n d , die nur h ier und da dunkle 
Q uerstrichelchen  unbedeck t lassen. E s sind: 1. ein schm aler 
Querfleck (bei E x u stan a  ganz feh lend j vor der M itte des In-
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n en ra n d es , scbrag  e in w arts  gerich tet und bis liber 2/ 3 der 
F ltige lb reite  re ich en d ; 2. in der F liigelm itte der A nfang einer 
schm alen, vom V orderrand  ausgehenden , schrag nach aussen 
geleg ten  B inde , die sich in der F liigelm itte , wo sie wie bei 
E x u stan a  m it einem F leck  b e llg rau er Schuppen bezeiclm et 
ist, e rw e ite rt und a u fh o r t;  3. ein dreieckiger, langlicher Vor- 
derrandfleck  bis zur Spitze. Bei dem einen E xem plar ver- 
einigt sich der A nfang dieses F lecks unten  m it einer V erlan- 
gerung  der Binde, w ahrend  sie bei dem zw eiten b reit getrennt 
bleiben. E inige undeutliche dunklere Q uerw ellen zielien vor 
dem H in te rrand .

Die H interfliigel, w ie bei E xustana  ges ta lte t, sind dunkler 
und m ehr ro th lich lehm gelb , in der F liigelspitze aber ganz 
ebenso b ran d ig  gebraunt.

Die U nterse ite  zeigt keine V ersch iedenheit von Exustana, 
ausser dem dunkelbraunen S trich  an der YVurzel des V order- 
randes der Vorderfliigel.

D as $  ist w ahrschein lich  dem von E xustana sehr ahn- 
lich, w ird  sich aber le ich t an der K iirze der T aster erkennen 
lassen.

1 (J in der K adenschen, 1 ^  in m einer Sammlung.

, 9. T o r t r i x  s im ia n a .
(Tafel I. fig. 11.)

A lis ant. rufescenti-lu teis, basi ab rup te  alb ida, m acula 
venae tran sv e rsae  n ig ra , albido p u n c ta ta , punctis 
paucis an te  m arginem  posticum  nigrican tibus, albo 
n o ta tis ; post, subtus n igrieanti irro ra tis .

Am  Besten, auch nach H errn  v. H einem anns A nsiclit, in 
die A btheilung H eterognom on und neben R usticana zu stellen. 
Durch ih re  N achaffung der D epressarienzeichnung , namlich 
eine helle , scharf abgesetzte  Y orderfliigel-Basis, einen schwar- 
zen F leck der Q uerader und einen solchen P unk t (bei De- 
p ressa ria  gew ohnlich zw ei) vor dem selben , le ich t kenntlich. 
Die zw ei A dern  auf den V o rd erflu g e ln , von denen die eine 
in den Y orderrand  vor der Spitze, die andere unter der Spitze 
in den H in terrand  auslauft (also  7 und 8 nach H.-S.) sind 
n icht zu einer gestie lten  G abel vere in ig t; der erste  Ast der 
M edianader en tsp ring t h in te r der M itte und lau ft e tw as con- 
verg irend  m it der S u b d o rsa lad e r; die M edianader lost sich 
in eine dreizinkige G abel auf. D er Russel ist nur rudim entar.

Riicken.schild und der rau h e  K opf bleichgelblich. T aster 
von doppelte r Kopflange, horizontal, am Ende des 2. G liedes 
verd ick t; das Endglied d iinn, stum pf hervorstehend ; ih re  
F a rb e  ist bleich graugelb lich , aussen dunkler bestaiibt. F iih ler
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bleich lehmgelb obne Auszeichnung. Reine bleichgelblich; 
die vordern  auf der  V orderseite  gelbbraunstaubig ; die Hinter- 
schienen diinn, aussen gelbbi aun bestaubt, die Hinterfiisse mit 
hellgelblichen Enden  der Glieder. Hinterleib s taubgrau ; Baueii 
bleichgelblich, an je d e r  Seite mit einer Reihe von 4 — 5 brau- 
nen Fleckchen.

Vorderflt igel 4 l/ 2' "  lang , ziemlicb ges treck t,  am Vorder- 
rande e rs t au fste igend , dann fast g ra d e ,  mit rechtwinkligem 
Y o rd e rw in k e l , g radem  Hin terrand  und abgerundetem  Hinter- 
winkel. Die Fliigelwurzel ist sclimal weisslieh, e tw as grau  
bes taub t ,  hinten ziemlicli g ra d e  abgeschnitten. Die Gvund- 
farbe der ubrigen F lache  ist ro th lichlehm gelb ,  vor dem Hin- 
te rrande  in einem D re ieck, dessen Spitze am Q ueraderfleck 
l ieg t ,  b le icher ,  doch nicht scharf  abgesetzt. Ohne Ordnung 
sind grossere und kleinere, graue F leckchen, gegen den H in
te rran d  schw arz liche ,  gestreut.  Auf der Querader liegt ein 
schwarzliehes F lec k ch e n ,  grosser als die ande rn ,  und mit 
einigen weisslichen Schuppen bes treu t;  von ihm geht e inw arts  
ein weisslicher Streif, der weit  vor dem weisslichen W urze l-  
felde verschwindet und auf 2/ 3 der  Entfernung zwischen dem 
W urzelfelde und dem Queraderfleck ein schwarzes, viel klei- 
neres F leckchen enthalt. Der V orderrand  und der Innenrand 
s ind ,  ers te rer  undeu t l icher , sehr schmal weisslieh und mit 
schwarzlichen F leckchen bestreut. F ianzen  an der W urzel-  
halfte  braun, an der Endhalf te  iiber der  Mitte mit 3 solchen 
Fleckchen.

Hinterfliigel braunlichgrau mit fahlgelblichen Franzen.
Unterseite der Yorderfliigel graulehm gelblich ,  am Innen

ran d  weisslieh, sonst mit schwarzlichen Staubchen bestreut. 
An den F ranzen  ist der Theil unter der  Fliigelspitze schwarz- 
lich. Hinterfltigel viel lieller, reichlich mit Querreihen scliw'arz- 
licher Fleckchen bes treut,  die gegen die W urze l  bin verloschen.

1 1 $  in der K adenschen ,  1 $ in meiner Sammlung.

10. P e n t h i n a  ( S e r i c o r i s )  m u s c o s a n a  n. sp.
(Tafel I. fig. 8.)

Alis ant. exalbidis, brunneo m arm oratis ,  maculis maxi- 
mis difformibus brunneo-fuscis, squamis dilute viridi- 
bus ubique agg regatis ;  post, subtus fuseo-cinereis, 
albido subreticulatis r j? .

Obgleich ich w ede r  einen Scbienenpinsel, noch au f  den 
Hinterfliigeln an der  innern Mittelader eine Behaarung sehe, 
(die durch die Nadelstiche beschadigt sein k a n n ) ,  so hal te  
ich diese A rt  doch fiir eine P en th ina  aus der  Treitschkeschen  
Gattung S er ico r is , was auch H errn  v. Heinernann’s Ansicht
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ist. Sie lasst sich jedoch  keiner europaischen Art ais rech t 
nahe stehend anselien. Ih re  b raunen ,  zerrissenen, fleckweise 
durch Anliaufungen hellgriiner Schuppen verdeckten  Zeich- 
nungen und die zahlreichen Querreihen weisslicher Strichel- 
chen auf der Unterseite der Hinterfliigel machen die grosse 
A rt  leicht kenntlich.

Riickenschild heli gelbbraim, auf  der Mitte der Schulter- 
decken schwarzbraun und mit bellgriinen Schuppen bestreut.  
Kopf graubraun, in der Mitte dunkle r;  Obergesicht bleichgelb. 
Fiihler braunlich , beim zar thaa r ig  gefranzt;  Wurzelglied 
auf der  ubgewendeten Seite bleichgelb. Taster  von doppelter 
Kopflange, cylindrisch , etwas aufgekriimmt, am Ende des 
zweiten Gliedes, e tw as v e rd ick t ;  das Endglied hervorstehend, 
diinn, stumpf. Die F a rb ę  ist b le ichgelb, am Riicken des 
zweiten Gliedes ausser an der  Spitze braun, das Endglied mit 
einem braunen Riickenfleck. Beine bleichgelb; die Schienen 
der 4 vordern  dunkelbraunfleokig, die hintern braungrau an- 
gelaufen; die Vorderfiisse ausser am Ende dunkelbraun , an 
den Hinterfilssen ist das W urzelg lied  ausser am Ende braun
grau. Hinterleib braungrau mit s ta rk e m ,  fahlgelbem After- 
buscli des r j ;  Baueb bleichgelb mit 4 Reihen brauner Fleckchen.

Yorderfliigel 5 % '"  lang, in der Gestalt wie bei Lacunana. 
Die unreinweissliche G rundfarbe w ird grosstentheils von den 
dunkelgelbbraunen F lecken und Fleckchen verdeckt und bleibt 
am hellsten vor dem Hint.erj-ande, wo sie eine an der Fltigel- 
spitze unregelmassig erweitei’te  und vom H interrande durch 
ein unten in F leckchen  aufgelostes braunes Bandchen ge- 
t rennte  Querlinie bildet. Die grossen , unregelm assigen , sehr 
verflossenen F lecke lassen sich so auffassen: einer nimmt die 
F lugelwurzel ein; dann folgt ein grosser am Vorderrande, 
der eine helle Y orderrandste l le  en th a l t ,  von weleher aus er 
durch eine helle Subcostalader durchschnitten w ir d ,  so dass 
man ihn aucb fiir einen hinten aufw arts  gekriimmten Fleck 
ansehen kann , tiber welcbem an der  Mitte des Vorderrandes 
ein kle inerer F leck  liegt. Der Innenrand  hat drittens einen 
schmalen F leck  hinter seiner Mitte. Der v ierte  Fleck zieht 
vom Yovderrande sich verjungend gegen den Hinterrand herab 
und endigt. tiber dem Innenwinkel. W ie bei Lacunana etc. 
befindet sich ein schwarzer  P u n k t ,  doch nicbt so dick wie 
bei dieser, zwischen der Spitze des dritten und der Mitte des 
vierten Flecks. AUe diese grossen und manche der kleinen 
zwischen ihnen liegenden F lecke sind mit Anliaufungen hell- 
grUner S chuppen ,  die sich wahrscheinlich leicht abfliegen, 
reichlich bekleidet. Franzen braun und weisslich gescheckt.

Hinterfliigel b raung rau ,  auf dem von den Vorderfliigeln 
verdeckten  V orderrandtheil  -weisslich.
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Unterseite der Vorderflugel b raungrau , am Innenrand 
weisslich; der V orderrand gelblicli und brhunlich gefleckt 
und punktirt. Franzen wie oben. Hinterfliigel braungrau, 
gegen die W urzel allmahlich hellgrau, mit vielen weisslichen 
Querstrichelchen und P unkten , die 10— 12 unregelmassige 
Querlinien bilden. Franzen braungrau mit fe in e r, gelblicher 
W urzellinie.

1 1 $  in der Kadenschen, 1 in meiner Sammlung. >

11. P e n t h i n a  ( S e r i c o r i s )  m a g i c a n a  Moritz in lit.
(T afe l I. fig. 9.)

Alis ant. n iv e is , macula baseos, fascia media varie 
flexa , macula co s tae , macula dorsi fasciaque postica 
nigris hie illic viridi squam atis; post, subtus fusco-cine- 
reis, albido-subreticulatis. $.

Fur den ersten Anblick von der voiigen sebr verschie- 
den,  bei genauerer .Ansicht aber ganz von derselben Zeich- 
nungsanlage und selbst reichlich mit griinen Schuppenan- 
haufungen auf den Vorderfliigeln versehen und mit hell ge- 
g itte rter Unterseite der Hinterfliigel. Auch bei ihr sind die 
Hinterfliigelwurzeln sehr zerstochen und die Hinterbeine ohne 
vollstandige Bekleidung.

Sie ist in der Grosse etwas tiber Muscosana und hat ge- 
streck tere  Yorderfliigel mit etw as scharferer Spitze. Riicken- 
schild weisslich, vorn grau und schwarzfleckig.

Kopf gelblichweiss behaart mit Schwarzem Scheitel und 
zu beiden Seiten des Hinterkopfes mit aufgestraubten weiss
lichen Haaren. T aster wie bei Muscosana gebaut, weiss, das 
zweite Glied ausser an der Spitze ausw arts schw arz , das 
Bndglied vor der Spitze auf dem Riicken schw arz, FUhler 
borstenform ig, braun, mit schwarzem W urzelgliede. Beine 
weisslich, die vordern an den Schenkeln und Schienen schwarz- 
fleekig, an alien die Fussglieder grau mit weisslichen Spitzen. 
Hinterleib b raungrau , auf dem bleieh-ochergelblichen Bauch 
mit drei Reihen schwarzlicher Punkte.

Vorderflugel 6 " ' lang, etw as gestreckt, w eiss, nur am 
Vorderrand und im Innenwinkel mit einigen schwarzen Strichel- 
chen, ausserdem mit schwarzen Binden und Flecken. Ein 
schw arzer Fleck an der W urzel zieht sich am Innenrande 
hin und ist auf diesem weisslleckig und auf seinem Aussen- 
rande hellgrtin beschuppt. Eine sehr schrage, unregelmassige 
Binde fangt bei 1/ 3 des Vorderrandes an und endigt am In
nenrand vor dem Innenwinkel; sie reicht erst bis Uber die 
Falte herab, erhebt sich dann bis fast zu dem langlichen 
Fleck der Vorderrandm itte und geht hierauf sehr erw eitert
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und ziemlich senkrecht gegen den Innenrand; sie ist an man- 
chen Stellen viel dunkler schwarz ais an andern, und an 
mebreren Stellen grtinschuppig. Vor ihr liegt am Innenrande 
ein langlicher Fleck. Yor der Spitze kommt vom Vorderf 
rande ein breiter bindenformiger F leck, der hinten ausge- 
randet ist und sich iiber dem Innenwinkel mit dem Hinter- 
randbandchen vereinigt. Das schwarze, grunechuppige, eifor- 
mige Fleckchen hinter der Mittelzelle verfliesst mit der 
unregelmassigen Bindę. Vor der weissen Fliigelspitze trag t 
der Y orderrand ein eckiges Fleckchen. Die Franzen sind weiss 
und am H interrandbandchen schwarzlich.

Hintertliigel braungrau mit weisslichem verdeckten Theil 
des Vorderrandes.

Vorderflugel unten braungrau mit hellern und dunklern 
durchscheinenden Stellen der Oberseite, am Vorderrande weiss- 
lich punk tirt, am Innenrande breit weisslich. — Hintertliigel 
heli braunlichgrau mit reiehlichen, Querrejhen bildenden, 
weissliehen Trópfchen von ungleicher Grosse.

1 $  der Kadenschen Sammlung.

12. S ci a ph i !  a (?) l a  c e r  t a n  a Moritz in lit.
(T afe l I. fig. 10.)

Alis ant. elongatis viridi-albis, eharacteribus nigris 
circa margines dispositis et fasciam interruptam  me-, 
diam formantibus; post, albidis, ad apicem cinera- 
scenti strigulosis.

Da das Exem plar wohl erlialten und sehr auff'allend ge- 
farbt und gezeiehnet is t, so babe ieli es nicht iibergehen 
wollen, obgleich das Genus beim Mangel eines nicht ganz 
sicher zu bestimmen ist. Die T as te r, die gestreckten Vor- 
derfliigel und deren Aderveilaul' sowie die ziemlich langfran- 
zigen Hinterfliigel stimmen mit Scifph. Penziana; nur bilaen 
die Franzen um die Spitze der Vorderflugel einen scharfern 
W inkel und sind gefleckt, was die Sciaphilen sonst nicht sind.

Grosse der Penziana. Ruckenschild griinweiss, hinten 
schwarz. Kopf weiss mit schwarzen, aufgestraubten Hintej- 
kopfschuppen. Fiihler braun; W urzelglied weisslich, beson- 
ders rein auf der abgewendeten Seite. Taster w^eiss; das 
zw eite, gegen das Ende erw eiterte, schrag abgeschnittene 
Glied aussen schw arz, ausser am E nde5 das Endglied diinn, 
gespitzt, weiss. Sauger an der W urzel beschuppt. Beine wTeiss; 
die vordern auf der Vorderseite schwarz mit weissliehen 
Fleckchen; die Mittelschienen auswarts schwarz, mit weissen 
Flecken an der Mitte und mit weisser Spitze; alle Firsse 
ausw arts dunkelgrau mit weissliehen Enden der Glieder. 
Hiuterleib gclblichgrau, am Bauch dicht dunkelgraubestaubt.
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Y orderflttgel 5 % " ' la n g , ziem lich g e s tre e k t, m il sanft 
und gleichm assig gekriim m tem  Yovdervande und deutlichem  
Y o rd e rw in k e l, griinw eiss m it tie fsch w arze n , eck igen , un- 
regelm assigen F lecken , hauptsachlich  am V order- und In- 
nenrande. Am lnnenrande liegen v ie r , in ziem lich gleichem  
A b stan d , die zw ei m ittelsten  die k le insten ; der v ie rte , im 
Innenw inke l, e inw arts  v e r la n g e r t, und vor ihm  noch ein In- 
nenrandpunkt. Am V orderrande sind 5 g rossere und m ehre re  
k le in ere ; der erste  nahe der W u rze l ist d o p p e lt , d er zw eite 
ist e in w arts  v e rlan g ert und geh t selir schrag  bis nalie an die 
F a lte ;  h in ter seinem E nde lieg t zw ischen ilim und der Spitze 
des vierten  Innenrandstrichs ein sch rag  au fgerich te ter S trich ; 
diese drei Zeichen lassen sich als eine sebm ale , unregel- 
m assige , zw eim al un terbrochne Binde ansehen. D er 3. und 
4. V order.randileck sind k lein und am E nde mit einander 
v erbunden ; der 5. ist grosser und dreieckig. Zw ischen ihm 
und der Spitze sind noch zw ei ganz k leine V orderrandfleck- 
chen. Am H in terrande liegen un te r der Spitze zwei kleine 
schw arze F lecke , an denen die sonst w eissen F ranzen  schw arz- 
lich sind.

H interflugel se idenartig  g rauw eiss, am dunkelsten in der 
F lu g e lsp itz e , wo von der U nterse ite  g raue  F leckchen  durch- 
scheinen. F ranzen  weisslich.

U nterseite  der V orderflugel b rau n g rau , der V orderrand  
.in einer Liuie gelb lichw eiss und schw arzlich  gefleckt, der ln- 
nen rand  w eisslich , m it schw arzlichen F leckchen im Innen
w inkel. H interflugel w eisslich , am Y orderrand  und in der 
Spitze b le ichgelb lich , und mit ziem lich grossen und kle inern  
schw arzlichen Q uerfleckchen reichlich bestreut.

1 $  in der K adenschen Sammlung.

Zur V ervollstandigung  m einer A rbeit iiber die Cram bi- 
den (Chilonidarum  e t C ram bidarum  g enera  et species. Berlin 
1863 bei W iegand  und Hem pel) babe ich schon reichlichen 
Stoff' gesam m elt. Ich gedenke ihn kiinftig zugleich m it einer 
B esprechung der Leistungen in  W a lk e r s  M useum s-Katalogen 
und der verm eintlichen R esu lta te  der W erneburgschen  l o i -  
schungen (B eitrage zur Sclim etterlingskunde Band 1. und 11. 
1864) vorzulegen. E instw eilen  gebe ieh b ier ein p a a r  A rten , 
hauptsachlich  aus der K adenschen Sammlung.

1. S c h o e n o b i u s  m a c r i n e l l u s  n. sp.
(Tai'el I. fig. 12.)

Abdom ine elongato , alis ant. brunneis, postice fuscis, 
v itta  m edia alba,  postice adscenden te e t in a lae  apicem  
exeun te ; post, g riseo-alb is, litu ra  m arg inali grisea. (J.
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Durch die scharfe weisse Strieme der Vorderfliigel von 
den 12 beschriebenen A rten  abweicheńd, auch durch die ge- 
ringe Lange  der  L ippen tas te r ,  Sehmalheit der YorderfJiigel 
und den langen, diinnen Hinterleib ausgezeichnet.

Grosse eines kleinen Mucronellus. Riickenschild weiss 
mit hellgelbbraunen Schulterdeeken. Kopf oben w eiss ,  die 
Stirn braunlich angelaufen. F iihler braunlich, zart  gefranzt.  
L ippen tas te r  von 1 */2 K opflange , d iinn , aussen hellbraunlic.il, 
innen weiss; das Endglied  e twas kiirzer ais das zweite Glied, 
ziemlich sturnpf; M axil la r tas te r  mit lang dreieckigem End- 
busch, gelbbraunlichgrau. Sauger kurz. Beine weisslieh und 
la n g ,  die 4 vordern  au f  der L ichtseite geb raun t,  die Mittel- 
fussglieder weiss mit gebraun ten  Enden. Hinterleib sebr 
m ager  und ges treck t ,  gerandet,  bleichgelblich; der Afterbuseh 
lang  kegelform ig ,  an der  Seite und in einer Mitłellinie ge
braunt.

Yorderfliigel . . . lang ,  ges treck t ,  mit deutlicbem Vorder- 
winkel und schwach convexem Hinterrande und abgerunde- 
tem Innenwinkel,  liellbraun, hinten verdunkelt.  In der Mitte 
zieht aus der  Basis und sich nach hinten erweiternd eine 
reinweisse S trieme, die sich zuletzt aufw arts  biegt und diclit 
unter der Fliigelspitze endigt;  an ihrem H interende ist sie. 
un te rw arts  schwach gezahnt.  Der Hinterrand wird durch 
eine Reihe b raunschw arzer ,  fast eine Linie bildender Punkte 
bezeicbnet. F ranzen  braungrau.

Hinterfliigel w eisslieh , fast durchscheinend , nach der 
Fliigelspitze zu braunlich angelaufen. H interrand an seiner 
Aussenhalfte mit einer dunkelbraunen Punktlinie bezeicbnet; 
an ihm e rheb t sich sehrag  aufw arts  un te r  der Fliigelspitze 
ein b raungraue r  Schatten, der nicht die B’lugellialfte erreicht.

Unterseite  der  Yorderfli igel braunlichgrau mit schwach 
durchscheinender S tr iem e ,  ohne H in terrandpunkte .  Hinter- 
fliigel m ehr braunlich angelaufen.

1 aus Venezuela in der Kadenschen Sammlung.

2. D i p  t y  c h o p  h o r  a n. g.

Die vorliegende A rt  lasst sich wegen der  verschiedenen 
Besehaffenheit, des H interrandes der Yorderfliigel nicht mit 
C a th a ry l la  verb inden , mit der sie in der Kiirze der T aster  
und in der silberweissen F arbung  der Vorderfliigel iiberein- 
stimmt. Sie kann auch nicht zu Crambus gezogen w erdeń, 
da sie noch kiii-zere T as te r  ais C a thary lla  hat. Der H inter
rand des Yorderfltigels t r i t t  unter der abgerundeten Spif-ze 
auf  eine kurze  S trecke convex h e rv o r ,  ehe er die gewohn- 
l iche,  sanf't convexe Kriimmung m ach t ,  und dieser V er lau f

11
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wird durch die Franzen, in denen die kleineve Convexitat 
durch helle Stellen bezeichnet ibt, um so deutlicher. Dadureh 
unterscbeidet sie sicli auch von Piionopteryx, bei der die 
Franzen nnter der Spitze als ein deutlicher, abwarts  gerich-
teter Zalin hervortreten.

Antennae $ ............... Ocelli duo pone antennas.
Palpi labiales b r e v e s ,  t e n u e s ,  adscendentes, acuti;

maxillares triangulares.
Haustellum convoluturn.
Alae anteriores margine postico b is  l e v  i t e r  e ma r -  

g i n a t o ,  posteriores pectinatae, vena me
diana bifida.

Diese Gattung, die durch die kurzen, diinneu Lippen- 
taster, den 2mal schwach ausgerandeten Hinterrand der Vor- 
derflugel und die nur zwei Aeste abgebende Medianader der 
Hinterflugel (indem die fiinfte H-S.’sche Ader an dem Quer- 
aderchen, weit von der vierten getrennt, entspringt) chara k- 
terisirt wird, scheint trotz ihrer scheinbaren Aehnlichkeit mit 
Catharylla ihren Platz am besten zwischen Piionopteryx und 
Crambus zu erhalten. Von den Crambusarten kommt ent- 
schieden Cr. Kadenii am nachsten, bei welchem der Hinter
l and unter der Spitze gleichfalls ein wenig hervortritt ,  was 
sicli auch bei genauerer Betraclitung in den Franzen bemerk- 
lich macht; aber diese Art hat gewolinliche, lange Taster, 
und auf ihren Hinterfltigeln kommt Ast iiint aus demselben 
Punkt mit vier, also nicht aus der Quei-ader.

D i p t y c h o p h o r a  K u h l w e i n i i  n. sp.
(T afel I. fig. 13.)

P arva ;  alae ant. argenteae; basis strigaeque duae 
lerrugineae, nigro-marginatae, posterior superius re- 
t’r a c ta ; apex ferrugineus. $.

Grosse des Cr. cerussellus. Riickenschild schneeweiss. 
Kopf und Lippentuster gelblicliweiss, letztere kaum von Ivopf- 
lange , diinn, aulsteigend, mit zugespitztem Ende^ Maxillai- 
taster einen grbssevn, weit hervorstehenden, schneeweissen 
Pinsel bildend. Sauger eingerollt. Fiililer liellgelb, dunkel ge- 
rino-elt. Vorderbeine hellgelb und. scliwarz bandirt; Mittelbeine 
hellgelb; Hinterbeine gelblicliweiss. (Hinterleib angesetzt.)

°Vorderfliigel 3 y 4" ' lang, langlich, nacli liinten erweitert, 
an der Spitze abgerundet, unter dieser mit einer kurzen ab- 
gesetzten Convexitat, dann sanft convex mit abgerundetem 
lńnenwinkel. Grundfarbe silberweiss. Wurzel schmal lost- 
g e lb , auswarts schwarz gerandet. V or der Mitte ist eine 
etwas schrag nacli aussen gelegte, fast gerade, schwaize,
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ausw arts  rostgelb g e rande te  Querlinie. E tw as  weiter  von ihr 
als vom H in te rrande  entfernt ist eine e twas geschwungene, 
sc h w a rz e ,  au sw arts  rostfarben  gerandete Querlinie, die sich 
nahe am V orderrande  plotzlieh unter einem spitzen W inkel 
b rieh t und sicli in drei rostgelbe  Stralilen auflost, welche 
r u ck w ar ts  in den V orde rrand  laufen. Yon dem W inkel die- 
ser Querlinie aus geh t  eine rostfarbene,  schwarz bestkubte 
Stelle bis zur ersten A usrandung des Hinterrandes. Die 
G rundfarbe der  Fliigelspitze ist rostgelb mit einem weissen 
Eleckclien am V o rd e rra n d e  und einem silberweissen Langs- 
slriche iiber der  Ausrandung. Am H interrande unter der 
zweiten Ausrandung sind zwei schwarze P unkte  in rostfar- 
benem Grunde. F ranzen  g la n z e n d , an der Fliigelspitze fast 
weiss mit einem dunkeln Querstr iche; die dbere convexe Partie 
ist au f  beiden Seiten durch ein weisses Langsstrichelchen be- 
grenzt,  die un te re  P ar t ie  am Innenwinkel weisslich.

Hinterfliigel e tw as  stumpf mit abgerundeter  Spitze, weiss
lich m it verhaltnissmassig ziemlich langen Franzen.

Unterseite  der  Vorderflugel braungelblich angelaufen, an 
der W u rz e l  des Y orderrandes und in einem Stre if  un te r  der 
Subcosta lader braun. Die zwei H in terrandpunkte  sind deut- 
l i c h ; die zwei Querlinien scheinen verloschen durch. Franzen 
braunlich, an der Fliigelspitze -weisslich. Hinterfliigel am Vor- 
rande  gelblich angelaufen.

1 $  von Rio Jane iro  in der  Kadenschen Sammlung.

3. C r a m b u s  t o p i a r i u s  n. sp.
(Tal'el I. fig. 14.)

Minor; alis ant. acu tis ,  orichalceo-ciliatis, stramineis, 
ju x ta  venas fuscescenti-lineatis, striga postica l i b e r a ,  
p lu m b e a ,  acute f ra c ta ,  str igula in alae apice trans- 
versa p lum bea; post, an te  marginem obsolete semel 
strigatis. r?-?.

Dieser Crambus ist als S te l lve r tre te r  unseres Hortuellus 
in den nordam erikanischen F re is taa ten  interessant. E r  kommt 
der S tam m art  des se lb e n , w ie  sie Hiibner ziemlich unsauber 
abgebildet h a t , so n ah e ,  dass eine Beschreibung iiberfliissig 
ist und nur die Unterschiede angegeben werden dtirfen.

1. Nach den 7 vorliegenden E xem plaren  ist er so klein, 
dass ihm darin  nur die sehr einzeln vorkom m enden , wahr-  
scheinlich durch Hunger klein gebliebenen E xem plare  des 
Hortuellus gleich kommen. Obgleich diese Verschiedenheit 
also nicht s ta n d h a f t  i s t ,  so g laube ich doch, sie in der  D ia
gnose nicht auslassen zu diirl'en, weil sie wenigstens fiir den 
ersten Anblick e tw as Auffallendes hat.

11*
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2. D i e  M e d i a n a d e r  d e r  V o r d e r f l i i g e l  1st v o n  dev W u r z e l  
a u s  u n d  in  g r o s s e r e r  B r e i t e  b l a s s g e lb .  D ie s e r  U n t e r s c h i e d  i s t  
s t a n d b a f t  u n d  g i l t  s e l b s t  fu r  d ie  l ie l ls te n  H o r t u e l l u s  ? .

3. D ie  b l e i f a r b e n e  Q u e r l in i e  i s t  u n t e r  e in e m  s c h a r f e n  
W i n k e l  g e b r o c b e n .  D i e s e r  U n t e r s e h i e d  g i l t  n u r  fu r  d ie  M eh r-  
z a h l  d e s H o r t u e l l u s ,  i n d e m  e s ,  w e n n  a u c b  s e h r  s e l t e n ,  E x e m -  
p l a r e  d e s s e l b e n  g i e b t ,  b e i  d e n e n  d a r i n  so  g u t  w i e  k e i n e  V e r -  
s c h i e d e n h e i t  v o n  T o p i a r i u s  w a h r z u n e h m e n  is t .

4. W a h r e n d  b e i  H o r t u e l l u s  d ie  b r a u n l i c h e n  A d e r n  i ib e r -  
a l l  d ie  b l e i f a r b e n e  Q u e r l in i e  b e r i i h r e n ,  b le ib e n  s ie  b e i  T o p i a 
r i u s  d u r c h  e in e n  o r a n g e g e l b e n  s c b m a l e n  R a u m  s e h r  s c b a r l  
g e t r e n n t .  D ie se s  i s t  s t a n d b a f t  b e i  a l i e n .

5. A u f  d e n  H i n t e r f l u g e l n  i s t  b e i  T o p i a r i u s  v o r  d e m  H in-  
t e r r a n d e  e in e  b e l l e ,  d u n k l e r  g e s a u m t e  Q u e r l i n i e ,  d ie  s c h o n  
v o r  d e r  F l i i g e l h a l f t e  g a n z  v e r lo s c h t .  D ie se  Q u e r l in i e  z e i g t  
s ieh  n i e h t  s e l t e n  be i  H o r t u e l l u s  v a r .  c e s p i t e l l a .

V o n  d i e s e n  U n t e r s c h e i d u n g s z e i c b e n  s in d  a ls o  n u r  d a s  
z w e i t e ,  d a s  n u r  b e im  N e b e n e i n a n d e r b a l t e n  b e i d e r  A r t e n  vvabr- 
z u n e b m e n  u n d  d a h e r  in d e r  D i a g n o s e  a u s g e l a s s e n  is t ,  u n d  d a s  
v i e r t e  d u r c h a u s  s t a n d b a f t ,  w a h r e n d  d i e  d r e i  i ib r i g e n  n u r  a u f  
d ie  M e b r z a b l  p a sse n .

F u r  d ie  D i a g n o s e  d e s  H o r t u e l l u s  e m p f i e b l t  s ich  d a h e r  e in e  
A b a n d e r u n g ,  so  d a s s  s ie  l a u t e t :  j u x l a  v e n a s  f u s c e s c e n t i - l i n e a t i s  
u s q u e  a d  ip sa rn  s t r i g a i n  p o s t i c a m  p l u m b e a r n  a c u t e  f r a c t a m .

O b  T o p i a r i u s  a u c b  in u n g e a d e r t e n ,  d e r  C e s p i t e l l a  e n t-  
s p r e c h e n d e n  u n d  in g a n z  v e r d u n k e l l e n  E x e m p l a r e n  w i e  H o r  
tu e l lu s  v o r k o m r n t ,  m u s s  k i in f t ig e  E r f a b r u n g  l e b r e n .

5 2  $  a u s  d e m  S t a a t e  M a in e  in  N . - A . ,  in  m e i u e r
S a m m lu n g .

4. C a t b a r y l l a  i n t e r r u p t a  n. sp.

(Tafel I. iig. 15.)

P a l p i s  e x t e r i u s  f e r r u g i n e i s ,  p e d ib u s  a n t i c i s  o c h r a c e i s ;  
a l i s  a n t .  o b lo n g i s ,  a r g e n t e i s ,  c o s t a ,  s t r i g a . m e d i a  sub-  
a n g u l a t a  m a r g i n e q u e  p o s t i c o  a n g u s t e  c u m  c ili is  f e r r u 
g i n e i s ;  p o s t ,  a lb is .  c?-

B e i  C. N o r w i c h i a n a .  R i ic k e n  s i l b e r «  e iss .  K o p f  w e i s s  
( w a l i r s c h e in l i c b  a m  H i n t e r k o p f  r o s t g e l b ) .  F i i h l e r  l e b m g e l b -  
l i c h  m i t  b r a u i . e m  W u r z e l g l i e d e .  L i p p e n t a s t e r  e t w a s  l a n g e r  
a l s  d e r  K o p f ,  z u s a m m e n g e d r t i c k t ,  n ic l i t  s p i t z ,  a u s s e n  b e l l  r o s t 
g e l b ;  M a x i l l a r t a s t e r  r o s t g e l b  m i t  w e i s s e m ,  d r e i e c k i g  zu g c -  
s c h n i t t e n e m  E n d p in s e l .  V o r d e r b e i n e  m i t  b e l l g e l b e n  S c b e n k e l n ,  
s o n s t  o c h e r g e l b ;  M i t te l s c l i i e n e n  w e i s s ;  ( H i n t e r b e i n e  f e b le n ) .  
H i n t e r l e i b  ( w o b l  vom e in e m  P y r a l i d e n  a n g e s e t z t ? )  a u f  d e m  
R i ic k e n  l e h m g e l b ,  a m  B a u c b  w e i s s ;  d e r  A f t e r b u s c h  z u g e -  
s p i t z t ,  s c b w a r z .
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YorderflUgel 5 " '  lang, ziemlich kurz, bei dem einen 
Exemplar etwas gestreckter als beim andern, nach hinten 
allmaldig erweitert, mit sehr scharfem Yorderwinkel und sehr 
scbwach convexem Hinterrande, silberweiss. Die Wurzel ist 
nicbt rostfarbig. Der ganze Vorderrand ist in einer Linie 
oder schmalen Strieme rostgelb, hier und da durch Gelbbraun 
verdunkelt, nahe bei der Basis mit einem zabnartigen Vor- 
sprunge, in der Flugelspitze erweitert und einen eilormigen, 
silberweissen Fleck umfassend. Yon der Mitte dieser Strieme 
gelit eine anfangs breite , dann verengerte Querlinie etwas 
schrag einwarts herab, die sicli auf der Falte unter einem 
stumpfen W inkel bricht und sich unterhalb derselben plotz- 
lich unter einem rechten W inkel nach innen wendet, so dass 
sie den Innenrand weit vor der Mitte erreicht; sie ist rost
gelb und stellenweise verdunkelt. Am Hinterrande zieht eine 
Reihe von sechs fast dreieckigen, an einander stossenden 
Fleckchen, eine gesagte Linie bildend; der siebente Fleck, 
am Innenwinkel tritt. etwas hervor und ist dunkler. Franzen 
dunkel lehmgelb, am Innenrande weiss.

Hinterfliigel seidenartig weiss, vor der Spitze mit 4 —5 
braunen Hinterrandpunkten.

Unterseite der YorderflUgel graugelblich, in der Mittel- 
zelle gegen die Wurzel grau. Franzen graugelblich. — Hin- 
terflugel reiner weiss und mit deullicheren Randpunkten als 
auf der Oberseite.

Zwei sehr beschadigte <$ aus Venezuela, in der Kaden- 
scben Sammlung.

Namen der Figuren auf Tafel I.

1. Teras gradatulana. 9. Penthina magicana.
2. Teras citharexylana. 10. Sciaphila (?) lacertana.
3. Teras aurolimbana. 11. Tortrix simiana.
4. Hypostromatia versicolorana.12. Schoenobius macrinellus.
5. Tortrix recurvana. 13. Diptychophora Kuhlweinii.
6. Tortrix exustana. 14. Crambus topiarius.
7. Teras nereidana. 15. Catharylla interrupta.
8. Pentliina muscosana.
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Synonymische Miscellaneen
vom

Schulratłi Dr- Sullrimi*

XXVIII.
H err G. R. W a t e r h o u s e  hat sioh der sehr verdienst- 

lichen und dankensw erthen Miihe unterzogen, die Europaischen 
C h ry  s o m e l in e n  der L in n d ’ schen und der B a n k s  schen 
Sammlung einer w iederholten sorgfaltigen Musterung zu unter- 
w erfen und dereń Ergebniss in den Transact, of the Ent. 
Soc. of London 1861 p. 18 ff. bekannt gemacht. Bei der 
W ichtigkeit dieser Untersuehung, durch w elche unsre Kennt- 
niss der in jenen Sammlungen enthaltenen Arten nm ein Be- 
deutendes gefordert worden ist, glaube ich keine iiberfltissige 
Arbeit zu Ubernehmen, wenn ich das W esentliche jenes Er- 
gebnisses, soweit es die von mir anderw eit behandelten Gat- 
tungen dieser Fam ilie betrifft, hier mittlieile und mit einigen 
eigenen Bemerkungen begleite. Ich lege dabei, abweichend 
von H en n  W ., zunachst die Reibenfolge der schwedischen 
Arten zum G runde, wie sie in der Fauna Suec. ed. II pag. 
160 ff. aufgeftihrt sind, und beziehe mich durch das beige- 
fiigte m der Kiirze wegen uberall nur auf die von mir gege- 
benen Beschreibungen.

50i:. C h r. g ó t t i n g e n s i s .  Zwei Exem plare, jedes mit 
einem besondern Zettel. Das erste =  góttingensis m ., und 
nur auf dieses passt die Deser, wegen der „palrnae peduni 
ferruginaeaeu ; das 2. ist unsere Tim archa coriaria, die auch 
in B anks  Sammlung ais Chr. góttingensis bezettelt ist.

508. C h r. l i a e m o r r h o i d a ł i s ,  eine Gonioctena „of a 
pitchy black colour, with the inflected margins of the elytra 
r u f e s c e n t iiber welche H err W . sich einer bestimmten Ent- 
scheidung enthalt, in der er aber die Chr dispar var. i Gyll. 
(eine Borm der Chr. pallida m.) zu erkennen glaubt. Ich 
glaube, schon in der Linn. Ent. V 191 nachgewiesen zu haben, 
dass Linnd’s Beschreibung nicht wohl anders als aul eine 
schwarzliche Form der Chr. aenea m. gedeutet w erden kann; 
auch Fabricius hat (cf. Linn. Ent. V 214) diese Chr. aenea 
mit der schwarzen Form der Chr. viminalis (der Chr. hae- 
m orrhoidalis Sesp. Oliv.) vermengt, und auch im Mus. Banks 
ist unsere Chr. aenea unter dem Namen Chr. haem orrhoidalis 
vorhanden.

509. C h r. g r a m i n i s  =  Chr. graminis m.
510. Chr .  a e n e a  =  cuprea m. Hr. W aterhouse sagt 

von dem betr. S tiicke, es sei „of an aeneous colour above ,
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w as m it L innś’s aus der F. Suec. ed. I  auch in die zw eite 
Alisgabe und das Syst. nat. iibergegangenen A ngabe „vindis
nicht ubereinstim m t.

513. C h r .  b e t u l a e  feh lt m  der Sammlung.
514 C h r .  a r m o r a c i a e  =  Chr. betu lae m. Aus der 

D escr w iirde  die A ngabe: „Ad basin medium elytrorum  quasi 
foveola adparet“ sow ohl au f Chr. betu lae  m. aIs a ™ ,o r« ; .e  
m. passen ; w enn aber Linnó von dei e is ten  Ar , .<g . J 
striis v ix  oculis percip iendis, ex  punctorum  excavatorum  mi- 
nutissim orum  serie notantur, quibus v t  et parvita ie ,
Tn 514] differt, so le g t er dam it augenscheinlich der k le ineien  
Sir. betu lae  feine P .e k t ,t r e ife n  bei die e ,  d e r groeeereu 
Chr. arm orac iae ausdriicklich ab sp n ch t, und sonach kann die 
von ihm beschriebene Chr. arm orac iae  unm oghch m it Chi 
betu lae  m. identisch sein. E h e r kbnnte m an verm u t hen^  da 
der als Chr. arm orac iae  in der S a m m l u n g  steckende K afei 
eigentlich die Chr. b e tu lae  F. Suec. sem solle und nur durch 
einen U ebereilungs- oder S chreibfehler sem e je  zig 
nung e rh a lten  habe. Dass ubrigens die sp a te r m  dem 
n a t von L inne der C hr betu lae  hinzugefugten C itate  nicht 
zu Chr. be tu lae  gehoren konnen , h a t Redienbachei . 
ed II  922 Anm. rich tig  nacbgew iesen , ohne dass jedocb 
solcher Irrth u m  Linnó’s fur die D eutung des von ihm in de 
F. Suec. gem einten  K afers m aassgebend sein kbnnte.

516. C h r .  h y p o c h o e r i d i s  feh lt (auch nach D.
S c h a u m s  M ittheilung) in der Sam m lung; ich w erde jedo  
unten bei No. 554 au f diese A rt zuruckkom m en. _

517. C h r .  v u l g a t i s s i m a  =  Chr. vulgatissim a m.
518. C h r .  s t a p h y l e a  =  Chr. s ta p h y le a  m.
519. C h r .  v i t e l l i n a e  =  Chr. v ite llm ae m.
520. C h r .  p o l y  g o n i  =  Cbr. polygon! m. U ebei di

im Syst. nat. X II w ieder w eggelassene v c r . J  v in d is  m iida  
ist von W . nichts b em erk t w orden ; sie schem t daher in 
Sam m lung zu feb len , obw ohl ih re  D eutung auf Chr. l aphan  
m. schw erlich  einem  B edenken un terliegen  w ird.

521. C h r .  p a l l i d a  =  Chr. pallida  m.
522. C h r .  p o l i t a  =  Chr. polita m.
523. Chr.  p o p u l i  =  C hr. populi m.
524. C h r .  v i m i n a l i s .  Drei E xem plare , zu C hi. vrnn

nalis m. var. a  gehorig . Die beiden ersten  durch den Zeittet
gesteckten haben, w ie es Linne s Beschreibung^ en spii' ’ ,
h in ten  zw eifleckiges H alsschild ; bei dem d n tte n  is

ungefleckt. c h r .  1 0 p u n c t a t a :  gleichfalls drei E xem plare , 
und zw ar auf dem selben Z ette l; das erste  zu i. iu  pes 
die beiden andern  zu der bekannten  Form  der n .  vimmc
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gehorig. Linnś h a t  sonach beide A rten  nicht unterschieden, 
w ie er denn ttberhaupt h ier  der  F a rb ę  der Beine nicht ge- 
denkt.  Auch in dem Mus. Banks sind unter lOpunctata  beide 
A rten  verm engt worden.

526. C h r .  l a p  p o  n i  c a  =  Chr. lapponica m. Die ha- 
bituelle A ehnlichkeit dieser A rt  mit Chr. populi ist schon von 
L. r ichtig  bem erk t worden.

528. C h r .  c o l l a r i s  =  Chr. collaris m.
529. C h r .  s a n g u i n o l e n t a .  Hr. W .  ha l t  das Exem plar  

der  Sammlung fiir die von mir unter jenem  N am en beschrie- 
bene A rt ,  nur  sei die Scheibe des Halsschilds g la t t  (,,sm ooth11'); 
die S tucke ,  die er aus Deutschland und andern  Theilen  
Deutschlands gesehen , ha l te  er gleichfalls ftir LinnAs Kafer ,  
es sei jedoch  bei den meisten derselben das Halsschild deut- 
lich punktirt .  Bei der von mir als Chr. sanguinolenta ange- 
nommenen A rt  ist die P unk tirung  der Halsschildscheibe e tw as  
w an d e lb ar ;  tibrigens nennt auch G y l l e n h a l  (Ins. Suec. I l l  
460 n. 10) bei dem schwedischen K afer  den T h o ra x  in der  Mitte 
sub tilissim e, obsolete p u n ctu la tu s , und Gr. Maimerheims mir 
brieflich ausgesprochene, spa te r  auch in der  Ent.  Zeit. 1854 
S. 48 w iederholte  Ansicht,  nach welcher  der  Schwedische 
Kai'er und sonach auch LinnAs Chr. sanguinolenta =  luridi- 
collis m. sein soli; ist mir deshalb bis zum Vergleich schwe- 
discher S tucke noch e tw as problematisch geblieben. Von den 
be iden , von W . zum Vergleich herangezogenen englischen, 
bei S t e p h e n s  als Chr. sanguinolenta und distinguenda auf- 
gefuhrten  A rten  habe  ich keine aus England  stammenden 
Stticke gesehen.

530. C h r .  m a r g i n a t a  =  Chr. m arg inata  m.
531. C h r .  m a r g i n e l l a  =  Chr. m arg inella  m.
535. C h r .  c h r y s o c e p h a l a  =  Cryptocephalus  puncti- 

ger  m. Hr. W . h a l t  es fur ein V ersehen, w enn  L. diese Art, als 
„ saltotoria!'1 bezeichne und dadurch deren Deutung auf Halt ica 
ch rysocephala  Ant. veran lass t habe. Ich mochte liebCr das 
Entgegengesetz te  annehmen und mich dafiir aussprechen, dass 
die Beschrei ung das Richtiue, die Sammlung aber  das Ver- 
sehen enthalte,  zumal Hr. W . bei n. 544 selbst zugiebt,  dass 
die Beschreibung der Chr. holsatica besser zu der  un ter  die- 
sem Namen gehenden Haltica, als zu dem unter demselben in 
der  Sammlung steckenden Cyphon padi zu passen scheine.

546. C h r .  t r i d e n t a t a  =  C ly th ra  t r iden ta ta  Lac.
547. C h r .  4 p u n c t a t a  =  C ly th ra  4punc ta ta  Lac.
548. C h r .  b i p u n c t a t a  =  Cryptocephalus b ipunctatus 

m. Ob Cr. lineola Fab. w irklich nur var. des Cr. bipunctatus 
sei, erscheint H errn  W . noch einigermassen zweifelhaft ,  und 
er sttitzt sich dabei auf die allerdings m erkwiird ige T hat-
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sache, dass Cr. lineola in England gemein se i ,  w ahrend  Cr. 
b ipunetata  daselbst g a r  niclit voikomme. Es liegen indess, auch 
abgesehen von dem Mangel a l ler  wesentlichen Abweichungen, 
zu viele Beobachtungen vor, nach denen beide T hiere  in copula 
angetroffen w orden sind , ais dass man an dereń Zusammen- 
gehorigkeit  zweifeln konnte. Auch fiihrt ihn L i n n ć  selbst 
(Syst. nat. ed. X II  597 n. 78 var. (3) und ebenso T h u n b e r g  
(Mus. nat. Acad. Upsal. P ars  IV. Upsaliae 1787 S. 46) den 
Cr. lineola ais blosse E a rbenva r ie ta t  des Cr. bipunctatus auf, 
und gleicher W eise  finden sich beide im Mus. Banks unter 
dem N amen Cr. bipunctatus verbunden.

550. C h r .  M o r a e i  =  Cryptocephalus Moraei m.
551. C h r .  n i t e n s  (die A r t  ist durch einen Schreib- 

fehler in der  Sammlung ais Chr. nitida bezettelt).  Nach H m . 
W . ist der  Kafer des Mus. Linne —  Crypt. n itens; dagegen  
schrieb mir Dr. Schaum , der  die Sammlung gleichfalls ver- 
glichen hat te ,  daruber  (cf. Linn. Ent. III  S. 108): „die g la n -  
zend goldgrime A r t m it gelben B einena, und hiernach  kann 
ich die A rt  nur au f  Cr. nitidulus m. beziehen. Oder sollte 
e tw a diese A r t  der  Cr. nitens der englischen Autoren sein? 
Linnd’s Beschreibung schliesst augenscheinlich beide, auch 
last von den al teren  Schriftstellern mehrfach ais Y arie ta ten  
betrach te te  A rten  ein; seine grtine Y ar ie ta t  bezeichnet den 
Cr. nitidulus, die blaue Stammform den echten C. nitens, durch 
dessen - bekannte Geschlechtsverschiedenheit auch die A ngabe, 
dass bald alle  Beine, bald nur die vorderen gelb seien, ihre  
E rk la ru n g  findet.

552. C h r .  b a r b  a r e a  e =  Crj 'p tocephalus flavipes m., 
wie ich dies nach Dr. Schaum s Mittheilung auch sehon Linn. 
Ent. III  S. 109 angegeben babe. Linne’s Beschreibung verlangt 
jedoch sćhwarze Fliigeldecken und Beine und ist deshalb mit 
jenem K afer  der  Sammlung unvere inbar ,  so dass le tz tere  fur 
die A ufk larung  der lange im Dunkeln gebliebenen Linne’schen 
A rt durchaus keinen A nhalt gew ahrt .  Das Richtige hat 
jedoch ohne Zweifel T h u n b e r g  gesehen , welcher in einer 
selbst von den schwedischen Autoren iibersehenen Stelle 
(Mus. nat. Akad. Upsal. P a rs  IV. Upsaliae 1787 S. 46). 
den Cr. barbareae  ais var. y zu Cr. bothnicus bringt. Bei 
der  Beschreibung dieser A rt ,  bez. des die Stammform bilden- 
den Cryptoc. decem puncta tus (Linn. Ent.  I I I  S. 3 fi.) waren 
mir zw ar noch keine Stilcke desselben bekannt gew orden, 
bei denen auch die feine gelbe Mittellinie des Halsschilds 
gefehlt h a t te ;  gegenw artig  aber besitze ich z.wei to lche ,  zu- 
gleich e twas k le inere aus Stettin und stehe nicht an ,  in 
diesen den Cr. b a rba reae  Linn. zu erkennen.

553. C h r .  l a b i a t a  =  Cryptocephalus labia tus  m.
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554. C h r .  s e r i c e a .  Aucb liier s timmt Hrn. W ’s An- 
gabe nicht mit der mir von Dr. Schaum  gem achten  Mitthei- 
lung iiberein. D er e rs te re  gedenkt nur  e i n e s  Stiickes und 
e rk la r t  dies fur Chr. hypochoeridis m. Dagegen schrieb mir 
D r. Schaum  hieriiber (cf. Linn. Ent.  I II  S. 106): Cr. sericeus 
is t in drei E xem plaren  torhanden. Die E xem plare a u f  dem  
Z ełle l sind d ie  kleine A r t  (Cr. hypochoerid is) ;  beigesleckt, 
aber auch ron  Linne [Dr. Sch. ha t te  dies aus der Beschaffen- 
heit der  Nadel und der Beliandlung des Kafers entnommen], 
is t ein E xem plar der grósseren A rt m it dem eigenthumlich  
gebildelen A bdom en . “ Letz te res  ist ohne Zweifel ein <$ des 
von mir ais Cr. sericeus beschriebenen K afe r ’s. Linnd’s An- 
gaben bezeichnen an beiden Stellen (F. Suec. ed. I I  n. 554 
und Syst. nat. 598 n 86) den Kafer ais b l a u  ,,thorace, e ly -  
tr is  pedibusque e o e r u l e i s ) und verbinden dam it  aus der  F. 
Suec. ed. I n. 418 eine Chrysomela ni r i d is nitida  nebst der  
Deser. „ Inseclum  sericeo -riride  e tc ." , e rfordern deshalb einen 
Kafer,  der  mindestens eben so haufig b l a u  ais g r i i n  gefun- 
den wird . Es passt dies nun keinesweges auf  den Cr. hypo
choeridis m., von dem blaue Stiicke zu den grossten Selten- 
heiten gehdfen (es sind mir davon unter m ehr ais hunder t  
E xem plaren  dieser A rt  aus E u ropa  und Asien bis j e tz t  nur 
z w e i  b l a u e  zu Gesichte gekom men), desto besser abe r  auf 
den Cr. sericeus m., w elcher  namentlich in N ordeuropa eben 
so oft blau  ais griin vorkommt, und dieser le tz te re  wird des
halb auch ais der  echte Cr. sericeus Lin. festzuhalten sein. 
Die N omenclatur der Sammlung aber g laube ich mir so er- 
k la ren  zu miissen, dass Linne anfangs beide A rten  riehtig 
un te rsch ied ,  spaterhin a b e r ,  und zw a r  erst n a c h  dem E r-  
seheinen des Syst.  nat. ed. X I I ,  beide irrthiimlich in seiner 
Sammlung w iede r  zusammenzog. E ine d u n k l e  E rinnerung 
hieran  bat sich auch bei Fabricius e r h a l t e n , ais er in seiner 
Sammlung, in w elcher  der  echte Cr. sericeus L. ganz fehlt, die 
k l e i n e r e  A r t  m it diesem Nam en bezettelte und dem ent- 
sprechend in der  Ent.  Syst. (II 33 n. 66) von L inne’s Cr. 
hypochoeridis sag t,  er sei vom Cr. sericeus kaum  verschieden, 
„quam cis duplo fere major'-'-. Nebenbei w ird meine Deutung 
des Cr. similis Steph. auf  Cr. hypochoerid is (Lin. Ent. I I  136) 
hier von Hrn. W . bestatigt.

555. C h r .  c o r y l i  =  Cryptocephalus coryli m., die Be- 
schreibung bezeichnet jedoch  nur das ,  auch nach  meinen 
eigenen E rfahrungen  haufiger vorkom m ende $  dieser Art.

556. C h r .  p i  n i  =  C ryptocephalus pini m.
557. Ch r .  b o t h n i c a  fehlt in der S am m lung, ist aber  

nach der  Beschreibung unverkennbar ,  und auch durch die 
schwedische T rad ition  bekannt genug.
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558. Chr .  c o r  d i g  e r a  fehlt ebenfalls, ist aber eben so 
wenig zweifelhaft als die vorhevgehende Art.

559. Chr .  6 p u n c t a t a  =  Cryptocephalus 6punctatus m.
560. C h r. l O p u n c t a t a  (II) fehlt in der Sammlung, ist 

aber unzweifelhaft =  Cr. lOpunctatus m. Ueber die Namen- 
und Diagnosen verw irrung , w elche bei dieser A rt im Syst. 
nat. X II stattfindet, habe ich mich in der Linn. Ent. I l l  S. 7 
naher ausgesprochen.

562. Chr .  l o n g  i m a n a  =  C lythra longimana Lac.
563. Chr .  m e r d i g e r a  =  Lema brunnea m. Linne’s 

Beschreibung betrach tet diese in N ordeuropa ungleich hau- 
figere A rt als die Hauptform und unsere je tz t sogenannte L. 
merdigera als eine var. ca >ite et pedibus nigris, fiir welche 
als die in Deutschland haufigere Fabricius durcli einen Miss- 
grifi den Linnd’schen Namen zur Anwendung brachte. Vergl. 
Ent. Zeit. 1841 S. 10 und die Bernerkungen von Lacordaire 
Phytoph. I S. 580’

567. Chr .  a s p a r a g i  =  Lema asparagi m.
568. Chr .  1 2 p u n c t a t a  =  Lema 12pnnctata m.
569. Chr .  p h e l l a n d r i i  =  Chrysomela phellandrii m.
571. Ch r .  4 m a c u l a t a  fehlt in der Sammlung. Der 

Kafer ist =  C lythra 4m aculata aller Autoren; die Descr. 
sagt ungenau: Caput excepta fronte nigrum , da nicht die Stirn, 
sondern die Oberlippe roth ist.

572. Ch r .  c y a n e l l a  =  Lema rugicollis m. Linne’s 
Angaben sind so allgemein, dass sie auf alle blauen Lema- 
Arten passen.

573. Chr .  m e l a n o p a  == Lema melanopa m.

An weiteren Europaischen Arten werden noch im Syst. 
nat. X II S. 586 ff. aufgefiihrt und sind bez. in der Sammlung 
en thalten :

17. Chr .  c e r e a l i s  =  Chr. cerealis m.
18. C h r .  f a s t u o s a  =  Chr. fastuosa m. Linne bem erkt

dabei: Habitat in Suecia , ha t die A rt also n a c h  Abfassung 
der F. Suec. II als schwedisch kennen gelernt.

19. Chr .  s p e c i o s a  fehlt in der Sammlung,  ist aber 
wohl ohne Bedenken eine Form  der vorhergehenden, cf. Linn. 
Ent, V S. 100.

28. Chr .  l u r i d  a =  Chr. lurida m.
33. Chr .  v a r i o l o s a  fehlt in der Sammlung. Der Kafer

ist Clythra variolosa Lac., lentisci Fab., Linnć aber nur als 
afrikanisch bekannt geworden.

42. Chr .  a n a l i s  fehlt ebenfalls in der Sammlung. Auch 
diesen Kafer hat L. erst nach Abschluss der F. SueCi als
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schwedisch (ad H am m arby )  kennen ge le rn t ,  und zw a r  nach 
seiner Angabe durcb F abric ius ,  wodurch die hergebrach te  
Deutung desselben ais riehtig verbiirgt wird. Denn auch in 
des Letz tern  Sammlung findet sieli, ungeachte t der darin  bei 
dieser A r t  lierrsclienden V erw irrung  ais e r s t e s  (bezette ltes)  
E x em p la r  desselben ein zienilich grosses StUck der  braunen 
F orm  von Clir. analis m. Vergl. Ent. Zeit. 1849 S. 79.

46. C h r .  a m e r i c a n a  fehlt in der  Sammlung. Die A r t  
w a r  L. noch nicht ais Europaisch bekannt,  ist aber kenntlicb 
genug geschrieben, und ais V ater land  die Berberei (Barbaria )  
angegeben.

75. C h r .  a u r i t a  fehlt gleichfalls ( =  C ly th ra  aurita  
Luc.).

79. C h r .  8 g u t t a t a  fehlt ebenfalls und ist eine einst-  
weilen verschollene Art. L inne’s Angaben dariiber l a u te n : 
,,C. cy lindrica  n igra  nitidc., elytris punctis quatuor /lewis. 
H abitat in H ispania : Logie. —  E ly tra  singula punctis quatuor, 
quorum duae anteriora, duae posteriora .u Mir ist kein Siid- 
europaischer oder N ordainerikanischer  Kafer dieser Familie 
bekannt, aul den diese A ngaben gedeute t w erden  konnten.

81. C h r .  s c o p o l i n a  fehlt in der Sammlung ( =  Cly
th ra  scopolina Lac.)

83. C h r .  b i l i n e a t a  fehlt ebenfalls ,  ist aber  nach  der  selir 
genauen Beschreibung unverkennbar  =  Cryptoc. bilineatus m.

98. C h r .  s t e r e o r a r i a  fehlt gleichfalls, ist aber =  Lem a 
ste rco rar ia  Lac. und w ar  L. noeh nicht als Europaische A rt  
bekannt.

Ueber  den Befund der Banks’schen Sammlung kann  ich 
mich ktirzer fassen, da es sich hier n u r  um die N am en der 
in ihr vorliandenen A rten ,  nicht abe r  auch um den Vergleich 
bes tim m ter Beschreibungeu handelt.  Yon den Ai ten der S am m 
lung stimmen nun nacli Hrn. W a t e r h o u s e ’ s Musterung Chry- 
somela Banksii, adonidis, graminis,  populi, s tap liy lea ,  polita, 
pallida ,  polygoni, fastuosa, aucta, marginelia ,  fucata, phellan- 
d r i i ,  v i te l l inae ,  (Lem a) 12puncta ta ,  a sp a rag i ,  (Zeugophora) 
subspinosa, (C lj ' th ra)  tr iden ta ta  mit deri bei uns unter diesen 
Benennungen b ek a n n te n , bez. von mir beschriebenen Arten 
iibereiu. Chrysom ela tenebricosa ist =  T im archa  laev iga ta ;  
Chr. gotfingensis =  T im archa  co r ia r ia ;  Chr. haem opte ra  
=  gottingensis m.; Chr. haemorrhoidalis  == aenea m ;  Chr. 
aenea = :  raphan i m.; Chr. arm orac iae  =  betulae m„ Unter 
Chr. lO punctata  sind Chr. rufipes m. und viminalis m. var. 
verbunden, eben so unter Chr. cerealis die echte Chr. cerealis 
m. und am ericana m., unter Chr. bipunctata  der  echte Cry-
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ptocephalus bipunctatus m. und lineola. Von zwei Exemplaren 
der Chr. sanguinolenta gleicbt eins der Chr. sanguinolenta 
Mus. Linnś, ist aber grosser und bat eine punktirte Scheibe 
des Halsscbilds , das andere ist =  Chr. distinguenda Steph. 
Von dem Exemplare der Chr. cyarella bemerkt Hr. W.: 
„Lema cyarella? I f  ił be, ił is a singular variety, having a 
rufous patch on the f o r e h e a d und die Chr. sericea wird von 
ihm fraglich zu Cryptoeephalus sericeus Steph. gezogen, wel- 
cher von rnir (Linn. Ent II 136) eben so fraglich zu Cr. se- 
rieeus m. gebracht worden war.

Ueber die Frage, ob die oben mitgetheilten der L i n n d -  
schen Sammlung entnommenen Aufschltisse nun auch ohne 
Weiteres in unserer Nomenclatur zur Geltung und Anwendung 
zu bringen seien, liat sich Hr. W a t e r h o u s e  nicht ausge- 
sprochen, wenn man gleich aus der Polemik, die sich in dem- 
selben Jahrgange der Transact. S. 3 2 3 -  338 zwisehen Dr. 
Schaum und ihm iiber die ev. Herstellung alterer Benennun- 
gen tiberhaupt mitgetheilt findet, wie aus dem W erthe den 
ei z. B. bei Chr. n. o35 auf den Bestand der Sammlung ge- 
legt hat, schliessen mochte, dass er sich zu einer Bejahung 
jener Frage hinneigen werde. Ich selbst wilsste — die ein- 
zige Lema cyanella abgerechnet, und auch fur diesen Fall 
wtirde mir eine ganzliehe Umgestaltung unserer bisherigen 
Nomenclatur aus Zweekmassigkeitsgrunden sehr bedenklieh 
erscheinen -  in keinem anderen Falle , wo die Sammlung 
von der bisherigen Tradition abweicht, eine solehe Ueberein- 
stimmung der ersteren mit den von L i n n ó  selbst gegebenen 
Beschreibungen nachzuweisen, dass dadurch ein Verlassen der 
tradition zu Gunsten der aus der Sammlung zu entnehmenden 
Bestimmungen gerechtfertigt wtirde. Vielmehr hat sich mir 
auch je tz t  wieder duich die zahlreichen zwisehen der Samm- 
lung und den Beschreibungen sich vorfindenden Widersprtiche 
die Ueberzeugung aufgedrangt, dass I l l i g e r  vollkommen 
Hecht hatte, wenn er (Mag. I l l  152) dartiber klagte, „dass, 
unglucklich genug ftir die Synonymie,. fremde Hande in der 
Binneschen Sammlung beschaftigt gewesen sind“ ; und man 
wird deshalb nicht vorsichtig genug verfahren konnen, wenn 
es sich darum handelt, auf Grund von Linne’s Sammlung 
ailein und ohne die sorgfaltigsle Vergleichung seiner Schriften 

en eiungen in den bisher gelt.enden Benennungen einzelner 
Arten vorzunehmen.
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Cassida desertorum Gebl.
von

C. A. Bolirn.

H err A lexander B ecker in S a rep ta , dem w ir sclion eine 
M enge B ereicberungen der europaischen k au n a  verd an k en , 
h a t  auch die in der U eberschrift e rw ah n te  in te ressan te  A rt 
an  S alsola aufgefunden*). W ie  selten  dieselbe b isher in den 
europaischen Sam m lungen gew esen  sein muss, erg ieb t sich am 
sch lagendsten  aus dem U m stande, dass m ein F reund  Bohem an 
sie in seiner m usterhaft fleissig g earb e ite ten  M onographia Cassi- 
d idarum , zu w elch er er das M aterial fast aus alien  grosseren  
Sam m lungen unseres C ontinents durch C orrespondenz und 
A utopsie zusam m enbrac lite , als eine ihm unsich tbar geblie- 
bene an fuhrt. (1. c. Tom. II. pag. 492). Auch in dem sp a ter 
(1856) von ihm verfassten  C atalogue of Col. Ins. in the Coll. 
of the  Brit. Museum figu rirt sie als ihm unbekannt. Bohem an 
h a t sich folglich d a rau f beschranken  m ussen, die von G ebler 
im M oskauer B ulletin 1833 Tom. VI. pag. 305 gegebene 
D iagnose (w iederho lt im B ulletin 1848 Tom. X X I., H eft III  
pag. 8 ) aufzuftihren.

G ebler bezeichnet bei der 1833 gegebenen  ausfuhrlichen 
B eschreibung die A rt als „P rope L ok tew sk  2  specimina. c a p ta “ 
und 1848 „Selten bei L ok iew sk  und in der sibirischen S teppe .11 
E s  haben ihm  also nur w enige E xem plare  vorgelegen.

D a ich durch H errn  B ecker’s freundliche M ittheilung in 
den Besitz einer g rossern  Zalil von E xem plaren  ge lang t bin, 
so habe ich zu G eb le r’s c itir te r  B eschreibung m ancberle i hin- 
zuzufiigen.

V prw eg  w ill ich bem erken , dass ich vor Ja h re n  aus dem 
P e te rsb u rg e r Museum ein E x em p lar m it der A ngabe Lacus 
In d ersk  e rh ie l t ,  und dass an der E ch th e it dieses T y p u s urn 
so w eniger zu zw eifeln ist, als die vorliegende A rt sich durch 
ih ren  Bau vor alien iibrigen le icb t w ahrnehm bar auszeichnet. 
Z w ar beginn t G ebler seine B eschreibung m it den W o rten : 
„S ta tu ra  C. nobilisu ab e r dies kann  hochstens von der L a n g e  
gel te n , w eil C. desertorum  entschieden convexer g ebau t ist, 
nam entlich der iiberstehende R and der P’liigeldecken niem als 
w ie bei C. nobilis die Neigung zeig t, sich horizon tal w ie bei 
dpn nreisten A rten  der G attung abzuflachen, sondern perpen-

*) Ich erliielt sie von ihm unter dem Namen C. salsolae, untor 
welchem er sie auch in dem 1861 in Moskau gedruckten „A erzeich- 
niss der Kafer urn Sarepta“ auffuhrt.
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dicu la r ,  j a  fast nacli innen umgebogen erscheint. Das giebt 
der C. desertorum gleieh einen auffallend von alien anderen 
Cassiden abweichenden H ab itu s ,  der sich aueh noch dadurch  
charak te ris ir t ,  dass das Halsscliild nieht, wie Gebler angiebt,  
s e i n i c i r c u l a r i s  ist, sondern ziemlich entschieden t r i a n g u 
l a r i s ,  nur dass die Seiten nicht streng geradlinig sind ,  son
dern e twas rundlich nach aussen sich vorbiegen.

W enn Gebler ferner in der  Diagnose sag t:  „pallida, 
roseo-variegata“, wenn er in der Beschreibung angiebt „Seu- 
tellum roseum“, und wenn er am Schlusse f rag t:  „Nescio, an 
vividis idem color roseus ,  an alius?a, so bin ich zw ar  nicht 
im S tande ,  dies positiv zu e r led igen ,  habe aber nach Mass- 
gabe der mir vorliegenden E xem plare  folgendes zu con- 
stalii e n :

1. Das sibirische E x e m p la r  vom Indersk  See h a t  von 
seiner als ich es e rh ie l t ,  noch schwach griinlichen F a rb e  im 
Laul'e der  J a h re  immer m ehr eingebiisst und ist gleichformig 
gelbbraun g e w o rd e n ,  w ie dies j a  durchschnittlich bei alien 
grtinen Cassiden der  F a ll  ist.

2. Die von S a rep ta  erlialtenen E xem pla re  sind zur Zeit 
noch alle in der G rund farbe griin: aber  die vor zwei Jahren  
erhallenen sind schon nicht m ehr so frisch in der F a rb e  als 
die zuletzt eingesandten.

3. D er „color roseusu bedeute t  wahrscheinlich das „plus 
minusve puber ta t is11 v i e  der  Goldglanz bei den verw andten  
Arten. An einer Reihe meiner E xem plare  sind rosenrothe 
F lecke noch deutlich w ahrzunehm en ,  am intensivsten an der 
Schulie rbeule ,  dem nachst am A pex ,  und bisw’eilen au f  der 
hintern H ali te  des Discus der E ly tra .

4. Bei einzelnen E xem plaren  ist alles Rosenroth ver- 
schwunden; bei keinem einzigen ist das Scutellum anders als 
dunkler oder m atte r  g r  ii n gefarbt.

Demnach w a re  aus der  Geblerschen Diagnose:
„Ovata, convexa, pallida, roseovariegata, thorace elytris- 

que punctu la t is ,u das r o s e o v a r i e g a t a  zweckmassiger zu 
streiehen, oder durch ein vorgesetzles i n t e r d u m  zu modifi- 
ciren. E tw as  vollstandiger wtirde sie lauten:

O v a t a ,  v a l d e  c o n v e x a ,  v i r e s c e n t i  p a l l i d a ,  i n 
t e r d u m  r o s e o v a r i e g a t a ,  t h o r a c e  e l y t r i s c j u e  p u n c 
t u l a t i s .
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Literatur.
Genera des Coleopteres

par Th. Laeortlaire.

Tom e sep tikm e,  contenant les families des Curculionides 
(suite) Scolytides ,  B rćn th ides ,  Antliribides et Bruchides. —  

Paris,  R o re t  1866.

Im Begriff das gegenw ar t ige  Heft der  Zeitung fUr den 
Druck abzuschliessen, e rha lte  ich den vorliegenden Band des 
fur die Coleopterologie in seinem ausgezeiclmeten W e r th e  
unbestritten anerkannten  W e rk es .  Das verhindert, mich zu 
meinem B edauern ,  ausfuhrlicher d a ra u f  einzugehen, indessen 
geniig t  es der  allgemeinen Ungeduld der  langst  harrenden  
Coleopterophilen , wenn ibnen angezeigt w erd en  kann : „der 
e r w a i te te  Band ist da!u

B r  en tha l t  auf  620 Seiten den Abschluss der  im sechsten 
Bandę begonnenen Curculioniden sensu str ic t o , ( 1 — 348),
daran  schliessen sieli die S e o l y t i d e n  (X y lo p h a g e n , Bostry- 
cl iiden, Tomiciden Autorum) (340— 398) ,  da rau f  folgen die 
B r e n t  h i  d e n  ( 3 9 9 - 4 7 5 ) ,  diesen die A n t h r i b i d e n  (476 — 
596) und zum Schluss die B r u e h i d e n  (597 — 606). Auf 
Seite 609 und 610 weiset der Verfasser  der  frUher von ihm 
zu den Cossoniden verwiesenen G attung  Tanaos Schonh. iliren 
p la tz  w ieder  un te r  den C j’bebiden a n ,  und rest i tu ir t  dieser 
Gruppe den von Schonlierr  ih r  gegebenen Namen Tanaoniden.

Je  riesiger das Material der von Schonlierr ais Curculio
niden znsammengefaesten Kaferfamilien in den letzten Ja h re n  
wuchs (Schonlierr  beschrieb 7141 Species man spricht je tz t  
von fast 30,00 I) um desto m ehr ergab sieli die Unhaltbar-  
k e i t  der  S chonherr’schen systematischen Grundlinien. N atur-  
]ich w ar  es le icl ite r ,  bald hier bald »da an frappanten  Bei- 
spielen dies nachzuweisen, ais fur diese ungeheure  Arm ee eine 
neue Kaserne zu bauen. Meister L acorda ire  hal sieli dieser ebenso 
i chwieiigen ais nicht in alien Einzelnheiten vollkommen gleicli- 
lhassig zu bew altigenden  A rbeit  m it Fleiss und Gewissenhaf- 
t igkeit  un te rzogen ,  und es ist w e d e r  zu stolz nocli zn be- 
scheiden, sondern w ah r  und richlig, wenn er den vorliegenden 
Band mit den W o r te n  sehliesst: „La classification des Cur
culionides est sortie de la fausse voie dans laquelle  elle 
ś ta i t  engagće, et  pour le mom ent e’est la  ressentie l.u

C. A. Dohrn.
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Diplosis tritici und Dipl. aur&ntiaca
von

BBr. Bnltllftsar Wagner in Fulda. 
(Schluss.)

(H ierzu T alel III.)

Die grossere oder ger ingere  Anzahl der in einera Bluth- 
chen lebenden Maden bestim m t das Schicksal des Fruchtkno- 
tens. 1st diese Zahl b e t ra ch t l ich , so wird das Bliithchen 
absolut un fruchtbar; sind aber nur wenige Maden vorhanden 
so resultirt ein abnorm gebildetes S am enkorn ,  das in der 
R iehtung der  Langs- und Q ueraxe einen Mangel erkennen 
lasst. Hierbei macht sich speciell der  G rad der  Fruchtbar-  
keit des Bodens gel tend: w ah rend  auf dem m ageren Acker 
diejenigen Bliithchen, w elcbe von der Made verschont blieben, 
Samen von gewohnlieher Grośse en tba lten ,  sind die des frucht- 
baren Ackers haufig ausnehmend s ta rk  e n tw ic k e l t , und selbst 
die sonst regelmassig abortirenden oberen Bliithchen der Aehr- 
chen bringen meist ih r  Korn zur Entw ickelung , so dass aueh 
liier^ wie in anderen  Fallen die Productiv ita t  des Bodens einen 
Plieil des von dem Insekte  herbeigefiihrten Yerlustes wieder 
eisetzt., Indem dann. die unfruchtbaren  Bliithchen zusammen- 
iallen und die leeren Aehrchen sich an die Spindel legen, 
t re ten  die strotzenden desto m ehr h e rv o r ,  w odurch  die Con- 
touren der Aelire ausserst unregelmassig w erden. Diese von 
unseren Landw ii then mit dem W o r te  „Zahnliickenu bezeichnete 
Erseheinung fall t  besonders am Roggen auf und tr i t t  unmit- 
te lbar  vor der E rn te  allermeist hervor. U e b e rh a u p t  sind 
gegen die E in te  hin die Spuren der von unserer Miicke an- 
gerichteten Beschadigung ani augenfalligsten. Beim ganzlichen 
hehlschlagen sammtlicher Bliithchen einer A ehre  hort, die 
alien Theilen der  Pflanze zu Gute kom m ende Zufuhr an Nah- 
lungssaften schon zu einer Zeit auf, wo der  Halm noch griint;

leser stirbt sam m t der  A ehre  ab und sieht spater wie ver- 
sengt aus. Daraus e rk la r t  sich das Vorkom men ganzer Biischel 
so cher sehmachtiger Halm e mit leeren A ehren zwischen 
renem Weizen.

In den Aehren verweilen  die M aden, bis sie dasjenige 
Quantum Bildungsmaterial sich angeeignet und in Form  des 
e t tkorpers  aufges tape lt  haben, welches die Entw ickelung  zur 

• n iithig m acht, wo a lsdann auf  die Mahnung einer ihnen
mharirenden S t im m e ,  die seitherige Lebensweise anfzugeben 
und mit einer unterirdischen zu vertauschen, in denselben der  

Vandertrieb erw acht.  Diesen En tw ickelungsgrad  haben sie
12
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schon w enige W ochen  nach dem A uskriechen e r la n g t; wenig- 
stens findet m an oft in noch b luhenden  A ehren  vollig  reife 
M aden. D a nun das A blegen d e r  E ie r  m ehrere  W ochen  
w a h rt, so m tissen die M aden zu sehr ungleicher Z eit zur Reife 
kom m en: fur die E rs tlinge w ird  d ieser M om ent viel friiher 
ein tre ten , als fur M aden von spaterem  D atum . N ehm en w ir 
die in M itteldeu tsch land  durchsehnittlich  A nfangs Ju n i begin- 
nende F lugzeit zu 6 W o c h en , die E n tw ickelungsdauer der 
E m bryonen  zu 8 T agen  und die eigentliche W achsthum s- 
periode der M aden in den A ehren zu 3 W ochen  a n ,  so er- 
g ieb t sich fur die A usw anderung  der M aden ein Z eitraum  von 
ebenfalls ungefahr 6 W o c h e n , w elcher den ganzen M onat 
Ju li und einen T h eil vom Juni und A ugust um fasst. Bei 
dieser theo re tischen  B erechnung kom m t aber zunachst in Be- 
tra c h t, dass die A usw anderung  der M aden von einer ausseren  
Bedingung abhang t, der zufolge dieselbe w ah ren d  dieser Zeit 
n ich t con tinu irlich , sondern  periodisch erfo lg t. D iese Vor- 
bedingung is t  R e g en , v ie lle ich t auch s ta rk e r  N achtthau . 
D ass m an dem  R egen einen bestim m enden Einfluss aul die 
A usw anderung  der M aden zugestehen m usse, is t zw ar die 
Meinung i'ast sam m tlicher A u to ren ; aber an d irec ten  Beobach- 
tungen feh lt es g a r  sehr. Ich  se lbst w urde zu erst vorigen  
Som m er d arau f aufm erksam , dass R egen  dabei w irk lich  eine 
w ich tige R olle spielt. Die A ehren eines W eizen ack ers , dem 
ich gew ohnlicli das U n tersuchungsm ateria l en tnahm , s tro tz ten  
noch am 26. Ju li von M aden, deren  Z ah l, w ie ich annehm en 
m usste, sich w ah ren d  der vorausgegangenen  anhaltend  trocke- 
nen W itte ru n g  durchaus n ich t verm in d ert lia tte . D ie nachst- 
folgenden 2  T age w aren  so re g n e ris c h , dass von m ir der 
Besuch des A ckers un terb lieb . T ags darau l tiberzeugte ich 
rnich von d e r  vorgegangenen  Y eranderung : nur nocli ganz 
w enig M aden w aren  in den A ehren  au lzufinden , und da aui 
anderen  A eckern  die gleiche W ah rn eh m u n g  gem acht w urde , 
m usste ich den G rund hiervon in dem eingetretenen  Regen- 
w e tte r  suchen.

Um dieselbe Zeit w urde  ich au lm erksam  aut eine Lebens- 
gew ohnheit  der  M aden , w elche sie mit gewissen andeien  
Gallmiicken th e il t ;  ich meine das Springen, dessen biologische 
Bedeutung fast allgem ein verk a n n t  wui de. Es ist interessant, 
dieses Springen au f  dem Tisch un ter  der Lupe zu beobachten. 
Die Made se tz t den Saugriissel fest auf  die l i s c h p la t te  und 
schlagt dann ahnlich einer beissenden Ameise_ den Binterleib 
so nach unten e in ,  dass das A ftersegm ent dicht hintei den 
Ivopf kom m t, w o ra u f  eine P ause von einigen Sekunden ein- 
t r i t t ,  oft'enbar, um den angeschropften Saugmund w ieder  flott 
zu m a ch e n ; dann aber  schnellt sie den Y ordertheil  in  die
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H ohe und b ew irk t  h ie rdurch ,  sowie auch wegen des W ider-  
s tandes ,  den die h ar te  U nterlage gegen das Hinterleibsende 
leistet,  eiuen gewohnlich 1 bis 2 Zoll hohen und 3 bis 4 Zoll 
weiten Sprung, und zw ar  sets nach v o r n .

Yon dieser F ah igke it  m acht die Made G ebraucb , wenn 
sie die Aelire verlasst,  um in die E rd e  zu gehen, wovon ich 
mich in diesem Sommer bei R egenw ette r  w iederholt direct 
uberzeugte. Zuerst gescbah dieses am 30. Juni,  1. und 2. 
Juli ,  an welchen Tagen  die Bladen bis auf  einen kleinen R est 
die R oggenahren verliessen; dann am 11. und 12. Ju li ,  wo 
ein llieil der  Maden aus den W eizenah ren  g ing ,  wahrend  
die meisten iibrigen ers t  Anfangs August nachfolgten. In all 
diesen F allen  hingen w ahrend  des Regens und unm ittelbar  
nach h er  einzelne Bladen an den A ehren ,  von wo sie mittels 
eines Sprunges den Boden erreicbten. Niemals sab ich dabei 
eine Blade an einem Halrne, w esbalb  ich es als einen Irr thum  
bezeichnen muss, wenn mancbe A utoren geradezu behaupten 
die Maden stiegen an den H alm en hinab.

Dass die A uswanderung nur un te r  M itwirkung von Feucb- 
tigkeit erfo lg t,  lasst sich schon daraus schliessen, dass reife 
Bladen in Aebren an einem trockenen A ufbew ahrungsorte  
niemals freiwillig auswandern. Yon oben genanntem W eizen- 
acker wurden am 26. Juli A eb ren  auf feuchte E rd e  gebrach t 
und dann zw a r  draussen, aber geschiitzt vor den atmospba- 
rischen N iederschlagen, au fbew abrt .  Obgleich nun die E rde  
fortw ahrend  von unten her  feucbt erba lten  wurde ,  gingen die 
Bladen doch nicbt, binein; sogar in diesem Friih jahre befanden 
sie sich nocli in den A e h re n ,  und in der untersuchten E rde  
w ar  keine einzige Made aufzufinden. Hier felilte es also nicbt 
an Peuchtigkeit ,  aber  dieselbe kam mit den Bladen in keine 
unmittelbare Beriihrung und w urde  darum aucli nicht zu einem 
Anlass zur Auswanderung.

Vielleicbt lasst sich die E inw irkung  des Wassers auf die 
Bladen sô  e rk la ren :  die zwiscben die Spelzen gelangende, erst 
nach 1 bis 2 Stunden w ieder  verdunstende W asseransamm- 
ung versetzt einerseits die Bladen in U nbehagen, erleicblert 

aber  andererseits das H ervorkr iecben  auf die nassen Aehren 
und wird dadurcb fur die W tlrm chen zu einem Signal,  w e l
ches gerade je tz t  in ibnen die W a nder lu s t  w ach  ru f t ,  weil 
der von der Feuchtigkeit  gelockerte  Boden das Eindringen 
in denselben selir begunstigt.

An einer bestimmten Auswanderung betheiligen sich immer 
nui diejenigen Bladen, w elche die hierzu erforderliche Reife 
hesitzen; die iibrigen bleiben vorerst noch in den Aehren 
zuriick.  ̂ E rre ichen  diese bis zum nachsten Regen auch nur 
das fllinimum ihrer  Entwickelung fur die unterirdische Lebens-

12,f
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w eise, so folgen sie jenen nach u. s. f. mit dem Rest dev 
Maden. Nur wenn der Regen so lange ausbleib t, dass auch 
die Spatlinge zur Reife kommen konnten, findet eine allge- 
meine Auswanderung statt.

In den zur B rntezeit untersuehten Aehren findet man 
tlieils vertrocknete, tlieils aber auch ausgebildete lebende Ma
den. Das Y ertrocknen ersterer erfolgte, weil die Ernahrungs- 
quelle versiegte, d. li. das Korn h a rt w urde , bevor sie die 
Minimalgrosse erlang ten : auf die anderen kommen wir spatei
zuriick. .

Im Leben der Made sind mindestens 5 —6 Entwickelungs- 
phasen zu unterscheiden; nur die 3 letzten habe ich vei folgen 
kiinnen, weshalb ich mich auf dereń Charakterisirung be- 
schranke. Indem w ir also die ersten Jugendformen, an denen, 
abgesehen von der verschiedenen Grosse und Schattirung, 
die Auffindung unterscheiden der Merkmale schwierig ist, liber- 
siehen, betrachten w ir die ersten jener 3 Phasen.

Um die Z e it, zu welcher die Made (Fig. 7) die Erde 
aufsucht, schimmert der citronen- bis chromgelbe F ettkorper 
durch die ganz g la tte , glashelle L arvenhaut; die Stigmen 
sind dem V orderrande der betreffenden Ringe genalievt, nui 
die des Pro thorax  sind mehr nach liinten und oben geriickt 
und die des achten Abdominalringes stelien am Ende des ab- 
gerundeten Vorsprunges, in welchen der H interrand des Ringes 
jederseits auslauft, auch sind sie nicht ausw arts, sondern nach 
hinten gerichtet. Besser als an den vorhergehenden Alters- 
folgen lasst sich je tz t die Beschaffenheit des letzten Abdomi
nalringes erkennen. Derselbe (Fig. 8) kann ganz von dei 
Bucht des vorletzten Ringes aufgenommen werden und zeigl 
am abgestutzten H interrande 4 kegelformige Zapfchen, wo von 
die 2 mittlen kleiner sind; mehr unten stehen jederseits in 
ungleicher Hohe 2 spitze H ooker, der obere mit langem , der 
untere mit sehr kurzem, von oben nicht siehtbarem Dornchen.

Aus dieser Made mit g la tter Oberflache geht durch Hau- 
tung eine Form hervor, an der die Larvenhaut (Itopt und 
Aftersegment ausgenommen) von ausserst kleinen spitzen 
Hockerchen wie iibersaet ist. Um diese deutlich zu erkennen, 
hat man sich einer wenigstens 150fachen Yergrosserung zu 
bedienen und das Auge vornehmlich auf die lichteren Seiten- 
rander zu richten. Kruinmt sich die Made seitw arts, so treten 
auf der conveXen Seite die Hockerchen sehr schon hervor; 
bei einer walzenden Bewegung der Made losen sich die in 
Sicht kommenden H oekerreihen ab.

Zw ar sind es im Allgemeinen die hiervor beschnebenen 
Maden mit g la tter K orperhaut, w elche man bei der Auswan
derung auf den Aehren trifit; doch habe ich unter ihnen aus-
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nahm sw eise auch E xem plare  der hockrigen Form  gefunden, 
die also die H autung schon vorher in der A ehre bestanden.

In  der le tz ten  Phase, w elche unm ittelbar auf die bockrige 
Form  fo lg t, ist die L arv en h au t von schuppenl’orm igen P la tt-  
chen m it hinten iibergreifenden R andern  getafe lt, w eshalb die 
S eitenrander riickw arts  sagezahnig  erscheinen.

Aui' dem Boden des A ckers angelang t, k riechen die 
M aden alsbald in die E rd e  und verbringen  darin  den R est 
des Som m ers, den H erbst, W in te r  und Friihling. N ach F itch  
sollen „die Maden un te r dumpfigen oder m oderigen Biischeln 
von Strob und S toppeln  und in der E rd e  nalie der Oberflache 
in L agen“ vorkom m en. Ich habe sie da niem als finden kon- 
nen, w ohl aber in einer Tiefe, die zw ischen 1 bis 5 Zoll va- 
r iir t. Die M ade flieht nam lich  gleich anderen  unterirdisch 
lebenden Insek ten la rven  tro ck en e  E rd e  und sucht je  nach 
dem F eucb tigkeitsgeha lte  des Bodens bald ein h o h eres , bald 
ein tieferes N iveau au f; denn wenn auch fe s ts teh t, dass sie 
in diesem Stadium  gegen eine trockene U m gebung einen hohen 
G rad von R esistenz besitz t, so t r i t t  doch bei fehlender Feuch- 
tigke.it eine U nterbrechung  d er E ntw ickelung  ein, die sie natur- 
gem ass zu verhiiten sucht. N ach R egenw etter, wo der Boden 
viel W asser e n th a lt ,  trifft m an die Maden viel w eiter oben 
(an der O berflache selbst aber wohl nur bei allzu  grosser 
B elastigung dureh das W asse r) als bei andauernd trockener 
W itte rung . Auch F rost scheint der Made nicht gleichgiiltig 
zu sein, da nian im W in te r viel tie fer nach ih r g raben  muss, 
ais im H erbst und Frtihling.

Zu dieser B ew egung in v e r tie a le r , w enn auch vielleicht 
w eniger ho rizo n ta le r R ich tung  passt die von F itch  auf die 
Made angew andte Bezeichnung „schlafender Z ustand, W in ter- 
sch lafu ziemlich schlecht. E ben so w enig kann  ich ihm bei- 
s tim m en, w enn er b e h a u p te t, das Insek t erfalire 2/ 3 seiner 
ganzen L ebenszeit bindurch k e in e irg en d  m erk b a re  Y eranderung. 
F reilich  konnen w ir derm alen noch N ichts iiber die w ahrend 
der langen  P eriode  im Inneren  der M ade stattfindenden vi- 
ta len  Y organge sagen ; doch w issen w ir ,  dass bei der M eta
morphose die inneren V eranderungen m it den ausseren Hand 
in Hand gehen und dtirfen also, da le tz te re  oben nachgew iesen 
w urden, e rw arte n , dass das angehaufte  B aum ateria l, nam ent- 
lich in den w arm eren  Jab resze iten , n icht bis zur V erpuppung 
die Rolle eines tod ten C apitals spiele.

Gegen E nde der I.a rvenze it s te ig t die alsdann in ihren 
Bewegungen ausserst schw erfa llige Made bis in die N alie der 
O berflache em pbr und v erp u p p t sicb bier. Die P uppe ist so 
w enig bekanntj, dass w ir noch nicht eine einzige A bbildung 
von ih r besitzen. F itch  g iebt eine Beschreibung nach auf-
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gefundenen Puppenbalgen (eases of the pupae), aber die Puppe 
selbst bat er eben so wenig geseben, als irgend ein anderer 
Sehriftsteller. A lles, was w ir anderswo dariibef erfahren, 
bezieht sich auf die unter dem Larvarium  zusammengezogene 
ruhende Made oder Scheinpuppe, und dies bat vielfach zu dem 
Missverstandnisse gefiibrt, man habe es gleichwie bei Ceci- 
domyia destructor mit einer pupa obtecta zu thun. Zu be- 
sonderer Befriedigung gereicht es mir deshalb, nicht nur uber 
die Natur der w ahren Puppe etw as Positives erm ittelt zu 
haben, sondern auch durch Auffindung untriiglicher Merkmaie 
schon an der Form der Puppe beide Geschleehter sicher unter- 
scheiden zu konnen, wie sich aus nachfolgender Beschreibung 
ergeben wird.

Puppe.
$  (Fig. 9, 10, 11). Lange 1,6 Mm., Br. 0,4 Mm. Citro- 

nengelb, die zwei letzten Abdominalringe etwas licliter; Athem- 
rohrchen am Y orderrande des Prothorax und eine Linie am 
H interrande der Abdominalringe braun. Auf der Stirn, genau 
d a , wo die Fiihlerscheiden hervortreten und dann an den 
Seiten des Kopfes herablaufen, stehen 2  Borsten, etw a 
von Lange der Athem rohrchen. Die Scheiden des dritten 
Beinpaares ragen bios bis auf den f i in f te n  Abdominalring 
herab. Hinterleibsende o h n e  v o r s p r i n g e n d e  A n h a n g s e l .

cj. Lange 1,3 Mm. Die Scheiden des dritten Beinpaares 
endigen auf dem s i e b e n t e n  Abdominalringe. Der neunte 
H interleibsring trag t z w e i  s t u m p f e  Z a p f e n ,  welche ihrer 
Lage nach den beiden Zangenhalften entsprechen.

Behufs Entsendung der Imago w alzt sich die Puppe an 
das Tageslicht, das sie auf kiirzestem W ege zu erreichen 
sucht, wie folgender Versuch zeigt. Ein 8 Zoll langer und 
1%  Zoll weiter Glascylinder w urde auf die BodenofFnung 
eines niedrigen Blumentopfes gestellt, zu seiner Befestigung 
unten von etwas E rde umgeben und dann inwendig etw a 2 
Zoll hoch mit E rde versehen. Mit Hulfe eines mit W asser 
gefiillten G lasrohrchens, dessen Inhalt erst nach Beseitigung 
eines zum Verschluss der oberen Oeffnung benutzten Kork- 
stopsels ausfliessen konnte , wurde eine Anzahl Maden unten 
in den Cylinder gebracht und dieser endlicli ganz mit E rde 
gefullt. Damit diese feucht blieb, w urde dann und wann etwas 
W asser in den Untersatz gegossen. Nach einiger Zeit gew ahrte 
ich an der Innenwand des frei heryorstehenden Cylinder- 
tlieiles in verschiedener Hohe einzelne Puppen, aus denen in 
den nachsten Tagen Miicken hervorgingen. Jeder Versuch 
derselben, sich in Freiheit zu setzen, w ar vergebens, da sich 
ihnen nirgends ein Ausweg zeigte und sie die Fahigkeit, die 
E rde zu durchdringen, verloren liatten. Yon dem durch die
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G lasw and eingedrungenen  L ichte g e tau sc h t, w a r keine der 
P uppen bis zum oberen Bnde des C ylinders em porgestiegen, 
obgleich sieli h ierin  fiir die Miicken die einzige M oglichkeit 
e iner Befreiung darbo t.

Der Y organg  beim A usschliipfen ist folgender: au f dem 
Riieken liegend , kriim m t die P uppe abw echselnd den H inter- 
leib naeh d er B auchseite bin und s trec k t ihn dann w ieder 
au s , bis nach u n g efah r 2  M inuten der Puppenbalg auf dem 
T h o rax  in einer L angsspalte  zerreisst. H iernach w irft 
sich das In sek t au f die S eite und ru h t einen Augenblick, 
urn alsdann  m it v e rm e h rte r  K ra ft das B efreiungsw erk fort- 
zusetzen. N achdem  T horax , K opf und Bew egungsoi'gane her- 
vorgezogen w orden  sind, w ird m it Hiilfe der B eine auch der 
H interleib  ganz von dem B alge b efre ie t, und nun ba t die 
junge Miicke n ich ts E iligeres zu thun, als ein dunkles P la tz - 
cben aufzusuchen, w o sie die zusam m engelegten, an die ortho- 
p teren  N ym phen erinnernden  Fliigel durch eine A rt schiitteln- 
der Bew egung en tfa lte t. 

b. A uran tiaea .
Diese Species ist m it der eben besprochenen so innig 

vergesellscbafte t und durch grosse U ebereinstim m ung in der 
Lebensw eise so eng verbunden , dass es e rs t nach genauer 
B ekanntscbaft m it den verschiedenen S tanden  beider gelingt, 
sich vor V erw echselung zu bew abren . Da das $  einer langen  
L egerohre  e rm a n g e lt , so kann  es n icht w ie das der T ritic i 
die Spelzen d u rch b o h ren ; es muss also, um dennoch die E ie r 
so zu p laciren  , dass die M aden den F ruch tkno ten  le ich t er- 
re ie h en , ein anderes V erfah ren  einschlagen. W o rin  das be- 
steb t, konnen w ir draussen m ittels der Lupe sehen. D as ins 
A uge gefasste $  m ag beispielsw eise an dem unteren  E nde 
einer R oggenah re  sitzen. Yon A ehrchen  zu A ehrchen  schrei- 
te n d , bleibt es bisw eilen stehen  und r ich te t die Spitze des 
gekriim m ten H in terleibes gegen das obere  E nde eines Blutli- 
chens, w o rau f es nach k u rze r  P ause die Reise fo rtse tz t, ohne 
sich von einem zufallig  quer iiber der A ehre  ligenden Halm e 
au lhalten  zu lassen. Oben an g e lan g t, fliegt es zum unteren  
Ende zuriick und m acht denselben W eg  auch auf der andern  
A ehrchenreihe. Bei d e r U ntersucbung der A ehre finden w ir 
an der Innenseite der inneren Spelze m ebrerer B liithcben ein 
E ieihaufchen , um geben von der eingeschlagenen Spitze der 
Spelze. E s sind E ier unserer M iicke, w elche also w irklich 
bei je d er P ause die H in terleibssp itze oben zw isehen die Spel
zen steckte.

Die E ier sind b l a s s  b r a u n g e l b ,  w odurch sie sich von 
denen der T ritic i le ich t un terscheiden  lassen. D agegen mogen 
m ancben Beschreibungen nach die E ier von T hrips cerealium
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Hal., die allerdings auf den ersten Blick mit denen der Au- 
rantiaca grosse Aehnlichkeit zu haben sckeinen, oft ftlr Eier 
der W eizenmticke gehalten worden sein. Urn dieser Ver- 
wechselung zu en tgehen, brauclit man sieli bios zu merken, 
dass die Eier des Thrips rothlich gelb und p rap ilirt, d. h. 
am Kopfende mit einem dunkeln Knopfe versehen sind.

Am Roggen liabe ich Aurantiaca oft in grosserer Zahl 
angetroffen ais T ritici; unter den Schaaren am W eizen , der 
hier regelmassig etw as spater zur Bliithe kommt, aber immer 
nur ganz vereinzelt. Ich w ar hierdurch eine Zeit lang versucht 
zu glauben, ihre Flugzeit beginne friiber ais die der T ritici; 
doch spricht meine iibrige Erfahrung nicht dafiir.

Die eben der Eihaut entschliipfende Made ist zw ar auch 
glashell, wird aber bald blass- und hiernach intensiy o r a n g e -  
f a r b ig .  W enn sie die A ehre verlasst und in die E rde geht, 
ist die Larvenhaut g la tt wie bei Tritici. Nach der folgenden 
Hautung erscheinen aber neben den Hóckerchen auch noch 
riickw arts gerichtete D o r n e h e n  (Fig. 17) von bestimmter 
Anordnung: an den Thorax- und den 8 ersten Abdominal- 
ringen stelien beiderseits auf der Mitte des R inges, also 
hinter den Stigm en, 2 solche Dornehen, wovon das untere 
schon der Bauchflache angehort und deshalb am besten bei 
walzender Bewegung der Made wahrgenommen w ird ; ausser- 
dem zeigt der Hinterrand des achten Abdominalringes etwas 
oberhalb der Stigmen jederseits noch ein D ornehen, und am 
V orderrande des P ro thorax  bilden ihrer 10 eine Querreihe. 
Im Uebrigen sind die frulieren Merkmale geblieben. Nach 
der letzten Hautung treten  die Dornehen ganz in gleieher 
W eise neben der schuppigen Sculptur an der Larvenhaut auf 
(Fig. 18).

Das Zuriickbleiben einer Anzahl Maden in den Aehren 
bis zur E rn te , nachdem gewohnlich die meisten derselben 
langst die E rde aufgesucht haben, ist eine merkwilrdige Er- 
scheinung im Leben beider Species. Bei Tritici lasst sich der 
Grund davon leicht einsehen. W enn die Maden derselben 
reif sind , verlassen sie die A ehren , sobald Regen ein tritt; 
nur diejenigen, welche durch das Ausbleiben des Regens an 
der Auswanderung gehindert sind, gelangen mit dem Getreide 
in die Scheune. Bei A urantiaca, deren Maden man immer 
nur in geringer Anzahl entw eder allein, oder vergesellschaftet 
mit denen der Tritici in den Bliithchen antrifft, ist das anders. 
Schon zu einer Z e it, wo man annehmen muss, dass noch 
keine Auswanderung aus den Aehren stattgefunden hat, flndet 
man Maden derselben unter der Larvenhaut zuriickgezogen, 
die sich unmoglich an der nachfolgenden Auswanderung be- 
theiligen konnen, da sie erfahrungsmassig diesen einmal an-
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genom m enen Zustand der S tab ilita t in den A ehren fo rtan  un- 
v e ra n d e r t beibehalten. H ieraus m ochte m an folgern, dass die 
reifen M aden nur dann die A ehren  verlassen, wenn ih rerseits 
der R egen nicht au f sich w arte n  la s s t, und dass sie im an- 
dern F alle  alsbald  V orkebrungen  zu einem dauernden  Auf- 
en thalte  in den A ehren treffen , indem  sie sich durch Zuriick- 
ziehen un ter der L arv en h au t in dieser Schutz gegen aussere 
Einfliisse und zugleich ein bequem es L ager schaffen. Indess 
kann ich diese Schlussfolgerung n ich t ganz v erb iirg en , denn 
sie se tz t voraus, dass auch bei A uran tiaca die A usw anderung 
der M aden durcli Regen v erm itte lt w ird , w oriiber ich aber 
noch keine voile G ew issheit e rlan g t habe.

Die Puppe endlich ist n icht w ie die d er T ritic i citronen- 
gelb, sondern intensiv o r a n g e r o t h .

5. Ihre naturlichen Feinde.
Es lasst sich zw ar eine ganze R eihe von T hieren  nam- 

haft m achen, w elche dazu b e itragen , die verderb lichen  W ir- 
kungen unserer beiden Miicken in gem essene G renzen einzu- 
schliessen; indess mogen hier nur diejenigen in B etrach t kom- 
men, von denen w ir annehm en diirfen , dass ihnen die N atu r 
speciell das V ertilgungsw erk  iibertrug . Zu diesen gehoren 
in e rste r Linie gew isse Ichneum onen, dereń E xistenz aus- 
schliesslich durch die d ieser Miicken bedingt ist. Schon K irby 
beobach tete  an W eizenahren  3 verschiedene Species dieser 
parasitischen  Ichneum onen, w ovon er die W eibchen  beschrieb 
und abbildete. "W ahrend nun die m eisten epateren  Schrift- 
ste ller es vorzogen, den grossen englischen F orscher einfach zu 
citiren , haben andere, w ie z. B. C urtis in den „Farm  Insects“, 
sich n ich t dam it begnilg t, sondern auf G rund eigener U nter- 
suchungen genauere Beschreibungen und A bbildungen davon 
geliefert. A llgem ein schein t m an jedoch  nach dem  V organge 
K irby’s die Insek ten  sich im F elde  verschafi’t  zu h aben ; denn 
nirgends lese ich , dass m an sie durch Z ucht aus den M aden 
gew ann, w as doch no thig  ist, wenn w ir iiber die Zugehorig- 
keit G ew issheit bekom m en w ollen. Die Trennung der W eizen- 
iniicken in zwei unterschiedene Species m acht nun auch eine 
Sonderung ih re r  eigenthiim lichen P aras iten  nolhw endig : es ist 
auszum itteln , w as der einen und w as der andern , oder viel- 
leiclit auch beiden gem einsam  angehort. Z ur Losung dieser 
A ufgabe sehe ich mich jedoch  derm alen  noch nicht in den 
Stand gesetz t, theils w eil die Z ahl der P arasiten  voriges J a h r  
noch gering  w ar, theils w eil die beiderle i M aden n icht durch- 
weg streng  genug gesondert w aren , um vor je d e r  V erw echse- 
lung sicher zu sein. G eleite t von der W ich tigkeit dieser Yor- 
bedingung, habe ich geg en w artig  m it den eingesetzten  M aden
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solche Anordnungen getrofFen, dass ich mit Z uversich t  jenes 
Ziel zu erreichen hoffe. Indem ich mich deshalb fiir je tz t  
da rau f  heschranke, zwei Species aufzuftihren, von denen ich 
wohl versichert bin, dass sie der  Tri tic i zu g e h o re n , behalte  
ich mir vor,  zu einer andern Zeit auf  den Gegenstand zuriick- 
zukommen.

Beide Species der  durch Zucht aus Maden der  Tritic i 
erha ltenen  P aras i ten  gehoren den P la tygastro iden  an. Der 
eine P a ras i t  ist Ichneumon inserens Kirby. Derselbe erscheint 
gleichzeitig mit den eierlegenden Miicken an den Aehren und 
z w a r  schon v o r  dem Auskriechen der  ersten Maden, woraus 
Kirby ganz r ichtig  folgerte, dass der Angriff nicht d irek t  auf 
die Maden gerich te t sein konne; ob aber der P a ra s i t  die E ier  
der Miicke anbohre, oder seine E ie r  neben diese absetze ,  ist 
eine von Kirby offen gelassene F rage .  Ich habe  zu wieder- 
holten Malen eine Anzahl Bltithchen untersucht,  wovon ich 
annehmen musste, dass der  vo rher  daran beobachte te  P a ra s i t  
seine E ie r  in ihnen deponirt  h ab e ,  diese aber  bei den E ie rn  
der Miicke niemals auffinden konnen, w as  mich glauben lasst,  
dass w irklich die E ier  angebohrt  werden. Der P aras it  geht 
diesem Geschaft so eifrig n ac h ,  dass er der eierlegenden 
Miicke buchstablich auf dem Fusse fo lg t ,  denn bisweilen 
d ran g t  er sieli unter dieselbe und durchbohrt gleichzeitig mit 
ih r  eine und dieselbe Spelze. H eu tzu tage  ist die von Kirby 
gew ah lte  Benennung ersetzt durch:

1. Isostasius punctiger Fórst. (Fig. 23 $).  Korper von 
sehr robustem Bau, 1 Mm. lang, rabenschw arz ,  s ta rk  g lanzend, 
besonders der Hinterleib. Fiihler plum p, gebrochen, mit ab- 
stehender B e h aa ru n g ,  lOgliedrig; Basalglied keulenfórm ig, 
Stielchen v e rk e h r t  eifórmig, Geissel aus 4 k le ineren und 4 
grosseren  Gliedern bestehend. Beide Basalglieder passen 
genau in die seichte Vertiefung des Gesichtsl'eldes. Neben- 
augen von tr iangularer  S tellung; die paarigen  stehen den 
unpaarigen viel naher  ais dem Innenrande der vorgequollenen 
Face ttenaugen. Die rostbraunen  Mandibeln endigen mit 2 
s ta rken  Zahnen. Kopf und T horax  fe inhockerig ,  ganz kurz 
behaart.  Furchen der P arapsiden  deutlich; Mittelfeld des Me- 
sonotum g la t t ;  Schildchen hinten abgeruudet,  gewolbt.  Fltigel 
g la she l l ,  mit langen W im p erh aa ren  und k u rze n ,  der Spitze 
zugekehrten  H aa re n  auf  der Scheibe; Vorderfli igel von 4/ 3 
der  K orperlange,  ihr g rosste r  Q uerdurchmesser liegt im Spitzen- 
d r i t te l ,  die U n te r ran d a d e r  durchlauft geradlinig das ers te  
D ritte l  der  Scheibe und endigt dann mit einem schwarzen 
Kiiopf. Hinterfliigel viel kleiner und ganz aderlos. Beine 
schw arzbraun ,  die keulenformige Yerdickung der Schenkel
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iiber den Gelenken schw arz*). Schienen mit e i n e m  End- 
dorne. Hinterleib lanzettform ig, fast sitzend. D er erste Ab- 
dominalring ist ganz kurz, der zweite sehr gross und oben 
riickwarts zu einem glatten, nackten, % des ganzen Riickens 
einnehmenden Schilde e rw eite rt, h inter dem 3 sehr kleine 
Ringe die Hinterleibsspitze form iren, welchen zusammen die 
Lange des ersten Abdominalringes zukommt. An der Bauch- 
seite zahle ieli 6 Abdominalringe**). Die Behaarung der 
Beine ist dicht und massig lang , die des Hinterleibes vorn 
und binten diinn und lang.

$ (Fig. 25 Filhler). Erstes Glied der Geissel s e h r  k l e i n ,  
rundlich; die 3 folgenden langer und dicker, unter sich gleich 
gross; von den dann kommenden Gliedern der Keule sind die 
3 ersten nahezu von gleicher L ange, das Endglied aber ist 
k e g e l f o r m i g  und so l a n g  als die 2 vorhergebenden zu- 
samm engenom men.

?  (Fig. 24 Fiihler). Erstes Glied der Geissel etw as 
g r o s s e r  als jedes der 3 folgenden; Endglied der Keule a b -  
g e r u n d e t ,  k i i r z e r  als die 2 vorhergehenden zusammen- 
genommen. Die lang vorstreckbare Legerijhre entspringt aus 
der Spitze des Hinterleibes.

Ein direkter Versuch hat ergeben, dass die Made von 
Tritici immer nur einen dieser Parasiten grosszieht.

Die and ere Parasitenspecies heisst bei Kirby Ichneumon 
Tipulae. Sie hat ungefalir die Grosse der eben genannten, 
ist aber von viel schlankerem Bau und in den ausseren Um- 
rissen von ilir auffallend verschieden. Man findet sie erst 
dann an den A ehren, wann dieselben bereits schon Maden 
bergen. Ih r Erseheinen daselbst hat zunachst keinen andern 
Zw eck, als madenhaltige Bliithchen auszuspahen. 1st ein 
solches gefunden, so kriecht. der Parasit hinein und deponirt 
in jeder Made ein Ei. Der Vorgang lasst sich mittels einer 
kleinen Glasglocke, unter der man Parasiten mit Maden zu- 
sammenbringt, leicht beobachten. Nachdem der Parasit eine 
Made bestiegen, kriimmt er bei aufgerichteten Fliigeln den 
Hinterleib und durchbohrt mit dem Legestachel die Haut der 
Made. Nach einigen Augenblicken verlasst er behufs Auf- 
suchung eines neuen Opfers die Made, wobei er haufig uoch 
6—8 andere, die mit ihr zu einem Knauel zusammenhangen, 
eine Strecke w eit nachschleppt’, bis es endlich “den Anstren-

*) Die lichtere Fiirbung eines Organes w ird bekanntlich aus 
einem optischen Grunde an den verdickten Stellen zu einer dunkleren.

i!!f) F orster unterscheidet (Hymen. Stud. II p. 110) nur 3 Ringe 
am w e i b l i c h e n  A bdom en; ich erkennc aber an diesem die Zahl 6 
eben so deutlicli als am mannlichen.
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gungen der H in terbeine gelingt, den L egestachel loszum uchen. 
S taunen w ir nun bei diesein Anblick iiber die dem w inzigen 
T h ie rchen  inw obnende im m ense K rą ft , so ist es h inw iederum  
nicht m inder un te rb a lten d  zu seh en , m it w elcher E m sigkeit 
der k le ine T y rann  hin- und lierlauft, sich bisw eilen b eh a g h ch  
die F liigel s tre iche lt und dann w ieder m it den tlbrigen im 
A nbohren w e tte ife r t, so oft m an aufs N eue M aden einfUhrt. 
D iese selfsam e G eschaf'tigkeit muss Jeden  iib e rra sch e n , der 
jem als die T h ierchen  an den A ehren beobaelite te , w oran  sie, 
v e rtie f t in S pahergedanken , nur ausserst tra g e  herum kriechen 
und si eh selten  die Millie neh m en , den N achstellungen des 
M enschen zu entgehen. Auff'allen muss e s , dass der P a ia s it 
oft eine M ade un tersuch t und s ta tt auf sie die U rsache von 
dem sehleiehenden U ebel zu u b e r tra g e n , sich ohne W eite re s  
en tfernt. Man kann  dies schw erlich anders e rk la re n  als 
durch die A n n ah m e, in diesem  F alle  sei die Made schon in-
ficirt. . . ,

Die w enigen gezogenen E x em p la re  dieses P aras iten  sum
lau te r W eibchen. E r heisst je tz t

2. L eptacis tipu lae K irby  sp. $  (Fig. 26). K orper kauin  
1 Mm. lang , schw arz , glanzend. F iih le r (Fig. 27) von ,/5 der 
K o rp e rlan g e , sc b lan k , g eb ro ch en , w e ich h aa rig ; B asalglied 
schw ach  geb o g en , g e lb b ra u n , S tielchen und Geissel dunkel- 
b rau n . jen es  v e rk e h rt e iform ig; die 4 ersten  G lieder der 
Geissel cy lindrisch , das zw eite von ihnen anderthalb  m al so 
lang  als das e r s te ,  das d ritte  und v ierte  viel k le in e r als 
dieses. E ndglied  der K eule langlich  eiformig. N ebenaugen 
gross, beinalie in einer geraden  Linie stehend. Ko]d hockeng . 
P arapsiden  s ta rk  h e rvo rtre tend . M esonotum m it d ich t aoJ*e" 
g en d e r, k u rz e r ,  w eisser B e h aa ru n g , w elehe sich auch iiber 
den M etathorax  und den ersten  A bdom inalring  v erb re ite t. 
F lugel g la sh e ll, e tw as irisirend. Y orderfliigel nocli e tw as 
h inger als der K o rp e r; ih re  U n te rran d ad er b ilde t eine gerade  
Linie, die am E nde des ersten  D ritte ls  der Fliigelscheibe ohne 
knopfform ige A nschw ellung verschw indet. Schildclien h o ri
zo n ta l, kegelfo rm ig , in einen langen gelbbraunen  D orn aus- 
laufend. Beine gelbbraun, die V erd ickung  der Schenkel und 
Scbienen dunkler. Schienen m it e i n e m  Enddorne. H inter- 
leib etw as p la ttg e d riick t: der e rs te  R ing b ildet einen langen , 
dicken S tiel, <3ie ubrigen R inge, von oben gesehen, zusam m en 
eine e tw as langlich  runde Scheibe; h in ter dem grossen och ilae  
des zw eiten Ringes sind durch deutliche Q uerfurchen 6 selrr 
ku rze  R inge an g ed eu te t, deren  vorstehende S eiten rander den 
U m fang der Scheibe vervollstandigen . Auf der B auchseite 
zah lt m an 6 A bdom inalringe. Die kurze  L egerohre ist ge- 
w ohnlich im H in terleibe verborgen.
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U nter den an A ehren  gefangenen P arasiten  habe  ich nie 
ein M annchen entdecken k o n n en , w ie aueh n ich t anders zu 
e rw a rte n  w a r ;  denn dieselben G runde , aus denen bios w eib- 
liche W eizenm ucken  an den A ehren  erscheinen, e rk la ren  aucb 
das V orkom m en von nur w eiblichen P arasiten  daselbst. Das 
andere G esehlecht b a t man auf solehen A eckern zu suchen, 
die im V orjah re  a ttaq u irte n  W eizen oder Roggen trugen. 
Hier b ie te t sich auch G eleg en h e it, n icht nur die P arasiten , 
sondern auch die Mucken in copula zu sehen.

Bs verd ien t b em erk t zu w erd en , dass obige P arasiten  
das A blegen ih re r  E ie r n icht w ie unsere M ucken auf bestim m te 
Stunden beschranken , sondern T ag  und N ach t dam it beschaf- 
tig t sind. D ie D ienste , w elche uns diese hoclist unschein- 
baren T h ie rch en  dadurcli leisten, sind unberechenbar. E s ist 
keine U ebertre ibung , w enn w ir behaupten, dass ohne ih r von 
der V orsehung bestim m tes A u ftre ten  die W eizenm ucken bei 
ih rer s ta rk e n  Y erm ehrung  scbon binnen w enigen Ja h re n  sich 
unserer W eizen- und R oggenern ten  so V ollstandig bem achtigt. 
haben w urden , dass uns n icht ein einziges K ornlein e rubrig te . 
„Der A berg laube der A lten  w iird e , w enn sie m it den Vor- 
theilen bekann t gew esen w & ren, w elche fiir den M enschen 
durch die N iitz liebkeit dieses w icb tig en , obschon kleinen 
Gliedes in der K e tte  der Schopfung herbe igefuh rt w erden , 
dem selben als einer giitigen G o tthe it A lta re  e rr ich te t habena 
(K irby).

H ach F itch  ist der am erikanische G elbvogel (F ring illa 
tristis L.) einer d e r w irk sam sten  V ern ich ter der W eizenm ticke. 
Die O perationen des V ogels sch ildert der V erfasser also: „ In 
dem er  sich au f dem W eizen  n iederlasst, e rg re ift er den Halm  
genau un te r der A ehre  und tren n t m it dem S chnabel sorg- 
la ltig  die S p reu  von dem K orne, w o alsdann  von den W iir- 
m ern , zu w elchen er so Z ugang  g ew in n t, e iner nach dem 
andern schnell aufgepicket und verschlungen w ird. M ehrere 
Aehren w erden  so von den W iirm ern  befre ie t, ehe sein Mahl 
vollendet ist.“ E s w ird  h ierzu  ausdriicklieh b e m e rk t, dass 
nach den m it solehen A ehren  vorgenom m enen U ntersuchuugen 
der Yogel die W tirm er und n icht e tw a die Kovner aufsuche. 
— Die A u to rita t des beruhm ten am erikanischen N aturforschers 
gesta tte t keinen Zw eifel ilber die R ich tigkeit dieser Beobach- 
tung. W enn w ir nun erfah ren , dass m an neuerdings zu Guu- 
sten der O bstzucht sogar unsei'n gem einen „S patzu in Neu- 
holland einftihrte und daselbst die A cclim atisirung an d e re r 
europaischer Insektivoren un ter den V ogeln f o r ts e tz t ; heg t 
da n icht der G edanke n a h e , d iesen niitzlichen G elbvogel zu 
im portiren , dam it er durch seiu iiberaus w oh ltha tiges Y ertil- 
gungsw erk  unsere F e ld e r schtitze, bevor noch das Uebel all- 
gemein w erd e?
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6. Von den Gegenmitteln.
Am ausftthrlichsten finden w ir  dieses Kapitel von Fitch 

behandelt .  Zuniichst bespricht derse lbe  solche Mittel, zu wel- 
chen man seine Zuflucht genommen, urn das geflugelte Insekt 
am Ablegen der E ier  an das G etreide zu hindern. Gestutzt 
auf die bekannte  W irk u n g  des Rauches im Y ertre iben  dev 
Muskito's , verspricb t sicii der  am erikanische Naturforscher  aus- i 
gezeichneten Erfolg  von s ta rk  rauchenden F euern  und Sehwe- 
fe l lun ten ,  erblickt jedoch  in dem hierzu erforderlichen Be- 
t rage von Anstrengung eine erhebliche Sclrwierigkeit. W ir  
t rag e n  nicht nur dasselbe Bedenken , sondern g la u b ^ i  aucli 
tiberhaupt dieses und die nachstfolgenden Mittel in die K a te 
gorie der u n g e e i g n e t e n  R e m e d i e n  verweisen zu miissen. 
W ollen  die Entomologen den Landw ir then  Mittel gegen schiid- 
liche Insekten  an die Hand g e b e n , so haben sie auch ihren 
billigen Riicksiehten Rechnung zu tragen. Demgemass sollten 
w ir  an jedes  Gegenmittel als ers te  Bedingung die Anforde- 
rung s te l len ,  dass es nicht nur an sich ausfiihrbar,  sondern 
auch praktisch se i,  d. lr. dass vor Allem der mit seiner An- 
wendung im Grossen verbundene Aufwand an Zeit und Geld 
durch den sicheren E rfolg  sich hinlanglich lohne. W e n n  w ir  
hingegen solche Mittel anem pfehlen ,  die nicht aus geniigend 
erprobten  wirklichen V ersuchen ,  sondern bios aus theoreti- 
schen Speculationen hervorgega.ngen sind, so erschiittern wir 
dadurch  das ohnebin noch vielfach bei den L andw ir then  nicht 
sehr s ta rke  V ertrauen  zu dem praktischen Erfolge der  wissen- 
schaf'tlichen Resultate. Bedenken w ir deshalb wold, dass der 
L andw ir th  solche Fragen mit Soil und Haben berechnet und 
dann weiss, w as er zu thun hat.

Das Bestreuen der Aehren mit K alkstaub und Asclie zur 
A bw ehr  der Miicken ha t  sich in A m erika nicht bewahrt .

Zu dem Yorschhage, den fliissigen Inhalt  des S tinkappa-
ra te s  von Mephitis am ericana als Palliativ  anzuwenden, macht 
Fitch die erhe iternde Benierkung: „Ich lialte dafiir, dass, wenn 
m an diesen Vorschlag  in die Prax is  b r ing t ,  der  betrefl'ende 
A rbeite r  d e r  g r o s s t e  D u l d e r  sein wiirde — wenn mich 
meine Nase nicht tauscht.“

Yon einigem G ewicht ist die F ra g e ,  oh nicht durch friihe 
und spa te  A ussaat die Angriffe der  W eizenmucken verhiitet 
w erden  konnen. Dass unser Roggen in den beiden letzten
Ja h re n  ungleich w eniger  l i t t  als der  W e iz en ,  schreibę ich
neben dem seltneren Vorkommen der A uran tiaca  hauptsach- 
licli der ublichen friiheren Aussaat des Roggens zu. Aber 
auch die Niitzlichkeit einer spaten Aussaat des W eizens hat 
sich dieses J a h r  in bestimmten Fallen  herausgestellt ;  oft hat te
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beinahe die halbe A ehrenzahl gew isser W eizenacker  ein selt- 
sames A ussehen, das obere  Viertel oder Drittel der  Aelire 
w a r  ganz k o rn e r lee r ,  der  iibrige Theil derselben gefiillt. 
Diese Erscheinung inmitten eines sehr  attaquirten  Getreide- 
feldes vermochte ich nur durcli die Annahme zu erk la ren  
dass die A ehren  erst  am E nde  der  Elugzeit aus den Scheiden 
hervortra ten .  W a r e  dieser W'eizen einige T age  spater gesae t 
worden, so w u rd e  er  von unseren diesmal ungewohnlich friih- 
zeitig versehwindenden Insekten  ganz verschont geblieben 
wenn aber frtiher, so noch m ehr mitgenommen w orden  seiin 
An dem erfolgreichen Gelingen des Planes an sich ist darum 
nicht w ohl zu zweifeln. Da jedoch  die Flugzeit dieser In 
sekten hauptsachlich  in den Juni fallt , so miissten die Zeit- 
punkte fur die Aussaat so gew ah lt  w erden ,  dass die betref- 
fenden G etre idearten  en tw eder  zu Anfang dieses Monats sehon 
in Bliithe stehen, oder erst mit beginnendem Ju li  in die Aehren 
treten. In wie w eit  sich eine solche se lbstverstandlich nur 
wahrend eines Frass-Cjmlus zu beobachtende M aassregel mit 
anderen landwirtlischaftlichen ln teressen und dem besonderen 
Iilima der Gegend vereinigen lassen w u rd e ,  mag das acker- 
bautreibende Publikum selbst entscheiden. Ein Hauptubelstand 
liegt in dem bald f ruheren, bald  spa teren  E in tr i t t  der F lug
zeit; fur eine bestimmte Gegend kann nach meiner in den 
beiden le tzten  J a h re n  gewonnenen E rfa h ru n g  dieser Unter- 
schied sogar 3 W ochen  be t ragen ,  und zudem verm ogen w ir  
diesen Moment niemals voraus zu bestimmen, M’eshalb ein in 
dem einen J a h re  vortbeilhaftes  Y erfahren  sehr le ieht in einem 
andern boehst nachtheilig  sein kann. Alle diese Yerhaltuisse 
in B e trach t gezogen, ist, wie mir scheint, in die Zeit des Aus- 
saens zur Beschiitzung des W in terge tre ides  vor  den Angriffen 
dieser Mucken wenig  V ertrauen  zu setzen.

Sonach ist mit keinem dieser angerathenen  Vorbaumitlel 
dem L andw ir the  gedient.

W enden w ir  uns nun zu den direkten  Vertilgungsmitteln, 
mdem wir  untersuehen, ob m an diesen Insek ten  nicht wenig- 
stens in einem ih re r  verschiedenen S tande so beizukommen 
vermag, dass durcli ein prak tisches Verfahren  im Grossen 
erne massenhafte Vernichtung derselben gelingt.  E s  entstelit 
a so zunaclist die Frage,  durch welches Mittel vermogen w ir  

® Insekt im Ei- und M adenstande im Innern  der  Aehren zu 
schlagen? Ich weiss keins; ohnmachtig , den Feind aus seiner 
Verschanzung zu vertreiben, miissen w ir  sehen, wie er W ochen  
lang von dem Brodę z e h r t ,  w om it w ir  uns fur das naehste 
J a h r  zu versorgen hofften. Lassen wir also „das U n k ra u t  mit 
dem W eizen w aehsen bis. zur E rn te “, wo inzwischen die fiir 
eine andere Lebensweise gereifte B ru t in den Boden gegangen
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ist, und suchen w ir sie da zu v ern ic h ten , bevor sie nachstes 
J a h r  ih r A uferstehungsfest feiert. An V orschlagen hierzu 
feh lt es nicht. N ach B azin’s R ath  soli m an den A cker s ta tt 
m it dem Pfluge m it dem E x tirp a to r  bebauen, viele d er M aden 
w iirden  dadurch b losgeleg t und von der austrocknenden  Sonrie 
getód te t. Man soli R aps- und R iib saa tkuchen , m it W asser 
v e rse tz t ,  bis zu 8 0 °  e rw arm en  ’und au f der Oberflitche der 
A ecker ausstreuen. F e rn e r  ra th  derselbe S c h r ilts te lle r , die 
S toppeln  zu verb rennen , w eil v ie le  der M aden an den G rund 
der H alm e und in die benachbarte  E rde sich geflUchtet. — 
D iese und alinliche V orsch lage zur V ernichtung der Maden 
beruhen  aber the ils  au f ganz irrigen V oraussetzungen, theils 
lassen  sicli gegen die A nw endung der M ittel noch so viele 
andere  nahe liegende E inw ande erheben , dass schw erlich  je - 
inals ein L an d w irth  in V ersuch kom m t, nach ihnen zu greifen.

In einem m ogliclist tiefen Umpflugen der F e ld e r gleich 
nach  der E rn te  haben  M anche ein Mittel erb lieken w ollen , 
das w ahrschein lich  den Maden die E rre ichung der O berflaehe 
unm bglich m ache. Aus dem , w as fruher iiber den A ufen tha lt 
der Maden in der E rd e  m itgethe ilt w u rd e , ist jedoch  niclit 
einzuselien, w ie den W urm chen  liierdureh irgend  w elche V er- 
le g en h e it b e re ite t w erden  sollte. Von einer A nzahl M aden, 
die m an in einem w arm en  Raum e 5 bis 6 Zoll tie f in lo p te  
m it E rd e  v erse tz t, sind nach einigen T agen  die m eisten 2 bis 
4 Zoll ho h er anzutreffen. D as den M aden inharirende Loco- 
m otionsverm ogen, v e rm ehrt durch die in den le tz ten  P hasen 
rauhe  Beschaffenheit der K orperhau t, lasst also nichts A nderes 
e rw arte n , als dass die durch  das Umpflugen des A ckers etliche 
Z oll tiefer verse tz ten  M aden das ihnen zusagende B odenniveau 
alsbald  w ieder einnehm en. Die M yriaden von Miicken auf 
solchen angebauten  A eckern , w elche iin V orjahre a ttaq u irten  
W eizen  oder R oggen tru g e n , entfernen jed en  G edanken  an 
eine V ernichtung der M aden durch tiefes Umpflugen.

Bleiben w ir liiernach den in der E rde 'befind lichen  M aden 
gegeniiber vollig  ra th lo s , so sind dagegen  die mit eingeheim - 
sten  ganz in unserer Gewa.lt. Bei der mit dem D reschen ver- 
bundenen Reinigung- des G etre ides gelangen die in den A ehren 
zurilckgebliebenen Maden grossten theils in die staubigen Ab- 
fa lle , w eshalb  es von besonderer W iclitigke it ist, diese n icht, 
w ie es gew ohnlich  geschieht, auf die D iingersta tte  zu schiitten, 
wo die M aden ein eben so bequem es L ager fmden als auf 
dem F e ld e , sondern zu verb rennen , oder in anderer W eise 
Itir die V ernichtung der W iirm er zu sorgen. Um m oglichst 
viele M aden zu bekom m en und dem V erderben  zu weihen, 
b rac h te  Prof. Henslow  zw ei S tuck _ D ra h tg a z e , w elche oben 
von einer A ngel zusam m engehalten w urden , an der G etre ide-
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Reinigungsmaschine so an, class die Spreu von beiden Seiten 
herunter fiel, Staub und Maden aber durehpassirten und unten 
in einer Mulde sich sammelten. Es unterliegt keinem Zweifel, 
dass durch ein derartiges Verfahren eine Menge Maden ge- 
sammelt und dann vertilgt werden konnen.

W er jem als das ungeheure Heer, welches unsere Miicken 
ins Feld stellen, in der Abendstunde mit Ablegen der Eier 
bescbaftigt gesehen, wird vielleicht von selbst auf den Ge- 
danken gekommen se in , dass kaum etwas leichter sei, als 
mittels eines zweekentsprechenden Gazenetzes sicli in kurzer 
Zeit Myriaden derselben zu bemachtigen. Dennoch scheint 
es fast etw as bedenklich, ein solches W egfangen als ein 
wirksames Gegenmittel zu empfehlen; denn es stelit zu be- 
furchten, dass manchem Leser der Vorscblag etwas komisch 
klingen w ird , da allerdings diese A rt der Vertilgung schad- 
licher Insekten ziemlich ungewohnlich ist. Noch immer sieht 
man sein Vergniigen an dem muntereu Treiben ganzer 
Schwarme des Kohlweisslings, obne zu bedenken, was fur 
eine verderbliche Saat dieselben ausstreuen, wenn sie den 
Flug einen Augenblick unterbreclien und sich auf den Pflanzen 
niederlassen. Und doch wiirde man sich durch das Kinder- 
spiel mit dem Fangnetze die spater nothig w erdende, ebenso 
zeitraubende als verdriessliche Mtihe des Abraupens grossten- 
theils, wenn nicht ganz, ersparen. W ozu jene harmlosen 
Miickchen, die ja  keine Spur einer Verletzung an den Aehren 
hinterlassen, bekriegen! wird, befiirchte ich, das Raisonnement 
des gewohnlichen Landmannes lauten. Diesen aber eines 
Besseren zu belehren, ihn liber den wahren Sachverhalt auf- 
zuklaren , ist vor Allem nothig , wenn anders obiges Mittel 
sich Eingang in die Praxis verschafFen soil. Es muss daliin 
kommen, dass jed e r Bauer in unseren Insekten ein Raub- 
gesindel erkenn t, durch dessen Vertilgung er sich und dem 
Nachsten niitzt. E rs t, wenn das gelungen, kann der Plan, 
den ich hier vorhabe, zur Ausfilhrung kommen. Ein Ana- 
logon zu demselben bildet die wohl iiberall in Deutschland 
bestehende gesetzliche Bestimmung, nach welcher Jeder ver- 
pflielitet is t, die an seinen Obstbaumen rorkommenden Rau- 
pennester alljahrlich innerhalb der . orgeschriebenen Zeit zu 
zerstoren. Nachdem einmal die Ntitzliehkeit dieser Verord- 
nung in das Bewusstsein des Volkes gedrungen, befolgt sie 
jeder Landmann von einiger Einsicht obne Zwang. In alm- 
licher W eise wiirde aueh obiges Mittel unter polizeilicbe 
Leberwachung zu stellen sein. Meiner Ansicht nach liesse 
sich etwa folgende Einrichtung treffen. Bei der ersten Kunde 
von dem Auftreten der unliebsamen Gaste in einem be- 
stimmten D istrikle maclien es sich in jedern Orte einige Per-

13
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sonen von gesunden Sinnen zur Pflicht, an m ehreren auf ein- 
ander folgenden Tagen gegen Abend lhr Augenmerk auf die 
iungen Roggen- und W eizenahren zu ricliten. balls sie daran 
W elzenmucken entdecken, setzen sie den OrtsvorstandI davon 
in Kenntniss, der nun Namens der Commune den Mucken cE 
Krieg e rk lart, indem er fur die nachsten paar W ochen jeden 
Abend wenigstens ein Dutzend Kinder aussendet w elche nach 
Anleituno- eines Erwachsenen die Miicken mit Netzen fange 
und dann zerdrticken. Die beim Insektenfang so oit bethatigte 
Mordlust der Knaben konnte in der Verfolgung dieses Ge- 
schmeisses gewiss nach Wunscli Befriedigung flnden. Ledig- 
lich durch solche wohlorganisirten Operationen lassen sich 
diese Insekten so vollstandig verm chten, dass sie unsere 
E rnten  nicht mehr fuhlbar beeintrachtigen. Mag daium  Man- 
chem der Vorscblag bei seiner Neuheit ein wemg laclierlicb 
erscbeinen; in der Landwirtbschaft hat m a n  schon gar Vieles 
erst belaehelt und dennoch hinterdrem  Vortheil daiaus ge-

/0gU Man hat anderw arts die von unseren Insekten in den 
verschiedenen Jahren herbeigefiihrten A^e.auste abgeschaUt 
und sie, wie die friiher angefuhrten Zahlen d a rth u n , zu 
o-rossen Summen berechnet, die mir zum Theil insofern etwas 
fllusoriscb erscheinen, als icb nicht alle Faktoren, womit man 
eerecbnet fur richtig lialten kann. Das aber kann ich vei- 
sichern, dass dieser Scbaden ungleich betrachthcher i s t , als 
die meisten Leute glauben. Es w iederholt sich bier erne 
ganz gewohnlicbe Erfahrung. W enn der von einem Insekte 
verursachte Scbaden nicht in die Augen fallt und allgemem 
is t, beachtet man ihn wenig oder gar m cbt, 6
gross sein. Trifft es sich nun, dass z B. die E rnte otz de 
Dazwiscbenkunft des Insektes z i e m l i c h  g u t  ausfallt, so ist, 
man geneigt, von Uebertreibungen zu reden, oline zu be- 
denken, dass im andern Falle  die E rnte gu t, vielleicht sehi 
gut liatte w erden konnen.

7. Summarium.
W ir kennen je tz t zwei Arten von W eizenm iicken, eine 

citronenfarbige mit sebr lauger u n d  eine oraugefarbige mi 
ganz kurzer Legerohre, Diplosis tritici und Dipl, auiantiaca. 
& Beide wurden seitber als e i n e  Species angesehen, welche 
zuerst T ipula tritici, spater Cecidomyia tn t. biess.

Die Weizenmiicken sind in England schon seit /0 Jahren

b e k a E ngland , F ran k re ich , D eutschland und N ordam erika  bil-
•den ih ren  Verbreitungsbezirk.

Sie erscheinen in M itteldeutscbland durchschnittlich An 
fangs Juni und verschwinden gegen Milte Juli.



187

Die ¥-¥ halten  sich am T ag e  zwischen dem G etre ide  in 
dei IS ah e des Bodens au f; gegen A bend und w ahrend  der 
N acht legen sie ih re  E ier an die Innenseite der S pelzen des 
W eizens, Roggens und der Quecke, bevor noch diese Gram i- 
neen bliihen.

Die ungefahr nacli 8 T agen  auskriechenden M aden w er- 
den dadurch  v e rh e e re n d , dass sie dem F ruch tkno ten  die zu 
seiner Ausbildung notliigen N ahrungssafte  entzielien.

Schon nacli einigen W oclien haben sich die Maden das 
fiii die E ntw ickelung  zur P uppe erforderliche B ildungsm aterial 
angeeignet, w orau l sie vornehm lich  bei R egenw etter die 
A ehren veriassen , m ittels eines Sprunges die E rd e  erreichen 
und sich dare in  verkriechen.

Die M aden erleiden dann in der R egel noch zw ei Hau- 
tungen; die h iernaeh  w esentlich v e ra n d e rte  S culp tur der Kbr- 
p e rh a u t e rle ieh te rt sehr ih re  B ew egung in d er E rde.

E rs t gegen E nde  der langen P eriode ih res un terird ischen  
A ufenthaltes verw andeln  sie sich in Mumien - Puppen, die auf 
kiiizestem  W eg e  das T ageslich t zu erreichen suchen, um die 
gefliigelte F orm  anzunehm en.

Die in den A ehren zuruckbleibenden  Maden gelangen 
giosstentheils in die staubigen D reschabfalle , m it diesen nacli 
der iiblichen P rax is  in den D unger und w eite r au f das Feld.

Die rjj ó  findet m an nur au f solchen A eckern , w elche im 
Vorjahr R oggen oder W eizen  tru g e n ; sie sind bios w eniger 
zahlreich  als die ¥ ¥ ,  keinesw egs aber selten.

Beide M iickenarten haben eine ein jahrige G eneration.
M ehrere Ichneum onen und der am erikanische G elbvogel 

sind von der N atu r dazu ausersehen, ih rer allzu grossen V er- 
m ehrung G renzen zu setzen.

W ohl o rgan is irtes , polizeilich iiberw achtes W egfangen  
der eierlegenden Mucken in den in festirten  B ezirken und 
sorgfaltige V ernichtung der m adenhaltigen  D reschabfalle  sind 
die vorzuglichsten  G egenm ittel.

Zum Schluss ftihle ich mich gedrungen, den H erren  V er- 
einsprasidenten Dr. D ohrn in S te ttin , Prof. Dr. L eu ek art in 
Giessen und D irector Dr. Low  in M eseritz, w elche m it g rosser 
B ereitw illigkeit m ir die zu m einer O rientirung nothige englische 
und tranzosische L ite ra tu r  zukom m en Lessen, fiir diese Freund- 
iclikeit h ierm it bestens zu danken. Ebenso bin ieli d e r riilim- 
ichst bekannten  G efalligkeit des V orstandes der G ottinger 
U niversitats-B ibliothek specie ller E rw ahnung  schuldig.

13if
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Beit rag e zur Kenntniss und Synonymie 
der Psociden 

von Ur. 11. Hagen.

Linne h a t die Psocus-A rten  in verschiedene G attungen  
un te rg eb rach t. In der ersten  Ausgabe der F auna Suecica 
1746 beschreib t er folgende A rten , jedoch  ohne T riv ial-N am en , 
die w ie b e k a n n t, e rs t in der zw eiten A usgabe gefunden 
w erden. Bei H em erobius finden sich pag. 223 zw ei A rten. 
H. sexpunctatus No. 735 is t durch die Beschreibung sicher 
ges te llt, die bekannte sp a te r  zu beschreibende A rt. In der 
Beschreibung s te h t zw eim al „pone1'-, das vollig unverstandlich  
und in d e r E d . 2 durch ,,postice“ e rse tz t ist. D er V ergleioh 
m it Hem. liumuli ist jedenfalls ungliicklich. D ie zw eite  A rt 
H. flavicans No. 736 ist m ir unsicher. A lle spa teren  Schriit- 
ste lle r w iederholen  L innśs Diagnose, ohne die A rt deutlicher 
zu m achen. Die G rosse m agnitudo pediculi bezeichnet eine 
w esentlich  k le inere  A rt als die vorige. Linnes Beschreibung 
is t ungenau; w ah ren d  die D iagnose th o race  flavo h a t ,  s teh t 
in der B eschreibung th o ra x  nigricans. W a s  das collum angu- 
stius flavum  sein soil, ist ganz unklar. B ekanntlich feh lt den 
europaischen gefltigelten A rten  ein sich tbar au sg ep rag te r P io - 
th o rax , und die A nnahm e, dass bei einem tod ten  Stiicke der 
zufallig  vo rg ezerrte  K opf den hau tigen  H als habe sehen 
la ssen , scheint bei Linnes A rt zu beschreiben sehr gew agt. 
Yielleicht- gehe ich n icht ir re , w enn ich eine kleine, dem  Ps. 
4-m aculalus L atr. nahestehende A rt, die ich sp a te r  beschreiben 
w erde, fur H. flavicans L. nehm e.

U nter P h ry g an ea  beschreib t er p. 2 2 6 , w.ie auch schon 
L a tre ille  b e m e rk t, eine A rt Psocus als P . sa lta trix  No. /47. 
A lle sp a teren  Schriftste ller, auch Z e tte rs te d t, liaben die Deu- 
tung  derselben unversucht gelassen. V ielleicht h ilft die B e
schreibung der F lugel am besten  au f die Spur. A lae corpore 
lo n g io re s , versus corpus pone com pressae , aqueae,^ m acula 
subvirid i e t a lb a , versus m arginem  in teriorem  venis nigris, 
versus superiorem  venis albis. Besonders sind die le tzten  
W o rte  iiber die F arbung  aes G eaders w iclitig , dabei aber zu 
b each ten , dass das T h ie r sitzend gedach t w ir d ,  also margo 
inferior den V orderrand  und m argo superior den H in terrand  
bezeichnet. Nun ist aber bei einigen Psocus-A rten  allerdings 
ein T heil des dem  H in te rrande  nalien G eaders von der M itte 
der D iscoidal-Zelle ab w eiss , w ah rend  der dem V orderrande 
n ah e re  T heil schw arz ist. Nach Linne sind die Fuhler un ter 
der Loupe v illo sae , der K orper braun. Ich  v erm u th e , dass 
dam it ein T h ier aus der N ahe von Ps. bifasciatus Steph. ge-
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meint ist, doch will eine annahernd sichere Deutung mir vor- 
laufig nicht gelingen. Der Grosse nach muss die A rt dem 
Ps. 4-punctatus F. und flavicans nahe stelien '(magnitudo pe- 
diculi), also zu den kleineren Arten angehoren.

In der Ed. II. der Fauna wird eine neue A rt, die auf- 
falliger W eise im Syst. Ed. XII. ausgelassen ist beschrieben. 
Namlch Hemer. bipunctatus p. 384, die sich ungezwungen fur 
die beikannte A rt gleichen Namens deuten lasst. Ferner H. 
pedicularius, der dem T. pulsatorium so ahnlieh sein soli, dass 
man ihn ohne Fliigel datur halten konne. Es ist dies offen- 
bar dieselbe A r t,  die w ir auch heute nocb, wie Linnć im 
Kor den, an den Stubenfenstern haufig fangen.

Linne beschreibt 1768 im Syst. nat. Ed. XII. p. 225 im 
Appendix animalium einen stets iibersehenen Hemerobius cru- 
ciatus. Die Beschreibung ist durchaus geniigend, um darin 
Ps. 4-punctatus F. zu erkennen.

Prof. Zaddach hat mich friiher darauf aufmerksam ge- 
macht, dass Linnś in der Ed. I. der F'auna unter Tenthredo 
No. 946 einen Psocus beschrieben habe. Linnś hat diese A rt 
im System Cynips Fagi genannt, und citirt Frisch T. II. 
tab. 5, woselbst aber eine Aphis abgebildet ist.

Endlich hat Linne noch zwei Arten bei Termes beschrie
ben. Ihre  Deutung ist meines Erachtens nicht richtig gemacht. 
Die erste A rt T. pulsatorium ist in der Fauna Ed. I. p. 340 
ais Pediculus ligni antiqui beschrieben. In System a nat. Ed. 
X. p. 610 und Ed. XII. p. 1015 und in Fauna Ed. II. p. 474 
wird sie’ ais Term es pulsatorium aufgefiihrt. Es ist diese 
A r t , wie ich schon anderweitig nachgewiesen h a b e , sehr 
verschieden von Atropos oder Troctes pulsatoria Autor., und 
mir scheinen besonders die oculi flavi, und Segmenta abdo
minis ad la tera  punctis rufis singula notata dafiir zu sprechen, 
dass Linnes A rt mit Clothilla studiosa W estw . identisch ist. 
Hierfiłr spricht auch die 'Vergleichung mit Psocus pedicula
rius. Eine genaue Prilfung .der vielfachen alteren  und neuen 
Schriften, in welchen dieser A rt gedacht ist, gedenke ich bei 
Beschreibung derselben zu liefern. Die zweite A rt Termes 
fatidicum Syst. nat. Ed. X. p. 610 und Ed. XII. p. 1016, 
Fauna Ed. II. p. 475 ist stets verkann t, weil die Beschrei- 
bung, (wie ich vermuthe), eine Sinn entstellende Angabe ent- 
h8.lt. Es muss namlich sta tt praecedenti duplo majus offenbar 
duplo minus heissen. Dann ist die Beschreibung auf Atropos 
pulsatoria Autor, gut anwendbar. Meine Griinde dafiir sind 
folgende, ganz abgesehen davon, dass ein ahnliches also 
ziemlich grosses Thier von der doppelten Grosse von Cloth, 
studiosa bis je tz t nicht bekannt geworden ist. Erstens ist es 
geradezu undenkbar, dass einem so aufmerksamen Beobachter
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wie Linne, ein so gemeines Thier entgangen sei, und zweitens 
citirt Linne Frisch Insect. Deutschl. T. XI. tab. 10 zu T. 
fatidicum. Let'erer beschreibt aber kenntlich Atropos pulsa- 
toria und seine Bntwicklung. Nur in der Angabe, dass dies 
Thier sich im W asser entwickle, hat er sieli unbedenklich 
getauseht. Das von ihm beobaehtete Ei war offenbar an den 
im Wasser in seiner Stube stehenden Pflanzen abgesetzt.

Wie bekannt ist fur die Deutung der Arten Linnśs das 
W erk von De Geer meistens zweifellos. Nun bildet aber 
auch De Geer T. VII. tab. 4 fig. 1 ais Termes lignarium oder 
pulsatorium L. deutlich genug die Clothilla studiosa ab. Auf 
derselben Tafel fig. 2 ist Atropos Autor, dargestellt, die De Geer 
irrig ftii- ein unausgebildetes Thier der vorigen Art halt. 
Die fig. 3 und 4 jener Tafel stellen friihere Zustande einer 
gefliigelten Psocus-Art dar.

Linne hat im Ganzen also 8 , vielleicht 9 Arten von 
Psocus beschrieben.

Die von Gmelin besorgte Ed. XIII. des Systema enthalt 
nichts Neues, ausser Beifiigung der Arten von Fabricius. Auch 
Villers Entomol. Linn, enthalt in T. 3 nichts Neues. Dass 
Uddman schon 1753 zwei Arten kenntlich beschrieben hat, 
ist Linne entgangen. Zetterstedt hat sie richtig gedeutet.

Geoffroy Hist, abrśgśe des insectes 1754 T. 1. p. 488 
beschreibt als Psylla des pierres kenntlich Ps. bipunctatus; 
ferner T. 2 p. 250 als Frigane a ailes ponctuees Ps. sex- 
punctatus; endlich T. 2. p. 601 als Pediculus ligui antiqui den 
Atropos pulsatorius Autor, vermengt mit ein oder zwei Clo- 
thilla-Arten.

Schrank Enum. Ins. Austriae 1781 p. 341 beschreibt zwei 
Psocus - Arten als Hemerobius. Eine H. aphidioides ist Ps. 
immunis Steph., die andere H. pedicularius Linnes Art. Sein 
Termes pulsatorium p. 499 ist offenbar T. divinatorium Mull.

Scopoli Entom. Carniolica beschreibt p. 380 als T. pul
satorium die Clothilla inquilina Heyd., wie aus der Zahl 18 
der Fiihlerglieder und der Farbung des behaarten Leibes er- 
sichtlich.

Schaeffer Elementa tab. 126 f. 1 und leones Ratisb. tab. 
269 f. 4 bildet nur Termes pulsatorium Aut. ab.

Fabricius hat in der Mehrzahl seiner Schriften die Pso- 
cen nach Linnes Vorgange in die Gattung Hemerobius unter- 
gebracht. Im Systema Entom. 1775 beschreibt er 7 Arten, 
deren 5 aus Linne entnommen sind. Neu ist H. striatulus 
p. 310 No. 8, eine Art, die ich mit dem spateren Ps. stigma- 
ticus Labr. fur identisch halte. Die Beschreibung passt auf 
diese Art, und mir ist keine andere bekannt, die dahinge- 
zogen werden konnte. Namentlich scheint mir das: caput
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flavum, ore fusco, und die: alae anticae striatae iiberzeugend. 
Ich habe friiher letzteres iibersehen, weil icli voraussetzte, 
alae striatae mtisse m ehrere Striche bedeuten. Gegenwartig 
scheint mir der einzelne Strich unter dein Pterostigma in 
beiden Vorderfltigeln auffallig genug, um Fabricius Bezeich- 
nung zu rechtfertigen.

Ferner ist neu H. abdominalis p. 310 No. 12. Die Be- 
schreibung ist zu kurz, um sicher zu sein, doch scheint mir die 
Kleinheit der A r t, das abdomine flavo ano nigro, und die 
alae albae fusco-maculatae auf die von mir fiir H. flavicans 
L. gedeutete A rt zu passen. Ob selbe sich in England findet, 
woher H. abdominalis F. stam m t, weiss ich nicht. In seinen 
spateren Schriften hat Fabricius damit eine ganz andere Art 
vermengt.

Die ubrigen 5 Arten H. 6-punctatus, flavicans, 2-punctatus, 
pulsatorius, fatidicus sind einfach Linne entnommen, und haben 
keinen Zusatz, der eine w eitere Bestimmung sicherte. H. fla
vicans wiirde von Linnćs A rt verschieden sein, wenn meine 
Vermuthung in BetrefF des H. abdominalis richtig ware.

Im Appendix zu Genera 1776 p. 245 beschreibt F abri
cius eine neue A rt H. longicornis, dereń Identitat mit dem 
spateren Ps. lineatus zweifellos ist.

Die Species Ins. 1781 enthalten die erw ahnten 8 Arten. 
Der einzige Zusatz ist das Citat aus dem Ite r Norweg, bei 
H. abdominalis, iiber das ich zugleich berichten werde.

Die Mantissa Ins. 1787 fiihrt neben jenen  8 Arten noch 
zwei neue an. H. fasciatus p. 247. No. 13 ist nach der Be- 
schreibung gut zu deuten , die bekannte dem Ps. variegatus 
nahe stehende Art. Die andere H. 4-punctatus .war schon 
von Uddman und spater von Binne ais H. cruciatus be- 
schrieben.

Die Entomologia syst. T. II. 1793 fiihrt 12 Arten an, 
also wieder zwei neue. H. variegatus p. 85 No. 18 aus 
Bose’s Sammlung beschrieben und spater von Latreille ab- 
gebildet. Der Vergleich mit H. nervosus, einem' wirklichen 
Hemerobius ist ungliicklich. Die zweite A rt H. picicornis 
p. 86 No. 21 ist nicht ganz sicher; so weit ich die euro- 
paischen Arten kenne und besitze, scheint mir nur eine kleine 
spater zu beschreibende Art herzugehoren. Es sprechen hie- 
fiir besonders die Angaben: parvus antennae hirtae, und alae 
anticae fusco alboque variegatae. Endlich ist fiir H. abdo
minalis offenbar eine andere A rt nach dem Ite r Norweg, sub- 
stituirt, und dies durch Veranderung der W orte der friiheren 
Beschreibung: alae albae, fusco maculatae in: alae hyalinae 
venis fuscis angedeutet. Fabricius spricht iiber H. abdominalis 
im Iter Norwag. p. 318 in folgender W eise. Caput et thorax
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fusca, viridi-variegata. Abdomen virescens, ano nigvo. Alae 
hyalinae venis punctoque la terali nigro. Pedes nigri. Haufig 
(den 3. August) in W ohnungen an alten Fensterpfosten. Mich 
diinkt es nach der Beschreibung zweifellos, dass bier Hem. 
pedicularius L. gemeint ist, eine Ansicht, welche die Angabe 
des Fundortes trefflich unterstiitzt. Es wird diese A rt in 
Schweden wie in Norwegen und bier in Preussen im August 
gerade in den W ohnungen an den Fenstern iiberaus haufig 
angetroffen.

Fiir die Bestimmung der 5 von Linnś entnommenen Arten 
geben Fabricius Sehriften keinen Anhalt oder Zusatz. Nur 
bei H. pulsatorius findet-sich die (wohl irrige) B em erkung: 
Alatum in herbario Jamaicensi invenit celeb. Schreber.

Im Supplementum 1798 fiihrt Fabricius die von Latreille im 
Bull. Soc. philom. 1794 aufgestellte Gattung Psocus ein. Die 
Beschreibung der Mundtheile p. 198 hat Fabricius wortlich 
von Latreille entlehnt. D er einzige Zusatz ist ein Irrthum , 
namlich: Palpi quatuor (sta tt duo), und wie die Palpi poste- 
riores longiores quadriarticulati adnati labii medio ein Miss- 
verstandniss von Latreilles Beschreibung. Auch die Angabe 
im C harakter der G attung p. 203 tarsis quinque articulatis, 
ist ein F ehler; bei Latreille steht die richtige Zahl. Fabri
cius fiihrt im Supplentum nur die Diagnosen aus der Entom. 
System, fiir 11 Arten an. H. variegatus ist ausgelassen. Dies 
und sein Vergleich mit H. nervosus konnte auf die Ver- 
mutliung leiten, dass diese A rt kein Psocus w are , wenn ihn 
nicht Coquebert abgebildet hatte. Es ist allerdings nicht 
ausdriicklich gesagt, dass die Abbildung der Type von F a
bricius aus Boses Sammlung entnommen sei; da aber Coque
bert stets Fabricius Typen -aus dieser Sammlung abgezeichnet 
ha t, so ist dies mit R echt vorauszusetzen.

Auf die Arbeiten seines ausgezeichneten Landsmannes 0 . 
F. Miiller ha t Fabricius wie gewohnlich keine Rticksicht ge- 
nommen. In der Fauna Fridrichsd. 1764 beschreibt Miiller 
bei Hemerobius 3 Psocus - A rten ; namlich p. 65 H. flavicans 
aus Linnć, und p. 66 zwei neue A rten H. nem oralis, und H. 
unipunctatus. Seinen H. obscurus halte ich fiir Sisyra fus- 
c a ta , und H. parvulus ist ein Coniopteryx. Im Prodromus 
1776 p. 146 fiigt Muller noch vier neue Arten hinzu H.trifasciatus, 
pusillus, longicornis und gibbus. Die Bestimmung dieser 6 neuen 
Arten ist bei der Kiirze der Diagnosen unsieher. Bei H. lon
gicornis scheint. es zweifellos, dass dam it die gleichnamige A rt 
von Fabricius zusammenfiillt. H. trifasciatus lasst ohne Zwang 
auf H. fasciatus F. zuriickftihren, H. unipunctatus ist wohl H. 
aphidioides Schrk. H. nemoralis ist mir ganz undeutlich, viel- 
leicht bezeichnet das: alis aeneis doch einen echten Hemero-
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bius. H. pusillus mit: alis albis, postice striis ramosis ist 
wolil ein Caecilius, und H. gibbus vielleicht H. bipunctatus L.

Bei Termes beschreibt Muller p. 184 zwei Arten. Die 
erste T. pulsatorium halte  ich ftir Linnśs A rt; die andere T. 
divinatorium ist Atropos pulsatoria Aut. und wohl T. fatidi- 
cum L. Die Angabe abdomine transversim sulcato bezeichnet 
sicher die bekannte in Sammlungen gemeine A rt, und nur 
Linnśs oben erw ahnte wohl irrige Angabe, dass sie grosser 
ais die vorhergehende sei, hat die richtige Deutung ver- 
hindert.

Bei genauerer Bekanntschaft mit den in Danemark ein- 
heimischen Arten wird sich wahrscheinlich die Mehrzahl der 
Arten Mailers deuten lassen. Es ware sehr zu wunschen, 
dass Danische Entomologen sich endlich grUndlich der Arbei- 
ten ihres grossen Landsmannes annehmen wollten.

Panzer Fauna Germ, bildet im Heft 94 kenntlich ab Ps. 
4-punctatus F. tab. 22; Ps. bipunctatus tab. 21 ; Ps. fasciatus 
F. tab. 20; Ps. longicornis F. tab. 19.

Latreille erkannte zuerst, dass die Psocen nicht zu den 
Hemerobiden gehoren, sondern eine eigene den Termiten 
nahestehende Familie bilden, und hat sich vielfach mit diesen 
Thieren beschaftigt. Die dritte von ihm veroffentlichte Arbeit 
ist der E ntw urf einer Monographie der Gattung Psocus im 
Bull. Soc. philomat. An. III. Nivose (1794) T. 1 p. 85. Sie 
ist w ieder abgedruckt in Millin Magaz. encycl. 1797 T. II. 
P. VI. p. 550. E r ertheilte den Thieren den Namen Psocus. 
W ie er selbst im Rfegne animal erzahlt, hat der Name seinen 
Ursprung in der Verm uthung, dass von einem Thiere dieser 
Gattung das Gerausch der Todtenuhr herriilire. Spater hat 
man sich iiberzeugt, dass eine Anobium A rt dies Gerausch 
verursache. Latreille gibt eine vortreff'liche Schilderung der 
Fresswerkzeuge, eine kurze aber treffende Beschreibung des 
Korperbaues, der Verwandlung und Lebensweise. Alles in 
wenigen W orten, aber keines zu wenig. E r ftihrt mit kurzen 
Diagnosen 11 Arten an, deren 3 neu sind, namlich Ps. ciliatus, 
morio und 4-maeulatus. Die andern sind aus Linne und Fa- 
bricius entnommen, Ps. pedicularius (als dessen Larve er Ps. 
pulsatorius bezeichnet), flavicans, longicornis, striatulus, fas
ciatus, bipunctatus, 4-punctatus, 6-punctatus. Die Diagnosen 
sind so kurz, dass eine Bestimmung danach unmoglich ist.

Im Prdcis 1796 p. 99 gibt er eine Schilderung der G at
tung, die er Psoque oder Psochus nennt. E r gibt hier vier 
Taster a n , und nennt die hinteren (Lippentaster) sehr kurz 
und zweigliedrig, wahrend er friiher diese Theile als zur Un- 
terlippe gehorend betrachtet (laciniis lateralibus, majoribus, 
palpiformibus).
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Die w ich tigste  A rb e it L atre illes ttber Psocus ist seine 
M onographie in Coqueberts Iconographie p. 8 — 14 im Ja h re  
VII. (1799). Die T h ie re  selbst sind nach L atre ille s  Typen 
von C oquebert auf T ab. II. illum inirt darg este llt. Im  W ider- 
spruch m it seiner spateren  A ngabe im R egne anim al sag t er, 
dass der N am e von ipwxa), in frusta  com m inuo, abzuleiten 
sei. Die Schilderung des ausseren Baues ist sehr ausfilhrlich 
und trefflich. D ie L ippen taste r lasst er w ieder eingehen, und 
b e tra eh te t sie w ie im Bull, philom. als Seiten lappen  der L ippe, 
die von zw ei Schuppen gestiitz t w ird. Fabrieius iia t diese 
Schuppen irrig  als h in te re  T a s te r  erw ahn t. Im Bullet, h a tte  
L a tre ille  le tz te re  irrig  als T heile  der M axillen beschrieben. 
E r  beschreib t 12 A rten, die sam m tlich nebst den M undtheilen 
e iner A rt und der V arie ta t einer andern  A rt abgebildet sind. 
D ie A bbildungen sind aber n icht gelungen zu nennen, das 
G eader m itun ter unricb tig  und in beiden V orderfliigeln ver- 
schieden dargestellt. A uch die B eschreibungen geniigen n icht 
im m er zur sicheren E rkenn tn iss der A rt. Die A rten  stimmen 
m it denen im B ullet, n icht im m er uberein.

1. Ps. pedicularius. Zw eifellos L innes A rt und Ps. ab- 
dom inalis d er Entom . Syst. von Fabrieius. L etz te re  A rt h a lt 
L a tre ille  fur identisch m it Hem. flavicans L. E r  sag t Ps. 
ped icu larius sei dem Ps. pu lsatorius so ahn lich , dass er nur 
ein gefliigeltes E x em p la r davon zu sein schiene. A llerdings 
g estehe er ein, dass Ps. pu lsatorius in copula zusam m enhan- 
gend getroffen w erd e ; solche T h ie re  zeigten aber F liigelru- 
dim ente. D er le tz te  Zusatz ist auff&llig, und sp rich t dafilr, 
dass die beobachteten  T h ie re  zu C lo th illa  g eh o rt haben.

2. Ps. fuscopterus. D ie Beschreibung und A bbildung 
sind ungeniigend. W ahrschein lich  ist es Ps. v itta tu s  Dalm . 
In  der Abbildung ist offenbar das G eader unrichtig. Vom 
u n teren  G abelzw eige gehen drei A este a b ; eine solche Bil- 
dung bei offener D iscoidalzelle findet sich bei keiner A rt. 
N im m t m an an, dass d e r d ritte  innerste  Z w eig  zur elliptischen 
A der gehore, und falsch angeb rach t sei, so is t es das G eader 
von Ps. v itta tus . Auch passen dann, und zw ar auch nur fiir 
diese einzige A rt, die W o rte  der B eschreibung: a lae  anticae 
obscurae (fu scae), maculis liyalinis tribus apicalibus ad mar- 
ginem ex ternum , a l te ra  in terna.

3. Ps. b ipunctatus is t die bekannte A rt Linnćs.
4. Ps. b ifasc ia tus, eine neue A rt. In den A bbildungen 

ist die Spitze der Vorderlltigel ahnlich w ie bei Ps. lasciatus 
co lorirt, w as auch die B eschreibung erw ahnt. Ich weiss die 
A rt vorlaufig n ich t sicher zu deuten.

5. Ps. m orio L a tr. eine k le ine se ltene A rt, von der ich ein 
Stiick zu besitzen meine. Sonst finde ich sie n irgends be-
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sclirieben. Die Beschreibung passt gut bis auf die Worte: 
punctum margin&le triangulare nigrum, apiee nervisque tribus 
albidis, deren ietztere ich nicht zu deuten vermag. Die Ab- 
bildung gibt keinen Aufschluss, das Geader derselben ist 
sichtbar falsch.

6. Ps. 4-maculatus Latr., womit Ps. flavicans des Bullet, 
(nicht Linne) vereint wird. Ich glaube diese Art zu besitzen 
und richtig zu deuten, auch die von Latreille abgebildete 
Varietat. Letztere ist wohl Ps. bif'asciatus Steph.

7. Ps. lineatus Latr. ist zweifellos Ps. longicornis Fabr. 
Warum Latreille diesen Namen verlassen hat, ist nicht er- 
wahnt. Ps. longicornis des Bullet, bezeichnet wohl das dun- 
klere Mannchen.

8. Ps. 4-punctatus ist die bekannte Art von Fabricius.
9. Ps. 6-punctatus. Linnes und Fabricius A rt, nebst 

Abbildung der Mundtheile.
10. Ps. pilicOrnis Latr. halte ich nach der Abbildung 

fur das Mannchen von Ps. fasciatus F .; doch steht dem die 
Grossenangabe (Ps. variegatus soil etwas grosser sein) ent- 
gegen.

11. Ps. variegatus. W ohl Fabricius Art. Dass Fabri
cius hier nicht erwahnt wird, erklart sich wohl daraus, dass 
stets nur das Supplementum Entomol. citirt ist, in dem ge- 
rade diese Art fehlt.

12. Ps. pulsatorius ist die bekannte A rt, das heisst 
nicht die Art Linnes, sondern die welche stets dafiir gehalten 
ist, namlich T. divinatorium Mull.

Latreille giebt auch in Hist. nat. etc. An. XIII. (1804) 
T. 13 p. 71 —73 eine Beschreibung der Psocen. Die Gat- 
tungsschilderung enthalt nichts Neues. Die 12 Arten folgen 
sich wie im Vorigen; die Diagnosen sind einfaeh ubersetzt; 
auch hier wird Ps. pulsatorius als wahrscheinliche Larve von 
Ps. pedicularius angesehen.

Leider habe ich Latreilles Arbeit im Dictionn. d’hist. nat. 
Deterville nicht vergleichen konnen. Fiir Termes sind dort 
die Beschreibungen wesentlich vollstandiger. Ob auch fiir 
Psocus?

In Genera Crust, et Insect. 1807 T. 3 p. 206— 208 ist 
die Schilderung der Gattung sehr umfassend und trefflich. 
Von Arten wird nur Ps. bipunctatus beschrieben, und fur die
anderen Synonymie beigebracht. Zu Ps. longicornis F. ist Ps.
lineatus fraglich gestellt; zu Ps. fasciatus Fabr. ist (wohl irrig) 
Ps. variegatus fraglich citirt. Fiir Ps. pulsatorius werden liier 
zuerst die 3-gliedrigen Tarsen vermerkt.

In den Considerations 1810 p. 277 werden die Psocen
zu einer eigenen Familie Psoquillae erhoben und p. 435 als
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Type Ps. bipunctatus aufgefllhrt. Der Fam iliencharakter passt 
gegenw artig nicht melir; einer nicht unbettachtlichen Zahl 
feblen die Oceilen bestimmt. Eine ahnliche Sehilderung flndet 
sicb in Families naturelles deutsche Uebers. p. 434. Auch im 
Regne animal Edit. Masson p. 106 findet sieli nur dasselbe. 
Yon Psocus pulsatorius wird w ieder erw ahnt, le plus souvent 
sans ailes. Die von Blanchard gezeichnete Tafel 106 enthalt 
zwei wesentliche Irrthiimer. Die Figur 5. Ps. bipunctatus ist 
selir verfeh lt, das Geaeder unrich tig , die Ftihler durchaus 
falsch. Auch die vergrosserte Abbildung der F iihler fig. 5a. 
kann unmoglich einem Psocus bipunctatus entnommen sein; 
sie enthalt ausser den gewohnlichen 2 Grundgliedern noch 
22 kleine Glieder.

W alkenaers Faune Parisienne gibt einfach eine Copie 
von Latreille.

'

P l a t y d e r u s  oder H a p t o d e r u s  nemoralis 
Graells? H a p t o d e r u s  oder P l a t y d e r u s  mon- 

tanellus Graells? 
von 

Dr. BetHe.

U nter anderen Kafern erhielt icb vor einiger Zeit von 
Herrn Schaufuss in Dresden die von ‘Graells beschriebenen 
A rgutor nemoralis und Arg. montanellus. In dem von Schau
fuss herausgegebenen Verzeichniss verkaufliclier europaischer 
Kafer (XXXVII. 1864) fand ich dieselben als P l a t y d e r u s  
montanellus Graells und H a p t o d e r u s  nemoralis Graells be- 
zeichnet, was zw ar dem Texte des Berliner Katalogs 2. Aus- 
gabe 1862 nicht geradezu w iderspricht, da hier pag. 8 diese 
Kafer unter Haptoderus aufgefiilirt sind , und ebensowenig 
dem Catalg. des coldopteres d’Europe par Mr. de Marseul 
185.7 pag. 1 5 , wo dieselben noch von Alters her als Argu- 
toren verzeichnet stehen; wold aber stehen die Angaben von 
H errn Schaufuss in direktem W iderspruch zu den Corrigendis 
des Berliner Katalogs pag. 118 und zu der 2. Ausgabe des 
Katalogs von Marseul 1863 pag. 24 , an welchen Stellen 
Argut. nemoralis Gr. zu P latyderus gezogen und mit Plat, 
lusitanicus Dej. vereinigt w ird , und Argut. montanellus Gr. 
als Haptoderus stehen bleibt.
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Es lag fur mich der W unscli nahe, ehe ich diese Thiere 
meiner Sammlung einverleibte, mich iiber diese sonderbaren 
W iderspruche aufzuklaren, und ich suchte mir desshalb die 
Originalbeschreibung von Graells und alles Debrige was sonst 
iiber diese Thiere geschrieben worden zu verschaffen. Ich 
erhielt die Memorias de la real Academia de Ciencias. Ma
drid 1850 tomo 1. part. 2 ,  ferner eine Broschiire von Dr. 
Laureano Perez A reas, catedratico de Zoologia en la Uni- 
versidad de Madrid: Insectos nuevos ó poco conocidos de la 
Fauna Espannola. Madrid 1865, und endlich den Jahrgang 
1862 der Sitzungsberichte der „Isis“ zu Dresden.

Aus der ausfuhrlichen, ausserst detaillirten Beschreibung 
von Graells ergab sich zunachst fiir mich auf das Bestimm- 
teste, dass Graells nur diejenigen T h ie re , die ich vor mir 
h a tte , gemeint haben konnte. Graells sagt in der Yorrede 
zu den in dem eben citirten W erke beschriebenen Insekten, 
dass er desshalb mit besonderer Ausfiihrliclikeit in der Be
schreibung der einzelnen Arten zu W erke gegangen sei mit 
Hintenansetzung der vergleichenden Methode, weil vielen Eii- 
tomologen das beziigliche Yergleichsobjekt fehlen diirfte, wo- 
durch dann fiir solche diese A rt der Beschreibung eine ganz- 
lich w erthlose oder doch wenigstens unzureichende sein miisste.

Alle von dem Autor angegebenen minutiosen Merkmale 
passen nun auf meine Thiere in jed er Beziehung, ebenso 
stimmen die dem Texte beigeftigten sehr sorgfaltig ausge- 
fiihrten Abbildungen mit denselben iiberein. Nur konnte man 
an der Beschreibung des Thorax des Argutor montanellus 
Anstoss nehmen, in der es da heisst: el borde anterior esco- 
tado, d. h. der vordere Rand ist, ausgeschnitten. W enn man 
aber die Beschreibung des Argut. nemoralis nachliest, so erfahrt 
man, dass Graells liier sagt: el borde en esta parte esta escotado 
para recibir la cabeza, d. h. der vordere Rand ist zur Auf- 
nahme des Kopfes ausgeschnitten. Beriicksichtigt man jedoch, 
dass Reiclie zuerst im Jahre  1855 (Annales de la Societś t  
entomologique pag. 615) auf den bei Platyderus in der Mitte 
nach vorn vorgezogenen Yorderrand des Halsschildes auf- 
merksam gemacht hat, so w ird auf diesen unbestimmten Aus- 
druck „escoladoa kein besonderes Gewicht zu legen sein, da 
ausserdem ja  alle Merkmale bis ins Detail hinein passen. W ie 
schon Sebaufuss (Isis 1862 pag. 194) richtig bemerkt, zeigt 
auch die sehr genaue Zeichnung zu der Graellsschen Be
schreibung des Argut. montanellus einen vorn viel weniger 
ausgerandeten Thorax ais die nebenstehende Figur des Argut. 
nemoralis, und es ist dies bei der damaligen Unkenntniss 
dieses zur generellen Unterscheidung wichtigen Theils um so 
eher zu erklaren und zu entschuldigen, ais nur bei senkrech-
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Andererseits w ird sehon in der Abbildung zu Platysm a (P la 
tyderus) rufa Duft. (Sturm Deutschlands Fauna tab. 116 
fig. a.) der Vorderrand des Halssehildes richtig dargestellt, 
jedoch in der Beschreibung ebendaselbst Band V. pag. 76 
dessen gar nicht Erw ahnung gethan.

U nter den M erkmalen, die P latyderus und Haptoderus 
łeicht von einander unterscheiden lassen, wie das Yorhan- 
densein eines vollstandigen Kinnzahnes, die nach innen schiefe 
Erw eiterung der mannlichen V ordertarsen, das V ortreten des 
m ittleren Theils des Halsschildvorderrandes bei den Platyde- 
ren , der ausgerandete Kinnzabn, die tiefe Ausrandung des 
Yorderrandes des Halssehildes bei den H aptoderen, móchte 
ich noch d a s  V o r h a n d e n s e i n  e i n e s  s t a r k  a u s g e p r a g -  
t e n  S c u t e l l a r s t r e i f e n s  bei den ersteren und das ganz- 
liche Fehlen oder die nur sehr rudimentare Andeutung des- 
selben bei den H aptoderen nocli besonders hervorheben.

Nachdem ich mich nun durch das sorgfaltigste Studium 
der Beschreibungen von Graells und durch die genaueste 
Yergleichung der mir vorliegenden Thiere von der Identitat 
derselben iiberzeugt hatte und mir der Kennzeichen eines 
P latyderus und Haptoderus vollkommen bewusst b i n , muss 
ich mich der Ansicht, die Schaufuss in der Isis 1862 p. 194 
kurz ausgesprochen hat, unbedingt anschliessen, dass namlich 
A r g u t o r  m o n t a n e l l u s  Graells ein achter P l a t y d e r u s  
und A r  gul .  n e m  or  a l i s  Gr. ein achter H a p t o d e r u s  ist. 
Mir ist die Verwechselung im Berliner K atalog unerklarlich, 
da es undenkbar is t, dass Prof. Schaum , wenn er genannte 
Thiere wirklich mit der Originalbeschreibung von Graells ver- 
glichen hatte, einen so groben Fehler begangen haben wtirde, 
namlich einen Haptoderus fur einen Platyderus anzusehen und 
um gekehrt, von einer Identificirung des Argut. nemoralis mit 
P latyderus lusitanicus Dej. gar nicht zu sprechen. Abgesehen 
davon, dass sich bei genauerer Untersuchung herausstellt, 

b dass Argut. nemoralis Gr. gar kein Platyderus sondern ein 
Haptoderus is t, also auch von vornherein nicht mit Platyd. 
lusitanicus verbunden werden kann, so geniigt schon eine 
oberflachliche Betrachtung beider K afer, um dieselben sofort 
ais ganz verschiedene zu erkennen. Argut. nemoralis Gr. hat 
namlich einen Thorax postice utrinque evidenter bistriatus, 
wogegen Platyd. lusitanicus einen thorax evidenter unistriatus 
zeigt; bei dem ersteren hat das Halsschild rechtwinkelige 
Hinterecken, bei dem letzteren abgerundete; da sind die Fltt- 
geldecken undeutlich punktulirt gestreift, hier gekerbt ge- 
streift etc. W enn Schaum die Thiere gesehen und sich selbst 
nach Graells bestimint hat, so kann der Irrthum  im Berliner
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Kataloge nur auf einem Druckfehler beruhen und sta tt Hap- 
toderus nemoralis hat gesetzt werden sollen: Haptoderus
m o n t a n e l l u s  =  Plat, lusitanicus. Die zweite Ausgabe des 
Berliner Katalogs trag t die Jahreszahl 1862. W ar der Druek 
bereits beendigt und erschien vielleicht vor Revision und 
Ausgabe desselben die zweite Ausgabe des Ratalogs von 
Marseul und hat Schaum vielleiclijl jene Correktur diesera auf 
Treu und Glauben ohne eigene Unlersuchung entlehnt? Hier 
bei Marseul kann von keinem Druckfehler die Rede eein, da 
der Autor ausdriicklich hinter Platyd. nem oralis, der hier 
zuerst ais synonym mit P latyd. lusitanicus aufgefiihrt wird — 
Graells 115, und hinter Haptoderus montanellus — Graells 
117 — setzt, d. h. beschrieben von Graells in den Memorias 
de la real Academia pag. 115 und 117 , welche Angaben 
aber gerade auf die genannten Argutoren filhrt. Dureh diese 
genaue Bezeichnung der ersten Beschreibung fallt auch der 
mogliehe Einwand fort, dass Graells vielleicht die Ueber- 
schriften iiber seinen Beschreibungen dieser beiden Thiere 
verweehselt liabe, was aber wohl kaum in einem solchen W erke 
geschehen w are, ohne nicht sofort am Schlusse desselben oder 
doch im nachsten Jahrgange verbessert worden zu sein. Je- 
doch schon deswegen kann dieser Einwand keine Geltung 
haben, weil in dem Index zu den beigegebenen Kupfertafeln 
dieselben Namen fur die auf das Genauste mit der Beschrei
bung ubereinstimmenden Figuren gebraucht werden.

Herr Perez Areas in seinen Insectos nuevos 1865 macht 
nun die Verw irrung erst vollstandig, indem er pag. 8 No. 4 
unter der Ueberschrift P latyder. lusitanicus Dej. sagt: „dieser 
Platyderus wurde vom Prof. Dejean 1828 nach portugisischen 
Exemplaren als Feronia lusitanica beschrieben; H err Graells 
(volvio a describir) beschrieb ihn wiederum 1851 unter dem 
Namen Argut. nemoralis in den Memorias de la real Acade
mia de ciencias de Madrid Tomo 1. parte 2. pag. 115 nach 
Exemplaren, die er in Balsain gefunden; H err Schaufuss be
schrieb dasselbe Thier endlich aufs Neue in der Revue et 
Magasin de Zoologie 1862 pag. 491 unter dem Namen P la
tyderus varians.*)

Wenn man die genannten drei Thiere neben einander 
sieht, so kann man nicht umliin zu sagen: Herr Perez Areas 
hat vielleicht die Feron. lusitanica Dej. gesehen, hat aber 
nicht die Beschreibung des Argut. nemoralis Gr. und des 
Platyder. varians Schaufuss gelesen , geschweige die Thiere 
gesehen und verglichen. Denselben Ausspruch muss man

Confer, die kurze Replik von Schaufuss in der S tettiner Ent. 
Zeitung 1805 p. 403.
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thun, wenn man liest, wie unter No. 5 Haptoder. montanellus 
Gr., ^ e r  ein achter Platyderus is t, mit einem aehten Hapto- 
derus, dem Haptod. cantabricus Schfs. identificirt wird.

W er von den beiden H erren, Marseul und P erez , hat 
nun untersucht und w er bat abgesclirieben ? Ich glaube sie 
haben Beide nieht untersucht oder an Thieren unter falschen 
Namen, ohne die Originalbesclireibungen einzusehen; sie haben 
Beide w eder die Memoiren der Akademie, noch die ausfiihr- 
lichen Beschreibungen in den Sitzungsberichten der Isis 1862

Bass der von Graells beschriebene Argut. nemoraiis nieht 
mit P latyd. lusitanicus zu verbinden ist, dariiber braucht weiter 
kein W o rt verloren zu werden, ein Blick in die Diagnose und auf 
die beigegebene Abbildung geniigt, um die vollstandige Ver- 
schiedenheit beider Species zu constatiren. Es fragt sich 
aber ist Argut. montanellus Gr. vielleicht mit P latyd. lusi
tanicus zu verbinden? Das in meinem Besitze befindliche 
Exem plar stimmt wie oben gesagt auf das Genauste mit, dem 
von Graells beschriebenen Argut. montanellus iiberein und 
die Beschreibung von Graells weicht wie das vor mir lie- 
gende Thier in folgenden Punkten von Platyderus lusitanicus 
Dej. ab:

Platyderus lusitanicus Dej.
K o p f  breiter.
H a l s s c h i l d  gew olbt viereckig, nacli hinten weniger 

verengt mit a b g e r u n d e t e n  H i n t e r e c k e n ,  in den Ein- 
drueken wenig punktirt.

S c h i l d c h e n  glatt.
F l U g e l d e c k e n  muhr gew olbt, Zwischenraume etwas 

gew olbt, Streifen gekerbt p u n k tirt, 8. 9. und 10. Streif fur-
chenartig vertieft.

Platyderus (Argut.) montanellus Gr.
K o p f  schmaler.
H a l s s c h i l d  flach viereckig, hinten mehr verengt mit 

r e c h t w i n k l i g e n  H i n t e r e c k e n ,  in den Eindriicken und in 
deren Umgebung deutlich punktirt.

S c h i l d c h e n  nacli der Spitze zu dreieckig eingeciriickt.
F l i i g e l d e c k e n  wenig gew olb t, Zwischenraume fast 

eben, die Streifen kaum an den Randern punktirt, 9. und 10. 
Streif kaum mehr vertieft.

Nach Einsicht dieser Diagnosen wird Niemand diese Kater
vereinigen wollen.

W as nun den P l a t y d .  v a r i a n s  Schfs. anbetn flt, den 
Perez ohne irgend welche Angabe von Grunden mit den oben 
angefuhrten Arten verein ig t, und den er eben so wenig wie 
Marseul vor Augen geliabt, noch dessen detaillirte Besclnei-
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bung in der Isis ]. c. gelesen liaben kann , so e rk la re  icli dies 
T h ie r nach aclit m ir vorliegenden typischen E xem plaren  fiir 
ganz verscbieden von P la ty d . lusitanicus und fiir e i n e  g u t e  
u n d  a u s g e z e i c h n e t e  S p e c i e s .  Ebenso b eru h t die Zu- 
sam m enziehung des H aptoderus m ontanellus m it H aptoderus 
can tabricus Schfss. (Isis 1862 pag. 195), w elcber erste re , w ie 
icli nachgew iesen zu baben g la u b e , ein P la tyderus is t ,  auf 
einer vollstiindigen U nkenntniss der Detail-Beschreibungen. 
H aptoderus can tab ricus Schaufuss verd ien t seine S telle h in ter 
H aptoderus subsinuatus D ej., deni er in vielen Beziehungen 
sehr ahnlich  ist.

Denjenigen E ntom ologen, deren  A nsichten aus eigenen 
unbefangenen U ntersuchungen b e rv o rg eh e n , w ird  nach deni 
V oraufgeschickten zur O rientirung und E ntscheidung der 
U eberblick folgender D iagnosen geniigen:

P latyderus lusitanicus Dej.
A pterus, nigro-piceus, mento den te sim plici; tho race ru- 

fescente, postice u trinque stria lo , angulis posticis sub-rotundatis, 
m argine an te rio re  in medio caput versus p roducto ; scutello 
laev i; e ly tris  oblongo-ovatis, c re n a to -s tr ia tis , in terstitiis sub- 
convexis; tarsis m aris anticis intus oblique d ila ta tis. Long. 
8 mm.

P latyderus m ontanellus Graells.
A p te ru s , p iceus, g rac ilis , m ento den te sim plici, thorace 

subcordato , ru fescen te , postice utrinque stria to -punctu la to , 
angulis posticis rectis, m argine an terio re  in medio caput v e r
sus p roducto ; scutello  tr ia n g u la r ite r  im presso ; e ly tris  oblongo- 
o v a tis , angustis, s tr ia tis ,  in terstitiis  p laniusculis; tarsis m aris 
anticis in tus oblique dila ta tis. Long. 7,5 — 8 m m .4')

P latyderus varians Schaufuss.
A p te ru s , dep ressus, p lanus, p a ra lle lu s , p iceus, fronte 

u trinque profundius im p ressa , m ento dente sim plici; thorace 
fere q u a d ra to , d ilu tio re , angulis posticis acutissim e rectis, 
basi u trinque im pressa e t sparsim  p u n ctu la ta ; e ly tris  planis, 
elongatis, s tr ia to -p u n c ta tis , punctis in striis valde confertis, 
interstitiis ev iden ter subseriatim  punctu la tis , ta rsis m aris an-

"') .Die G rossenangaben  von G raells  sclieinen ungenau zu sein. 
L*ie den A b b ild u n g en  beigegebenen  Masse de r n a tiirlic lien  Grosse 
stim m en n ich t m it den im  T ex te  angegebenen , sondern  m elir m it den 
'o n  m ir angefiih rten  iiberein. D ie von Schaufuss fiir P la t, varians 
angegebenen sind  n o to risch  zu k le in . D erse lbe  g ieb t die G rosse d ie
ses ih ie re s  au f 6—7 m m . an , sie b e triig t in  W irk lich k e it ab er 7,4— 
8 mm. Icli habe  die L angenbestim m ungen u n te r  d e r Loupe vor- 
genom m en.

14
#
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ticis intus oblique dilatatis. Long. 7 ,4 - 8  mm. Patr. Casti- 
lia boreal.

Haptoderus nemoralis Graells.
Aptevus, piceo-obscurus, m e n t o  d e n t e  m e d i o  e ma r -  

o- inato,  antennis pedib&sque rufescentibus, thorace subqua- 
drato, piano, linea media profunde impressa antice laevigata, 
postice subrugulosa, basi em argm ata, utnnque piofunde bi 
stria ta  obsoleteque punctulata, angulis posticis acute rectis 
elytris oblongo-ovatis, planiuscuhs, profunde striato-punctulatis, 
s t r i a  s c u t e l l a r i  n u l l a ,  in interstitio tertio jux ta  stnam  
secundam punctis duobus majonbus impressis. Long. 7— b mm.

Haptoderus cantabricus Schaufuss.
Piceus, antennis pedibusque rufis, mento dente medio 

emarginato, thorace subquadrato, lateribus postice subsinuatis, 
basi amplius em arginata utrinque profunde bistrm ta et punc- 
ta ta :  elytris oblongo-ovatis, minus plan.usculis, s t . n s  p a u l -  
l u m  p r o f u n d i s  obsoletissime punctulatis, s t r i a  s c u t e l l a i i  
b r e v i s  s i ma ,  interstitiis planiusculis, interstitio punctis 2 
majoribus impressis. Long. 7,5 mm. P a tr. A stuna.

Sam m elbericht von 1865
von

Hr. Ilrtlu- in Stettin.

D i e  W interexcursionen im genannten Jalire  fielen ziemlich 
dUrftig aus. Yon denjenigen Thieren, auf die w ir hier ein 
besonderes Gewicht zu le |e n  pflegen, und die wir in grosse- 
rer Anzahl immer nur im W interlager aufgefunden haben, 
ieh meine die Chlaenier und Miscodera arc tica , w ar nui 
le tz tere  Species einigermassen zahlreich vertreten.

Chlaen. caelatus und Chi. sulcicollis w aren fast gar mcht 
vorlianden Es ist mir nicht bekannt gew orden , dass von 
dem ersteren auch nur e in  Stiick gefangen w are, u n d  ebenso 
durfte die Zahl der aufgefundenen Chi. sulcicoll. nur aussei 
oering gewesen sein; ich selbst habe wenigstens auch von 
diesem letzteren keinen einzigen geselien. Sogar Chlaen 
holosericeus und der sonst so haufige Chi. nigncoimis, w urie  
nur sehr vereinzelt gefunden. Hmgegen smd im ersten Frul
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ja h r  nacli langer Zeit einmal w ieder 2 Stiick Chi. 4-suleat. 
erbeutet.

Haufiger kam , wie schon gesagt, Miscodera arctiea vor. 
An einem ziemlich w arm en Apriltage fanden w ir auf einer 
kleinen Bodenerhebung von wenigen Quadratfuss auf dem 
sogen. klassischen Boden, d. h. in der Dammschen Haide, wo 
Herr Dr. Dohrn die erste Miscodera gefunden b a t, einigę 
30 Stiick dieser zierlichen Art. Die Thierchen w aren schon 
sehr lebendig und krochen in dein abgehobenen Moose lustig 
umher. W ie und wo dieselben die warm e Jahreszeit bei uns 
verbringen ist noch immer nicht bekannt.

Einige Tage friiher fing ich in der Nahe dieses Platzes 
ebenfalls unter Moos den wie es scheint sehr seltenen Hister 
marginatus Er. in 1 Exemplar. D er Seltenheit dieses Thieres 
wegen móchte ich durcli die W iederholung und Erw eiterung 
der Diagnose Eriehsons die Entomologen Deutschlands auf 
dasselbe aufmerksam maclien.

H i s t e r  m a r g i n a t u s  Er. Suborbicularis, n iger, nitidus, 
mesosterno em arginato, tborace stria una antea punctulata 
laterali, s p a t i o  e j u s  i n t e r  m a r g i n e m  e t  s t r i a m  l a t e r a -  
l em c ons  p i c  u e e l e v a t o ,  elytris striis dorsalibus quinque 
integris, stria secunda medio abbreviata, striis ipsis in mar- 
ginibus punctulatis, tibiis anticis 0 —7 denticulatis. Long. 
4,5 mm. Beilaufig bemerke ich, dass ich vor einigen Jahren 
Hister helluo Truq. (neglectus Redt.) in m ehreren Exempla- 
ren hier gefangen babe , durch die Punktirung der Yorder- 
winkel des Thorax unter alien europaiseben Arten besonders 
ausgezeiclinet.

W ahrend meines diesjahrigen mehrwoclientlichen Som- 
meraufenthalts an der Ostseekiiste (Heringsdorf) w'andte ich 
meine besondere Aufmerksamkeit den Dyschirien zu. Die ge- 
eignetste Fangzeit erwies sieli mir bei glattem  Strande nacli 
voraufgegangenem heftigen Seewinde. Diejenigen Stellen des 
Strandes, auf denen frisch aufgeworfener Seetang lag und 
der noch nicht lange genug gelegen hatte , um in den unter- 
liegenden Sand einzusinken, der also noch dergestalt abge- 
hoben werden konnte, dass der Sand unter ihm eine ziemlich 
glatte Flachę darbot, diese Stellen boten fur den Fang der 
Dyschirien die sichersten Erfolge. Dass diese Thiere, wie 
Schaum angiebt, aucli im hellen Sonnenschein umherlaufen, 
habe ich nicht bestatigt gefunden, im Gegentheil scheinen 
dieselben entschieden die Dunkelheit zu lieben, und an w7ar- 
tnen Tagen sah ich es oft, dass sie sieli dem Lichte ausge- 
setzt sofort mit ziemlicher Schnelligkeit in den Sand eingruben 
oder unter dem wenig entfernten Seetang sieli zu verbergen

14*
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suchten. U nter den ungefalir 300 gefangenen Dyschirien w aren :
9 Dyschirius impunctipenms Daws. 26 D. obscurus Gy .

' Die iibrigen gehorten der ungeheuven Mehrzahl nach dem 
Dysch. thoracicus an. Dysch. politus, aeneus und globosus
zeigten sieh nur in wenig Exemplaren. ^

Ais Curiosum will ich bem erken, dass ich einmal 
Ufer des Schloensees, der iibrigens vom M eeresstrande nui 
einige hundert Schritte entfernt ist und mit der See dureh 
einen Kanal verbunden ist, unter trockenem Kuhmiste 1 Dysch. 
impunctipennis und 1 Dysch. obscurus fand. Jedenfalls waren 
dieselben dureh hohen Seegang dahm verscblagen.

Ausserdem erbeutete ich in H enngsdorf auch in diesen 
Jahre wiederum ein Parchen von Triarthron M aerkeln und 
zw ar auf derselben W iese nach Sonnenuntergang ernes sehr 
warmen Tages Ende Juni. Die W iese ist dureh W ald  em- 
geschlossen und es w ar bereits so dunkel, dass ich mu an 
O rt und Stelle von dem glucklichen Fange kerne Rechen-
schaft zu geben im Stande war.

Yon anderen bem erkenswerthen Arten ting ich eben-
daselbst:

Anisotoma ciliaris Schm.
Athous rufus Degeer.
Eucnemis capucinus. Ahr.
Cereyon littorale Gyll.
Bledius agricultor. Heer. 

longulus Er. 
erraticus Er. 
arenarius. Payk.

Nach meiner Ruckkehr hierher katscherte ich auch in 
diesem Jahre  wiederum einige Stiicke von Throscus carim- 
frons Bonv.
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Sy nony mi che Miscellaneen
vom

Schulrath Hr- Suft'rinn.

XX IX .

Die fo rtgesetzte  B eschaftigung m it den C r y p t o c e p h a -  
i i d e n  h a t mir in der le tz ten  Z eit w ieder G elegenheit zu 
einigen sy nonym ischen Bericlitigungen d argebo ten , von denen 
ich die w esentliehsten  nachstehend  m ittbeile.

1. P a c l i y b r a c liy s  m o e r e n s  S t a l  (T ill K annedom en 
etc. in O efversig t a f  Kongl. W etenskaps A kadeiniens F orhand- 
lingar. Ja lirg . 1857. S. 63. n. 9 ) ,  als brasilian ischer K afer 
beschrieben , ist w eder eine b rasilian ische , noch tlberhaupt 
eine neue A rt. D er K afer ist v ie lm ehr, w ie mich der Y er- 
gleieh des m ir aus dem Mus. Holm, zur A nsicht m itgetheilten  
O rig inal-E xem plars ge leh rt hat, ein unzw eifelhaftes Stiick des 
N ordam ei'ikanischen P. luridus F a b .,  bei w elehem  aus einem 
Irrthum  in der Schonherr’schen Sam m lung, aus der es her- 
stam m t, je n e  V erw echselung der H eim ath en tstanden  ist.

2. C r y p t o c e p h a l u s  m u c o r e u s  L e c o n t e  (C oleop- 
te ra  of K ansas etc, S. 23.) ist nach der sehr genauen Diagnose 
und Beschreibung n icht von dem von mir in der L innaea 
Ent. V II. 54. n. 78. XII. 376. n. 87 beschriebenen Cr. b a s a l i s  
S t u r m  verschieden. Der K afer konnn t nach L econte’s A ngabe 
auch in K ansas und T exas vor.

3. In den Ann. de la  Soc. Ent. de F ran ce  vom Ja h re  
1861 linden sich n icht w en iger als d r e i  neue E uropaische 
C ryptocephali aufgefilhrt. Ich habe von alien dreien O riginal- 
E xem plare verg leichen konnen.

a. C r. i n e x s p e c t u s  F a i r m .  (a. a. 0 . Bullet. S. XI. 
n. 2 ) ,  bei Toulon gefunden , ist eine F a rb en v a rie ta t des Cr. 
m a r g i n e l l u s  O l i v . ,  bei w elcher die w eisse F arbung  am 
Seitenlappen und Kiel der F liigeldecken sow eit uberhand^ ge- 
nommen h a t, dass die le tz teren  vollstandig  w eisslich erscheinen. 
Einen ganz en tsprechenden Albino von Cr. alboscutellatus m. 
habe ich kiirzlich aus der Sam m lung des H errn  Sclrautuss 
kennen g e le rn t, und einer iihnlichen Form  von C r. l l a v o -  
g u t t a t u s  O l i v .  in der L innaea Ent. V III. S. 120. n. 68 un ter 
var. |S gedach t. E ine w eite re  A nalogie b ie tet noch die be- 
kannte F orm  des C r. M o r a e i L .  m it gelber M ittel-Q uerbinde, 
w elche le tz tere  sich zuw eilen sow eit ausdehnt, dass die Deck- 
schilde gelb m it einem braunlichen Q uerschatten hin ter der 
M itte erscheinen.

b. C r. a b i e t i n u s  G a u t .  (ib. S. 194. n. 3 .), in den
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Savoyer A lpen au f Abies excelsa vom G rafen M a n u e l  ge- 
funden, is t der von m ir in der Linn. E nt. III. S. 1. n. 68. be- 
schriebene O r. c a r i n t h i a c u s  D a h l ,  und zw ar die V arie ta t 
m it ganz schw arzen  S chu lte rb la ttern , deren E xistenz von mir 
bere its  in der Linn. Ent. V III. S. 09. n. 28. un ter var. jS an- 
gezeig t w orden  ist.

c. C r. P e r r i e r i  F a i r m .  (ibid. 8 .6 4 9 . n. 4 .), gleichfalls 
aus den S avoyer A lpen ist identisch m it C r. a l b o l i n e a t u s  
m. Linn. E nt. II. S. 55. n. 14. und zw ar m it derjenigen Form  
dieser A r t ,  w elehe ich am angef. O rte  beschrieben , in der 
Linn. Ent. V III. S. 99. n. 25. aber als var. bezeichnet babe. 
D as von m ir verglicliene, vom G rafen M anuel meinem I re u n d e  
D ohrn zur A nsicht tiherschickte S tuck zeig t eine noch e tw as 
ausgedehn tere  w eisse Zeichnung als das von m ir beschriebene 
K ah r’sche in d e r V ereinssam m lung, stim m t aber so n st, auch 
in der ins B raunliche fallenden F iiibung  des K afers, ganz m it 
dem selben iiberein. Auffallend ist die so seh r w eite  V er- 
b reitung  des an sicli rec b t seltenen K afers. N ach R e d t e n -  
b a c h e r  (F au n a  A ustr. ed. II. S. 899) ist er von Schiner bei 
M odling, von Mann am Gr. G lo ck n e r, (n ic h t vveit vom 
H ochthorl nacli Dolirns M ittb e ilu n g ), naeh G r e d l e r  (Pro- 
gram m  des G ym nasium s zu Botzen 1863. S. 24) von Stenz 
am Schleern in T y ro l angetro ffen ; aus T yro l stam m t auch 
das K ah r’sche E x e m p la r , und die S avoyer S tiicke des Cr. 
P e rrie r i w urden von P e rrie r  „aupres du Lac de la  G irottaz 
dans les m ontagnes de B eaufort11 und von F airm a ire  selbst 
„au m ont Cenis sur la m ontagne qui fa it face a l’ho te l de 
F’au tre  co tś  du lacu gefunden. E s w are  doch seltsam , w enn 
der K afer in den dazw ischen liegenden Schw eizeralpen  fehlen 
so llte ; allerd ings aber ist auch Cr. carin th iacus bis dahin  nur 
in K arn th en , dem Ju ra  und den S avoyer- n ich t ab e r den 
eigentlichen Schw eizeralpen vorgekom m en. Noch bem erke ich, 
dass ein seit Langem  schon im Mus. V indob. vorhandenes 
S tuck des Cr. a lbo lineatu s, dort m it dem Nam en Cr. S tenzii 
Ziegl. bezeichnet w ar.

4. C r. r h a e t i c u s  S t i e r l i n  (M ittheilung der Schweize- 
rischen Entom olog. G esellschaft 1863. n. 3. S. 64) vom B er
nina h a t m it Cr. flavipes F ab . m it dem er do rt zusamm en- 
g es te llt w ird , nichts zu schaffen. D er K afer ist vielm ehr nur 
eine F arben-A banderung  des C r. 4 - p u s t u l a t u s  G y l l . ,  zu 
w elcher A rt ihn auch L. von H eyden in seinem B eitrage zur 
C oleopterenfauna des O berengadins S. 46. ganz rich tig  ge- 
b rach t hat. A lle daselbst von dem  L etzleren  und zw ar auf 
L archen gefundenen S tucke gehóren  zu m einer in der Linn. 
Ent. II. Ś. 175. un tersch iedenen  var. /?., und eben diese V a
r ie ta t beschreibt auch Stierlin. a. a. 0 .,  w ah rend  ein von ihm
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Hrn, v. Kiesenwetter m itgetheiltes, von mir verglichenes Stuck 
von meiner var. /S. (ebd. S. 176) nicht verschieden ist.

5. In den Ann. de la Soc. Ent. de Fr. 1861. Bullet.
S. XV111. macht Herr G a u t i e r  d e s  C o t t e s  die Bemerkung, 
dass der von mir (in der Linn. Ent. II. S. 146. n. 48) be- 
scliriebeue C r. c y a n i p e s  D ej. nur das $  des Cr. l o b a t u s  
F ab . sei, wie die mehrfach beobaebtete Paarung beider 
Thiere nachweise. Icli glaube daraus schliessen zu dtirfen, 
dass Herrn Gautier de Cott. bis dahin der echte Cr. lobatus 
Fab. unbekannt geblieben ist. W as er fur Cr. lobatus <$ 
angesehen, ist eben nur das des Cr. cyanipes, welches dem 
$  des Cr. lobatus sehr ahnlich is t, und mit demselben auch 
die schaufelformiee Lamelle am unteren Ende der Hinter- 
schienen gemeinsam hat, sich aber von ihm auch wieder ge- 
nugsam durch die in der Linn. Ent. VIII. S. 115. n. 54. von 
mir angegebenen Merkmale unterscheidet. Bei den $ beider 
Arten ist ohnehin keine Verwechselung moglich, da, auch ab- 
gesehen von anderen M erkm alen, das $  des Cr. cyanipes 
sogleieh an der stahlblauen Farbung der Beine von dem roth-
beinigen $  des Cr. lobatus (dem Cr. haemorrhoidalis Fab.)
zu unterscheiden ist.

Ich verbinde hierm it, unter Zustimmung der Besitzer, 
die Beschreibung zweier sudeuropaischer Cryptocephalen, die 
ich bei keiner der mir bekannten Arten unterzubringen weiss 
und deshalb ftir neu halte.

1. C r y p t o c e p h a l u s  f l o r i b u n d u s  m. Niger puncta- 
tu s , thoracis punctulati limbo antico et laterali maculisque 
duabus posticis, e ly tris fascia abbreviate apiceque rufis, ma- 
culis duabus frontalibus, thoracis angulis posticis scutelloque 
albis. Long. 2 1/ 3" / ; lat. IV iV ".

Mit dem Cr. 4-punctatus Oliv., mit welchem dieser bis 
dahin nur in einem einzigen $  Exem plare bekannte Kafer 
im Mus. Clark verbunden w ar, besitzt derselbe nur eine sehr 
entfernte Aehnlichkeit. E r bildet vielmehr eine vollstandige 
Mit-telart zwischen Cr. fasciatus und lividimanus, wahrend er 
sich iibrigens auch durch seine Heimath genau an die kleine 
Gruppe dieser nahe verw andten Arten anschliesst. Die Aehn
lichkeit mit Cr. lividimanus zeigt sich theils in der Farbung 
des Halsschildes, bei welchem der lichte Saum sich nicht auf 
den Kiel des Seitenrandes oder einen Theil desselben be- 
sehrankt, sondern , ob auch schmal, sich noch langs dem 
Vorderrande hinzieht und auf dessen Mitte hinterw arts ver- 
breitert, wahrend zugleich vor der Mitte des Hinterrandes 
eine helle Fleckenzeichnung zum Vorscbein kommt. Noch 
naher aber steht er dem Cr. fasciatus, auf dessen in der 
Linn. Ent. II. S. 95. n. 28. gegebene Beschreibung ich daher
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unter A ngabe der Abweicliungen verweisen kann. An den 
Fiih lern  ist das W urzelg lied  nur auf  der  Oberseite gebraunt, 
die drei folgenden sind hellziegelrothlichgelb, durchscheinend, 
und auch die W urze l  des 5ten ist noch gebraunt. Aut dem 
Halsschilde ist die P unk tirung  noch e twas feiner und zer- 
s t reu te r ,  d ah e r  der Zwisehengrund g lanzender ;  ein breiter,  
e tw a  %  der  gnnzen Halsschildsbreite einnehmender Seiten- 
rand  jederseits  in scharfer Begranziing ziegelro th , binter der 
Mitte mit einem vereinzelten rundlichen schwarzen P unk te  
b ese tz t ,  und der  aufgebogene Kiel des Seitenrandes von der 
Y orderecke bis zu diesem P unk te  sc h w arz ,  von da  bis zur 
H interecke weiss. Die ro lbe  F arbung  der  Seiten wird langs 
dem Y orde rrande  durch einen schmalen rdthlichen Saum ver- 
bunden, und dieser e rw ei te r t  sicli iiber dem N acken zu einem 
dreieckigen, h in te rw a rts  mit ausgebuchteten Seiten verschma- 
le r ten  Mittelzipfel, welcber fast das ganze vordere  Vierte l 
der  Mitteliirste einnirnmt; demselben gegeniiber liegt auf dem 
H interrande ,  gerade  vor dem Mittelzipfel ein das h in tere  Drittel 
der  Fiisse einnehmender viereckiger,  nacli vorn  kaum  verschma- 
le r te r  Langsfleck, weleher durch eine von vorn her bis iiber die 
Halfte e indringende feine sc h w a rz eLinie inzw e i nach vorn etwas 
abgerundete  Lappen gespalten wird. Auf dem Schildchen ist der  
weisse F leck bedeutend grosser als bei Cr. fasciatus, und nimmt 
bis auf Vordersaum und Hinterzipfel fast das ganze Schildchen 
ein. A uf  der  Y orderha lf te  der  F liigeldecken ist die Punktirung 
rnerklich dichter zusam m engedrangt,  daher  der Glanz hier 
schw acher; die Verlangerung  der rothen Mittelbinde aussen 
nach der  Schulter und dem H in terrande zu ist so breit ,  w ie 
bei den hellsten Stiieken des Cr. fasciatus. Die Hinterenden 
des P rosternum s sind ais sehr kurze  aber spitze Dornen ab- 
w ar ts  g e r ieh te t ,  das le tz te  Segm ent des einzigen vorliegen- 
den $  mit einer grossen, g lanzenden, hellkugeligen Grube. 
Alles Uebrige, wie bei der  genannten Art.

Bei P au  im siidlichen F rankre ich  im Juni 185!) von Hrn. 
H. C la rk  gefangen. (Mus. Clark).

2. P a c h y b r a c h y s  a n o - g u t t a t u s  m. S upra  luteus 
profunde punctatus ,  elytris ad la te ra  et postice obsolete 
punc ta to -s tr ia t is , an tennarum  apice limbo suturali pygidioque 
nigris, hoc flavo-bimaculato, infra niger pedibus flavis. Long. 
2 l/ 6' " -  lat.

Aus der niichsten Verw andtschaft des P. v e r m i c u l a r  is 
m., aber g rosser ,  k ra f t ig e r ,  derber  p u n k t i r t ,  und ausserdem 
von demselben durch den deutlicher linienformigen Stirnein- 
d r uck ,  die e tw as  weiter fortgeschrit tene Streifenbildung aid 
den Fliigeldecken, und die abweichende Lage der F lecke aut 
dem Pygidium verschieden. Der Kopi flach mit s ta rk  ein-
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gezogenem Kopfschilde und b re i te r ,  un te rw arts  noch m ehr 
ve rb re i te r te r , aber nicht tiefer Stirnlinie, ziemlich dicht punk- 
tirt mit lackglanzendem Zwischengrunde, lebmgelb mit ge- 
brauntem Innern der  P u n k te ;  die langgestreck ten ,  ziemlich 
breit ausgebuchteten Augen greis. Die w ieder  vorspringende 
Oberlippe hell weisslichgelb, die Mundtlieile gelb. Die Fuliler 
scblank und fadenformig, von lialber K drperlange ,  oberw arts  
kaum verbreiter t  und zusam m engedriickt,  die fiinf unteren 
Glieder gelb mit einem schwarzlichen W ische auf der Ober- 
seite des ersten, 2ten und 5ten Gliedes, die oberen schwarz, 
dtinn angedriickt greisbaarig. Das Halsschild iiber 2 ' / 2 mal 
breiter ais lang ,  mit fast g rad e r  Mittelfirste, tiber den scharf 
spitzwinklig vorgezogenen Vorderecken breit zusammenge- 
driickt und dadurch verschm alert ,  die Seiten in der Mitte 
breit zugerundet,  vor ihr leicht ausgesehweift; die Hinter- 
ecken stumpfwinklig. Yor dem jederseits  nur leicht gebuch- 
teten H in terrande ein b re i te r ,  in der Mitte und mich den 
Enden zu s ta rke r  v e r t ie f te r ,  gewissermassen aus drei Quer- 
griibchen zusammengeflossener Quereindruck. Die ziemlich 
gleichmassig vertheilte  P unk tirung  d e rb ,  au t der Mitte mit 
einer Spur von einer gla tten  Langslinie. Die F arbe lack- 
glanzend lehrngelb, mit etwas dunklerem  G runde der Punkte. 
Das Schildchen quer viereckig und h in te rw arts  etwas ver- 
schm alert ,  mit ziemlich deutlich dreieckigem Hinterziplel, 
gleichfalls glanzend lehrngelb. Das Deckschild urn die Hiilfte 
langer als breit , flach walzenformig, hin ter der ziemlich scharf 
erhohten V orde rkan te  schmal quer  eingedriickt; die Schul- 
terbeulen breit und ziemlich flach, auch die Seitenlappen von 
massiger Entw ickelung, und iiber ibnen j e  ein ziemlich tiefer,  
breitmuldenformigerEindruck. D ieOberflache derb.und ziemlich 
dicht p u n k t i r t ,  mit Spuren abgerissener und unausgebildeter 
Punktstreifen; seitlich ist ausser dem Randstreifen nur der 
9 te ,  auch der  grossere h in tere  Theil des 8ten zu einiger- 
massen regelmassiger Ausbildung ge lang t;  ausserdem treten 
auf dem letzten Viertel der  Fliigeldecken nur einige Andeu- 
tungen unregelmassiger Punktstreifen  m ehr oder weniger be- 
merklich hervor. D er Zwischengrund auch hier lackglanzend 
lehrngelb bei e tw as dunklerem  Grunde der P u n k te ;  der 9te 
Zwiscbenraum t r i t t  als breite, flachgewolbte Langsrippe deu t
lich hervo r ,  und ist iiber dem Seitenlappen mit einigen iiber- 
zahligen groberen Punk ten  bese tz t ,  durch welche eigentlich 
jene muldenformige Yertiefung niedergedriickt wird. Das 
Pvgidium fein punktir t ,  diinn greisshaarig, schwarz, unten mit 
zwei weisslichgelben dreiećkigen Schragflecken; auch die Un- 
terseite schwarz ,  die umgeschlagenen Seiten des Halsschildes, 
der H interrand des le tzten  Bauchringes, die S chu lte rb la tter
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„nd die Beine mit den Hit ft en ge lb ;  die V orderh i if ten , die 
Schenkelwurzeln und Schenkelspitzen ins W eissl iche fallend. 
Das le tz te  Segm ent des einzigen vorliegenden ¥  mit einem 
kleinen, lialbkugeligen Griibchen.

Auf Mallorca vom Oberlieutenant v. H om eyer getunden.
(Mus. H aag.)

V ereins - A n gelegen h eiten .

In der Sitzung am 12. D ecem ber 1865 kam  ausser der 
eineegangenen C orrespondcnz nichts von Belang vor.

In der Sitzung am 18. Ja n u a r 1866 w urde der von seiner 
Reise am 8. Ja n u a r  heim gekehrte  D r. H einrich D obrn von 
den A nw esenden freundlich w illkom m en gelieissen. Hr gab 
in w enigen W o rte n  eine Schilderung seiner le tzten  E rlebm sse; 
ein heftiges F ieber au f der Prinzeninsel im Mai 18b5 und 
w iederho lte  A nfalle desselben in kurzen  U nterbrechungen 
liaben seine E x |)lo ra tion  le ider w esentlich b e e in trac h tig t, aus | 
Schonung fur die F am ilie  h a tte  er diesen trau rig en  Sacliver- 
h a lt in den le tzten  B riefen um gangen ; ab e r auch seme Hott- 
n un g , durch R iickkehr nach S. V incente seine erschU tterte 
G esundheit w ieder zu befestigen, w ar fehlgeschlagen, und er 
gab som it dem D rangen der A erzte  n ac h , in E u ropa rad ica- 
le re  Heilung zu suchen. Das in jenem  Moment g erade  von 
B rasilien eintreffende franzosische P aketboo t setzte ihn in 
B ordeaux  ans L and , und er h eg te  schon die Hoffnung, gerade  
zu W eihnach ten  1865 bier eintreffen zu k o n n e n , als ihn ein 
neuer F ieberanfa ll am 20. Decem ber in P aris  b e ttla g en g  
m achte. D ank der gastlichen S orgfalt und der um sichtigen 
arz tlicben  Pflege unserer F reunde F a irm a ire  und Dr. Laboul- 
bene w urde er G ottlob sow eit hergeste llt, dass er in Beglei- 
tung seines nach P aris  ilirn entgegen geeilten B ruders Dr. 
Anton D. h ierher ohne w eiteres H indeiniss die R eise zuriick- 
leo-en konnte. Hoffentlich w ird  ihm das Klirna der Heim at 
und die P flege im V aterhause bald w ieder zur vollstandigen 
G enesung verhelfen. D ie von ihm  m itgebrach te  A usbeute isf 
in orn itho log ischer und conchyliologischer Beziebung belrie- 
dio-ender ausgefallen , als in  entom ologiscber; das lieg t zum 
Theil an der im A llgem einen sterilen  N atur der C ap Ver- 
dischen In se ln , zum T heil an dem U m stande, dass auf dev 
uppigen tropischen Ilh a  do P rincipe sein A ufen tha lt in  die
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sogenannten W in te rm ona te  fiel, in welchen das Leben der 
Pflanzen und der davon mitbedingten Insekten  erheblieh zu- 
r iicktritt gegen die Sommermonate (October bis April). Das 
mehrseitig geausserte freundliche Interesse an seinem Reise- 
journal wird ihn veran lassen ,  gelegentlich dessen Abschluss 
fiir die Zeitung zu redigiren.

Aus der  demnachst vorgetragenen Correspondenz ergab 
sicb, dass die Entomologie und- unser Verein  einen berben 
und unersetzlichen Verlust er li t ten  haben. H err  Scholl' Carl 
von H e y  d e n  in F rank fu r t  am Main ist am 7. Ja n u a r  im 
beinah vollendeten dreiundsiebzigsten Lebensjabve entschlafen. 
E r  h a t  unserm Vereine seit dem J a h re  1842 als Mitglied an- 
gehdrt und nicht nur durch die von ihm publicirten, grossen- 
theils fiir die Entwickelungsgeschichte wichtigen und w erth-  
vollen A r t ik e l ,  mit denen er fast jeden  J a b rg a n g  unserer 
Zeitung bere ichert  h a t ,  sondern aueh nocli durch die bereit- 
willige Giite, mit welcher e r  die Materialien seiner tiber alle 
Ordnungen ausgedebnten Insektensammlungen und die Scbatze 
seiner vortrefflichen Bibliothek unsern besten Mitarbeitern 
allezeit zu Gebot stellte, sich das ehrenvollste  Andenken im 
Stettiner Vereine gestiftet.

Als Mitglieder in den Verein w urden  aufgenommen: 
H err  Dr. Eduard  E p p e l s h e i m ,  prak t .  Arzt in Diirk- 

heim.
„ Friedr.  E p p e l s h e i m ,  Bezirksgerichts-Assessor 

in Kaiserslautern.
„ Prof. Dr. N o w i c k i  in Krakau.
,, Benjamin W a l s h  Rock Is land ,  Illinois, Ver- 

einigte S taaten.
Aus einem Briefe des Verlegers der  Linnaea entomolo- 

gica, H errn  Friedr.  F le ischer  in Leipzig, ergab sich, dass der 
sechzehnte Band je tz t im Druck beendet, ist. E r  b ring t den 
Rest der siidamerikanischen Cryptocephalen  und somit den 
vorlaufigen Abschluss der umfassenden Monographic unsers 
verehrten Sulfrian. Bei der no thw endig  gewordenen Bogen- 
zahl (31) bedauer t  iler V e r le g e r ,  den bisherigen Preis von 
2 Thlr. fiir diesen Band auf 2 y 2 Thlr. erhoheu zu miissen.

Schliesslich trug  Dr. Anton Dohrn seine Ansichten iiber 
ein ihm zur Untersuchung und Begutaehtung mitgetheiltes 
hochst merkw llrd iges Insekt v o r ,  dessen ungewohnlich gut 
erhaltne Ueberreste  sich in Sphaerosiderit  aus einem im Bir- 
kenfeldischen belegenen B ergw erke  vorgefunden haben. Die 
ausl'tihrliehere A rbeit  hieriiber w ird  in D unker’s Palaeontolo- 
gischer Zeitschrift erscheinen; ein Auszug davon bleibt fiir 
die entomol. Zeitung vorbehalten.

Dr, C. A. Dohrn.
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Necrolog.*)

Carl Heinrich Georg von H e y  d e n ,  w a r  atn 20. Ja n u ar  
1793 zu F ra n k fu r t  geboren. Friih zeigte sich in dem knaben  
sclion die Liebe zu den Naturw issenschaften , und am meisten 
zogen ihn die entomologischen Studien an ,  deneu er  sein 
»anzes Leben treu  blieb. Nachdem er sieli fur die Forst- 
w issenschaft ausgebildet h a t te ,  fiihrte ihn die allgemeine Be- 
aeisterung w ahrend  der  F re iheitskriege in die Reihen der
F re iw il l ig en , unter welchen er ais Oberlieutenant 1814— lo 
den Feldzug nach F rank re ich  mitmachte. Nach Beendigung 
desselben stand er nocli einige Zeit  ais Offizier in dem Linien- 
Bataillon seiner V aters tadt ,  bis er  1827 zum Senator e rw ah l t  
wurde. In den Ja h re n  1 8 36 ,  1845 ,  1848 , 1850 und 1853 
bekleidete er die Stelle des regierenden Burgermeisters der
freien Stadt.  . ,

Die Zeit, die ihm von seinen A m tsgeschatten  u b n g  blieb, 
w idmete er unermudet den N a tu r w is s e n s c h a f te n b e s o n d e r s  
der Entomologie, und in le tz te rer  ba t  er  sich erne hervor-
ragende Stellung erworben. Eifrig sammelnd und bes.immend, 
hat er eine grosse Zahl fruher  unbekannte r  l l i i e r e  den wissen- 
schaftlichen Katalogen eingereiht und sich mit grosser Liebe 
der Zucht und Beobachtung der Insekten hingegeben. W le 
sehr er auf diesem Felde sieli die A nerkennung der  Fachge- 
nossen e rw a rb ,  beweisen die 30 verschiedenen Insektenarten ,  
die nach  ihm benannt worden sind. Ausserdem t r a g t  eine 
N acktschnecke seinen Namen ( U m a x  Hey dem . Heijnemann), 
wie Professor Fresenius auch einen Pilz, den v. H e y d e n  aut 
den Alpen en tdeck te ,  Heydenia alpina, und eine gleichlalls 
von ihm im W a sse r  einer' unterird ischen Hohle des Schwarz- 
waldes gefundene neue P ilzga ttung  Spelcteomyces Ileydenn,
benannte. . . . .

Von ihm erschien im D ruck: Atlas zur Reise im noru-
lichen A frika ,  von E d u a rd  Ruppei. R e p t i l i e n .  1827, sowie 
zah lre iche ,  vorzUglich entomologiscbe Abhandlungen ni der

*) H err Hauptm ann Lucas v. Heydcn bedauert in seinem Schreibcn 
voin 3. Februar, mir auf meine Bitte um einen uusluhrlichen Hecro- 
log seines YaterS nur diese von Dr. Noll in der Z eitschnft Zoolog. 
G arten publicirte Notiz m ittheilen zu konnen , indem er die Ver- 
sicherung h inzufugt, dass er die Sammlungen und die Bibliothek 
ganz im Sinne des Verewigten fortzusetzen w illens is t ,  und dass, 
falls sich un ter den nachgelassenen Papieren noch zum Publiciren 
seeienete Entom ologica vorfinden, diese in unserer Zeitung veroffent- 
ficht w erden sollen. Dr. C. A. Dohrn.
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Isis von O k en , itn Museum S enckenberg ianum , in den Anna- 
len der W ette rau ischen  G esellschaft, in F ro riep ’s N otizen, in 
tier S te ttin e r entornologischen Zeitung, in den Jah resberich ten  
der naturforschenden  G esellschaft G raubim dens etc. In neuerer 
Zeit b earbeite te  er vorziiglich die fossilen Insek ten  der Braun- 
kohle in D unker und v. M eyer’s P alaon tograph ica. Irn Ja h re  
1861 h a tte  er die F re u d e , von der U niversita t Giessen den 
T itel eines D octor pbilosophiae e t artium  liberalium  m agister 
honoris causa zu erba lten . A usgedehnt w ar sein V erkeh r m it 
sehr vielen unsere r ausgezeichnetsten  N atu rfo rscher, w ie er 
aucli M itglied w ohl d e r meisten naturforschenden  Gesellschaf- 
ten D eutschlands sow ie, m ebre re r des A uslandes w ar.

E ine H aup taufgabe w ar es ilim, das Studium der N atur- 
w issenscbaften zu fordern. So w ard  er 1817 einer der Mit- 
griinder der Senckenbergiscben naturforschenden G esellschaft, 
1822 der V ersam m lung deutscher N atu rfo rscher und A erzte 
zu Leipzig. (A uf d er vorjah rigen  V ersam m lung zu H annover 
w urde er zum G eschaftsftihrer fur die 1866 in F ra n k fu r t ab- 
zuhaltende g e w a h lt,  w elches ebrenvolle A m t e r  w egen lei- 
dender G esundbeit ablehnen m usste.) Ebenso w ar e r  einer 
der G riinder des ])hysikaliscben und des geographischen  V er- 
eins zu F rank fu rt. D ie le tz te  S tunde seines Lebens w ar noch 
seinem L ieblingsfache gew idm et. Z uriickkehrend  aus einem 
Vereine von F reunden  der Naturw ’issenschaft, e r li tt  er auf 
der T reppe seines H auses einen Fall, der ihm das Bew usstsein 
raubte und den Tod h e rb e ifu h rte , ihn aber auch von einem 
here inbrechenden , hoffnungslosen Leiden befreite. E r  ent- 
schlief am 7. Ja n u a r  1866.

Verzeiehniss der Rhopaloceren Californiens,
aufg este llt 

von l>i*. Belli* in  St. Francisco .

D anais Archippus.
A rgynnis Gallippe und 8 Sp. derselben, der A glaja abnlich.
A rgynnis L e to , abnlich d e r  Cybele. Die m eisten  dieser 

Arten sind in den holier gelegenen G egenden der S ierra  N e
vada einheirnisch. In der N ahe der S tad t und le ich t zu er- 
langen sind nur A. C allippe und drei andere A rte n , die ich 
nach B oisduvals B eschreibungen noch nicht identificiren konnte.
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Argynnis Antithore nur in den holieren Gebirgen. 
M elitaea montana Behr.

Mylitta.
Pratensis Behr.

„ Campestris Behr.
„ Hoffmanni Behr.
„ Gobbii Behr.
„ Palla.
„ Chalcedon.
„ Cooperi Behr.
„ Guino Behr.
„ Aricia.
„ Nubigena Behr.
„ Editha.
„ Leonira.

Von diesen sind M ylitta , P ratensis, Campestris., Palla, 
Chalcedon, E ditha und Leonira in der Umgegend einheimisch; 
die andern mir nur in wenigen und schadhaften Exemplaren 
zuganglich, da ihre Anschaffung nur durcli Nicht-Entomologen 
bew irkt wild.

G rapta Comma.
C album.

Vanessa Californica, bei St. Francisco selten.
„ Milberti.
„ Antiopa.

Pyram eis Atalanta.
Cardui.

„ Carye, haufig in meinen Garten.
„ Hunteri.

Junonia Coenia.
Limenitis Lorquinii.

„ Eulalia.
Chionobas Nevadensis, sehr selten und schwer zugiing- 

lich, da sein Fliegort in den unbewohnten Einoden der Sierra 
nicht unter 900 Fuss Erhebung ist.

Satyrus Sthenele, bei St. Francisco.
„ Sylvestris.
„ Boopis Behr.
„ Pegala, aus der Sierra.
„ Nephele.
„ Sp. aus dem Norden.

Alle diese Arten ahneln der P haedra , und sind unter 
einander so schwer zu unterscheiden, dass ich iiber die Art- 
rechte der Letztungefiihrten zweifelhaft, bin, die er sten drei 
dagegen sind ganz gewiss verschieden und icli habe sie seit 
Ja luen  beobachtet.
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Coenonympha Galactina.
„ Californiea.

sind identisch.
Nemeobius Dumetorum Belir.

„ Virgulti (Siiden des Staates).
Lycaena Sp. Also similis.

Antiacis.
Piasus.
Pheves.
Xerxes.
Pardalus.
Heteronea.
Lorquinii Behr.
Icarioides.
Sp.
Daedalus Belir.
Saepiolus.
Achaj a Behr.
Celia Behr.
Argyrotomus Behr.
Calchas Behr.
Battoides Behr.
Enoptes.
Antaegon.
Sp.
Amyntula.
Exilis.

Cigaritis? Sp. sehr sclion und vielleicht Typus 
neuen G attung von Lorquin in Los Angeles entdeckt. 

Polyommatus Helloides.
„ Medea Behr.
„ Sp.
„ Arota.
„ Xantoides.
„ • Gorgon.
„ Nivalis.

Thestor Sp. Laki mons.
Thecla Duinetoruni.

„ Sylvinus.
„ Lorquinii Behr.
„ Chalcis Behr.
„ Petra  Behr.
„ Sp.
„ Lycaenoides Behr.

Papilio Eurymedon.
„ Rutulus.
it Sp.

einer
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Diese Arten sind noch niclit in ihren ersten Standen be- 
obachtet, und es konnte sein , dass sie nur Lokal- Varietaten 
von Pap. Turnus sind.

Papilio Dolicaon.
Philenor.

Parnassius Nomion, an den Quellen des 1 oluinnellusses 
sebr selten.

n C larius, in manchen Gegenden bauflg, vor- 
laufig jedocb mir unzuganglicb.

Pieris Oleracea.
„ Protodice.
,, Sisymbrii, nur in lioch gelegenen Gegenden.
„ Menapia, mir vielleicbt erreichbar.

Antbocharis Ausonia.
„ Sara.

Eroperi Behr, Siiden des Staates.
Menapia, mir vielleicbt erreichbar.

„ Lanceolata selten.
Colias Wosnessenski.

„ Chrysotheme.
Chlorodice B ehr.auf den bocbsten Gipi'eln der Sierra.

A. Keferstein.

Lesefriichte.

I. H err Schweinfurt in seiner Reise in das Land am 
Elba und Saturagebirge an der nubischen Kiiste erzablt von 
der dort wohnenden V olkerschaft der Bischarin, vielche zwai 
keine Kopfbedeckung haben, aber das H aar polsterartig aui- 
geputzt tragen , dass obwohl sie das H aar mit Fett ein- 
schm ierten, b e i i h n e n  d o c b  k e in e . K o p f l a u s e  v o r k a m e n .  
Die Ursache, dass es keine Lause gebe, findet er darin, dass 
die Sonnenstrablen die junge Brut erstickten. (Peteim ann, 
Geographisclie Mittheilungen de 1865 IX. S. 338—339).

II. Ein interessantes lepidopterologisches Bucb, das aber 
niclit sehr verbreitet zu sein scheint, finden w ir in den Pa- 
pillons de Surinam. Amsterdam (1852) 3 Bande 4 je  mit .50 
Abbildungen in fortlaufenden Kummern; ausserdem ist tab. 
151 Bomb. Atlas dargestellt. Jede Kupfertatel enthalt die 
Abbildung eines Scbmetterlings sammt Raupe und Puppe, bis- 
weilen auch die E ier, und der T ext liefert die Naturgeschicbte.
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"Wir sehen unter andern d a raus ,  dass die R au p e  von 
Hesperia  Uraniae mit einem weissen Staube bedeckt ist. Sie 
h in ter lass t auf  ihrem W e g e  eine Spur von diesem Staube, 
und wenn man ihr  denselben nimmt, bildet er sieli von neuem. 
Nimrnt die R aupe  an W acbs tbum  zu, verm indert sich die 
Aussonderung und bor t  zur Zeit der  Verw andlung  ganz auf 
(pl. 126. pag. 275). — Ebenso sind die jungen R aupen von 
Papilio (Eryc ina)  E ry th ro m ela s  mit einem weissen S taube 
bedeck t ,  der sich aueli iiber die B la t te r ,  welcbe sie fressen 
verbreitet,  aber  sich bei reiferem A lter  ve r l ie r t  (pag. 65). — 
Einen gleichen weissen Staub findet man bei den R aupen von 
Hesperia P yrophorus (pag. 73),  und von H esperia  Decem ma- 
cu la ta ,  bei le tzterer aber e rs t  in der zweiten H aulung (pag. 
107) und er  verschwindet wenn die R aupen  erwachsen sind. 
Gleichfalls ist die Raupe von A ttacus Atlas mit einem weissen 
Staube bedeckt (pag. 326). •— Eine andere Raupe  von Bom- 
byx Yidua ha t  kleine sehr  scliarfe D o m en ,  die, wenn man 
sie beriihrt, so heftig stecben, dass weisse Pusleln entstehen, 
und man einen so heftigen Schmerz empfindet,  ais wenn man 
sich verb rann t h a t te ,  der  2 — 3 T a g e  dauer t  (pl 6. pag. 19). 
Die Raupe von Noctua Dicolor verliert bei der geringsten 
Beruhrung ihre sehr  feinen H a a re ,  welcbe in die Hautporn 
eindringen, w as ein heftiges Jucken  hervorbringt.  Es erfolgt 
ein Geschwulst mit weissen und ro then B la t te rn ,  die am 
besten durch W asehen  mit reinem W asse r  beseitigt w ird  
(pag. 190). Dasselbe findet bei der  Raupe  von Noctua Bac- 
tris s ta tt  (pl. 100. pag. 223) ;  sowie von Bombyx Citri (pag. 
32), Bom byx Ovina (pag. 2 ;2), Bombyx X antopasa  (pag. 35) 
und Bombyx Begga (pag. 59); wogegen die Raupe  von Gy- 
naecia Dirce bei der geringsten Beruhrung sich in der A rt zu 
einer Ivugel zusamm enrollt,  dass sich ihre kleinen D om en  in 
die Hohe richten und stecben (pag. 313). — Yon Colias Eu- 
bule entwickeln sich die Mannchen aus rothen, die W eibchen 
aus grtinen Chrysaliden (pag. 86), und bei Agraulis Yanillae 
unterscheidet sich Raupe  und Puppe des Mannchens von der 
des W eibchens (pag. 117). — Auch die Raupen von Tag- 
schmetterlingen zeigen in Surinam die Eigenschaften unserer 
Processions-Raupe; so le'oen die von Papilio (Eryc ina)  Mam- 
mea in Gesellschaft.  W enn  die vorders te  sich bew egt um 
zu fressen, folgen ihr die andern  wie bei einer Procession 
und steht sie s t i l l ,  s tehen die an d e m  auch still. E rs t  zur 
Zeit der  Verwandlung trennen sie sich und je d e  Raupe be- 
festigt sich hinten mittelst eines Fadens an einem Blatt ,  wo 
sie zur Puppe  wird (pag. 249). Gleichfalls leben die Raupen 
von Gynaecia Dirce, wenn sie ausgekrochen sind oft 3 0 —40 
gesellschaftlieh au f  einem Bla tt  bis zur Zeit ih re r  Verwand-

15
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lung (p ag . 3 13 ). A ber aucli andere K lassen  tier Lepidop- 
teren  ze igen  das gese llig e  Z usam m enhalten. So leb en  die 
R aupen von B om byx trim acula eine Z eit lang gem einschaft- 
licb, indem  sie fressend sich in einer L inie auf der U n terseite  
des B la ttes  h a lten , die eine an der S e ite  der andern. W erd en  
sie  g ro sser , zerstreuen sie sich iiber den Z w e ig  (pag. 97 ). 
D agegen  leben  die R aupen von  N octua elongata  in einem  
grossen  N este  g ese llscb a ftlicb , w oh l an 100. Zur Z eit der 
Y erw an d lu n g  verfertig t sich jed e  eine besondere H iille  (pag.
9 4 3 . _  E ine E igen tb u m lich k eit ze igen  die R aupen von He
speria eeria lis und H esperia tetrastigm a. S ie baben nam lich  
auf dem  neunten R inge zw ei ge lb lich e  F leck e , w elch e  sie be- 
w egen  k on n en , v ie lle icb t zur V erscbeucbung feindlicber H y- 
m enopteren (pag. 94. 95. 211 . 2 1 3 ). •— D ie R aupe von P y- 
ralis flavicinctalis ist ein S ack trager, doch verlasst sie, w enn  
sie fressen w ill, ihren Sack  und g en iesst bios das Parenchym  
der B latter. B ei der gerin gsten  G efah r, d ie sie bem erkt, 
schllipi't sie jed och  in ihre B ebausun g, d. h. in ihren Sack  
(pag. 2 7 9 ). — E ine andere A bson derlicbkeit zeigen die Rnu- 
pen von T ortr ix  D em ariana. Sie drehen die B la tter  einer 
F e ig e n a r t , w orauf sie leb en , so zusam m en, dass sie lange  
w eisse  F aden  b ild en , in w e lch en  sie fam ilien w eise 1 0 — 12  
zusam m en leben. S tbrt m an śie , so laufen  sie aus e in a n d e i; ^
doch suchen sie sich bald m oglichst w ied er  zu vereinigen. 
Zur Z eit der Y erw andlung trennen sie sich; e i n i g e  f e r t i g e n  
e i n e n  f e i n e n  d u r e h s i c h t i g e n  C o c o n  m i t t e n  i n  e i n e m  
B l a t t ,  a n d e r e  h e f t e n  s i c h  m i t  e i n e m  F a d e n  d a  u n d  
d o r t  a n  d i e  Z w e i g e ,  w o  s i e  s i c h  i n  e i n e  P u p p e  v e r -  
w a n d e l n  (p ag . 2 7 7 ). -  D ie P uppe von P yrrh ogyre T ipha  
bat die E igen tb u m lich k eit, dass sie sich aufrichtet und so auf- 
rech t s te h t , w ahrend d ie andern T agschm etterlingspuppen  
h erab hangen  (pag. 3 0 ). — Sphinx labruscae stosst einen ahn- 
lich en  T on  aus w ie  A cherontia A tropos (p ag . 72 ). — Doch  
o-iebt es aucli R a u p en , w elch e  d ieselbe E igenscbai't besitzen.
So g ieb t die R aupe von B om b yx  vorax  einen T on von sich, 
der w ie  das Sum m en einer grossen  F lieg e  k lin g t und sich 
0 ft 3  — 4m al w ied erh o lt. D ie  U rsache ist noch nieht ergriindet 
(pag . 48 ). E in g le ich es G erausch  b r in g t, w enn man sie be- 
rflhrt, d ie R aupe von B om b yx  v io lacea  hervor; w ahrsehein- 
lich gesch ieh t so lch es durch das p lo tz lich e  Zusam m enzieben  
und A neinanderreiben der Y orderringe (pag. 6 8 ).

A . K eferstein .
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L iteratur.
Linnaea Entomologiea.

Band XVI.

Leipzig, Pi-iedr. Fleischer. 488 S.

W er  etvva nocli dartiber in Zvveifel leb te ,  ob es denu 
w ahr ist ,  dass die Politik  und ihre  Problem e heutzutage in 
alJe Sehichten der  Gesellschaffc hineingreifen und jeweilen  
in unvorhergesehener W eise  thatsacblich  bem m en, den kann 
daviiber der einfaehe Umstand be leb ren ,  dass das von mir 
zu diesem Bande geschriebene V orw ort  das Datum „Stettin 
ini F ebruar  1865“ tragt.

In je n e r  /_ieit w ar  namlich das M ateria l zu diesem Bande, 
der Schluss ae r  M o n o g  r a p  h i e  d e r  s i i d a m e r i k a n i s c h e n  
C r y p t o c e p h a l e n ,  i on  meinem Freunde  Dr. S u f f r i a n  so- 
weit, beendet und zum Drucke g eo rdne t ,  dass ich e rw ar te n  
durfte, der Band w erde  w ab ren d  meiner Erbolungsreise nach 
Italien fertig gedruck t werden.

Das I r r ige  dieser Bereelinung t r a t  zu T age ,  als im Druck- 
orte Leipzig die Setzer  in  c o r  p o r e  die Arbeit einstellten. 
Mehrere Monate lang  blieb der Druck vollig liegen: als er 
wieder aufgenommen w u rd e ,  musste sicli der  neue ,  augen- 
scheinlicb im entomologischen F’acbe noch ungeiibte Setzer 
erst in die Sache und in die Individualita t  des Autors liinein- 
lesen, und das gab um so m ehr V erzogerung, als mein Freund 
durch sein Amt als Scbulrath  zu haufigen Reisen in seinein 
Departement genothigt is t ,  mithin die im wissenschaftliehen 
Jnteresse notbwendigen Correcturen nur erledigen konnte, 
wenn sein Amt ihm dazu die knapp  bemessene Musse liess.

So ist es gekom m en, dass die Herausgabe des Bandes 
sicli um ein voiles J a b r  verzogert hat.

Dass die \Vissensebaft darunter  nicht verloren ba t ,  we- 
nigstens nicht in Betrefi der grosseren Vollstandigkeit durch 
naclitraglicb geliefertes und eingeschaltetes M ateria l,  ergiebt 
sicli aus der A rbeit  selber. Sie en tbalt  nicht weniger als 
■ 1 neue oder wesentlich erganzende Beschreibungen und 
giebt am Scblusse (pag. 1 8 4 — 48S) das systematische Ver- 
zeichniss der sudamerikaniscben Arten. Vergleicbt man hier- 
mit das von Dejean in der  letzten Ausgabe seines Katalogs 
vom J a h re  18,17 aufgefiihrte V erzeicbniss , so erg ieb t sich, 

ass er aus alien Theilen  der E rd e  nur 244 Cryptocepbaliden 
(einschliesslich Monacbus, P acbybracbys  etc.) besass, darun te r  
nur einige 60 Siidamerikaner. In 30 Jahren  ba t  sich das 
Material folglicb versecbsfacbt!

15»
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Zur wissenschaftlichen Bandigung — wenn ich mich dieses 
Ausdruckes bedienen dar f  — einer solchen Ueberschw em m ung 
mit Stoff gehorte  se lbstverstaudlich der rech te  Mann, und 
dass er sich in unserem Autor gefunden, darilber sind die 
competentesten Beurtheiler in und ausser Deutschland einig. 
W e n n  irgend e tw as  in unsrer rasch lebenden und vielseitig 
s trebenden  Zeit besondre A nerkennung verd ien t ,  so ist es 
d i e  seltne A r t  von consequentem, unverdrossenem Fleiss und 
A usdauer,  w elche  sich in W e r k e n ,  w ie das vorliegen'de, 
segensreich manifestirt.  Den

Justum ac tenacem propositi viruin 
preist H oraz,  und w enn es uns auch nicht an gerechlen  und 
klugen Mannern gebr ich t ,  die rech t gut w issen ,  w o eine 
Liicke auszufiillen w a r e ,  so schrecken sie leicht vor  dem 
Gedanken an die daraus voraussichtlich result irende grosse 
Miihe und verhaltnissmassig geringe A nerkennung des uner- 
bitt lich zu verw endenden  Fleisses zuriick. Mag sich nun das 
Resu lta t  ais ein allgemeiner giiltiges herausstellen, wie in der 
mustergultigen Bibliotheca Entomologica unseres H a g e n ,  oder 
in den Genera des Meisters L a c o r d a i r e ,  oder mag es sich auch 
nur au fe in  specialeres Feld  beschranken, w ie B o h e m a n ’ s Cas- 
sididen, C a n d e z e ’s E la te r id e n  — imm er wi ld man gerade  
d e n  M annern eine besondere Palm e zuerkennen miissen, die 
bei wissensehaftlich an e rkann te r  T ilchtigkeit ein miihseliges 
W e r k  nicht bios in Angriff nehmen, sondern auch mit eiser- 
nem Fleisse durchfiihren. Nicht ais ob ich e tw a  gar  den 
G e i s t  geringer anschluge ais — sit venia verbo — das 
S i t z f l e i s c h ,  behiite! A ber  es fehlt uns nicht an geistrei-  
chen Arbeitern in unserm W einberge,  die nur a l lzugut wissen, 
dass ihnen eben alles A ndre  leichter w i r d ,  ais gerade  das 
fatale Sitzen.

E i n e  Ausstellung indessen habe  ich an der vorliegenden 
musterhaften A rbeit  meines verehrten  Freundes Suffrian zu 
m a c h e n ,  dass e r  namlich die Diagnosen deutsch und nicht 
lateinisch abgefasst hat. Einm al bin ich der Meinung, dass 
die lateinischen Diagnosen schon deshalb ais Conditio sine 
qua non aller  Neubeschreibungen gelten so ll ten ,  weil da- 
durch am einfachsten der flagranten Ungerechtigkeit  die 
Spitze abgebrochen w iirde ,  gegen die ich bei dem soge- j 
n annten  Dresdener Congresse vergebens meine Stimme erhob, 
weil sie meines Erach tens  einige je tz t  gerade  faktisch domi- 
nirende lebende Sprachen mit einem juristisch unmotivirten 
Privilegium auf Iiosten der  andern bevorzugen wollte. So
dami unterl iegt es nicht dem geringsten Zw eife l ,  dass der 
A utor  durch die niclitlateinischen Diagnosen dem Yerleger 
und sich se lber ,  d. h. der allgemeineren Yerstandlichkeit
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seines W e rk es  im Auslande geschadet hat. Nicht alle Ento- 
mologen besitzen die heroische Ausdauer meines Freundes 
Stainfon, der aus keinem andern Grunde in seinen zwanziger 
Jah ren  mit grossem Aufw ande von Mtihe Deutsch lernte ,  als 
um die ihm in teressanten  W e r k e  Zeller’s in der U rsprache 
lesen und verstehen zu konnen. Mir liegen briefliche Zeug- 
nisse aus England und F rank re ich  vor, welche bei aller  An- 
erkennung der hohen Verdienste Suffrian’s doch das schmerz- 
b'ehe Bedauern jenes  Punktes aussprechen. Und daruber  
kann der  A utor unmoglich im Zweifel sein, dass die Zahl 
der bUcherkaufenden Sammler von exotisehen Kafern in 
Deutschland nicht erheblich genug ist ,  um die P’rage wegen 
des Absatzes der  L innaea im Auslande als eine gleichgiiltige 
anzusehen.

Um so gerech tfertig ter  ist meine Bitfe an die deutschen 
E n tom ologen , welche sich nicht mit exotisehen Kafern be- 
schaftigen, nicht um des bios coleopterisehen Inhalts wegen 
den Band unberucksichtigt zu lassen.

Dass Suffrian im Gegensatze gegen die meisten lebenden 
Entomographen kein P'reund von Gattungsfabrication ist, kann 
ich als bekannt voraussetzen. Seine beinah angstliclie Ge- 
wissenhaftigkeit in diesem P u n k te ,  an der  sich mancher ein 
Beispiel nehmen sollte ,  geht so w e i t ,  dass er S. 71 fast ge- 
neigt ist, eine seiner wenigen G attungen ,  Scolochrus, wegen 
der allmaligen U ebergange zu P achybrachys  w ieder  einzu- 
ziehen.

Da sowobl die bedeutenderen offentlichen und Priva t-  
Sammlungen Deutschlands als aucli grosse englische (Saun
ders, Baly, C lark),  franzosische (Lacordaire , D eyrolle),  scliwe- 
dische (Akad. in Stockholm) Museen ih r  Contingent, dem Ver- 
fasser gestellt haben, so d a r f  man hoffen, dass wenigstens eine 
G rundlage gewonnen ist ,  bei der es fur langere Zeit sein 
Bewenden behalten  kann.

Die Ausstattung- des Bandes ist sauber. Druckfehler sind 
mir nicht aufgefallen. Die Schre ibart  des Autors St. Arem 
(s ta t t  San tarem ) (p. 157) ist nicht gebrauchlich , doch kann 
ich ilin iiber die genaue Etymologie nicht aufklaren. Viel- 
leicht sollte es urspriinglich Santa  Rem a oder Remigia sein. 
Can sapa va (181) s ta t t  Cassapava ist wohl lapsus calami.

U nter  dem Titel
Monograph of the  F am ily  of Nitidulariae 

by A ndrew  M u r r a y  
ist ein Band in Q uar t  bei T ay lo r  & Francis London 1864 
erschienen, w elcher  ein Separa td ruck  aus dem 24. Bande
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dev Transactions of the Lirmeaa Society ist (von pag. 211 
bis pag. 414).

Mein F reund  M urray  w a r  vor einer Reihe von Jahren  
durch den Director der  entomol. Abtheilung des British Mu
seum , H errn  Dr. John E d w ard  G r a y ,  aufgefordert worden, 
einen Katalog der  darin  befindlichen Nitidularien in der W eise  
zu verfassen, wie W hite ,  Dallas, Bolieman, Doubleday, Hagen 
u. a. dergleichen geliefert haben. Bei naherer  Untersuehung 
der  M useumsvorrathe fand M urray grosse Liicken in mehreren 
Theilen  der Familie und es bedurfte  geraum er  Z ei t ,  ehe es 
ihm gelungen w ar ,  aus den grdssern Museen und Sammlungen 
E uropa’s,  Am erika’s, Australiens und Siidasieus ein Material 
zusammenzubi ingen , welches fiir den vorliegenden Z w ee k  
ausreichte, dafiir nun aber auch seines Gleichen sucht.

W enige vergleichende Zahlen w erden  dies bestatigen.
F'riiher w a r  das Museum der  Berliner  Universitat  weitaus 

das reichste in Nitidularien. Es moge also die ers te  Zalil 
die Species im Berliner Museum bedeuten ,  die zweite  die 
je tz t  im Brit. Museum vorhandenen Species, die d r i t te ,  wie- 
viel Arten M urray  iiberhaupt aufliihrt.

G attung Carpophilus Berlin 35 Brit. M. 62 Murray 93.
Brachypeplus 4 - 23 28.
Colastus - 19 28 47.

Als M urray schliesslich mit seinen V orarbe iten  fertig 
w a r ,  ha t te  sich manches in den Verhaltnissen des Brit. Mu
seum g e a n d e r t* i ,  und die Monographie ist, nun in den Ab- 
handlungen der Linneisehen Gesellschaft erschienen. Das ist 
nach einer Seite bin zu b edauern ,  denn das grosse Quart- 
form at und der  splendide D ruck  macht das W e  k theuer ;  
nach der  andern Seite w a r  dem Autor dadurch  freiere Hand 
gelassen (abgesehen von den vielen instruc tiven , dern Text 
einverleibten Holzschnitten), fiinf saubere Kupfertafeln beizu- 
geben.

S tande  ich nicht schon seit Jah ren  in personlichen freund- 
lichen Beziehungen zum Yerfasser, so wiirde ich einen Theil 
seiner Ind iv idua lita t  aus seinem Stile e r ra th e n  haben. E r  
schreibt nicht „nach Vorschrift“ , sondern „nach B ehagena. 
Das wird naturl ich  den B itte rn  des heiligen Herkommens 
mit ihren sleifen classischen Zdpfen wenig zusagen; Andern 
vielleicht desto m ehr,  die es lieben, in der Sehreibweise eines 
Autors seinen individuellen H erzschlag  zu horen.

®) Augenscheinl ich  spiclen die grimm igcn A n a th en ia ta  contra 
W a lk e r  dabei cine Rolle  m i t ;  das Olfent liche A ussp rechen  augenblick- 
l i c h e n , wenn  auch  m otiv ir ten  Verdrusses t r a g t  spa ter  manclie unbe- 
absichtig te  u n d  unschm ackkaf te  F ruch t .
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Ais Beispiel citire ich den Seite 213 befindlichen P a s su s : 
I t  is no p a r t  of my present purpose to discuss the 
question, w e the r  gene ra  and species actually  do exist 
or no. I t  may be th a t  the la rger  divisions, such as 
our present families, which were  first described as 
genera by Linnaeus and the older natura lis ts ,  h a v e  
limits which (subject to the  usual exceptions which 
occur in all systems) a re  sufficiently well defined and 
constant to a llow of their  being regarded as bounda
ries laid down by na tu re  and not by  m an; and there 
is no doubt th a t  the characters  of these la rger  divi
sions or old genera a re  much better  m arked  (as, of 
coui'se, th e y  ought to be) than those of the more nu
merous smaller subdivisions proposed by modern natu
ral is ts ;  but w hen  w e  come to I he smaller sections I 
h av e  almost inva r iab ly  found th a t  some inosculating 
passage or other links the whole toge ther ,  not in a 
chain or series,  but in a complete network.

F erner seinen, einem Stockdeutschen kaum begreiflichen 
Protest gegen Stockenglische Puristen in der Note S. 219 :

The phrase  „prolonged backw ards11 or „projecting back- 
w ard sa is very  aw k w a rd  and, undoubtedly , bad E n g 
lish; hut I  do not know any other  w ord to use in its 
place: r e t r o l o n g e d  or r e t r o j e c t e d  would , I  fear, 
be condemned as still worse.

In Betreff der C a rd in a lf rag e , welche Gruppen der Clavi- 
cornen denn unter die H aup tg ruppe  der N itidularien zu brin- 
gen sind, spricht sich M urray S. 224  dahin aus, dass er in 
der H auptsache die Erichsonsche Ansicht adoptirt ,  jedoch mit 
der Abweichung , dass er die G attung Cybocephalus, ferner 
die Rhizophagen, die Peltiden und die Trogositiden von den 
eigentlichen Nitidularien ausschliesst. Die Motive findet er 
vornehmlich in der Zahl und Bildung der Tarsenglieder, sieht 
Ips als die le tz te  echte Nitidulengattung an und schliesst die 
allerdings nachstve rw and te  G attung Bhizopliagus aus, einmal 
weil die rj nur viergliedrige Tarsen ,  zwei Maxillarlobus (we- 
sentlich anders geformt als bei B rachyp te rus)  liaben, sodann 
weil die .zwei letzten Fuhlerglieder in eins verwachsen sind.

Nach dieser Ausscheidung bleiben noch tib r ig : die Bra- 
chypteriden, Carpophiliden, Nitiduliden, Strongylinen und Ipi- 
den. Von diesen w erden im vorliegenden Bande die beiden 
ersten Gruppen abgehandelt.

Die B r a c h y p t e r i d e n ,  Tribus I, werden in die Gattun- 
gen Cercus und B rachypte rus  gesondert.

[S. 234 w ird darau f  aufmerksam gemacht,  dass Erichson 
durch ein Yersehen die echte Cercus-Art r u b i g i n o s u s  unter
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Brachypterus gebracht bat; in Folge dessen hat Maerkel die 
Art ais Cercus spireae, Bach dieselbe ais C. rhenanus be- 
schrieben. Eine ahnlicbe Ungenauigkeit muss nach Murray’s 
Ansicht (S. 238) bei Erickson’s Brachypt. fulvus stattgefunden 
haben, welchen M. fiir identisch mit C. rufilabris Latr. er- 
klart.]

Yon Gercus werden 15, von Brachypterus 24 Arten be- 
schrieben. Dann folgt als G e n u s  i n c e r t a e  s e d i s ,  aber nach 
M’s Meinung hier provisorisch am besten untergebracht die 
Gattung C a l o n e c r u s  Thomson, von Borneo, fiber deren 
Lebensweise W allace dem Autor die merkwiirdige Notiz mit- 
the ilte ,  dass sie von einem harzigen Ausfluss eines Diptero- 
carpus leben, in den sie ganz und gar sich eintauchen: nimmt 
man sie heraus und setzt sie in die Nahe aufs T rockne, so 
haben sie nichts Eiligeres zu thun,  als sich wieder in das 
fliissige Gummi Hals iiber Kopf hinein zu begeben.

Von CalOnecrus werden 3 Arten beschrieben.
Dann folgt Tribus H, die C a r p o p h i l i d  a e ,  in 2 Sectio- 

nen getheilt,
a. l a t e  f i m b r i a t a ,  mit breiten W imperhaaren am Pygi- 

dium und Abdomen:
Colastus mit 47, Brachypeplus mit 31, Grammophorus, 
Adocimus mit je  1, Cillaeus mit 9, lthyphenes mit 1, 
Orthogramma mit 8 Arten. Ferner Halepopeplus1*) 
mit 3 ,  Gampsopyga, Hypodetus, Prosopeus’H>) mit je  
1, Macrostola mit 2 ,  Conotelus mit 11 Arten. Die 
beiden letzten Gattungen bilden den Uebergang zu den

b. a n g u s t e  f i m b r i a t a  mit schmalen oder kaum sichtbaren 
Wimpern.

Ctilodes mit 1, Carpophilus mit 93, Stauroglossicus mit 
I, Eidocolastus mit 2 ,  Haptoncus mit 5 ,  Tetrisus mit

*) B e i d ie sem  G a ttu n g s n a m e n  is t  d em  A u to r  e tw a s  M e n sch lich es . 
b e g e g n e t. N a c h  d e r  in  P a re n th e s e  g eg eb en e n  E ty m o lo g ie  „ /a k tn ó ę  
h a r d ,  nćnA os  r o b e 11 h a t  e r  o ffen b a r H a r tk le id  im  S in n e  g e h a b t. A b e r  
e r s te n s  b e d e u te t  h a r t  a ls  U e b e rsc tz u n g  v o n  ■/a’keni'n  n ie m a ls  d ie  H a r tc  
d es S ta h ls ,  d es S te in e s  u. s. w ., s o n d e rn  h o c h s te n s  d ie  H iir te , U n e r tra g -  
l ic h k e i t  des S c li ic k sa ls ,  d ie  L a s tig k e it  e in es  M e n sc h e n , u n d  es w a re  
g e w iss  m e h r  k fih n  a ls  r i c h t ig ,  w e n n  m a n  so p liis tis ire n  w o l l t e ,  den  
K a fe rn  d ie se r  G a ttu n g  se i i h r  S c h u tz k le id  „ la s t ig 11! D ocli a u c h  ab- 
g e sc h e n  v o n  d ie s e r  g e z w u n g e n e n  D e u tu n g  m u ss  ic h  z w e ite n s  dem  
A u to r  a n h e im  g e b e n , ob  e r  n ic h t  se in en  l u m e n  in  G h a le p o p e p lu s  
re e tif ic ire n  w ill.

;fJ>)  M it d e r  b e d e n k lic h e n  e ty m o lo g isc h e n  P a re n th e s e  „nęoamneioę, 

d isg u is e d 11.
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2, Trimenus mit 2, Somaphorus mit 1, Ecnom aeus mit 
2, Mystrops mit 6 Arten.

Soweit der  vorliegende Band. Alle Diagnosen sind r i t e  
lateinisch abgefasst, die englischen Beschreibungen, soweit ich 
sie verglichen babe ,  musterbal' t deutlich. Ueber das Princip 
des Autors, F arbenva rie ta ten  mit einem besondern Namen zu 
beeliren, liesse sicb discutiren. Seitdem ich aber anderswo 
dariiber belehrt w orden, dass das Yerwischen einer schmalen 
weissen Zeichnung durch Regen oder Abreiben eine „hochst 
merkwiirdige Varietal' '1 begriindet, dereń bereits seit Ja h re n  
vom A utor  se lber eingezogner Namen aus dem Kircbhofe der 
Vergessenheit w ieder herausgegraben w erden  muss, freilich aus 
transparenten Motiven tragikomischer V erb issenhe i t— seitdem 
habe ich ilber diese ve rkehrten  Todtengraber  und ihre  „streng 
wissenscbaftlichen11 Sykophantasm en — — meine eignen Ge- 
danken.

Die von W estw ood ,  M urray  und Robinson gezeichneten 
Tafeln sind von letzterem gestochen und haben das Charak- 
teristische der  W estwoodschen Manier, welche bekanntlich 
weniger elegant,  dafiir abe r  in den wesentlichen Dingen w eit 
zuverlassiger ist ,  als die meisten franzosisclien Leistungen, 
dereń bestechendes Aeussere nicht imm er mit der  N atu ra  
Rerum harmonirt.

Moge uns F reund Murray nicht allzu lange auf Fort- 
setzung und Scbluss des loblichen W e rk es  w arten  lassen!

Die Besprechung eines andern  W erkes

Catalogus specierum generis S c o l i  a 
(sensu latiori)

von H. de S a u s s u r e  und J. S i c h e l ,  Paris  Masson et fils 18(34 
leite ich pfliclitschuldigst mit dem Bekenntnisse ein, dass mir 
das hymenopterische Gebiet fremd ist. A ber wenn das auch 
nicht der  Fall w a r e ,  wiirde ich zwei solchen anerkannten 
Matadoren gegentiber kaum etwas Anderes tbun konnen, als 
was ich auch je tz t  tliun werde,  d. h. anzeigen und excerpiren. 
Ich begniige micb, folgenden Auszug der Einleitung zu geben:

I. Vorbemerkungen.

1. Seit Fabricius ist die Gattung Scolia oft bearbeitet 
w orden ,  theils im Ganzen durch Guerin, Burm eiste r,  Smith, 
Saussure etc., theils bei Anlass von Lokalfaunen durch Co- 
querel,  G erstaecker,  Smith etc. Es fehlt nun an einem iiber- 
sichtlichen, exacten Katalog des bisher Geleisteten.

2. Die Burmeistersche A rbeit  ist unter den neueren  die
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vollstandigste, aber sein Versuch, das Jurinesche System dev 
Flugelzellenbenennung durch ein andres ersetzen zu wollen, 
ist kein gliicklicher.

3. Eine Hauptdifferenz iibev die Grenzen dev Gruppe 
Scolia iiberhaupt zwischen Buvmeistev und den Verfassern
bevulit auf dev Form dev zweiten Cubitalzelle. Es heisst
dariiber pag. 5:

La seconde cellule cubitale, d'une forme qui se vap- 
proche toujours plus ou moins de celle d’un triangle 
k sommet angulaire ou tronqud est. prolongće en pointę 
etroite a son extremite interne et intercalee de telle 
sorte entre la premiere cubitale et la radiale, que ces 
deux cellules semblent se continuer a pen pres en 
ligne droite. La troisihme cubitale, quand elle existe, 
est rćtrecie postćrieurement, ou petite et arrondie; elle 
forme avec la premiere un angle plus ou moins pro
nonce et ouvert en arriere, vers le disque. Cette dis
position est d’autant plus importante et doit d’autant 
plus @tre mentionnśe parmi les caractAres du genre 
S c o l i a ,  qu’elle sert a en exclure le genre C o s i l a .

Cosila wird als Uebergang zu den Myzinen und Tiphinen be-
zeichnet, indess wegen ihrer bisherigen Yereinigung mil Scolia 
im Anhange behandelt.

4. In dem Kataloge der Hymenoptera des British Mu
seum hat Fr. Smith in dem Theile, welcher die Scolien be
handelt, sich manche Ungenauigkeit zu Scliulden kommen 
lassen. Theils ist die Synonymie mangelhaft, theils stehen 
die Arten nicht in der nattirlichen Reihenfolge — auch fehlt 
es an den so ndthigen und ziemlich nahe liegenden Unter- 
abtheilungen.

5. Das altere W erk  von Lepeletier St. Fargeau bleibt 
ganz ausser Betracht, da es die Scolien sehr mangelhaft be
handelt, iiberdies durch die neuern Arbeiten obsolet geworden.

6. Die verschiedenen Arbeiten Saussure’s haben, nament- 
lich in der ersten Zeit, nicht Material genug zur Basis gehabt; 
spater lag das reichere Material nicht immer gleichzeitig zur 
vergleichenden Prtifung vor. Daraus sind manche Ungenauig- 
keiten entstanden; es ware deshalb moglich, dass unter den 
je tz t  in den Katalog aufgenommenen Arten noch Synonyma 
w aren , doch ist dies wenig wahrscheinlich, da cxacte Yer- 
gleiche mit den Saminlungen des Pariser Museums und des 
Herrn Guerin M. stattgefunden haben.

7. Unkritische Namen (wie I.iacos, Cosila) hat man ab- 
sichtlich nicht geandert.

Nous ne l’avons pas fait pour n’avoir- pas Pair de 
vouloir substituer des noms recents d’autres plus
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anciens et des noms de notre creation b, ceux, que 
d ’autres ont c rees ,  ce qui est une des tendances les

■ plus facheuses de la Zoologie inoderne, iendance juste- 
inent censuree et repoussee de nos jours par  les e,sprits 
les plus eclaires.

8. W e i te re  Bemerknngen uber Scolia im Allgemeinen 
sind theils von Saussure bereils verofFeutlicht, tlieils werden 
sie im K ata loge an passenden Stellen eingeschaltet.

II. Yon den Gattungen und der rationalen Classification 
der Scolien.

9. Die G attung Scolia ist sehr natiirlich, aber  so arten- 
reic li , dass man sie in Abtheilungen sondern muss. Dazu 
bieten die Adern und Zellen der  Fliigel einfache, k la re  und 
bestandige Cbarak te re .  Das erste  Yerdienst in dieser Bezie- 
hung gebiihrt Guerin ; manche seiner Ansichten bat Saussure 
spal er  berichtigt.

Zunachst sind die beiden Gattungen Scolia (durch e i n e  
vena recurrens) und Elis (durch z w e i )  ausreicliend charak- 
terisirt.

Ebenso die U nterga tlung  Liacos Guerin.
Cosila wird ausgescliieden. Desgleichen Epomidiopteron 

kom and.
10. Demzufolge bleiben folgende Gattungen und Unter- 

ga t tu n g e n :
I. Eine v e n a  r e c u r r e n s :

a. Die dritte  Discoidalzelle au f  die zw eite  Cubital- 
zelle petiolirt: G attung Liacos:

1. Drei geschlossene Cubitalzelien
Subgenus T r i  l i a c o s .

2. Zwei geschlossene Cubitalzelien
Subgenus D i l i  a cos.

b. Die dr i t te  Discoidalzelle fehlt.
G attung  S c o l i a :

1. Drei geschlossene Cubitalzelien
Subgenus T r i s c o l i a .

2. Zwei geschlossene Cubitalzelien
Subgenus D i s c o l i a .

IL Zwei freie v e n a e  r e c u r r e n t e s ,  beide die zweite 
Cubitalzelle e r re ichend : Gattung E l i s .

J. Drei geschlossene Cubitalzelien
Subgenus T r i e l i s .

2. Zwei geschlossene Cubitalzelien
Subgenus D i e  lis .

„Man sieht,  in dieser Classification ist alles rational, praecis, 
k la r,  leicht einzupragen und schnell zu iibersehen. Man braucht
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nicht, wie bei Burmeister, neun Zellen zu zahlen , man zieht 
nichts in Betraclit ais Zalil und Foim der Cubitalzellen, ihre 
Beziehung zur Radialzelle, Zabl und Form der riicklahfigen 
Adern, mit einem W ort  den charakteristischen ibe il  des 
Flugels.“

III. Von den Species.
11. Die Weibchen sind als die Typen der Arten anzu- 

seben. W enn dies iiberhaupt von alien Hymenopteren gelten 
kann, so tritt  die Nothwendigkeit bei den Scolien nocli deut- 
licher heraus. Oft sind die Manncben verscbiedener Species gar 
nicbt von einander zu unterscheiden, weil Merkmale der Be- 
haarung und Punktirung bei ihnen ganz undeutlicb werden.

12. So gross und cbarakteristisch die Scolien aueh er- 
scbeinen, so lindet sich doch bei ihnen ofters derselbe lypus  
der Farbung an Arten, welche zu verscbiedenen Gattungen 
und Untergatlungen gehoren und das bat sclion viele Ver- 
wirrung gestiftet. So z. B. bei Scolia rufiventris F . , Sc. ru- 
biginosa F .,  Liacos analis F. Ferner bei Liacos analis und 
Elis rufiventris u. s. w.

13. Die Artcharaktere sind merkwiirdigen und vielfachen 
Schwankungen unterworfen: a. im Grdssenmaasse. Mancbe 
Individuen, namentlich erreicben nur ' /3 der Novmalgrosse.  ̂
b. in den Farben. Die gelben Flecke und Binden sind ausserst 
variabel. Bestandiger ist die Farbe der H aare ,  namentlich 
der W impern an den Bauchringen; doch werden die schwar- 
zen und rothen im Alter leicht grau. Auch die grossere oder 
geringere Transparenz der Fltigel ist veranderlich. c. \ o r -  
handensein oder Abwesenheit der Haare ist ein unzuverlassiger 
Charakter — sie sind dem Ausfallen unterworfen, und gerade
in diesem Punkte bat sich Burmeister oft versehen. d. We- 
sentlicher ist die Sculptur, doch kommen aucli in dieser Be
ziehung individuelle Abnormitaten vor. e. Ein braucbbares 
Kennzeicben giebt die Vertheilung der Farben in den Flugeln. 

a . Ganz braune Flugel mit violetten oder griinlichen 
Reflexen.

(3. Flugel, welche in der Basalhalfte transparent oder 
eisenfarbig sind, in der Terminalhalfte braun mit 
violetten Keflexen. 

y . Ganz durchsichtige oder ganz eisenfavbige Flugel.
14. Gruppirung der Arten. In so reichen Gattungen 

wie Scolia und Elis muss man die Species in kleine Gruppen 
zu ordnen streben, damit der Unberathene nur noting bat, 
zwischen rooglichst wenigen Artbeschreibungen zu wahlen.
In diesem Punkte hat Smith gefehlt, da in dem Kataloge des 
British. Museum zahllose Arten tiber einander gehauft sind.
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Abev die Charaktere der Subdivisionen diirfen nicht triigerisch 
sein, und das ist Burmeister mit der Farbung des Abdomen 
begegnet. Als die bestandigsten gelten uns a. Differenzen im 
Fliigelgeader, z. B. Form der 2. und 3. Cubitalzelle. b. Far- 
bung der Fliigel und c. mit grosser Vorsicht die Farben auf 
dem Korper des Insekts.

15. Dennoch bleiben grosse Scbwierigkeiten in der na- 
tUrlichen Gruppirung ungeldst. Das liegt zum Theil in der 
Unahnlichkeit zwischen c? und $  derselben Art. Bei zwei 
Arten (Elis villosa und texensis) hat sogar das $  last immer 
eine Cubitalzelle weniger als das S. Burmeister's Yersuch, 
diese Schwierigkeit dadurch zu umgehen, dass er die Haupt- 
gruppen in zwei Sectionen theilt ,  je  nachdem die beiden 
Geschlechter identisch oder verschieden sind, ist nicht als 
Losung anzusehen. Die Verschiedenheiten gelien a l l m a l i g  
von der Aehnliclikeit (identisch sind sie niemals) zur grossten 
Unahnlichkeit uber. Auch kann der Hiilfesuchende unmoglich 
im Voraus wissen, zu welcher Kategorie das Insectum quae- 
stionis gehort.

16. Ehe zur Subdivision der Untergattungen geschritten 
wird, gruppiren wir die Arten in geographische Faunen; das 
erleichtert die Determination wesentlich.

IV. Geographische Vertheilung.
17. Folgende Bemerkungen erscheinen als allgemein 

gul tig.
(1) Die Scolien lieben die Hitze, in den Tropen sind 

sie am zahlreichsten; je  meiir man sich vom 
Aequator entl'ernt, desto rnehr nehmen Arten und 
Individuen an Zalil ab; in der kalten Zone giebt 
es gar keine.

(2) Sie verbreiten sich iiber alle Continente, man kann 
sie also einen entomologisclien Universaltypus 
nennen.

(3) Abgesehen von den Cosila, welelie keine achten 
Scolien, von den Epomidiopteron, welche Tiphien, 
und von Liacos, welche nur eine anormale Gruppe 
der Scolien sind , linden sich in 4 Untergattungen 
Triscolia, Discolia, Trielis und Dielis zwar auf 
alien Continenten, aber nicht in identischer Ver
theilung. Scolia erreicht ihr Maximum von Ent- 
wicklung in der alten W elt ,  namentlich Afrika 
und tropisch Asien. Elis hat in Amerika die zahl- 
reichsten und grossten Reprasentanten. In Europa, 
Uberhaupt im Norden, sind die Scolia zahlreicher 
als die Elis. In Afrika halten sich beide Arten in
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reicher Zahl die W a age .  In Asien haben die 
Scolia (Triscolia w ie Diseolia) e twas Uebergewicht. 
In Australien baben  die Elis e tw as den Vorrang. 
Am erika ist arm an Scolia, abe r  Elis, namentlich 
Dielis hat eine Masse zuin Theil gigantischer Re- 
p rasen tan ten  aul'zuweisen.

Y. E rganzende  Bemerkungen.

18. Die Synonyme sind streng cbronologisch geordnet.
19. D nter  den im K ata loge aufgeftfhrten A rten mdgen 

immerhin noeli einzelne sein, welche nicht lialtbar sind, be- 
sonders wenn sie nach einzelnen Exem plaren  bescbrieben 
w urden ,  die w ir  nicht mebr bes ilzen ,  folglich sie nicht. ver- 
gleichen und scharfer untersuchen konnen. Dergleicben Zweifel 
sind jedesm al angegeben.

20. Einzelne A rten  gingen uns e rs t  zu ,  nachdem das 
fruhere Material bereits geordnet und behuls vieler Eucksen- 
dungen num erirt  war. Es liess sich deshalb nicht oline an- 
dere Uebelstande jedesm al der geeigneteste P la tz  fur sie 
anweisen. Spate re  Supplemente w erden  die vorliegende A r
beit vervollstandigen.

Das ist der wesentlicbe Inhalt  der Einleitung. Es folgt 
nun auf  Seite 33 der  eigentliche K ata log  mit Genus I. 
L i a c o s ,  Spec. 1 — 6, Genus II. S c o l i a ,  Spec. 7 — 147, G e
nus III. E l i s ,  Spec. 148—266.

Dazu noch eine den Verfassern unbekannt gebliebne A rt  
E riebson’s ,  incer tae  sedis, 5 species dubiae ,  4 species expel- 
lendae (Seol. scutellata F., Elis cocbleata F., Elis cylindrica 
et volvulus F., Scolia vespiformis Swederus.)

Dann folgt S. 257 — 313 als Appendix  seu Mantissa I. 
von Dr. Sichel allein verfasst, ein Kata log  des Genus Cosila, 
mit 5 ,  Epomidiopteron mit 2 A r te n ,  und einige N ach trage ,  
darun te r  eine minutiose Aufzahlung der ausgedehnten Yarie- 
ta tenreihe  von Scolia h ir ta  Scbranck —  Sc. bifasciata Rossi, 
ferner eine interessante Motivirung, wes'halb von vielen Arten 
nur die ^  in den Sammlungen vorhanden s in d , obwobl die 

in der  r e c h t e n  J a h r e . s z e i t  wahrseheinlicb nicht ge- 
feblt haben.

Eine Mantissa II. von H. de Saussure bringt pag. 315— 
323 noch einige N ach trage  und die Diagnosen neuer A rten 
von der Erdum seglung der  Novara.

Schliesslich ein analytisches und ein alphabetisches R e 
g is te r ,  und zwei T a fe ln ,  auf welchen das Fliigelgeader von
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Cosila, Liacos, Scolia, Elis und Epomidiopteron, zwei Scolien 
und neun Elis dargeste l lt  sind.

Samrntliche Diagnosen und Beschreibungen sind lateinisch; 
einzelne Noten franzosisch.

Die Ausśtattung ist sauber, der  Druek correct.
C. A. Dolirn.

Systematisches Verzeiehniss
der bisher im Kanton Z ii r i c h  aufgefundenen Kafer

von

E i & i c - a Zurich 1865.

Diese lleissige A rbeit  ist ais S epara tum  ausgesondert aus 
dem Band X XI. der neuen Denkschriften der  allgem. schweiz. 
Gesellscb. fur gesamm te Naturwissensehaften, wo sie an ihrem 
berechtig ten  P la tze  ist. Bekanntlich liat der Kanton Zurich 
keine eigentliehen A lpen , die Fauna  stimmt also (mit un- 
wesentlichen Abweichungen) fast vollig mit der  norddeutschen, 
nur  dass sie in vieler Beziehung durftiger ist. H err  D. zahlt 
im Ganzen 1872 Species au f ,  bei weitem die Ueberzalil von 
ihm selber gesammelt, der Rest l i d e  Heer, Bremi und einiger 
Freunde. Dass er sieli bei der Determination  nicht bloss des 
Beiia tbs  erfahrener  Kenner wie der H erren  G ers ta ec k e r ,  v. 
K iesenwetler,  Kraatz, Schaum, Scriba bedient,  sondern selber 
unverdrossen gepriift und verglichen hat, beweisen viele An- 
m erkungen und Notizen.

Die Correc tur  des sauber in Quarto gedruckten  W erk -  
chens ist nicht immer zu loben: ausser den am Schlusse 
aufgefuhrten E rra te n  sind mil- beim B lattern  nocli verschiedne 
aufgefa llen , z. B. pterigomalis S. 174 , plantaginus S. 178, 
Balanius S. 186, P h j tp b iu s  S. 187 etc. W enn Erirrhinus 
S. 183 eine beabsichtigte Emendafion der gebrauchlichen 
Schreibart sein soil, so hiitte Autor consequenter W eise auch 
Cryptorrhynclius sehreiben miissen; ich meine a b e r ,  diese 
hyperkritisclien Buchstabenklittereien sind nicht bereclitigt,  
an der S tabilita t zu r t i t te ln , da es neben n^arvQQlv auch 
n2.aTVQrjf.LO(Jvvrj giebt.

H err  Dietrich wiirde der  Coleopterologie einen wesent- 
lichen D ienst e rw eisen , wenn er sich mit einigen gleichge- 
sinnten Landsleuten verbande ,  die verdienstliche F au n a  Coleopt.
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helvetica H e e r ’s zum Abschluss zu bringen, da der verehrte 
Verfasser dies selber zu thun nieht willerls scbeint. Dei- seit 
mehreven Jahren ins Leben getretene Schweizer entomologische 
Yerein bietet dazu gew iss hiilfreiche Hande.

C. A. Dolivn.

I i i l i a l t :

Z e l l e r :  Araer. W ickler und Crambiden. S u f f r i a n :  Syn. Misc. 
(C krysom .) D o h r n :  Cassida desertorum . Lacordaire Genera VII. 
W a g n e r :  Dipl, tritic i (Schluss.) H a g e n :  Psociden. B e t h e :  Pla- 
tyderus und H aptoderus. Sam m elbericht. S u f f r i a n :  Synon. Misc. 
(Cryptoc.) Vereinsangclegenheiten. Neerolog (v. Heyden). B e h r :  
Calif. Rhopaloceren. K e f e r s t e i n :  Lesefriichte. D o h r n :  L iteratur. 
(I.inn. Entom . XVI, M urray Nitid., Saussure und Sicbel Scolia, Diet- 
rich Zurich’s Kaferfauna).

[Mit diesem Hefte w erden die Tafeln I und III ausgegeben.]


