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1. Pallens.

Borkhausen IV  Seite 712. T re itschke  V 2. 290. F re y e r  
neuere B e itrage Band 7 H eft  101 Taf. 603. Guenće Noctuś- 
lites I 92 No. 145.

Pallens Grund-Avt,  var.  E c ty p a  Boisd. (dunkelbestaubt)  
und Pallens  mit rosenfarbenem  Anflug an eiuzelnen Stellen 
lindet sich ini grossten Theile  von E u ro p a  und in Nord- 
Amerika, ist auch an den meisten O rien  geniein.

Hire R a u p e  ist noch nicht lange bekannt. T re itschke  
und F re y e r  geben iiber sie versehiedene Nachrichten . Meine 
eigenen E rfahrungen  weichen vvieder von d e m , w as beide 
Schril 'tsteller sagen, ab.

Pa llens  beginnt bier E nde Mai zu fliegen und ist Abends 
nuf feuchten W iesen mit Segetum com m a und exclamationis 
gem engt in ungeheurer  A nzahl vorhanden . Sie besaug t be- 
sotiders gern  um diese Zeit die BlQthen der  Lychnis-Arten.

U n te r  vielen E x e m p la re n ,  w elche ich um diese Zeit  
cam m elte ,  habe ich keinen d e r  Rede w er th e n  Unterschied 
nuflinden konnen. Anfang A ugust erscheint P a llens dann 
*um zw eiten  Male und fliegt an denselben Locali ta ten ,  hier 
>»it Graminis und F es tucae  un te rm isch t ,  bis t ief  in den Sep
tember hinein. Sie besaugt um diese Zeit  fast ausschliesslieh 
6ie Scabiosen. Im H erbst finde ich einzeln im G rase  kleine 
. uupen, w elche mit der  F re y e r ’schen A bbildung Aehnlichkeit 
laben. Sie Uberwintern g ero l l t  und fressen im Friihling 

' 'e r te r .  Von alien sonstigen Beschreibungen der  Pallens- 
taupe  w eicht ih r  Ausselieu nur darin  ab :
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1. dass sie mit einem leicliten blaulichen Hauch bedeckt 
sind, den der Pinsel nicbt wiedergeben kann,

2. dass sie eine auffallig feine Haut haben.
Mit Treitschke’s, Freyer’s und Guenee’s Raupe kommen 
sie darin tiberein, dass ihre Dorsallinie gleich breit ist.

Im Juni erscheinen die Sehmetterlinge, welche gross und 
sehr bleieh, sonst aber mit alien Merkmalen der gewohnlichen 
Fallens versehen sind.

Vier gezogene Stucke, welche ich vor mir habe, bieten 
in ihrem Aussehen nichts Characteristisches, was sie von 
Pallens Grundart sehiede.

Freyer’s etwas harte Abbildung bin ich geneigt, mit 
dieser Raupe fttr identisch zu halten. Durcli die Lupę finde 
ich am Cremaster der Puppen, welcher sehr stumpf zugeht, 
4 kleine, fast parallele Borsten neben einander, dereń mittel- 
stes P aa r  am langsten ist.

Im Ju li ,  wenn hier die ersten Roggenfelder gemaht 
w erden , fallt aus den Garben auf die Tenne oft in Menge 
eine ahnliche Raupe, welche ich indess geneigt bin, fast filr 
eigene A rt zu halten.

Ihr fehlt der blauliche Schiller, die Haut ist scheinbar 
dicker; ganz besonders aber ist sie dadurch characterisirt, 
dass sich ihre Dorsallinie auf dem dritten Ringe zu einem 
sehr auffalligen rhombischen Fleck erweitert. W ahrend  die 
im Friihling gefundene Raupe nur Grashalme fiisst, nahrt 
sich die im Herbst gefundene auch gern von Rumex-Blattern. 
Zehn gezogene Exemplare dieser Art, welche tibrigens, we- 
nigstens was die Raupe an langt, bei Weitem die gemeinste 
ist, sind unter einander gleich, aber viel kleiner und dunkler 
bestaubt als diejenigen, die ich aus den zuerst beschriebenen 
Raupen erzogen habe. Sie kommen der Varietat Ectypa 
naher. Leider habe ich von dieser Art nur eine Puppenhillse 
bewahrt. Diese fiihrt am Cremaster nur eine lange Borste 
und auf der einen Seite 2 ,  auf der andern 1 Knopfchen da- 
neben. W enn die Cremaster-Bekleidung bei vielen Exem- 
plaren gleich b le ib t , was z. B. bei Pronuba nicht der Fall 
is t,  so wttrde auch die Besetzung des Puppenendes fUr die 
Trennung sprechen.

Herrich-Schaffer, dem ich Exemplare der helleren Art 
und Zeichnung beider Raupen mittheilte, erkannte den Unter- 
schied der Raupen an, vermochte aber, gleich mir, zwischen 
den Faltern dauernde Merkmale nicht aufzustellen.

Mindestens mdgen diese Bemerkungen dazu dienen, auf 
die muthmasslich unter Pallens gemengten zwei Arten auf- 
merksam zu machen.
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2. Croceago.

Borkliausen IV  665. T re itschke V 2. 360. F re y e r  neuere 
Beitrage VI 566 S. 164. H ubner Larv .  Lepid. IV  Noct. II 
Gen. N. C. fig. 1 a. b. e. Guenće I  389.

T re itscbke’s und F re y e r ’s N achrichten  sind im Ganzen 
richtig.

F re y e r ’s Abbildung ist grell ,  a b e r  kenntlich. Die HUbner- 
schen Bilder sind ebenfalls kenntlich, n u r  zu dUster.

Bei den meisten E x em pla ren  sind die Zeichnungen sehr 
schwach angelegt.  Den vorhandenen  Beschreibungen ist hinzu- 
zufiigen: erw achsen  1 %  Zoll l a n g ,  ziemlich gleich dick,
K opf gelblicli oder  fleischfarbig. Gebiss graubriiunlich, H aut 
sehr dunn.

Die ku rze  Puppe fuhrt  am Crem aster  zwei kurze , g e rade ,  
fast pa ra lle le  Endborsten . D er  S chm etterling  erscheint hier 
Ende Ju li  und Anfang August. E r  Uberwintert im dUrren 
Laube. E in  B ekannter  k lopfte  ihn im D ecem ber aus im W a ld e  
aufgestellten Gebundholz.

Ich klopfte  im A pril  verflogene $  aus dem an den E icheu 
noch stehenden trockenen  Laube.

3. Herbida.

Borkliausen IV  438 P ras ina ,  440 Jasp idea ,  442 Egregia . 
H ubner  L a rv a e  Lepid. IV Noct. II  Gen. F. fig. 2 a. T re itschke 
V 2  8. 56. VI S. F re v e r  a l te r e  Beitrtige Taf. 40. Guenće 
II 75.

E s p e r ’s Abbildungen kann ich nicht v e rg le ich e n , muth- 
masslich w erden  sie a b e r ,  w ie die meisten seiner Raupen- 
b i lde r ,  nicht sehr treu  sein. Von H erbida in ihrem jugend- 
lichen A lte r  exis tir t  w ed e r  eine genaue Abbildung noch eine 
volls tandige Beschreibung. Die Raupe  von H erb ida ist bei 
Uns im S ep te m b er  und October nicht selten. Man streift sie 
im W a ld e  mit dem K ascher  um diese Zeit von Heidelbeeren. 
Nacli F r e y e r ’s Behauptung sieht sie der  Meticulosa ahnlich 
(T re itschke  h a t  dies nachgesch r ieben ),  w as ich indess nicht 
jinde. Nacli meinem DafUrhalten gleicht sie viel eh e r  im 
JUgendlichen A lte r  den B i ld e rn ,  welche F re y e r  und Hubner 
von S cita  geben. D er Kopf ist honigbraun m it zwei dunkel- 
braunen S tr iem e n ,  Dorsal- und L a te ra l rau m  ist dunkler  ais 
die Ventralfiiiche. Die F a rb ę  w echselt  vom GrUnen zum 
Bothen. Dorsallinie und Querstrich  weisslich oder gelb, letz- 
te re r  bisweilen nach vorn  dunkel schatt ir t .  Subdorsallinie in 
der R egel nur  a n g e d e u te t ,  weisslich unterbrochen . T rape-  
zoidal- und  L a te ra lpunk te  undeutlich dunkler.

Vom 3. bis 10. R inge stelit auf dem D orsalraum e und
1 7 *
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zw a r  a u f  jedem  Segm ent ein dunkler Rhom bus, den die 
Dorsallinie von einer Spitze zur andern  schneidet. Stigmatal-  
linie sehr  diinn, b rau n lich ,  V entra lraum  weisslich griin. 
KlauenfUsse an  den Spitzen auffiillig dunkel. In diesem Kleide 
iibe rw in ter t  Herbida.

Im FrUhling n imm t sie nach der  ersten  Hautung  die 
F arben  und Zeichnungen an ,  welche beschrieben und abge- 
bildet sind. Das Hiibner’sche Bild ist unerkenn tl ich , das 
F r e y e r ’sche wenig besser. Bei F re y e r  ist die F igur verfeh lt ,  
und die Zeichnungen sind viel zu grell . H erb ida ist erw achsen 
s te ts  schmutzig. Die m a tten  Zeichnungen m achen den Ein- 
d ruek des V erwischten .

Die Puppe  filhrt am Crem aster  zwei ziemlich lange, vorn 
zu H aken  umgebogene Borsten.

Der Schm etterling  muss sehr  verborgen  leben, denn ob- 
gleich ich im H erbst ein P a a r  H undert  Raupen zusammen- 
b ra c h te ,  so ist mir doch in demselben W a id e ,  wo sie sieli 
fanden, noch niemals ein Schm etterling  begegnet.

Nach G uenee ist die A rt  urn P ar is  gemein.

4. Serena.

B orkhausen  IV 270. Scriba I I I  S. 195 tab. X III  lig. 1. 
F re y e r  neuere Beitrage Thei l  I T afel 87 pag. 158. Hubner 
L a rv ae  Lepidopterorum  IV No. II  Gen. E. a. f. 1. T re itschke 
Y  2. 12. G uenee II  29.

B orkhausen  b a t  im vierten Bandę, w ie bei Scriba, diese 
R aupe  vorztiglich beschrieben.

T re i tschke  h a t  ihn meist abgeschrieben. Nach T re itschke’s 
Meinung schlUpfen die Schm etterlinge E nde  August aus. B o rk 
hausen erschienen die Eulen nach drei oder vier W ochen  
(Scriba  1 c ) ,  Mussehl (F re y e r  S. 158) erzog die S chm ette r
linge ers t  im nachsten Mai

In h iesiger Gegend ist Serena nicht selten, und habe ich 
zw ei Generationen w ahrgenom m en. Aus im Juli gefundenen 
R aupen  erschienen mir die Schm etterlinge in vier W ochen, 
aus den Raupen, w elche ich Mitte bis E n d e  A ugust fand, im 
nachsten  Mai.

Mussehl nennt ausser Sonchus und Hieracien Hyoseris 
foetida ais Futterpflanze.

Dr. W ocke t r a f  die R aupe  an P icris  hieracioides und 
im G ebirge an Arnica montana.

Ich selbst fand sie nicht selten an Picris in hiesiger 
Gegend.

Gegeu Borkhaueens Beobachtungen fand ich die R aupen 
zumeist an die S tengel angedrUckt.
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Unter 60 — 70 Stttck, welche ich bis je tz t gesammelt 
habe, w aren kaum 2 ganz gleiche zu finden.

Viele glicben der Scriba’schen Abbildung, andere w aren 
so dunkel wie die Hiibner’schen B ilder, ein S ttick , welches 
der F reyer’schen Abbildung nahe gekommen w are, habe ich 
nicht gesehen.

Viele w aren griin, einige aber auch gelb und rotbbraun. 
Der nach Grundfarbe vom Griiuen und Gelben zum Honig- 
braunen variirende Kopf w ar m it einer helleren Langenfurche 
versehen. Doreallinie hell, auf den Segmenten 1 — 3 deutlich, 
im Uebrigen undeutlich. Die ersten 3 — 4 Ringe sind dunkei 
gerieselt. Trapezoidalpunkte echwarz, wie gewohnlich gestellt. 
Der Dorsalrauin ist ein dunkel gericseltes Band. An der 
Stigm atallinie steht das dunkelste Langsband. Stigm atallinie 
gelb, bald m ehr, bald weniger deutlich.

V entralraum  sparlich mit dunkeln Atomen bedeckt, Ven
tral- und L ateralpunkte  schwarzlich, Klauenfiisse hellbraunlieh 
oder hellgriinlich, Bauchfiisse mit braunen Hakenkranzen.

Bei einigen ordneten sich die dunkeln Rieseln im Dorsal- 
Raum in Q uersattel oder becherform ige Zeichnungen, bei einer 
bildeten sie Bauten.

Die sehr lebhafte, am Kopfe zugespitzte Puppe hat zwei 
Borsten am Cremaster.

5. Morpheus.
Treitschke V 2, 249. VI 407. Guenće I 244.
Von der R aupe dieser A rt existirt meines W issens nach 

keine genaue Beschreibung. T reitschke's A ngaben sind un- 
gemein diirftig. H ubner’s A bbildung, die T reitschke citirt, 
ist verfehlt.

Futterpflanzen und Erscheinungszeit sind richtig ange- 
geben. Der Leib ist walzig, nach vom und hinten ein wenig 
verdtlnnt. Der kleine Kopf ist schwarzlich oder blaulich
glanzend. D er K orper ist n ich t, wie T reitschke s a g t , roth- 
braun, sondern hat ein helles brftunliches Grau zur G rund
farbe, welches durehweg mit dunkleren Atomen bestreu t ist.

Am meisten haufen sich diese Atome auf den ersten drei 
Ringen, w elche davon russig aussehen. Dorsallinie weiss ab- 
gesetzt auf den drei ersten Ringen sichtbar. Vom vierten 
bis eilften Ringe steht im Dorsalraum e auf jedem  Ringe 
eine braune Zeichnuug, einer Pfeilspitze ahn lich , die Spitze 
Dach hinten, so dass die letztere noch in das dahinter liegende 
Segment hineinreicht. Die aussersten Enden der beiden, diese 
Spitze durch Convergenz bildenden Linien reichen abw arts 
bis an die 8tigm atale. An der sonst wenig bemerklichen 
Subdorsale liegen vom vierten bis eilften Ringe schwarze
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Striche, dereń dickstes P aa r  nuf dem eilften Ringe steht. 
Lateralraum faltig. Stigmata schwarz. W arzeń  nicht be- 
merkbar. Ventralraum wie die sehr kleinen Bauehfiisse' 
gelblieh.

Die Raupe verpuppt sieli in einem Tónnchen, in wel- 
chem sie im April erst Puppe wird.

Der Schmetterling muss ausserst verborgen leben, denn 
obgleich ich die Raupe alljahrlich erhalte, ist mir der Schmet- 
terling doch noch nie begegnet.

6. Convergens.
Treitschke Y I 357 und VI. Borkhausen II 357. Freyer 

altere Beitrage Taf. 75 Bd. II S. 91. Guenće II 90.
Fabricius kannte die Raupe. E r  sagt von ihr:

„Larva coerulescens, lineis punctisque albis, capite 
brunneo.14

Das caput brunneum ist an dieser Art sehr auffallend.
Borkhausen vermengt die Metamorphose mit der von 

einer andern Hadena, muthmasslich mit Contigua. Von Con- 
tigua, welche in zahllosen Varietaten erscheint, kommen 
Stiicke v o r ,  die seiner Beschreibung gleichen. Indem er 
Kleemann citirt, begeht er einen weiteren Irrthum, denn dort 
(tab. 43 Seite 361) is t ,  wie F reyer  wohl richtig annimmt, 
Tbalassina beschrieben und abgebildet. Hubner’s Bild ist' 
nicht sonderhch. Leider lasst sich aucb dem FreyeFschen 
Bilde kein besseres Zeugniss geben. F reyer und Treitschke 
liaben aber die Raupe richtig beschriebeu, scheinen indess 
nicht viele Stticke gesehen zu liaben.

Bisweilen ist der Dorsalraum fast ganz silberweiss, Die 
Subdorsalen sind von den weissgekernten schwarzen Flecken 
begrenzt. Lateral- und Stigmatalpunkte dunkel. An der 
Stigmatale zieht das rostbraun gewasserte Band. Manche 
sind sehr scharf gezeichnet, fast wie Aprilina, andere sind 
fast ganz weiss, und was dunkel zu sein pflegt, zeigt nur 
einen dunklen Schimmer. W ieder bei anderen ist, narnentlich 
im Dorsalraum, Gelb eingemengt. Convergens erscheint bei 
uns mit Promissa, Sponsa, Lycaena quercus e tc .,  sobald die 
Eichen ausschlagen und ist rasch erwachsen. Sie bewohnt 
am liebsten niedere Aeste starker Biiume, seltner Straucher. 
Sie ist nicht leicht zu erz iehen; viele sterben, andere ver- 
krUppeln beim Verpuppen, so dass ich von 40 bis 50 Raupen 
irnmer nur 4 bis 5 Schmetterlinge aufbringe.

Die Puppe, welche in sehr zerbrechlicher Hohle liegt, 
hat manches Aufliillige. Ih r  Hinterleib ist unverhaltnissmiissig 
klein. Am Cremaster ftthrt sie zwei kurze divergirende Bor-
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sten (ganz ahnliche Borsten ftihren Protea, Perplexa, Capsin-
cola und Cucubali).

Der Schmetterling, den Freyer vorziiglich abgebildet hat, 
erschien mir regelmassig und allein Mitte September.

Im Freien pflegt er sich um die Eichen, auf denen die
Raupe lebt, in den Vaccinien zu verstecken.

7. Eriopus Pteridis.
Treitschke V i. 366. Borkhausen IV 362 Formosa.

Freyer neuere Beitrage Bd. I Tafel 76, Bd. IV Tafel 305.
Herrich-Schaffer 379 No. 590. Guenśe Noctućlites. Hubner.

Schon Hubner hat die Art gut abgebildet. Auch Freyer 
hat brave Abbildungen von Raupe und Schmetterling geliefert.

Hubner lieferte eine grUne Abbildung. Freyer stellt die 
Raupe einmal griln und einmal braunroth dar und berichtet, 
dass Natly in Ungarn nur die braune Varietat fand, wahrend 
er grUne Raupen von Konewka aus Berlin erhielt. Eigene 
Beobachtungen anzustellen hatte er nicht Gelegenheit. In 
Schlesien war Pteridis bis zum Jalire 1841 nicht aufgefunden. 
Damals fing Dr. W ocke in Breslau das erste Exemplar im 
Trebnitzer Gebirge. In hiesiger Gegend wachst Pteris aqui- 
tina in Menge, es wollte mir aber nicht gelingen, Pteridis
zu finden. , .

Am 15. August 1854 fuhrte mich eine Excursion auf eine
Kiefer-Kultur. Ich schopfte dort Serena-Raupen, und beim 
BerUhren einer Pteride fand ich eine grUne Pteridis im Kascher. 
Da die Pteriden sehr hoch standen, begann ich sie mit dem 
Regendach abzuklopfen und brachte in nicht langer Zeit 300 
Raupen zusammen. Sie fanden sich aber nur da , wo Pteris 
auf trockenem Boden in der Sonne stand.

Leider gingen mir alle zu Grunde, weil ich sie tiber
W inter zu trocken hielt.

Im Jahre 1856 brachte ich an derselben Stelle wieder 
zwischen 200 und 300 zusammen, welche sich verpuppten. 
Ich liabe davon 15 Schmetterlinge gezogen. Ueber ihre 
Lebensweise und ihr Variiren habe ichFolgendes nachzutragen.

Die Raupen finden sich hier vom 10. August bis 20. Sep
tember am haufigsten und erwachsen in den letzten 1 agen 
des August. Sie sitzen auf der Unterseite der Blatter.

Folgende Farben- Aenderungen kommen ziemlich con
stant vor:

1. Raupe citronengelb, Sattel und deren Abgrenzungen 
fast gleichfarbig — selten.

2. Wie ad 1 Sattel weiss umzogen.
3. Kbrper ockergelb, Sattel gleichfarbig weiss oder gelb- 

lich umzogen.
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4. K orper  fleischfarbig, S a tte l dunk le r ,  weiss oder  gelb- 
lich umzogen.

5. R aupe  braun oder  ziegelfarben, Sattel gelb  umzogen.
6. W ie  ad 5, aber  purpurro th .
7. R au p e  griin in alien Ntiancen, vom hel ls ten  Gelbgrtin 

bis zum dunkeln Bluugriin.
8. W ie  ad  7, S a tte l  b raun , ro th  fleischfarben.
9. Raupe griin mit un te rw ai ts roth begrenzter  Stigmatallinie.

Zwischen a l ien  finden sich zahlreiche U eb e rg a n g e ,  so
dass m an nicht zweifeln k a n n , im m er nur  eine A r t  vor sich 
zu haben.

Die braunen und rotben finden sich au f  diirren P ter iden . 
In d e r  Regel sind sie mit Contigua und Lucipara  unterm engt.

Die T rapezo ida l-  und L a te ra lw a rz e u  sind bald weiss, 
bald gelblich. Die Gespinnste sind Tonnchen von E rd e ,  weich 
und in der  Regel k lum penw eise  10 bis 15 zusammen dicht 
an oder  unter der Oberflache der  Erde .

Ich hab e ,  von G uenće’s B em erkung abw eichend , ohne 
Unterschied a l le  P te r id e n b la t te r  von ihnen ske le t t ir t  gesehen.

A uf  welche Beobachtungen sich seine B ehauptung:
„mais seulement sur les pieds m ales11 

stiitzt, ist mir nicht bekannt.
K onew ka 's  Beobachtungen (F re y e r  I S. 141) stimmen im 

W esentlichen mit meinen Erfahrungen. Auch Tre itschke er- 
w a h n t  nach Z incken verschiedene F a rb u n g e n ,  scbeint aber 
die R a u p e  nicht g e k a n n t  zu haben.

8. Sigma, Occulta, Ad vena. Brunnea, Nebulosa.
Die Raupen  dieser A rten  sind sammtlich langst bekann t 

und genau beschr ieben ,  dennoch w erden  von den meisten 
Sam m lern  diese A rten  gar  n icht oder  doch nicht in M ehrzahl 
erzogen. E inige Bem erkungen  d ar i ibe r ( w ie man sich in den 
Besitz d e r  R a u p e  zu setzen und wie man sie am besten zu 
erziehen h a t ,  sind d ah e r  vielleicht am P latz .

In t rockenen , mit Vaccinien und E riken  reichlich bestan 
denen K ie fe rw aldern  h a t  m an nur  no th ig ,  vom S eptem ber  
an  die eben genann ten  Pflanzen fleissig abzuschopfen , und 
man w ird  sich bald  im Besitz einer Menge R aupen  a l le r  ftlnf 
A rten  befinden. W e n n  nicht zu schlechtes W e t t e r  ein tr i t t ,  
is t diese F angm ethode  bis in den N ovem ber eelir ergiebig.

Hier ist Nebulosa am gemeinsten. E benfal ls  haufig sind 
Occulta und Ad v e n a ,  e tw as  se ltner  S ig m a ,  am seltensten 
Brunnea.

Alle A rten  tlberwintern und fressen im Friihling weiter.
In hiesiger Gegend ist Sigma im H erbs t  mit H eidelbeere, 

im Friihling mit Leontodon zu erziehen.
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Clematis findet sieli liier g a r  nicht.
Brunnea ist am schwersten  zu Uberwintern; indess schie- 

nen meine E x em p la re  meist k r a n k  zu sein.

9. Coenobita.

Treitsclike 5 I  S. 48 und 6. 379. Hubner Larv. Lepid. 
I l l  Bomb. II verae  C. v. fig. 1 a. b. und IV Noct, 1 Bom- 
bycid. C. a. fig. a. b. c. Noct. Coenobita. Borkh. I l l  311. 
Riisel Insect. Bel. I l l  48 S. 270. F re y e r  a l te re  B e itrage  tab. 
N V II S. 51. Guenće Noct. I 37.

Die Raupe  dieser A l t  haben F r e y e r  und IlQbner zu feat 
in d e r  F a rb u n g  gehalten .  Vier E x e m p la r e ,  w elche ich iin 
H erbst 1856 von den Spitzen ju n g e r  Fichten e rh ie l t ,  w aren  
in der F arbung  nicht gleich. Bei einer nam entl ich w ar  das 
Dorsal-Fleckenband  gelb.

R osel’s Beschreibnng ist g u t ,  seine Abbildnng aber  un- 
bi'auchbar.

10. Glauca.

Tre itsc like  V 1. 322. F re y e r  neuere  B e itrage II 185 
tab. 104. H ubner Larv .  Lepid. Guenee II 94.

Glauca ist als Bewolinerin von Schlesien nocb nicht lange 
bekannt und w urde  anfang3 nur im G ebirge aufgefunden.

Im J a h re  1856 en tdeck te  ich sie aucli in hiesiger Gegend. 
Die R aupe dieser A rt  ist h ier  gem ein ,  ihre E rz iehung  ist 
mir indess bisher seh r  schw ierig  vorgekomm en.

Sie erscheint hier im Juni und Juli, und z w a r  grttn und 
r o th ,  an Heidelbeere. F re y e r  giebt den Septem ber a n ,  w as 
nach den biesigen E rfahrungen  nicht stimmt. Ich zweifle 
indes8 nicht,  dass e r ,  w ie in den meisten andern  F allen ,  genau 
b eobaeh te t  hat.  E ine zw eifache Generation  konnte unsere 
verschiedenen W a.hrnehm ungen le icht erk laren .

Mehr f rap p ir t  mich noch die Verschiedenhe.it meiner 
R aupen  von seinem und von H ubner’s Bilde.

Meine R aupen  glichen ganz genau der  Zeichnung, welche 
Hiibner von seiner A lb irena  (Cord igera)  g ie b t ,  so dass ich 
anfangs diese A r t  e rw ar te te .  Dass meine R aupen grUn w aren ,  
h t  eine bei fthnlichen R aupen  sehr  haufige Erscheinung. 
Hier lassen sich die R aupen  in M ehrzahl von Vaccinium 
schbpfen. Sie frassen auch in d e r  Gefangenschaft gu t  und 
erw u ch se n ,  s ta rben  ab e r  sammtlich erwachsen. E r s t  im 
J a h r e  1857 gelang es m ir ,  von e tw a  100  Raupen 2 Puppen  
zu erha lten ,  w elche keinen  Zweifel Ubrig lassen ,  dass sie zu 
G lauca gehoren. Sie gleichen aufs volls tandigsle  7 Hiilsen von 
Glauca puppen, w elche ich mit P in iperda  zusammen aus Moos 
erhie lt  und erzog. Die Puppe  ist sehr eigenthUmlich ges ta l te t .
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Der Crem aster ist mit einer Schaufel, auf dereń Rande 
ich vier Spitzen zah le , besetzt. Die Ringe sind wie bei 
Dentina sehr rauh.

DuponchePs var. Lappo kommt auch bier vor. Guende’s 
Behauptung: Elle varie peu ist unrichtig. Unter 9 Exem- 
p la ren , welche icb vor mir h ab e , sind sehr erbebliche Ab- 
weichungen, and fast kein Exem plar gleicht dem andern.

F rey er’s Abbildung giebt eine ziemlich gute Yorstellung 
und gehort zu den dunkler gefarbten.

Die Exem plare aus dem hiesigen Gebirge sind zum Theil 
noch y 2 mai grosser und viel dunkler. Die hiesigen gehijren 
naher zu der V arie tat Lappo Dup.

Icb zweifle n ich t, dass es auch in anderen Gegenden 
gelingen w ird , Ende Juli durch Schopfen auf Heidelbeeren 
der Raupe habhaft zu werden.

11. Die von H errich -Schaffer Exoten 93. 94 auf der- 
selben Tafel mit Nimbice abgebildete, noch wenig bekannte 
Euterpe Flisa Boisdvl. (in litt.? ) erhielt ich in einem leid- 
lichen rj vom Chanchom aya aus der Gegend von Tarm a. 
Mein Exem plar ist kleiner ais Herrich-Schaffer’s sehr gutes 
Bild, geh t aber sonst mit dein Bilde vollig zusammen.

12. Ebenda flog auch ein sehr schónes Stiick von Lep- 
talis Nemesis God a rt

13. mit Pieris Lycimnia Hubner God. Latr., von der ich 
ein kleines erhielt.

14. Eine ebenda gefangene Terias A rbela w eicht von 
Boisduval’s Beschreibung 656 Nr. 4 nur darin  a b , dass es 
sehr heli ist und auf der Unterseite der Yorderfltlgel in der 
Nahe der Costa einen schw arzen Fleck h a t ,  den man allen- 
falls fUr den nach Boisduval’s Beschreibung fehlenden Mittel- 
punkt halten konnte.

Ich sab m ehrere gleiche StUcke von Chanchomayo.

15. Terias Zoe.
Hopffer Peters Reise V tab 23 fig. 10 und 11.
Die Terias-Form en sind ebenso schwierig und inconstant 

ais die Europaischen Coliaden.
H err Hopffer sah von Zoe nur 2
Es ist mOglich, dass diese $ $  zu irgend einer anderen, 

vielleicht w ohlbekannten A lt gehćiren.
Wallengr&n Insecta Caffr. S. 19 Nr. 2 fand in W ahlberg’s 

V orrathen w ieder nur $ $ , die er geneigt w are, fUr V arie ta t 
von B rigitta  zu halten.

Nur die abweichende Fliigelform bestimmt i h n , Zo6 ais 
Art anzuerkennen.



267

Ich selbst erh ie lt  un ter  Australischen F a lte rn  eine einzelne 
Z o e , die mit der  Beschreibung und Abbildung in der  Peters- 
schen Reise sehr genau stimmt.

Auch an meinem Stiick ist die FRigelform reclit aufFallig. 
Es ist aber  auch nur  ein $.

Dass N iem and einen von Zoe sah, ist urn so bedenk- 
l ic h e r ,  ais die T e r ia d e n ,  da  wo sie fliegen, gewiss gemein 
und die <$ noch haufiger ais die $  sein werden, dazu kom m t, 
dass tiber die n aehs tve rw and ten  F o rm en  D ro n a ,  Brig it ta ,  
R a h e l  und Pulchella  V erw irrung  herrscht .

Boisduval S. 676 ist geneigt,  D rona Horsfleld, Brig it ta  C ra 
mer und Pulchella  Boisduval ftir zusamm engehbrig  zu halten.

U nter  Delegorgue’s F a l te rn  w a r  nach Boisduval’s A ngabe 
nur Brig it ta  (cf. S. 588 Nr. 3 6 ) ,  und doch sammelten Dele- 
gorgue und W a h lb e rg  oft zusam m en ,  wie Delegorgue selbst 
erzkhlt .  Am Cap scheint Zoe unbekannt,  oder doch nicht ais 
A r t  angesehen zu sein. W en igs tens  flnde ich bei Trim en 
8. 80 n u r  Brig it ta  genannt. T rim en versichert d ab e i ,  dass 
Drona an indian and ja v a n e  species sei, womit er  wohl jeden- 
falls sagen w il l ,  dass sie nicht in Sttdafrica fliegt. E r  scheint 
n icht zu w issen, dass sie mit B r ig it ta ,  R ahel und Pulchella  
vielfach in Africa vorkom m t. W a l le n g re n  fand D rona c? 
unter W a h lb e r g ’s Y o rra th en  aus dem Caffernlande.

E s  scheint hier noch nicht Alles k la r  zu sein.
Im Ganzen wird  w ohl ein j e d e r  der  genannten H erren  

mit dem N am en B r ig i t ta ,  P u lch e l la ,  R ahel und Drona ein 
anderes  Th ie r  meinen.

T rim en  trenn t  R a h e l  Fabr.  von Brigitta,  wiihrend Hoprter 
au f  Grund zw eier  Lund’scher Typen  der  Berl iner Sammlung, 
die muthmasslich Fabricius sogar  als R ahel beschrieben ha t ,  
B r ig it ta  und R ahel zusammenzieht. Auch Pulchella  Boisduval 
is t  nach  seiner Ansicht ebenso w ie D rona  Horsfield nur  Bri
g itta .  Zoe Hopffer w ird von T rim en und Boisduval vielleicht 
un te r  einem ande rn  N am en beschrieben sein.

So ahnliche T hiere  nach  Beschreibungen zu trennen  ist 
im m er sehr sc lnver ,  allein g e ra d e  zu unm oglich ,  wenn nicht 
die Beschreibung a l le r  ahnlichen A rten  mit dem Z w eck  ver- 
fasst w i r d , g e ra d e  diese A rten  ku sondern. N icht einmal 
Abbildungen reichen im m er aus. Uebrigens m ag hier die 
B em erkung P la tz  f inden ,  dass die Bilder in der  Peters 'schen 
Reise gleich den Zeichnungen in den Klug-Hopffer’schen neuen 
Schm etterlingen (soviel ich mich erinnere ,  sind auch die ersten 
von W ie n k e r  geliefert) ,  zu dem Besten ziihlen, w as  au f  diesem 
F e ld e  geliefert ist. Sie verd ienen  die hochste  Bew underung  
und sind w a h re  Meisterstilcke; ich habe im Moment nur die 
K lug’schen neuen Schm etterlinge zu r  Hand. Von gle icher
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Meisterschaft zeugen die Bilder zu den Sym bolis ,  die von 
derselben Hand sind, wenn mich mein Gedachtniss nicht trttgt.

16. Colias Edusa.

Schon bei einer frttheren G elegenheit sp rach  ich Uber 
die geographische Y erbre itung von Edusa.

Ceber ihre F lngp la tze  liabe ich noch Folgendes nach- 
zutragen.

Bei Morris 8. 28  ist anscheinend n u r  auf  Boisduval’s 
A u to r i ta t  iiin g e s a g t , Edusa bew ohne die vier W eltthe ile ,  
Ober ihre Amerikanischen W o h n p la tz e  speciell ist aber  nichts 
Besonderes notirt.

E d w a rd s  b e h a u p te t  bei Morris (S. 350), dass er n iemals 
eine wirkliche Edusa  gesehen ,  die in A m erica  gefangen 
worden. E r  versichert,  man bal te  d o r t  E u ry th e m e  Boisduval 
An. Soc. Ent.  10. 286  falschlich fur Edusa. Ein solcher Irr-  
tlium m ag  do r t  bei einzelnen Sam m lern  vo rkom m en,  allein 
allgemein ist e r  nicht.

Boisduval e r k la r t  in den Lepidopt.  de la  Californie seine 
E u ry them e fUr muthmassliche grosse V ar ie ta t  von Chryso- 
th e m e;  ande re  gew ich tige ,  frUher von mir schon e rw ah n te  
A ngaben  bezeugen, dass die ach te  Edusa  aucli in N ordam erika  
vorkommt. Ich selbst besitze zwei mir ais nordam erikan isch  
gegebene rjrj1, die sich von den hiesigen darin  unterscheiden, 
dass au f  der  Unterseite  der  HinterflUgel nur  ein k le iner  silber- 
gefullter,  z im m etro ther  Kreis s ta t t  der  gewohnlichen Doppel- 
zeichnung zu sehen ist.

E in  ebenfalls in meiner Sam m lung befindliches, aus D a r 
jeeling  im H im alaya  s tam m endes $  ist e tw a s  tr iiber ais die 
hiesigen Stiicke, sonst auch nicht verschieden. Die A r t  scheint 
sich ii bera 11 gleich zu bleiben.

Am Cap kom m t die S tam m form  nicht vor, dagegen fliegt 
dor t  w ie in Abyssinien H yale (Tr im en  und Gućrin, Mśneville 
bei Lefebure).  An beiden P la tzen  fliegt auch Electra .  T r i 
men (Seiie 73) m eint nun ,  dass e r  viele E dusa  mit E le c t ra  
verglichen und endlich keinen andern  Unterschied  en tdeckt 
habe, ais bei E lec tra :

1. d ee p e r  o range  ground colour,
2. the  lustre of pink over the surface,

w as nach meinen hiesigen Beobachtungen iiber Edusa  und 
M yrmidone keinerlei sicheren H alt giebt.

S eh r  haufig ist auch am Cap eine weissliche V ar ie ta t  
des $  von Electra .

Ich habe  keine E le c t r a ,  allein nach meinen vielfachen 
I n tersuchungen uber Myrmidone und Edusa  zweifle ich nach
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Trimens Bemevkungen kuum, dass Electra  nur eine sehr un- 
bedeutende Localform von Edusa ist.

17. Caesonia.
Diese schone, in America weit verbreitete Art variirt 

ausserordentlicb, v  ie sclion funf StUcke meiner Sammlung be- 
weisen.

Besonders ausgezeiehnet ist ein kleines $. Auf seinen 
L'nterflUgeln stehen zwei breite schvvarze S trah len , velche 
den Mittelpunkt mit dem schwarzen Aussenrande verbinden. 
IJnten ist die Spitze der Vorderfliigel frisch rosenroth; die 
HinterflUgel sind ganz rosenroth, gelb gepudert und mit einem 
kleinen und mit einem grdsseren silbernen Tropfen oline 
dunklere Grenze, in der Mitte versehen.

18. Pieris Monuste Hubner
tliegt in vollstandiger Uebereinstimmung mit Boisduvals Bild 
(Cleoines) am Chanchomaya. 2

19. Meclianitis Meternis
Hewitson Vol. 11 gen. tab. 3 fig. 15 fliegt ebenda; meinem 
Stuck von Tarm a fehlen aber die beideu weissen Fleckchen 
am Innenwinkel der VorderflUgel.

20. Meclianitis Maenius.
Hew. Vol. II gen. tab. II fig. 7.
Ein StUck erbielt ich von Tarma, doch weicht es einiger- 

nnissen von dem Hewitson'scben Bilde ab ,  und zwar in fol- 
genden Punkten.

1. Das gelbe Feld der VorderflUgel gelit bis hinter die 
beiden schwarzen Flecke.

2. Der schwarze Fleck am Innenrande und der an der 
Costa in der Nahe der W urzel ist nicht so ausgebreitet.

3. Die schwarzen Binden der HinterflUgel sind in Flecke 
getrennt und nicht so breit.

Die Unterseite gleicht der oberen vollkommen. Keinen- 
falls gehort mein StUck wohl zu einer besonderen Art.

21. Dicht bei Lima fliegt auch H e l i c o n i a  C h a r i t o n i a .  
Das einzige mir von dort zugegangene <$ ist etwas kleiner 
als das Boisduval’sche Bild (Boisd. Lee. PI. 41 ) ,  und die 
"e issen  Zeicbnungen sind etwas beschrankter.

22. Melitaea Palla.
Boisduval Lepidopteres de la Califoruie No. 48.
Ich habe nur ein aus Californien vor mir. Boisduval’s 

Beschreibuug trifit zu, allein die Unterschiede von Athalia,
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der Palla sehr nahe steht, treten nicht beslimmt hervor. Nach 
meinem sehr guten finde ich folgende Differenzen.

1. Bei P alla  ist der Aussenrand der VorderflUgel nach 
dem Innenrande zu etwas concav, wodurch der Fliigel spitziger 
ais bei A thalia erscheint.

2. Bei A thalia steht an den Franzen zunachst ein dunkles 
Band, bei Palla nur zwei parallele, innen hellgefullte Linien.

3. Bei P alla  sind die dem V orderrande nachsten hellen 
lecken auffallig heli.

4. Aueh naher der W urzel sind einzelne Flecken sehr heli.
5. In ganz gleicher W eise differiren auch die Ilinterflugel.
6. Auf der Unterseite ist Alles, was bei Athalia brftun- 

lich ist, heli ziegelroth; der Raum zwischen den beiden Linien 
in der N ahe der Franzen ist bei A thalia auf alien vier Fltt- 
geln hellgelblich, bei Palla  ziegelroth geftillt.

Man sieht schon hieraus, dass man es nur mit einer der 
A thalia sehr nahen Form  zu thun hat. In der Menetries- 
schen Am ur-Fauna linden sich m ehrere solche unsichere Thiere, 
die die Sache nicht eben k la re r machen. Ich yerweise auf 
Taf. II  fig. 6 und 7 Protom edia, auch fig. 4 konnnte hierher 
gehoren. Im T ex t vergleicht M enćtries seine Protom edia 
oben mit Parthenie  Herrich-Schaffer, Meyer-Dttr und unten 
mit Dictynna.

23. Ein $  von M e l i t a e a  P h a e t o n  D rury ist oben 
mit einfarbig hell schwefelgelben Binden versehen, scheint 
also sich ganz wie M aturna $ zum zu verhalten.

24. Agraulis Juno.
Ein c? von Chanchomaya weicht von meinem brasilischen 

3 duich sehr reducirtes Schwarz ab. Bei dem brasilischen 
Stttck zielit ein schw arzer F leck von der Costa ttber den 
drilten  Ast der M ittelader bis iu den schwarzen Aussenrand. 
Bei dem peruanischen endet er schon gleich hinter der Mittel- 
zelle. In dem Aussenrande der HinterflUgel, der bei dem bra
silischen Stiick einfach scliwarz ist, steht bei dem peruanischen 
eine Reihe Flecke von der Grundfarbe. Auf der Unterseite 
hat das peruanische Stttck etw as grossere Silberflecken.

25. Auch A p a t u r a  D r u r y i  kommt am Chancho
m aya vor.

26. Im Prodomus System atis Lepidopterorum  schreibt 
H err Herrich-Schaffer im genus Euploea wćirtlich:

Eunice Encyclopaedic — Nemertes Httbner Exoten 
Kadu Eschscholtz.

Diese Namen scheinen mir in der T hat zusammenzu- 
gehdren.

Horsfield hat aber Zweifel.
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Seine Synonyme lauten:
Danais Eunice Godart 9. 177. Euploea Eunica Bois- 
duval Faune de POceanie pag. 94, Doubd. List. 1. 47, 
Diurnal Lepid. p. 87 No. 1. ? Nemertes Hubner Exoten
und Verzeichniss.

Das Citat aus Eschscholz fehlt. Kadu Escbscholz tab. 
VI fig. 25 a und b ist aber eine sogar sehr htibsche Figur, wenn 
man den Maassstab an leg t, nach dem die Figuren in dem 
W e rk e  iiberhaupt zu beurtheilen sind. Namentlich ist der 
FlUgelscbnitt recht gut gegeben. Dieser ist sehr charakte- 
ristisch und lasst keinen Zweifel, dass dieser Kadu mit Ne
mertes Hiibner synonym ist. Nach dem Text Seite 210 hatte 
Eschscholz sein Stttck von Guahan.

Horsfield hatte einen $  von Jav a  und einen von Pinang 
vor sich.

Nemertes Hiibner, von dem ich je tz t  nur eine schwarze 
Tafel vor mir habe , ist wohl $. Wenigstens stimmt ein 
recht gut erhaltenes Stiick meiner Sammlung unsicheren Her- 
kommens gut mit dem Hilbner’schen Bilde. Es weieht nur 
in folgenden Punkten ab.

Dicht am Aussenrande der Vorderfliigel steht noch ausser 
der bei Hiibner angegebenen Punktreihe in Zelle 2 —5 eine 
Reihe feiner weisser Punkte. Der blaue Fleck in Zelle 2 
ist klein und langlich, der weisse Punkt darunter fehlt. Auf 
den Hinterflugeln stehen oben zwei Reihen verloschener 
weisser Flecke.

Godart sagt ausdrticklich, dass das ¥ weisse und das <5 
rothlich blaue Flecke habe.

Boisduval scheint nur nach Godart zu beschreiben, giebt 
aber auch Guahan als Vaterland der Art a n ,  ohne Esch
scholz zu eitiren.

Dagegen linde ich der merkv\ iirdigen Bildung eines 
Fleckens nirgends gedacht, der blaue Fleck in Zelle 2 der 
Oberfliigel ist namlich oben anscheinend aus blaulichem Staube 
gebildet. Auf der Unterseite dagegen ist er ganz scharf ab- 
gegranzt, grau und chagrinartig.

Eschscholz nennt den Fleck nur mehlstaubartig (S. 211). 
Ich glaube nicht, dass ihn eine zweite Euploea besitzt. Mir 
stehen allerdings ausser der eben genannten Art nur noch 
Midanus Herbst, Megilla Erichson $  und Aegle Cramer in 
Natur zu Gebote, allein ich habe an keiner dieser Arten eine 
iihnliche Bildung wahrgenommen.

Horsfield’s Zweifel, ob Nemertes Hubner =  Eunice Godart 
sei, ist kaum begrilndet und wohl nur daher entstanden, dass 
Horsfield kein $ vor sich hatte.
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Der convexe Innenrand der VorderflUgel macht doch 
die Art sehr kenntlich.

27. Cethosia Phaerusa
Enc. God. Cramer, sonst aus Surinam bekannt, fliegt aucli 
bei Tarma am Chanchomayo.

28. Precis Hara.
Moore Catal. 143 No. 291. Plate I l i a  fig. 1.
Soli ich nach einem mir vorliegenden guten c? aus dem 

Himalaya urtlieilen, so ist das Bild im FlUgelschnitt nicht 
recht treu. Die FlUgel sind bei meinein Stiick im Verhaltriiss 
zum Leibe breiter. Fiililer, Palpen und Beine sind braun 
wie die Oberfltigel. Von den Querlinien ist die dem Aussen-
rande nachsle unten weniger deutlicli ais oben. Die andern
sind unten breiter, melir ins Kirschrotbe ziehend. Die Unter- 
seite ist bei meinem Stuck helllila bestiiubt, atn meisten die 
Spitze der OberllUgel.

29. Adolias Cocytus Fabr.
Horsfield Catal. 194 No. 391.
Horsfield M. geben zvvar an, dass sie 2 $  und 1 V vor

sich batten; ich finde aber nirgends eine Andeutung darUber, 
wie sich und $ unterscheiden. Bei Doubleday ist meines 
Wissens die Art nicht beschrieben. C odart iibersetzt nur 
Fabricius; eine bruuchbare Besehreibung thut also Noth.

Cocytus hat beirn ersten Blick eine gewisse Aehnlichkeit 
mit Antiopa, der er auch in der Grósse und FlUgelform 
einigerroassen gleicht. Die Hinterfliigel haben einen etwas 
gestreckten Analwinkel, der bei dem <$ sich mehr verlangert 
ais beirn ?. Die Spitze der VorderflUgel ist etwas sicliel- 
formig vorgestreekt. Die Flugel sind oben tief sepiabraun 
mit schwarzen, ovalen, nicht schwarzgefUllten Zeichnungen 
im Discus des Ober- und UnterflUgels Eine heli aschgraue 
Aussenrandbinde beginnt schmal in der Spitze des Oberflugels 
und endet breit am Hinterwinkel der UnterflUgel, so dass sie 
hier fast den halben Flugel Uberzieht.

Bei dem $  sind die dunkeln Zeichnungen der Oberflugel 
etwas heller gefUllt ais der Grund. In Zelle 3 beginnt zwischen 
Mittelzelle und Aussenrandbinde eine Bindę, die etwas heller 
ist ais der G ru n d , mit zwei helleren Flecken und erreicht 
den Vorderrand, wo sie am breitesten ist. Aus der Mittel
zelle rag t  ein dunkler Zahn in diese Bindę hinein. Das £ 
ist unten einfarbig hellgrau mit zwei braunlichen Querbinden 
fiber alle FlUgel, in dereń Mitte auf den OberflUgeln dunklere 
Flecke stehen. Das Hellgrau der Grundfarbe ist am Aussen-
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ra n d e  und an  der  W u rz e l  rein, sonst liell oder b raun  bestaubt.  
Die schwarzen^Zeichnungen  der  Oberseite in den Mittelzellen 
sind unten  sichtbar. Bei dem $  sind diese Zeicbnungen sehr 
scharf. Die hellere  Bindę der  Oberfliigel ist unten heli ocker- 
g e l b ,  schar f  schw arz  um grenz t ,  und an sie schliesst ein 
hel leres  Band iiber die Unterfltigel.  D e r  R and  ist kaum
sich tbar  gebogt. F t th le r ,  P a lp e n ,  T h o r a x ,  Abdomen oben 
b ra u n ,  unten hellgrau. Die F uh ler  des sind m ehr ais 
halb  so lang  w ie die VorderflQgel, die des W eibcheus erreichen 
die ha lbe  Lange der  Vorderfliigel nicht.  Die A rt  ist ebenso 
einfach ais zierlich gezeichnet.

Ich habe < . m it  der  Bezeichnung D arjee ling  erha lten .

30. Lycaena Hypoleuca.

2 aus der  V erw andtsc lia ft  von A rgus. Grosse eines 
massigen Argiolus. Oberseite  m a t t  rothlich b la u ,  F ranzen  
weiss, a l le  v ier  Flugel dunkel geraudet.

A uf  den Vorderfliigeln des einen s teh t  in Zelle 2 
dicht am A ussenrande ein weisses Fleckchen.

Die Hinterflilgel zeigen vor  der  dunkeln  R andlin ie  die 
Spur einer weissen, nach dem Mittelraum zu verschwom m enen 
Bindę, welclie von den dunkeln Rippen geschnitten am schiirf- 
sten in Zelle 2 he rvor tr i t t .  R ippe  2  bildet bei dem einen 
E x e m p la r  die Spur eines Schw anzchens,  bei dem andern  
nicht. In Zelle 3 und 4 s tehen zwei dunkle  P u n k te ,  von 
denen der  in Zelle 3 am deutlichsten ist, nahe  am Rande.

U nterse ite  fast milchweiss. Vorderf lugelfranzen h e l lg rau ;  
au f  sie folgt eine Reihe verloschener  F lec k ch e n ,  dann eine 
R eihe mit der concaven Seite nach dem A ussenrande zu ge- 
k e h r te r ,  ebenfalls verloschener H albm ondchen ,  die heller  ais 
der  Grund  umzogen sind. Mittelfleck h e l lg ra u ,  weiss um- 
zogen, halbm ondform ig mit der  concaven Seite nach der  
W u rz e l  gekehr t .

Hinterlliigelfi anzen w ie  oben, dann ebenfalls g rau e  F le c k 
chen w ie  au f  den Oberfliigeln.

In Zelle  2 ist das F leckchen  schw arz  b es tau b t  und saum- 
vvarts s i lberg lanzend , in Zelle 3 ist noch m ehr  S chw arz  und 
Silber. Durch  die Mitte zieht eine R eihe verloschener g rau e r  
Fleckchen. Am Y o rd e r ra n d e  s lehen zwei schw arze  P unk te  
niit w eisser  G renze ,  ein d r i t te r  n ahe  der  "Wurzel; das eine 
Sttlek hut noch zwei solche F leckchen  am  In n e n ra n d e ,  dem 
ttndern  fehlen sie. Mittelfleck w ie  au f  den Oberfliigeln. 
W u rz e l  grtin bestaubt,  Beine, Brust,  P a lpen  weisslich, FUhler, 
r h o ra x ,  Abdomen schwarzlich. Erinus D onovan h a t  mit 
Kleiner A r t  eiuige Aehnlichkeit. L e tz te re  s tam m t aus Bo- 
tanybay .

18
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31. Acrophthalmia? Diophthalma.
Ich besitze nur ein Grosse von Painphilus, Oberseite 

weiss, Aussenrand der Hinterfliigel voin Vorderrande bis zum 
Innenwinkel braungrau , nach innen verlaufend. Auf den 
Oberfltigeln ist Yorderrand, Spitze und Basis von Braungrau 
gedeckt, so dass das Weiss der Grundfarbe nur als ein 
stumpfer, auf dem Innenrand mit der Basis aufsitzender, mit 
der Spitze sich dem Vorderrande nahernder Fleck erseheint. 
In der Spitze des Fliigels steht ein grosses schwarzes, gelb 
umzogenes, mit weissem Doppelpunkt versehenes Auge in 
dunkler Umfassung.

Auf der Unterseite sind die Vorderflilgel hell gelbbraun, 
die Zeichnung wie obeu, das Auge grosser, die dunkeln Stellen 
heller, durch braune Bestaubung markirt. Das Auge hat hier 
um seine gelbe Iris einen noch deutlicheren braunen Aussen- 
ring als oben. Die Hinterfliigel sind braungelb (indisch gelb) 
mit braunlichen, am Aussenrande am dichtesten stehenden 
Atomen.

Eine ahnlich gebildete Art ist der in Neuholland gefun- 
dene Arctous Donovan. Mein Stlick stammt von den Fidschi- 
Inseln.

32. Donovan bildet unter dem Namen D a m o e t e s  eine 
niedliche Lycaenide mit brauner Oberseite a b ,  welehe nach 
der etwas roll gegebenen Unterseite an Baetica m ahnt, die 
bekanntlich auch in Neuholland fliegt. Eine neue hierher 
gehiirige, von mir hier mit Argentina genannte A rt erhielt 
ich von Samoa.

Von den $  waren nur Fliigelbruchstlicke da. Sie sind 
oben einfach glanzend dunkelblau mit schmalem, dunkelm 
Rande; das gut erhallene £  ha t heller azurblaue Fliigel von 
wundervollem Silberglanz und gleicht in Grosse und Gestalt 
einem massigen Telicanus. V orderrand , Fliigelspitze und 
Aussenrand sind selir breit schwarz iiberzogen. Hinterfliigel 
hellblau, schwarz gerandet. In Zelle 1 und 2 stehen schwarze 
Randfleckchen. Unterseite aschgrau, Oberiliigel mit schnee- 
weissen, aus Stricken gebildeten feinen Querlinien und zwei 
dergleiclien feinen Mittelstriehen Hinterfliigel ebenso gezeich- 
net. Nach der W urzel zu stehen noch mehrere solche weisse 
Striche. In Zelle 2 am Rande ein grosser schwarzer, nach 
oben gelbroth begrenzter Fleck. Fiihler weiss geringelt, Palpen 
weiss, Kopf und Thorax schwarzlich.

Die weissen Linien wechseln in Deutlichkeit, Zahl und 
Lange, wie die Bruchstiicke mehrerer Exemplare erweisen.

33. Callimorpha Venus mihi.
Angeblich vom Himalaya. Diese A r t ,  von der ich nur
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ein einzelnes gut gehaltenes $  bes i tze ,  gehór t  in die N ahe 
unserer  Dominula. G ea d e r  und P a lpen  stimmen genau  mit 
dieser Art.. D ie Fiih ler sind indess s ta rk  gewim pert.

Grosse und G esta lt  einer k le inen D om inu la ,  Hinterflugel 
e tw as  stumpfer. Leib und alle  v ie r  Flilgel Schwarz. Vom 
Innenw inkel nach  dem V orde rrande  z ieh t  Ober den V order-  
tliigeln eine breite  z innoberrothe B indę; Geftder heller ais  der  
G ru n d ,  in der  ro then  Bindę schneeweiss. Hinterflitgel mit 
fast */3 der  Fliigelbreite einnehmenden z innoberrothem Aussen- 
rande. U n terse ite  wie oben ,  F tlh ler  s c h w a rz ,  un te r  je d e m  
Auge ein ro th e r  Streif. Hals und u n te re r  T hei l  der  P a lpen  
zinnoberrotli.  Letztes P a lpenglied  e tw as  liinger ala bei Domi
nula. Sehr nahe  v erw an d t  m it Venus scheint N. Bambucina 
Esclischoltz bei Kotzebue tab. X I  fig. 3(J S. 219.

Diese einfach gezeichuete neue A rt  is t  sehr sclion. D er  
H im a laya  h a t  eine Menge alinlicher Tliiere; aucli die N ycthe-  
inera-Arten  gehoren  h ie rher.  Die Chalcosien und Epyrgis-  
A rten  scheinen mir die T j 'p en  dieser G ruppen  zu sein. Ih re  
w u n d erb a r  gebildeten  Kopfe zeiclinen sie besonders aus.

Die E u ropaer  gehen  mit Spilosoma in die Notocrutiden- 
Form en  iiber, durch Deiopea und G nophria  verbinden sie sicli 
m it den Lithosiden. N actia  und Syntom is sind in d e r  Euro- 
paischen F’auna scheinbar unverm itte l t .  Die E x o te n  liefern 
aber  die U ebergange durch Eusem ia und Glaucopis mit den 
Chalcosien. Die vielen v e rw a n d te n  Glastliigler gehen m it 
Pseudosphex  und C ercophora in die A egerien  (Sesien) iiber. 
Auch an die D ip te rn  und H ym enoptern  schliessen diese For- 
men an. In Myelobia finden sicli dann Zusam m enhange 
zwischen Macrosila und C haerocam pa  mit den Cossiden. Auch 
bier  e r la n g t  m an ers t  durch die Exoten eine Einsicht in den 
Zusam m enbang.

34. Zutn Schluss dieser B em erkungen  m ag nocli eine 
F ra g e  P la tz  f inden,  die nur durch Mittheilungen von vielen 
Seiten eine sichere A n tw o r t  finden kann. Dass es in den 
hdheren T h ie rga t tungen  sogenannte Hausth iere  g i e b t , ist all- 
bekannt. Auch un te r  den S chm etterlingen  finden sicli A rten ,  
'velche init besonderer  V orl iebe  die menschlichen W ohnungen  
aufsuchen. Die Griinde fiir ihre  N eigung  zum Menschen liegen 
indess meist ungemein n ahe  — die R aupen  suchen N ahrung  
und U nterkunft.  Zw ei A iten  habe ich indess seit langeu 
Ja h re n  b eobach te t ,  deren  N eigung , bei dem Menschen zu 
ux is t iren ,  m ir  stets ra th se lh a f t  geblieben ist. Es mogen 
40 J a h r e  her  se in ,  ais i c h ,  noóh als K n a b e ,  anfing zu sain- 
mein. A uf  dem G ute  meiner E l te rn  fanden sich irn Dorfe 
m ehre re  S te l len ,  au f  w elchen  kle ine zierliche F a l te rch en  im 
Sonnenschein tliatig w a i e n ,  die ich sclion dam als  emsig ein-

18s
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ling. E s  w ar  Acontia  Solaris (Albieollis). Auf einem Stein- 
haufen, einem kleinen Angerfleck und an einer K irchhofsmauer 
b a t ten  sie ihre  Tum m elp la tze .  Hunderte  einzufangen w a r  
keine grosse Sache. Die S tellen , an denen sie flogen, w aren  
mit H yoscyam us niger und kleinen Malven, auch wobl M a tri
car ia  Cliamomilla bewaclisen. Ich  suchte darnals die Raupe 
ain B ilsenkrau t,  ohne sie zu linden

Niemals liabe ich abe r  die F a l te r  im F r e i e n , das heisst 
fern von menschlichen W ohnungen , sondern  immer nur mitten  
in den Dfirfern gesehen. An unsern O derdam m en  und auch 
an andern  S te llen  fand ich s p a te r  vielfach M alven ,  die die 
Kaupe besonders lieben soil, niemals aber  eine Solaris.

W o c k e ,  mit dem icli frtlher diesen seltsamen Umstand 
eininal b esp ra ch ,  ha t te  die A rt  auch nur  in den Dorfern 
gesehen.

Meine Am tsgeschafte  flthreu micli oft in die umliegenden 
D orfer ,  und ich habe  vielfach in denselben ,  und nur do r t ,  
Solaris getrolfen.

W a s  kann  der  Grund sein, dass diese A rt  nicht (Iberall, 
wo Malven gedeihen, vo rkom m t?

O der ist meine Beobachtung  nur  zufallig oder vere inze lt?
Das zw eite  lepidopterologische H austhier  ist A rc tia  Villica. 

Ich habe diese A r t  seit 30 J a h re n  zu H under ten  gezogen, 
n iemals abe r  habe  ich sie an einer anderen  S te l le ,  als an 
den nach Mittag belegenen ZSunen der  D orfer  gesehen. In 
Bres lau  sam m elle  ich sie mit W o c k e  in den J a h re n  1839 
und 1840 sogar  da, wo j e l z t  neben dem F re ibu rge r  Bahnhof 
neue Strassen en ts tanden  sind. Hier in Brieg fand ich sie in 
den Vorsladten an den Zaunen oder darun te r ,  ebenso au f  den 
benachbarten  Dorfern. L innś scheint bei Benennung der A rt  
diese EigenthUmlichkeit im Sinne gehab t zu haben.

Bei d e r  le tzten A r t ,  welche bekanntlich po lyphag  ist, 
ist mir die S ache noch unerk larl icher.  Bei Solaris habe ich 
geg laubt,  dass v ie lleicht die Malven au f  den Dorfpliitzen einen 
besonderen W ohlgeschm ack  haben. Bei einer  polyphagen  
A rc tia  lasst sich so e tw as  nicht einmal als Vermuthung auf- 
stellen.

Seit m ehr  als 30  J a h re n  habe  ich besonders d a ra u f  ge- 
a c h te t ,  ob ich nicht eine d e r  beiden A rten  einmal in F e ld  
oder W a ld  linden w iirde, allein vergebens.

Luctuosa, die zw eite  hier heimische Acontia, liebt eben- 
falls die N ahe  m enschlicher W o h nungen ,  allein ich habe sie 
auch mit Epischnia Ahenellu und E rus tr ia  Sulphurea  im Fre ien  
gefunden.

Auch A rc tia  P u rp u rea  fanden w ir  oft in den Dorfern, 
aber  auch wieder  im Freien .
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In den alteren  Autoren finde ich Nichts ttber die an- 
geregte F rage; nur Borkhausen (IV 78. 80) s a g t, dass er 
Luctuosa und Solaris unter einander in den G arten fing, was 
also wohl meine W ahrnehm ung beslatigt. T reitschke schweigt 
ilber die Flugplatze.

35. Syntomis cuprea.
Mir liegt nur ein uiclit besonders erhaltenes $  vor, w e l

ches angeblich aus dem Him alaya stammt. Seine kupfer- 
rothliche G rundfarbe, welche freilich bei friscben Stiicken 
vielleicht weniger auffiillig ist, unterscheidet diese A rt, welche 
der resecta H.-Sch. 269 selir nahe ateht, von den Verwandten. 
Gelber Scheitel und zwei gelbe Giirtel, deren erster unmittel- 
bar am ersten Segment hinter dem Thorax steht, machen die 
A rt kenntlich. Die Oberfliigel haben ein jed er 7 Glasflecken. 
Auf den HinterflUgeln stehen je  2.

36. Cosmophila aurantiaca.
Neben Xanthiodym a Boisdvl. Fauna von Mad. pi. 13 

tig. 7. Ein sehr schones, angeblich vom Himalaya stammendes 
$. Grosse von Ferruginea. T h o ra x , K opf, VorderflUgel, 
Fiihler rothgelb. Durch die Vorderfliigel ziehen vier dunklere 
Querlinien.

An Stelle der R inginakel steht ein dunkel staubiger F leck 
mit weissem M ittelpunkt. Stirn an der zweiten Querlinie 
dunkelstaubig, undeutlich. D ritte Querlinie ausw arts am 
V orderrande weiss bestaubt. Aussenrand mit scharfer Ecke 
in der Mitte. Franzen weiss und rothbraun gescheckt. Hin- 
terfltlgel hellgelblich, rothlich bestaubt. Abdomen und Unter- 
seite weiss gelblich, ebenso die Beine. VorderflUgel in der 
Mitte kupferroth angeflogen; am V orderrande linden sich die 
Anfange zweier Querlinien. HinterflUgel graurothlich bestaubt 
mit dem Anfange einer Querlinie.

Diese A rt erinnert an X eram pelina und Ambusta.
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Bemerkungen uber Setina
Tom

Gerichtsrath Kef'ergtein in Erfurt.

H err Professor Zeller hat in den Jahrgftngen 1865 und 
1867 der Entomologischen Zeitung zwei eben so grtindliche 
als scharfsinnige Aufsatze iiber die Gattung Setina veroffent- 
licht. Mbge es mir mein verehrter Freund niclit missdeuten, 
wenn ich meine Ansicht dartiber auszuspreeben mir erlaube. 
Schon Guenće sa g t, dass die Raupen von Setina A urita, Ra- 
mosa und Irro rea  nicht zu unterscheiden w firen, wie denn 
tiberhaupt die Beschreibung Einer Setinaraupe auf alle Arten 
dieser Gattung passte*) (Annales de la sociśtć entom. de 
France de 1864 pag. 401 sqq.). Gleichfalls versichert Zeller, 
dass die Raupen von Kuhlweinii und Roscida vOllig iiberein- 
stimmten (Entom. Zeitung de 1867 S. 47). Y ergleicht man 
die Beschreibung, w elche Boisduval in seiner Collection des 
Chenilles d’Europe, Paris 1822, von der bei ihm abgebildeten 
Raupe der Setina Irro rea  giebt, mit der, w elche Zeller (E n
tom. Zeitung de 1865 S. 36) von der Kuhlweinii-Raupe liefert, 
so verm ag ich keinen wesentlichen Unterschied aufzuiinden; 
wie denn eben so eine vor mir liegende ausgeblasene Kuhl
weinii-Raupe der Irrorea-R aupe gleicht. Zeller hat Irrorea 
gezogen, scheint aber eelbst keine Beschreibung da von auf- 
gezeichnet zu haben , sondern bem erkt nur bei Vergleicliung 
einer ausgeblasenen Raupe von Irro rea  aus der Lederer’schen 
Sammlung mit einer angeblichen Raupe von Kuhlweinii, dass 
sie selir ahnlich w aren und sich von der Roscida- resp. achten 
Kuhlweinii-Raupe durch den Mangel der reichlich hellgelben, 
hier und da zusammenfliessenden Tropfchen, welche diese 
vielfach zeigtd, unterscheide. Zugleich sagt er aber auch, 
da s alle punctirten Setinen als Raupen sehr ahnlich w aren, 
und mithin die Raupen fiir Bestimmung der A rtrechte keinen 
wesentlichen A nhalt zu liefern vermochten (Entom. Zeitung 
de 1865 S. 37). Somit sind w ir , um die A rtrechte festzu- 
stellen, vorzugsweise auf das vollkommene Insect angewiesen. 
Z w ar schreibt mir H err Professor N ickerl, dass er Setina 
Roscida oft bei P rag  erzogen habe, doch habe er nie aus 
den gesam m elten Raupen eine Irro rea  erhalten, obwohl dieser 
Schm etterling an demselben Orte und zu gleipher Zeit fliege;

*') Doch wohl mit Ausnahme von Eborina, deren Raupe wesent- 
lich verschieden ist.
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aber dieselbe R aupe, aus welcher Roscida ausschlupft. kann 
unter andern Verhaltnissen Irro rea  liefern. So haben M elitaea, 
A thalia und Parlhenie Ochs, keine w esentlich verschiedene 
R au p e , und doch fliegt Parthenie an denselben Localitaten 
wie A th a lia , nur meist etw as spater. Selbst habe ich keme 
Gelegenheit gehabt, Setinen aus Raupen zu erziehen, stimme 
aber mit Zeller vollig darin Uberein, dass bei Bestimmung 
der A rtrechte haupteachlich das vollkommene Insect ais Richt- 
scbnur dienen muss. Den Begriff einer Art^ m ochte ich dahin 
feststellen, dass alle dahin gehorigen Individuen in gewissen 
constanten H au p tm erk m a len  Ubereinstimmen mUssen. Con- 
stante Unterschiede von N eb en m erk m alen  bilden eine Va- 
rie ta t, und einzelne Abweichungen von der Hauptform  nenne 
ich Abirrung. Diesen Satz auf die punctirten Setinen an- 
wewendet, linden w ir ais constantes H auptm erkm al drei 
schw arze Pimctreihen auf der Oberseite der VorderflUgel, 
w elche stets wenigstens angedeutet sind. Fur Nebenm erkm ale 
erachte ich: Grosse, die bedeutendere oder geringere Intensitat 
der F a rb ę , die gelbliche Farbung von K opf, Schu lter, Leib 
und FUssen, die Farbung der U nterseite, namentlich der 
Vorderfltigel das Dasein resp. der Mangel und die Stellung 
von Flecken auf den HinterflUgeln, Behaarung des Kbrpers 
und Hinterleibes etc. Die drei Punktreihen ais characteristi- 
sches Hauptm erkm al zeigen Irro rea , Flavicans, A urita, Com- 
pluta F r ., R am osa, K uhlw einii, Freieri N ickerl, Freieri Fr., 
Andereggii und M elanomos, weslialb sie sfimmtlich, da auch 
die Raupen im W esentlichen Ubereinstimmen, nur ^ine einzige 
A rt b ilden, welche sieli aber in verschiedene V arietaten und 
Abirrungen spaltet. Diese Ansicht h a tte  auch zuerst Zeller 
adoptirt, ist aber davon w ieder abgekommen (Entom. Zeitung 
de 1865 S. 33). Z w ar flnden w ir bei Ramosa nur Eine, die 
dritte , Punktreihe von der FlUgelbasis ausgegangen, aber die 
FlUgelrippen sind schwarz g ezeichnet, und deshalb sind die 
schwarzen Puncle nicht besonders sichtbar. Ebenso ist als 
erm ittelt anzusehen, dass A urita und Ramosa nur verschiedene 
Form en derselben A rt sind; sie begatten sich mit einander, 
sowohl im Freien  wie in der Gefangenschaft; und dieselbe 
Raupe liefert beide Schm etterlinge (Lederer in der W iener 
Zoologisch-botanischen Vereinsschrift 1852 S. 118). Lederer 
stellt vier H auptarten  (nach meiner Ansicbt V arietaten) a u l : 
1. F lav icans; 2. Irro rea  mit den V arietalen Freieri N ickerl, 
Signata Borkh. und Andereggii HS.; 3. Roscida mit den Vsi- 
rietaten Kuhlweinii Hb. und Melanomos; 4. A urita Esp. mit 
den V arietaten Compluta Hb. (nicht F r.), Kuhlweinii Fr. und 
Ramosa FI. (Im buta Hb.) E r Ubergeht Compluta Fr., scheint 
sie aber in der Note zu Roscida zu ziehen.
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S peyer  folgt der  E in the ilung  L ed e re rs ,  ignorir t  Kuhl- 
weinii F r .  und bem erk t,  dass Dr. Schmidt eine grosse Anzahl 
Roscida aus Pom m ern  erha lten  babe, w elche zwischen seinen 
D anziger  I iuhlweinii und der aus Bbhmen und Baiern her- 
r i lb renden  Roscida einen unm it te lbaren  U ebergang  vermit- 
te lten  und die Orig inale von F re y e r ’s C om pluta geliefert 
batten  (e. deseen Geographisclie V erb re itung  der  S chm etter  
linge Deutschlauds).

Z e l le r  s te llt  folgende se lbsts tandige  Arten a u f tf):
1. I r ro re a  mit drei V a r ie ta te n ,  wovon die eine au f  dem 

Grossglockner gefangen  und von Mann als F re ie r i  Nickerl 
versch ick t sei.

2. F re ie r i  F r .  N ickerl nebst den zwei V ar ie ta ten  S ignata 
Borkh . und A ndereggii  HS.

3. A uri ta  Esp.i  4. Kuhlweinii Hb.;  5. F lav icans Bd.; 6. Ro- 
scida H b . ; 7. Melanomos Nickerl.

B e trac h ten  w ir  uns diese sieben A r ten  n ahe r ,  so ist:
1. I r ro re a  die verbreite ts te  und b ek a n n te s te ,  w eshalb  

ich sie h ier  w e i te r  nicht zu besprechen brauclie. W a s  die 
drei von Zel le r  angefiihrten  V arie ta ten  betrifft,  so lag  fUr die 
ers te  und d r i t te  dem V erfasser  fiir j e d e  nur ein mannliches 
E xem plar  vor, w as  lediglich als eine A birrung  zu betrach ten  
sein wUrde, welche auch nicht einmal selir erheb lich  erscheint. 
Die zw eite  V ar ie ta t  a n la n g e n d , so ist solche als F rey er i  Fr.  
verschickt und un ter  diesem Namen mir ebenfalls zugegangen. 
Es ist jedoch  nichts w e i te r  als I r r o r e a ,  welche sich von der 
Stammt'orm durch eine trUbere G rundfarbe  der  O berseite  der 
Vorderfliigel und durch die s ta rk e re  schw arze  Bestaubuno- der 
Unterseite derse lben  unterscheidet.

2. I r e y e r i  betreffend, so muss ich zuvor bem erken ,  dass 
h re y e r i  N ickerl von F re y e r i  Fr.  verschieden ist. H e r r  P ro 
fessor N ickerl h a t  die Gute g e h a b t ,  mir seine F re y e r i  zur 
A nsich t zu schicken, in der  ich w eiter  nichts als eine kleine 
I r ro re a  erb licken  k a n n ;  auch un terscheidet  sie H er r  Professor 
Nickerl (Entom . Zeit. de  1845 8. 106) lediglich durch gerin- 
g e re  Grosse, blasses Colorit und verschiedenen FlUgelschnitt. 
Die zwei ers ten  Kennzeichen dtirften w ohl keine eigene A r t  
charucterisiren  konnen, und w as  den FlUgelschnitt betrifft so 
k ann  ic h ,  ausser w as  durch die ger inge  Grosse bedingt ist, 
auch keinen  wesentlichen U nterschied  linden. U ebe rhaup t  ist 
es mit dem FlUgelschnitt der  Setinen eine eigenthUmliche 
S a c h e ;  sag t  doch auch Zel le r  von A uri ta  und R a m o sa ,  dass 
die VorderflUgel in d e r  Breite  und S t re c k u n g ,  se lbs t  in der  
Z uspitzung  des V orderw inke ls  wechselten. W a s  F re y e r i  F r.

*) Ich ubergehe hierbei Flava Bremer als nicht Europiiisch.
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betrifl't, so untei'scheidet sie F re y e r  von Melanomos durch die 
gelben Schulte rdecken  und die Jedergelben Hinterflilgel. Zeller 
dagegen  hebt als characteristisches Kennzeichen einen schwar- 
zen P unct an d e r  Vorderflt igelwurzel bervor ,  den jedoch  die 
F re y e r ’sche Zeiclinung nicbt bat. Von H errn  Professor N ickerl 
ist mir gUtigst ein E x e m p la r  als F re y e r i?  m itge the i l t ,  das 
er au f  der  P a s te rz e  gefangen. Es b a t  die Grosse von Mela
nomos, eine Spur von gelbem Halsbaud und Schulterdecken 
nebst einem gelben After. Die O berseite  der  Vorderfltlgel 
ist e tw as russig ange f logen , und von der  Basis aus treten  
die R ippen m it einer feinen scbwarzen Zeiclinung bis auf  
zwei D ritte l  des Fltlgels bervor. Auf diesen FlUgelrippen 
stehen zwei schw arze  P u n k tre ih e n ,  die ers te  aus d r e i , die 
zw eite  aus vier P unk ten  b es tehend ,  alle e tw as  langlieh ge- 
zogen; am A ussenrande s teb t  eine Reihe von fiinf Punkten ,  
und zwischen dieser und der  zweiten  P unk tre ihe  sieht. man 
n o c h ,  wie auch das F r e y e r ’sche Bild z e ig t ,  ein schw arzes  
P tinktchen an dem V orderrande .  Die HinterflUgel sind an 
der Basis russig  angeflogen, sonst ledergelb ,  und wie au f  dem 
F r e y e r ’scben Bilde mit drei schwttrzlichen Punk ten .  Die 
U ntcrse ite  der  VorderflUgel ist w ie  bei I r r o re a ,  nur ist die 
F a rb u n g  intensiver. Die Hinterflilgel sind au f  d e r  U nterse ite  
wie oben. Ich m dchte diesen Schmetterling  fllr die w a h re  
F r e y e r ’sche und Zeller’sche F re y e r i  e rk la ren ,  und wenn Zeller 
von einem schw arzen  B asa lpunk t der  VorderflUgel spricht,  
so kann  m an rech t wohl den Anfang der  scbw arzen  Adern  
d a run te r  verstehen. Zeller  nimm t als hierzu gehorige  Varie- 
ta ten  S ignata  Borkh. und Andereggii  HS. an. S ignata  ist bei 
E sp er  abgebilde t ,  und die Schrifts te ller  e rach ten  sie meist fUr 
eine V a r ie ta t  von Irrorea .  DafUr dUrfte auch das von E sper  
angegebene V ate r land  Sachsen und die schw arze  F arbung  
der  U nterse ite  der  VorderflUgel sowie die G rosse sprechen. 
Ochsenheimer s ieht in ih r  eine einzeln vorkom m ende Selten- 
heit, und rnochte ich sie d ah e r  fUr eine A birrung  von I r ro re a  
e rk la ren .  W a s  A nderegg i HS. betrifl 't , so zeigt der  ganze 
Habitus sowie die F a rb u n g  der  U nterse ite  d e r  VorderflUgel, 
dass dieser Schm ette r l ing ,  obw ohl die schw arzen  FlUgelrippen 
an R am osa  er innern ,  doch nur  als  eine V a r ie ta t  von I r ro re a  
b e t rach te t  w erden  k a n n , w e lch er  Schm etterling  eben so w ie 
Andereggii auf  den H ochalpen vorkom m t.

3. A uri ta  Esp. Ze l le r  h e b t  als  H au p tm erk m al den 
schw arzen  B asalpunkt au f  der  Oberseite  der  VorderflUgel 
bervor. S onderbarerw eise  e rw a h n t  a b e r ,  soweit ieh habe  
nachkom m en konnen, w ed e r  E sp e r  noch ein an d e re r  Schrift- 
f te ller dieses B asalpunktes .  In den Abbildungen von  E sper ,  
Guenee. Herrich-SchUffer findet e r  sich n i c h t ,  auch bei den
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Htlbner’schen Compluta fehlt er. Meigen ist der einzige 
Schriftsteller, bei welchem e r , wenn auch niclit in der Be- 
schreibung, doch in der Abbildung angegeben ist. Ebcn so 
hat F rey er tab. 374 A urita und tab. 530 Compluta beide 
Schm etterlinge theils mit, theils ohne Basalpunkt abgebildet; 
auch liegt mir eine Ramosa vor, bei der er sich findet. Ich 
habe viele aus der Schweiz und Tyrol herstam m ende A urita 
gesehen und den Basalpunkt nur bei sehr wenigen angetroffen; 
vielleicht dass er sich vorzugsweise bei Individuen einer be- 
tonderen Localitat findet, und diese gerade Z eller’n vorgelegen 
haben. Muss sonach dieser Basalpunkt als A rt-Criterium  aus- 
scheiden, so fiihrt Zeller als w eitere M erkm ale (Entom. Zeit. 
de 1865 S. 32) die starker gekerbten und langer gefranzten 
m&nnlichen Fiihler so wie den tief schwarzen Kopf nebst 
Schildchen an, aber das etw as m ehr G ekerbte und Gefranzte 
ist ein re la tiver Begriff, der keine A rtrechte motiviren kann, 
den schwarzen Kopf trifft man auch bei Irro rea  und R oscida; 
endlich gesteht Zeller selbst, dass seine A urita V arie ta t Al- 
pestris der S tam m art von Kuhlweinii analog w are  (Entom. 
Zeit. de 1867 S. 46). W as ist denn nun der eigentliche 
Unterschied zwischen A urita und Kuhlweinii? Es ist hervor- 
gehoben, dass Kuhlweinii bei F rankfurt an der Oder und 
sonst in der baltischen E bene, A urita aber lediglich in den 
A lpen vorkomme und deshalb zwei verschiedene A rten bilden 
mtl8sten. A ber die Setina-Raupen fressen Flechten und sind 
nach N ickerl’s Beobachtung bei der Auswahl nicht difficil. 
Deshalb sehen w ir auch den Schm etterling in den verschieden- 
artigsten Localitaten. Lederer (Zoologisch-botanischer Yerein 
zu W ien de 1852 8. 120) bem erkt, dass der gelbe Hinterleib 
als das einzige wesentliche Unterscheidungsm erkm al der K uhl
weinii von den Schriftstellern angegeben w erde, und obwohl 
er selbst sa g t, dass sowohl A urita wie Roscida gleichfalls 
mit gelbem Hinterleibe vorkiim en, so scheidet er doch als 
selbststandige A rt Roscida mit den V arietaten  Kuhlweinii und 
Melanoino8 von A urita mit den V arietaten Kuhlweinii F r. 
(Com pluta Hb.) und R am osa, ohne jedoch Unterscheidungs- 
M erkmale zwischen Roscida und A urita aufzufiihren. Speyer 
(Geogr. Verbr. der Schm etterl. I S. 467) e rk la rt, dass wenn 
die A rtrechte von Roscida, Kuhlweinii und Compluta Fr. auf 
die gelbe F arbe des Kbrpers allein gegrtlndet w erden sollten, 
Kuhlweinii als A rt gestrichen w erden miisse, und nimmt zwei 
H auptarten an, namlich a. Roscida m it Kuhlweinii und Com
pluta F r.; b. A urita mit Ram osa, welche zweite A rt er durch 
die dickeren, tiefer eingeschnittenen und starker gewim perten 
F tth ler, den krSftigeren Bau und die rauhere wollige Beklei- 
dung des Korpers unterscheidet. W as den Fiihlerbau betrifft,
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so bes teh t  solcher nur  in einem Melir oder Minder, w as  ver- 
sehieden beurtl ie il t und ais ein sicheres A rtcr i te r ium  nicht 
angeseben w erd en  kann. Die rauhe re  w ollige Bekleidung 
des K orpers  linden w ir  vorzugsw eise bei R a m o sa ,  und liier 
nimrnt sie auch nach S peyer’s B eobachtung (S. 468) in der 
Hohe zu. E s  ist eine dem B otan iker  bekann te  Erscheinung, 
dass dieselbe P llanze,  w e lc h e  in der  Ebene g la t t  vorkom m t, 
in dem Gebirge B ehaarung  erlialt,  so dass diese lediglich von 
climatischen V erhaltn issen  beding t w ird  und ais ein s tandhaftes 
A rtun terscheidungsm erkm al nicht aufgestellt w erden  kann. 
Sonach finden sich zwłschen Roscida-Kuhlweinii und Aurita- 
R a m o sa  keine charak terischen  U nte rsch iede ,  und sie konnen 
nur ais V ar ie ta te n  derselben S tamm form angenom m en w erden .

Hiernach erscheint:
Zu 4 und 6 eine w eite re  Besprechung von Kuhlweinii 

und R oscida iiberfltlssig, wobei ich nur nocli die B em erkung 
zu machen mir er laube,  dass ich das  bei Roscida von Zeller 
angegebene U nterscheidungsm erkm al den schwarzlich ge- 
farb ten  V orderrand  d e r  VorderflUgel nicht s tichhaltig  ge- 
funden habe.

Ich komme nun:
5. zu F lavicans B d . ,  welche dem ganzen Habitus nach 

eine slldliche Form  d e r  Kuhlweinii repri isen tir t ;  nur ist die 
Zeichnung feiner, Uberhaupt der  Bau zierlicher. Ich bin nicht 
im S tan d e ,  ein fes tes ,  constantes  U nterschieds-Criterium auf- 
zufinden; auch  Zel le r  s a g t ,  dass er das eine ihm mit vor- 
l iegcnde W eib  oline Bedenken  filr eine ach te  Kuhlweinii ge- 
nommen hatte .

Es b le ib t nur  nocli
7. Melanomos zu befrach ten  tlhrig , w elche E igenschaften  

von I r ro re a ,  Roscida, A uri ta  und R am osa  an sich t r a g t ,  aber  
sich von alien andern  Setinen durch die s la rk  berussten Hin- 
terfliigel auszeichnet. Die U nterse ite  der  VorderflUgel, Kopf, 
Hinterleib  und FUsse sind w ie bei I r r o re a ,  nur dass le tz te re  
gelbe S chulte rdecken  b a t ,  w ah ren d  Melanomos nur  m ilunter 
einige gelbliche H&rchen zeigt.  Die Grdsse h a t  sie von R o
scida so w ie die bewussten  HinterflUgel, da  manche E xem plare  
von Roscida so w ie  auch von G ebirgs-Ir ro rea  an der  Basis 
der  HinterflUgel einen schwarz lichen  Anflug ze igen ,  der  sich 
s trahlenfdrm ig bis zur FlUgelmitte hinzieht. Von A urita-  
Ram osa h a t  sie den rauhen  Hinterleib  und die schwarzen  
Adern  an der  Basis der  VorderflUgel; auch dUrfte die oben 
erw&hnte F re y e r i  Fr.  den U ebergang  vermittejn . T r a g t  dieser 
S chm etterl ing  auch ein von den ande rn  Setinen verschiedenes 
D e p r a g e ,  so dass er sich le ich t  un terscheiden  la s s t ,  so zeigt 
er  doch alle  vorzUglichen M e rk m a le  derse lben mit Ausnahme
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von Kuhlweinii und F lav ieans ,  so dass ich denselben nicht 
filr eine w a h re  A r t ,  sondern nur fiir eine V ar ie ta t  erachten  
kann. Die Haupt-  und S tam m art  ist I r ro rea .  H er r  Professor 
Nickerl ha t  mir einen in teressan ten  Mann aus M ehadia mit- 
getheil t ,  der  pommeranzengelb  gefiirbt ist und in der  dritten  
F leckenre ihe  nur d rei schw arze  P unk te  in ziemlich gleichem 
A bstand  zeigt, dessen ungeach te t  a b e r  eine w a h re  I r ro re a  ist. 
In hoheren Gebirgen v e ra n d e r t  sich der  Sclimetterling zu 
A ndereggii  und der  A birrung F re y e r i  Nickerl. U n te r  ge- 
wissen, noch nicht erm itte l ten  Bedingungen farbt e r  sicii gelb 
und erscheint als Kuhlweinii;  sUdlich als F lavieans. U n te r  
andern  V erhaltn issen  en tw icke lt  e r  sich als R oscida und 
C om plu ta  Fr.,  welche w iederum  im Gebirge tlieils als  F re y e r i  
Fr.  und Melanomos theils als A uri ta -R am osa  auftreten .  Die 
Grundform I r ro re a  m ag noch so seh r  var i i ren  — ste ts  finden 
w ir  die drei character is tischen  P u n k tre ihen ,  und ein Riithsel 
giebt uns der  Schm etterling  noch dazu  au f ,  indem sich die 
Hauptforrn meist an denselben O rten  mit den V arie ta ten  
zusammen linde t;  wogegen es w iede r  viele P u n k te  g iebt,  wo 
dieselbe allein vorkom m t. Sam m tliche v o re rw a h n te  sieben 
S e t in a -A r te n  zeigen U ebe rg a n g e ,  so dass ich wenigstens 
constante U nterscheidungsm erkm ale,  w elche eine w irk liche  A rt  
charac ter is iren ,  nicht habe auffinden konnen.
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A u s t r a l i a n  l e p id o p te r a  a n d  t h e i r  t r a n s f o r m a t io n s ,  
drown from the life by Harriet and Helena Scott, with de
scriptions, general and systematic, by A. W- Scott M. A., Ash 
Irland, Haenter river, New South Wales; London John van Voorst. 

1864. Parts I 11. p. Ill (1865?),
angezeigt von 

H r. (  r u n e r  in Hohenfelde bci H am burg.

Dieses P rach tw erk ,  sclion angekiindigt in der Reise der 
Novara als im Manuscript vollendet und nach London zum 
Druck gesandt, sclieint dort abgewiesen zu sein und ist je tz t  
endlich, ob auf Kosten des Verfassers oder durch Munificenz 
australischer Macene, wild nicht gesagt, bis zum dritten 
Hefte vollendet, erschienen; van Voorst scheint bios den Ver- 
trieb zu iibernehmen, und alies wird in Sidney gedruckt, was 
bei der wirklich vollendeten AusfUhrung der Kolonie alle 
Ehre inaeht. Da wohl wenige den bei der fast unsinnigen 
Pracbt (grosstes Format und Druck, Velinpapier, neben jedem 
Kupfer ein weisser Bogen statt des allerdings unangenehmen 
Seidenpapiers!) notliig gewordenen Preis von 1 Guinee (1 L. 1 s., 
etwas iiber 7 Thaler, ohne Transport, selbst vvenn man sieh 
den in England iiblichen Rabatt zu verschaffen weiss, noch 
mehr als 1 Louisd’or!) werden bezahlen mogen tUr ein Heft, 
das 7 Species beschreibt, so mochte es munchem Freunde der 
I.epidopterenkunde erwtinscht sein, eine ausfUhrlichere Nach- 
richt dariiber zu erlangen; Referent will es versuchen, diesen 
Wunseh vorlaufig zu erftillen. Die wissenschaftliche Seite 
des W erkes ist Ubrigens schwach vertre ten , was wir bevor- 
'vorten mUssen, darnit man sich darnach bei Beurtheilung 
der im Uebrigen oft interessanten Nachrichten und Notizen 
richte.

Heft 1 Taf. 1 A n t h e r a e a  Hubn. (Australian Group, 
Brit. Mus. lat. Lep. Het. 1252. Saturnia Boisd. W estw.) 
spec. 1 A. Eucalypti var. §  und y ?  B. M. C. H. 1254). La- 
teinische Definition des Genus giinzlich unwissenschaftlieh. 
Hiese Art, eine sehr gewohnliche dort (bei Sidney I, lebt aus- 
schliesslich auf dem edlen Eucalyptus (Euc. nobilis?), obgleich 
oian die erwachsenen Raupen auch an andern Baumen und 
an den Zaunen eiugesponnen finden kann. Andere Arten, 

B. A. Ja n e t ta ,  sind nicht so ausschliesslich, da der Ver- 
fasser dieselben erzogen hat mit Blattern von Podocarpus 
spinulosus, Aegiceras f iagrans, Olea paniculata und Geigera
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salicifolia. Ini December sind die Raupen unserer Species 
leicht zu haben, sie sind liell sammetgriin und glanzend, auf 
dem Rilcken in Blau spielend. Jedes Segment ist mit 6 ver- 
langerten Hockern besetzt, kobaltblau an der Spitze, wo 
sternformige Bilschel gelber Haare hervorragen. Diese W a r 
zeń werden nach dem Kopfe der Raupe zu blasser und gelber, 
vor ihnen steht ein Quirl langer Borsten. Auf dem vorletzten 
Segment erhebt sich ein holierer gelber Hocker. Ueber den 
Fii8sen lauft ein gelblich griiner Streifen; die Baucbfiisse sind 
grttn mit braunen Enden, die hintersten braun und weiss ge- 
tleckt. Der Kopf mit rothen Fresszangen ist gliinzend br&un- 
lich griln. Die Lange der $  Raupe ist 5 Zoll; die des 3 
kleiner. Der Cocon ist zah und lederartig , iiberall gleieh 
stark , rundlich eiformig, dunkelbraun und ungefahr l 3/ t Zoll 
lang. Die abgebildete ¥ Puppe ist 1% Zoll, Kopf und Flii- 
gelscheiden glanzend braun, Hinterleib rotlilich braun , oval, 
dick im Verhaltniss zur Lange. Obgleich der Sclimetterling 
viele Monate fliegt, scheint doch der heisseste Monat, Februar, 
der der Hauptentwickelung zu sein. Dem Verfasser fiel der 
Liirni auf, den das auskriechende Insect macht bei der Oeff- 
nung des Cocons; er erinnerte an das Nagen eiuer R atte ;  so 
entdeckte er, dass das Insect am Thorax bei der Einlenkung 
des Vorderfltigels 2 machtige liornige Haken hatte, mit deneu 
es unter fortwahrender Umdrehung den festen Cocon bear- 
beitet, bis es eine grosse unregelmassige Oeffnung gerissen 
bat. Die Abbildung zeigt dies W erkzeug in Fig. 2 etwas 
vergrossert; so ahnelt es einer Raubvogelkralle. Bei genauerer 
Untersuchung batten die verwandten dortigen Antheraeen, 
z. B. A. J an e t ta ,  Helena und simplex, dasselbe W erkzeug; 
auch zeigte sich dieser Haken bei den fremden Saturniden, 
z. B. T ropaea Luna und Telia Polyphemus. Das $  von un
serer Species misst 6 Zoll, das 3 nur 5. Die Filhler des 
Manncbens sind an jedem Gliede viergekiimmt, die Kiimme 
lang und fein behaar t ;  beim $ sind sie kiirzer und nur mit 
feinen Borsten. Die Palpen sind dreigliedrig, haarig und auf- 
warts gekrtimmt; die Beine dicht behaart, beim Mannelien so 
stark, dass man von vorn die Tarsen nicht sieht, das zweite 
und letzte P aa r  hat 2 kleine Sporne; die Tarsen sind fttnf- 
gliedrig mit starken Klauen und Ballen. Die Fliigel liegen 
in der Ruhe wagerecht, und der Sclimetterling fliegt bei Nacht. 
In der Farbe  wechseln die einzelnen Exemplare sehr; drei 
sind abgebildet, und der Verfasser beschreibt sie gemeinsam 
so: Die Grundfarbe des $  ist blass rothlichbraun; auf jedem 
Fliigel ist ein grosses Auge; die auf dem Vorderflugel haben 
eine rdthliclie Pupille, die sich nach aussen in Griinlich ver- 
lauft, mit einem kleinen durchschimmernden F lecken ; driiber
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ist ein weisser Halbkreis, das Ganze von einem dunkelbraunen 
Ringe umgeben. Auf dem Hinlerfliigel sind die Augen grosser, 
die Pupille glanzend orange, nach den Randem  zu erblassend, 
mit dem durchsiehtigen Fleck in der Mitte; drUber ein hell- 
blauer Halbmond und rings ein dunkel schwarzer Kreis. An 
den Spitzen der Yorderfiiigel sind wellige rosenrothe Fleeken 
nebst kleinen dreieckigen, schwarz neben weiss; der Raum 
nach den Augenflecken zu sehr gerunzelt zwischen den Ner- 
vationen. Zwei dunkle Querbinden, die ausseren den Hintei- 
randern parallel laufend und weiss gesaumt, theilen jeden 
Fliigel in drei ungleiche Theile; der mittlere enthalt die 
Augenflecke. Die Bander der HinterflUgel sind braun mit 
einem gelben Streifen davor. Der Halskragen und ein Theil 
der anstossenden Rippe rauh behaar t ,  Brust und Basis der 
VorderliUgel gelbbraunlich; ein deutlieher subeostaler, ge- 
zahnter Fleck. Beim sind die Vorderfliigel viel s tarker 
sichelformig, die Farbe des einen (abgebildeten) ist hell- 
braunlicli mennigfarben, das andere licht grttnlich olivenfarben, 
bei diesem mit breiter gelber Bande am Rande der Hinter- 
flilgel; diesen Schattirungen passen sich die andern Zeich- 
nungen, Augen etc. an. Die Unterseiten aller Fliigel sind 
matter, nur sind die Augen umgekehrt bier auf den Vorder- 
tlUgeln lebhafter. — Die Eier sind blass olivenfarben, platt 
oval und hart. — So haufig diese Art is t ,  konnte der Ver- 
fasser doch nur A. Astrophela in dein Verzeichniss des Bri- 
tischen Museums als $  der Species A. simplex erkennen, und 
jS. y Helena allenfalls filr unsre Species, wahrend A. Helena 
ibm in vollstandiger Verwandlung bekannt ist als ganz con- 
stante Species, eben so wie A. simplex. A. Eucalypti und 
Heena leben ubrigens auf derselben Pllanze, doch sind die 
Raupen leicht zu unterscheiden. Auch variirt der Schmetter- 
ling nicht bei A. Helena.

C h a r a g i a  W alker  (Hepialus Lewin,  Doubleday, Bois- 
duval, Stevens Mss.) des Verfassers Phloiopsyche T. II. Das 
Genus lateinisch diagnosirt. Unterschieden hauptsiichlich von 
Hepialus durch hervorstehenden Kopf und Augen, deutliche 
Pal p e n , verliingerten Hinterleib, eigenthiimliche Raupen und 
schone Farben.

Als Eutschuldigung ltir die auf Tafel II und IV erschei* 
nenden unberechtigten Genera Phloiopsyche und Rhizopsyche 
giebt der Verfasser an, dass er einen vollstiindigen Band des 
W erkes scbon 1851 nach London gesandt babe, die Veroffeut- 
lichung indess am Kostenpunkt gescheitert sei; nach 7 Jahren 
babe er sich das Manuscript zuriicksenden lessen und sei dann 
allmalig selbst ans W e rk  gegangen in der Kolonie, fern von 
alien l i te rarisclien Hulfsmitteln, er babe die Flatten einzeln
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abdrucken  lassen und dunii die Originalsteinzeichnungen vei-  
niehtet. Spiiter seien ihm die frtiher den G attungen  selion 
in E ng land  beigelegten Namen bekannt geworden. — Fiinf 
Species Charag ia ,  von 2 — 6 Zoll spannend, sind dem V erfasser 
bekannt m it ih re r  V erw andlung . Man lindet nam lich  haufig 
die S tam m e und Zw eige von Casuarina pa ludosa ,  Acmena 
e l l ip tica ,  D odonaea angustifo lia ,  Jasminum g rac i le ,  Tecoma 
aus tra l is  und Luponia xy lo e a rp a  beschadig t;  man schneidet 
also die Zw eige ab und kann  dann, indem man dieselben in 
nassem Sande halt, oder  iii flachen Schilsseln mit W asse r ,  die 
interessanten Insecten gross ziehen. W e n n  eine Raupe in 
dem Stilcke ist, so ist das Gespinnst, w elches aussen s ichtbar  
w i r d ,  un ze r r is sen ; ist das  le tz te re  d e r  F a l l ,  so ftłhlt man in 
die Oeffnung mit irgend einem elastiscben S tabchen (Sonde) 
und bem erk t  bald einen Zoll tief einen W iders tand ,  von testem 
Gespinnste herriihrend, dann liegt eine Puppe  in der  Hohlung. 
Diese ist sehr  bew eg licb ,  und nachdetn sie das schwache 
G ew ebe mit ih rem  Kopfe d u rch b ro ch e n , s teck t  sie diesen 
h erau s ;  so wie man indessen zu nahe kom m t, fah r t  sie wieder 
zurtlck in die Hohle, als oil sie sehen und horen k o n n te ;  man 
muss sich also in einiger Entfernung h a l te n ,  dann erscheint 
sie bald w ie d e r ,  s t reck t  sich bis zu r  Halfte  h e rv o r ,  sprengt,  
aut dem R ueken liegend, die Haute , k lam m ert  sich oben am 
S tam m e mit den machtigen Vorderftlssen an und en tw icke lt  
die Flligel.  So han g e n d ,  mit den 4 Vorderfiissen angeklam - 
mert ,  sitzt das vollkommen ausgebildete Insect meistentheils, 
die kle ineren  A rten  krtlmm en dabei den Hinterleib zierlich 
nach oben im Bogen; die FlUgel liegen gefa lte t ,  so dass die 
Spitzen e tw as  un ter  dem Hinterleibe sich beritliren. Der 
F lug ist sehr  s c h n e l l , und so beschadigen sie bald ih r  un- 
glaublich reizendes G efieder ,  w ie  sie denn i lberhaupt auch 
schnell erblassen, so dass man die bleudend sehonen Geschdpfe 
in Sammlungen kaum  w ieder  kennt. Dr. Bennet h a t  Ubrigens 
talschlich , die Scotts dabei als A utor i ta t  an ru fend ,  in seinen 
„G atherings of a  na tu ra lis t  in A ustra l ia11 angegeben, man esse 
die R a u p e  einer C h a ra g ia ;  es konn te  das hOchstens m it der 
rosenrothen Made der Zeuzera, die in Acacia affinis und tlori- 
bunda den S tam m  verzehrt,  der  F a l l  sein. Auch tindet sich 
die S phaer ia  Robert ii  von Neuseeland , d e r  bekann te  para -  
sitische Pilz der  Schm ette r l ingspuppen , nicht au f  C haraeg ia  
virescens, sondern nach dem Verfasser nur au f  dem weiterhin  
beschriebenen Piclus (H eft  II). Die ers te  Species in unserm 
W e ik e  ist nun:

C harag ia  lignivora W a lk .  (Cat. Brit. Mus. Het. p. 1570; 
Hepialus lignivoius Lewin Lep. Ins. o f  New South W a le s  
p. 116, aber  falsch co lorirt  und 2  $  s ta t t  eines P a a r e s ;
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Phloiopsyche venusta Scott T. II). Die kleineren Arten dieses 
Genus zeigen immer ein c? lebhaft grtln mit Silber und ein 
$ grlin mit Purpur; daher mancbe Irrthtimer im Cat. des Brit. 
Mus.; der Verfasser behauptet mit Bestimmtheit, Charagia 
Lamberti Ą und Charagia Lewinii $  des genannten W erkes 
seien ein P aa r  und nichts ais C. Lewinii. — Die Raupen von 
C. lignivora fanden die Scotts im December haufig an jungen 
Baumen von Casuarina, Callistemon, Eucalyptus, Acmena, 
Dodonaea etc. etc. Sie sind tiber 2 Zoll lang , fleischig, 
walzig, die Abschnitte deutlich zu erkennen, musculos, dunkel 
rahmfarben; die Segmente, welche wirkliche Fiisse haben, 
sind schuppig, die vorderen ganz so und glanzend braun. 
Riicken und Seiten der tibrigen Ringel haben hornige Platten 
von dunklerer Fa rbe ;  der rauhe schwarzbraune Kopf einige 
zeretreute Haare. Die R aupe zerstort hauptsachlich die Rinde, 
deren Splitter sie wie eine Art Gewebe tiber sich zur ver- 
steckenden Hiille verarbeitet. In dieser Rohre verwandelt 
sie sich im Januar zur Puppe , und im Februar fliegt dev 
Schmetterling aus. Die Puppe ist rosafarben, Kopfende zu- 
gespitzt, liornig, Hintertheil weich, lang gezogen; die Hinter- 
leibsringel mit zuriickgebogenen Dornen besetzt, etwas ttber 
1% Zoll. Das $  spannt 2 ‘/ 2 , das $ 2 Zoll. Die Ftthler 
sind selir klein, rosenkranzformig, massig behaart und beim 
$ in der Mitte etwas verdickt; die Palpen dreigliedrig, vor- 
gestreckt, mit ziemlich langen H aaren , klein, die mittlere 
liingste halb so lang als die am Grunde. Die Beine sind un- 
gespornt, die beiden ersten Paare  lang und s ta rk ,  dicht 
und compact beh aa r t ,  so dass man die Tarsenglieder kaum 
bem erkt; die hinteren klein, haarig, beim aussen mit einem 
dichten Busch langer Haare, die Tarsen fiinfgliedrig. — Die 
Vorderfliigel des Mannchens lebhaft smaragdgrtin, bei einigen 
Exemplaren ins Gelbliche spielend, mit Streifen zierlich an- 
gebrachten Silbers, ein Streif langs der R ippe, bis er einen 
andern Querstreifen tiber den ganzen Fliigel trifft, dem aussern 
Rande parallel. Der innere Raum vor diesem Randstreifen 
hat 2 kleine Silberstreifen, schrage nach der Scheibenzelle 
gerichtet, aber unterbrochen. Hiuterfltigel grtinlich weiss, 
nach aussen gelb schattirt, mit 2 kurzen undeutlichen Barren 
Dach dem Ende zu. Kopf und Halskragen gelblich weiss; 
Brust mit Haarbtischeln;, smaragdgrtin; der obere Theil des 
Hinterleibes griinlich weiss, die Mitte purpurn , das Ende 
smaragdgrtin mit facherartigen Anhangseln. — Die ganze 
Unterseite blass grtinlich weiss mit einem sonnigen Glanz an 
den Spitzen. — Beim $  ist die Mitte jedes Vorderfltigels mit 
einem grossen dreieckigen hellgriinen Flecken versehen, nahe 
'velchem ein ebenso gefarbter breiter Streifen von der Spitze
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am  R ande  halb  h inunter lauft ;  diese F lecken  sind mit kurzen  
scharlachenen  Querlinien zierlich gezeiclmet. D er iibrige Fliigel 
ist bunt schmutzig purpu rro tb ,  dunk le r  am innern Fliigel und 
von helleren  Zeichnungen durclizogen; mit F lecken  und W ellen  
schw arz licher  Schattirung. Hinterfliigel und Hinterleib hell- 
gelblich rotli,  Brust g lanzender  mit s ilbergrauen Haarbiischeln ; 
ebenso Kopf und H alskragen . U nterse ite  blass gelblich rotli. 
A uf der  Tafel ist der  Zw eig  der  E vod ia  micrococca auf- 
gerissen, urn die R aupe  in der  Hohlung zu zeigen, unmittelbar 
driiber die Schmetterlinge.

Die an d e re  Species au f  Taf. II  ist C. splendens (Phloio- 
psyche Scott). Die R aupe is t  kaum  von der  der  vorigen 
Species zu unterscheiden , und auch sie frisst m ancherle i Holz- 
A r t e n ;  sie ist auf  der  Tafel an  T eeom a aus tra l is  abgeb ilde t;  
vielleiclit ist sie e tw as  grosser.  In diinnen Z w eigen  ist ihre 
H ahrungsholile  meist langlich eiform ig , an  den Enden  aus- 
gezogen, in d ickeren  ist sie unregelmassiger.  Die P uppe  ist 
auch ebenso, nur ein w enig  grosser. Das spannt 2 ’/ 10 Zoll, 
das  $  2 3/ 4 Zoll ,  bisweilen findet man sie %  Zoll grosser.  
F t th le r ,  P a lpen  und B eine ,  alles ahnlicli und auch hier im 
deta i l  abgebilde t ,  Fig. 2 — 9. D as Mannchen h a t  die \ o r d e r -  
fliigel sm aragdgriin ,  reieh mit ahnlichen abe r  zahlreicheren, 
oft melir im Z ickzack laufenden Silberstreifen gezeiclmet; 
iiber der  Scheibe ein V g es ta l te te r  F leck  silberblau, daneben 
viele Querlinien und P u n k te  dunkleren  Griins. Jenseits  der  
Silberquerbinde sind a n d e re ,  dem ausseren R an d e  para lle le  
Streifen, die inneren b lau lich ,  die ausseren silberig. Hinter- 
iliigel und H interleib  blaulich w eiss ,  das ausserste  E n d e  mit 
einem langlichen griinen F lec k en ;  der  T h o ra x  griin mit sil- 
bernen Haarb iische ln ,  wie auch d e r  H a lsk ragen  und Kopf. 
U n terse ite  hell gliinzend griinlich weiss, an den Spitzen blass 
goldgelb gefarbt.  Die Mitte der  Vorderfliigel des $  h a t  den 
grossen dreieckigen F lecken  lebhaft hell atlasgriin, nach aussen 
dunkler  w erdend ,  un te r  der  R ippe drei deutliche Kerbflecke. 
Von d e r  Spitze bis zur  Hiilfte des Aussenrundes lauft ein 
b re i te r  S tre ilen mit tiefer Einbuclit au f  der  inneren Seite ; 
dieser wie dre i F lec k en ,  einer dem ausseren W in k e l  nahe 
und zwei der  Basis ,  von dem selben lebhaften  Griin wie der 
Scheibenfleck. Das U ebrige  dunkelpurpurn ,  nach dem Griinen 
zu tiefer sicli hebend. Hinterfliigel und Leib purpurro th lieh  mit 
dunklem  S chat ten  iiber die h interen W in k e l  der ers te ren  und 
am  E nde  des letzteren. Brust und Kopf dunkelbraun. Das 
Blassroth  der  Hinterfliigel zeigt sicli au f  der  ganzen U nterse ite 
und den Fiissen. Das Insect scheint nicht selten an den 
Tecoma-Ranken.

C r y p t o p h a s a  Lew in  (lalein ische Genusbesclireibung wie
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oben mit der  englischen Uebersetzung wie iminer). Auf T. I II  
dann die er6te Species C. albocosta. Die R aupe  im December 
in der  Banksia se r ra ta  gefunden, ist aucli zu andern  Jahres-  
zeiten gewohnlich und in andern  PHanzen; sie ist beli gelbgrau  
mit feinen schw arzen Q uers tr icben , auf jedem  Abschnitt (d ie  
mit den iichten Fttssen ausgenommen) eine ro tbe  Bindę mit 
hellen  F le c k e n ,  aus de reń  jedem  eine Borste  k o m m t;  das 
ers te  Segm ent scbuppig ,  g janzend ro th l ich ,  die beiden fol- 
genden theilweis mit dreieckigen ro th lichen  F lecken  bedeck t ;  
der  rau h e  Kopf mit Borsten. R aupe  des cj 1 %  Z o ll ,  das 
$  grosser.  Sie leb t  in der  selbst gem ach ten  Hob lung im 
Z w eig e ,  aber  nicbt von dem H o lze ,  sondern den Blattern ,  
die sie d o r t  b ine insch leppt,  um sie zu ve rz eb ren ;  von ibrem 
Locbe bis zu den B la tte rn  m ach t sie einen groben Sebirm 
mit Holzspanen gem isch t,  aber  nicbt rob renar t ig  gescblossen 
wie bei C b a ra g ia ,  sondern nur  vor dem A usgange hangend. 
Naclits schleppt die R au p e  die ziemlich grossen B la t te r  der  
B a n k s ia ,  die sie fest in den F resszangen b a i t ,  h e rb e i ,  hebt 
den V orbang  mit dem H in terle ibe  au f  und ziebt dann das 
B l a t t , so weit sie k a n n , in die H o h le , oft g a n z , w obei sie 
r ilckw arts  biueinscblUplt. D as e rzab l t  L ew in ;  dev Verfasser  
b a t  sie aucb am T a g e  ibr F u t te r  holen sehen. In d e r  ersten 
W o c b e  des Ja n u a r  ve rw ande l t  sicb die R aupe  zur l 'u p p e ,  die 
H dble w ird  mit seidenem G espinnste gescblossen bis auf  eine 
kleine runde Oeffnung, die g robe iiussere Hiilse fa ll t  allmiilig 
ab. Die P uppe  ( o  Fig. 1) ist liinglich, 1 — l 1/* Zoll, roth lich  
b ra u n ;  die Fliigelscheiden lang, der Kopf mit kurzen  scbwarzen  
Dornen bese tz t ,  die A fterringel mit S agezahnen ,  welche die 
Bewegung d e r  P uppe  in ihrem  Schlafgem ach fordern. Das 
en tw ickelte  Insect Hog im F eb ru ar  au s ,  o' spannt 1% Zoll, 
$  2. Die F iih ler sind zweigekiimmt, die K am m e gew im pert ,  
beiin $  borstig. Die P a lpen  bis zum K opf  zurilckgekrum m t, 
G rundglied  kurz, zweites ungefahr v ierm al so lang und s ta rk ,  
Endglied  diiun und zugespitzt. Yon den Beinen ist das Vor- 
d e rp a a r  k le in ,  das zw eite  grosser  mit zwei E ndspornen  am 
Schieubein, die H in te rpaare  sehr  lang mit vier S po rnen ,  alle 
Scbienbeine baarig. Die Flitgel des Nacbtschm etter lings sind 
in der  R ube  herabgebogen. Die Vorderflugel sind in beiden 
G eschlech tern  s ilbergrau ,  der  V orde rrand  und eine dem iiusse- 
ren R ande  para lle le  Bande s i lberw eiss;  driiber binaus ein 
scbwacber bel lb rauner  S tre if ,  nach aussen g rau  gefranz t.  Im 
M ittelpunkt ein nierenformiger dunk le r  P unkt.  Die ganze 
obere F lacbe sehr gl&nzend. Hinterflligel und Leib braun, 
an den ausseren R a n d e m  ins S i lbe rw eisse , g e f ran z t ;  Brust, 
Kopf und F ab le r  silberweiss. Unterf lache dunkelfarb ig ,  weiss 
gesaumt.
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C. immaculata. Diese und die folgenden sind in der 
Lebensweise ganz ahnlich. Die Raupen dieser Species sind 
selir haufig, und man trifft sie auf den Banksien zu alien 
Jahreszeiten. Sie sind nicht ganz einen Zoll lang, rahmweiss, 
mit vier schwarzen Ruckenflecken auf jedem Segment, die 
ersten drei ausgenommen, von denen das vordere schuppig 
ist, umgeben von einer Reihe schwarzer Punkte; die beiden 
andern haben dreieckige schwarze Flecken. Die Puppe ist 
hellbraun, lang, nacli dem Kopfe zugespitzt, dieser ohne Dor- 
nen; Grosse y 2 Zoll. Die Schmetterlinge von Ende October 
massen $  1 Zoll, $  !/10 Zoll mehr. Die Fiihler des rj haben 
unten W imper in Biischeln, die des $  sind borstig. Die nach 
dem Kopf gekriimmten Palpen sind im ersten Gliede dUnn 
zugespitzt, im zweiten gleich langen s ta rke r ,  das Grundglied 
klein. (Abbildung im Text.) Von den Beinen sind die vor- 
dern klein, das zweite P aa r  grosser mit zwei Endspornen am 
Schienbein, die hinteren lang und derb, Schienbeine haarig 
mit vier Spornen. Das ganze Insect ist unten und oben 
silberweiss, Rippe und Ftthler haben allein eine gelbliche 
Schattirung. (Abbildung ein $.)

C. bipunctata. Die Raupe dieser Species ist ganz rahm 
weiss mit schwacher riithlicher Riickenlinie; das erste Seg
ment gelblich und hornig, das letzte und der Kopf rothlich. 
Erwachsen ist sie l 1/ ,  Zoll bis 2 Zoll. Im August ge- 
sammelt verpuppten sie sich im September; die Puppen 
waren % — 1 Zoll, heli glanzend braun, ohne Dornen vorne. 
Die im October ausfliegenden Schmetterlinge spannten l 5/ 8 
bis 2 %  Zoll ($  oft %  Zoll grosser noch). Fiihler borstig, 
beim fein gewimpert in Biischeln unten. Endglied der 
Palpen dUnn und zugespitzt, zweites starker und langer, 
Grundglied klein; die Kriimmung nach oben wie beim vorigen. 
Vorderfilsse klein, zweite langer,  zweigespornt, Hinterfilsse 
lang und breit viergespornt. Bei beiden Geschlechtern sind 
die VorderflQgel, Kopf und Brust silberweiss mit einem deut- 
lichen schwarzen Scheibenpunkt; Hinterfltigel dunkler und 
glknzend; Hinterleib gelblich, schwarz geringelt, Beine gelb
lich. Die Abbildung zeigt ein dessen Raupe und Puppe.

C. spilonota. Haufig auf Banksia se rra ta ,  mit den tlbri- 
gen zusammen, allein die Raupe ist am Kopf schw arz , das 
erste Segment gelblich, vorn dunkler und schuppig, die tibri- 
gen Theile dunkel schwarzlich mit vier RUckenflecken auf 
jedem Abschnitte, die zwei vorderen gelblich, die andern 
weiss und einer Reihe gelber Flecke an den Seiten, alle mit 
Borsten. Grosse ungefahr 1%  Zoll. Puppe heli rothlich 
braun, Kopf schwarz und dornig. Der Schmetterling, der im 
November auskam, mass 1% — 1%  Zoll. FUhler mit kleinen
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Haarbttscheln unten, beim $  borstig; Palpen zur Augenspitze 
zuriickgebogen, Endglied diinn zugespitzt, zweites etwas langer 
und starker, Grundglied % des vorigen. Beine, vordere klein, 
zweites Paar grosser, zweigespornt, HinterfUsse gross, vier- 
gespornt. Die FlOgel perlweiss, die vordern mit ganz kleinen 
8chwarzen Pdnktchen, an der Rippe ein gelblicher Schimmer, 
die Hinterfliigel mit rothlichem Anflug.

Das zweite Heft enthalt auf Tafel IV P i e l us (Cossus, 
Donovan, Boisd., Epiolus Herr.-Schalf., Pielus Stevens, Mrs., 
Brit. Mus. Cat. Het, p. 1576. Rhizopsyche Scott, wie auf 
den Tafeln steht). Die Species nennt der Verfasser:

P. Swainsoni Scott. Da die PuppenhUlsen dieses grossen 
Insects oft haufig ilber dem Erdboden sichtbar sind, so gruben 
die Verfasser auf Ash Island, ihrem Wobnsitze, als sich 
Aehnliches zeigte, nach und fanden 2 —3 Fuss unter der Erde 
die Raupen und Puppen, von den Raupen auch einige mit 
Sphaeria bedeckt! Die Nahrung der Raupen sind Baum- 
wurzeln, d. h. deren Spitzen; von einer zur andern fiihren 
sie wagerechte Rohren, gerade breit genug fiir ihren Korper, 
mit leicht braun gefarbter Seide bekleidet, welche sie selbst 
durch neuerlich durcbfeuchteten Thon zu fiihren verstanden 
hatten. Die Raupe wird 4%  Zoll lang, ist rahmweiss mit 
braunem, hartem Kopf; die Abschnitte deutlich getrennt und 
musculos, auf dem zweiten ein braun geflecktes Schild; nach 
den Schwanzfiissen zu werden die Abschnitte diinner, so dass 
diese letzten wie ein Glied erscheinen. Puppe 3%  Zoll, 
dunkelbraun, Kopf, Brust und Hintertheil mit hornigen Streifen 
bedeckt, am Hinterleib schwarze erhabene Ringel, mit denen 
die Raupe aus dem schmutzig gelben Cocon an die Oberflache 
steigt. Im April kamen sie aus; man sieht sie dann wohl 
an den Baumen mit herabhangenden Fliigeln sitzen, ehe sie 
in der Dftmmerung fliegen. Der grossfe graue Nachtschmetter- 
ling, auf dessen unterirdischer Raupe die Sphaeria Gunni 
wachst, nach Hawkes, wird wohl auch ein Pielus sein.
Das $  unserer Species misst 6 y 2, das Ą 4%  Zoll. Ftthler 
massig lang, bei beiden Geschlechtern gekammt, beim <$ mit 
mit langen stumpfen Kammzahnen, die beim $ abgerundeter 
dem blossen Auge als Borsten erscheinen. Palpen etwas Uber 
den Kopf hervorragend, mit diinnen haarigen Schuppen be
deckt, dreigliedrig, das Endglied beim $  klein, die andern 
viel grttsser (das mittlere am grossten), beim $ Grund- und 
Mittelglied fast gleich lang. Beine ohne Sporn, die vorderen 
gross und stark, die hinteren klein, das zweite Paar mittel, 
die beiden vorderen Paare stark behaart, die hinteren nur 
vorn. — Die Grundfarbe der Vorderfliigel des $  ist durchaus 
ein schones Hellbraun, noch glanzender nach der Scheibe zu,
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wo ein b re i te r  heller S tre if  mit silberigem S chat ten  von der 
Spitze nach dem Innen rande  zieht,  zu beiden Seiten von einer 
doppelten  schw arzen  W ellen lin ie  gesaum t,  mit schwarz- 
b raun licher  Sehattirung. Ausserdem viele wellige und laby- 
r inthische braune Zeicbnungen in zierlichen Gestalten. Die 
Hinterfliigel und Unterseite w ie der  Kdrper  blass braun. — 
Die VordeiflUgel des Miinnchens zeichnen sich durch einen 
breitert bogigen, silberweissen Streifen aus, der  aus zwei un- 
regelm&ssigen Banden besteht,  eine von der  F lugelsp itze  nach 
dern A nalw inkel gehend , die ande re  von der  Basis langs des 
M ittelpunkts der  F llige l,  so sich tre ffend , oft freilich findet 
man sie auch unterbrochen. Eine dunkle sam m etbraune  
S ehat tirung  nach der  Mitte zu h eb t  sie noch m ehr hervor,  
w a h re n d  die R a n d e r  bla6ser und se idenart iger  sind, mit zarten ,  
unregelm assigen,  dunkleren  Linien, die zierliche Zeichnungen 
bilden. — Die V erfasse r  fanden au f  einer Raupe  den Pilz, 
der  auch auf  ahnlichen E rd ra u p e n  zu w achsen seheint und 
sie to d te t ;  so die e rw ah n te  graue  N achtschm etter l ingsa rt  
unter Acacien im Marz gefunden mit Sphaer ia  Gunnii von 
H aw kes ,  sowohl R aupen  als Puppen , und au f  N euseeland am 
Murrumbidschi, le tz te re  v ie lleicht von einem Hepialus, obgleich 
d e r  G ew ahrsm ann  A llen von grossen „braunen“ Nachtschmet- 
terl ingen spricht. Keinenfalls w achs t  d ieser Schw amm auf 
C h a ra g ia  vire6cens (auch au f  N euseeland heimisch) Doubled., 
welche nach des V erfassers Z ucht das  zu C. rubrovir idans 
Stephens Cat. Brit. Mus. p. 1569— 70 ist.

Taf. V. A g l  a o s o m  a  (n. g. S co t t)* )  $  lauta. Die
hiibsche R aupe  dieses N achtschm etter l ings f rP s t  gleich gerne 
ver6chiedene A rten  C a su a r in a , A c a c ia ,  Leptosperm um  und 
S ty p h e l ia ;  man findet sie im Ju li  und August nicht seiten. 
In der  Ju g e n d  halten  sie zusammen, sp a te r  leben  sie einzeln. 
E rw a ch se n  sind sie 3 ' / J  Zoll ,  dun k e lb ra u n ,  dicht weiss ge- 
f leck t ,  fiber die Hinterleibsringel eine weisse Linie an den 
S eiten ;  au f  den h interen und m it t le ren  Segm enten  sind kobalt-  
b laue W a rz e n  mit langen steifen H aa re n ,  die Riiekenlinie
mit sam m etbraunen  flachen H aarbU schein , ach t  an der  Zahl.
Das Gespinnst von le ich ter  Seide ,  in w elches die braunen

*) A g l a o s o m a .  A lae  in teg ra e , m argine anteriore in m aribus 
subrecto, in foem inis convexiusculo, angulis apicalibus interioribusque 
rotnndatis. Corpus valde robustuxn, p ilosum , apice verruculato, alas 
Buperante. Antennae in m aribus m odice, in foem inis v ix  bipectinatae. 
Palpi lab iales m inuti, valde p ilo si, articulo secnndo ter longiore ba- 
sali, term inali m inuto. Pedes valde hirsuti, longiuscu li, tibiis posticis 
quatuor calcaribus longiuscu lis apicalibus armatis. Larva cylindrica, 
robusta , tubercu lata , p en icilla ta , cristis m agnis depressis dorsalibus.
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Riickenhaare eingewebt sind, wird im Yerstecke angebracht; 
darin liegt die Puppe (Fig. 1 $) I 1/* Zoll lang, schon roth- 
lich schwarz mit kurzen FlUgelscheiden, abgerundet an den 
Enden. Das $  spannt 2%  Zoll, das 2% . Fuhler doppelt 
gekrUmmt, jeder Kamm gewimpert und in eine aufw&rts ge- 
bogenen Borste endend, beim $  schwacher. Die Palpen 6elir 
klein, dicht behaart, zweites Glied dreimal so lang als das 
Grundglied, Endglied ganz klein; beim grosser. Beine, 
zweites Paar zweigespornt, HinterfUsse mit vier langen Spor- 
nen, lange Haare an Schenkeln und Schienen. Die Flugel 
sind herabgebogen in der Ruhe; beim $  die Vorderfliigel 
braun mit unregelmassigen weissen Flecken, gewundenen 
weissen Linien nach dem Grunde zu und welliger unregel- 
massiger Querbinde, die den Fliigel Uber der Scheibe kreuzt, 
darin zwei zinnoberrothe Flecken; hintere Flttgel hellbraun 
mit weiss gefleckten Randern, Leib orangegelb, breit schwarz 
gestreift, auf der Rtickenlinie Haarbiischel und am Ende ein 
Busch von Haaren, alle orangegelb. Brust dicht besetzt mit 
braunen und weissen Haaren. Beim $  herrscht das W eiss 
noch mehr vor, die Zinnoberflecke fast verschwindend, am 
Hinterleibsrande zwei braune blecken. Unterseite hellbraun, 
beim <$ blasser. Die Raupe ist abgebildet auf einem Zweige 
vori Casuarina paludosa, daneben die beiden Schmetterlinge.

C e r u r a  Schrank, Steph., Leach etc. (Harpyia Ochs., 
Dicranoura L a tr ., Pania Dalman, Furcula Lamarck) Taf. V 
C. australis. Die Raupe [unserer Gabelschwanzraupe sehr 
ahnlich] ist nicht allzu hauflg; sie wird 3 Zoll lang; der 
braune Kopf liegt unter einem dunkelbraunen, hornigen, drei- 
eckigen Schilde, dessen Basis von dem Vordertheile des ersten 
Segments sich zu einem Punkte Uber der Mitte des dritten 
erhebt, eine ahnlich gef&rbte sattelartige Zeichnung langs des 
Ruckens und eines Theils der Seiten, beide hellroth eingefasst 
und schon lavendelblau gestreift, der Ubrige Korper schon 
smaragdgrun, unregelmassig braun gefleckt. S tatt der Hinter
fUsse der Gabelschwanz mit langen braunen Faden, schwach 
dornig, aus denen zwei rosenrothe Tentakeln hervorkommen. 
In Ruhe sitzt die Raupe auf den BauchfUssen, beide Enden 
erhebend, die Brustsegmente eingezogen, das dreieckige Schild 
vordrangend. Sie grabt sich zur Verpuppung in dem Rinden- 
holze eine Hohlung und bildet sich von den Spanen einen 
feslen Cocon, der Rinde tauschend ahnlich. An der Spitze 
ist eine schwachere Stelle, um das Auskriechen zu erleichtern 
Puppe dunkelbraun mit stumpfem Kopf, etwas Uber 1 Zoll. 
Sie kommen aus im Februar und im September; im ersteren 
Palle bleiben sie 1 Monat, im anderen 2 —3 im Puppenstande, 
je  nach der Strenge des Winters. Das $  spannt 3% Zoll,
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das <J 2 % . Filliler bei beiden Geschlechtern s tark  zwei- 
kammig, Palpen sehr klein, das Grundglied grosser ais das 
zweite, das Endglied unbedeutend. Beine dicht behaart, mit 
zwei sehr kleinen Endspornen an den Hinteriussen. Fltigel 
in der Ruhe herabgebogen. Grundfarbe der Vorderfliigel des 
$  weiss, am Grunde mit einem glanzend himmelblauen, un- 
regelmassigen Streifen, schwarz gesaumt; schwarze Flecken 
und Monde zablreich iiber dem Rest der Fliigel. Hinlerfltigel 
dunkel mit zwei undeutlichen, noch dunkleren Banden, geran- 
dert mit weissen Flecken. Brust weiss mit zehn schon blauen 
Flecken; Leib stark liaarig, schwarz, mit herzformigem weissen 
Fleck gegen das Ende, wo zwei im Halbkreis stehende weisse 
Haarbiischel. Die Unterseite zeigt mehr Schwarz und kein 
Blau, und die Flecken werden mehr streifig. Das schwacher 
gefarbt,  die HinterflUgel fast weiss. — Die Abbildung zeigt 
die Raupe auf ihrem natUrlichen Futter, Scolopia Brownii.

D o r a t i o p h o r a * ) .  Taf. YI D. Lewinii. Duncan hat 
das Genus von Limacodes getrennt wegen des Stechapparates, 
den die Raupe besitzt. Vier Species waren Scott bekannt. 
Sonst sind die Raupen den asselfórmigen der nachstverwandten 
Apoda ahnlich. Lewin machte 1805 zuerst auf diese Lima- 
codiden-Gruppe aufmerksam, daher der Name unserer Species. 
Die Raupen sind im Sommer nicht selten auf Eucalyptus, 
e tw a l*/j Zoll lang, dick, an den Enden abgestumpft, oben 
flach, glanzend g r iin , oben an beiden Enden mit rosenrothen 
Vierecken geschmiickt, die, innen schrag gerandert, durch zwei 
Reihen rosenfarbiger Hocker verbunden sind, wovon die mitt- 
leren klein. Auf der Brust vier kleine Oeffnungen oder 
Spalten mit rosenfarbenen Riindern, durch die der verwun- 
dende A ppara t  austritt. Zwei lange dornartige Korper, roth- 
lich, stehen auf dem vorderen und eben solche auf dem vor-

sł)  D o r a t io p h o r a  (Bom byx Lewin, Doratifera, Duncan). Alae 
sat latae, angulis apicalibus interioribusque rotundatis; anticae cor- 
rugatae, costa in foeminis subrecta, in maribus subconcava. Corpus 
in foeminis valde, in maribus modice robustum, alas vix superans. 
Caput parvum. Thorax non fasciculatus. Antennae, Mas. — modice 
bipectinatae, dimidio terminali serrato: Foem. — setaceae. Palpi 
parvi, dense pilosi, porrecti, deflexique, articulis terminalibus basa- 
libusque parvis, secundo bis longiori. Pedes sat validi, subpilosi, 
tibiis tarsorumque articulis externe scopatis, tibiisque posterioribus 
calcaribus duobus parvis apicalibus armatis. Larva crassa, elongata, 
in dorso depressa, truncata, subtusque glutinosa, ramulis spinifor- 
mibus plerumque lateralibus, projectionibusque radiatis retractilibus 
pungere potentibus supra armatis; capite parvo, retractili, pedibus- 
que obsoletis. Folliculus coriaceus, operculiferus et ramulo — fixus.
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letzten Segmente; unter dieser in der Stigmatalgegend klei- 
nere griine Hervorragungen. Die gereizte Raupe streckt vier 
sternformige rosenrothe Anhangsel heraus, die auf der Haut 
einen nesselnden Schmerz erregen. Das Gespinnst ist glatt, 
diinn, braun, lederartig, regelmassig eiformig, mit seidenen 
Faden an den Zweig geheftet, am untern Ende eine sehon 
passende Oeffnung, inwendig fein ausgesponnen. Die Puppe 
ist etwas unter ‘/ 2 Zoll dick, weich, ileiscliig, gelblich, beim 
§ der Hinterleib gerundet. Das $  spannt 1% Zoll, das c? 
etwas unter 1 %. Fiihler des <? zur H&lfte zweikammig, der 
Rest gesagt, beim $ borstig. Palpen, vorderes Glied klein, 
zugespitzt, etwas langer als das Grundglied, das Mittelglied 
starker und zweimal so lang , vorragend, der Stirn gleich. 
Das zweite und hintere Fusspaar mit zwei Endspornen an 
den Schienbeinen, leicht behaart mit langeren Haaren an den 
Schienen und Tarsen. Fliigel in der Rube herabgebogen. 
Yorderflilgel gelb braunlich, nach der Basis und der Rippe 
dunkler; die ganze Oberflache zart gerunzelt. Eine Querreihe 
schwarzer Flecke nachst der Mitte, wovon die drei vorderen 
und die zwei hinteren deutlieh; die dazwischen stehenden 
schwach und gelb umschattet, das Gelbliche auch nach dem 
Rande zu. Hinterfliigel blass gelblich braun, nach dem Rande 
tiefer. Kopf, Brust und Leib dunkel gelbbraun, beim $ unten 
dunkelbraune Wolle. Die Unterseite blass gelb braunlich. 
Abgebildet sind zwei Raupen auf einer Species von Eucaly
ptus, Schmetterling, Cocon etc.

D. casta (Taf. VI). Der Schmetterling dieser Species 
ist nur etwas dunkler, undeutlicher gezeichnet und kleiner, 
die Raupen aber sind glanzend schwarz mit vier Langsreihen 
kurzer, dicker, gelblicher Dornen, die beiden langsten vorne, 
zwischen ihnen und langs des Ruckens kleine helle Flecken 
und Streifen, an den Stigmaten eine gewellte Linie bildend. 
Auf der Brust sind die vier bOschligen Nesselstacheln auch 
hell. Die 1 Zoll langen Raupen sind im Marz hiiufig und 
'veit verbreitet, von Turon bis zum Hunter (130 engl. Meilen). 
Sie leben auf verschiedenen Eucalyptus, deren obere Blatt- 
fltlchen sie gierig verzehren, so dass die Blatter dann sich 
aufrollen und wie vom Winde gedorrt erscheinen. Cocon 
eiformig, mit einem Deckel an den Zweig geheftet wie bei 
der vorigen; aussen glanzender braun, etwas kleiner als % Zoll. 
Fuppe (Fig. 1 (?) kurz, dick, fleischig. Das $ spannt 1 % Zoll, 
das cJ % 0 Zoll weniger. Ftlhler und Palpen wie die vorige; 
Filsse haarig, Schienen und jedes Tarsenglied mit Haarpinseln 
uussen, zweites und Hinterfusspaar zweispornig. Flugel in der 
Huhe herabgebogen. Abgebildet auf Eucalyptus Woolsii.

A p o d a  Haworth (Limacodes Latreille). Taf. VI. A.
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Xylomeli. Die Raupe asselformig, die Seiten unten tief ge- 
sfigt, ttber denen schiefe Runzeln stehen; Oberflache lebhaft 
griin, heller nach dem Rttcken zu, Ober den ein strohgelber, 
hell blaulieh grtln eingefasster Streifen l&uft; zwei kleine 
gelbliche, spitze Dornen am zweiten Segment; der ganze Kor- 
per, mit kleinen Erhohungen bedeckt, ist klebrig, 1%  Zoll 
lang. Vom August bis October zu linden auf Xylomelum 
pyriforme, Telopea speciosissima oder Banksia serrata, die 
urn Sidney hiiufig sind. Der seidene Cocon ruht leicht im 
Sande am Fusse der Nahrungspflanze und ist mit Sand Uber- 
zogen, kuglig und schwach. Puppe kurz, derb, fleischig, blass 
gelblich grau, t/ i Zoll lang. Das $  spannt i y 2 Zoll, das $ 
ist %  Zoll grosser. Ftthler (Fig. 2 zweikammig bis ttber 
die Halfte, das Uebrige gesiigt; beim $  borstig. Palpen klein, 
haarig, so weit als die Stirn vorragend; Grundglied klein, 
das Endglied grosser und spitzig, zweites gross, fast dreimal 
so gross als das Endglied, beim ?  etwas grosser. Beine 
schwach haarig, mit Haarpinseln aussen an den Schienbeinen 
und jedem Tarsusgliede, zweites Paar mit zwei, Hinterfttsse 
mit vier Spornen an den Schienbeinen. Die Flttgel in der 
Ruhe herabgebogen; das $  tragt Kopf und Schultern auf- 
gerichtet. Die Vorderflllgel des blass ockergelb mit einem 
sehr grossen, breiten dunkelbraunen Flecken vom Grunde bis 
etwas ttber die Mitte, der Scheibenfleck jedoeh gelbbraunlich, 
drilber hinaus eine braune Wellenlinie quer am Aussenrande 
und diesem parallel; an diesem eine Reilie dunkler Punkte. 
Die Hinterflttgel blass hell ockerfarben, nur der aussere Rand 
mit schwarzen Flecken. Kopf, Halskragen und Leib schwarz, 
letzterer weiss betupft, Brust und nachstes Segment ocker
farben, Ftthler braun. Das $  blasser mit einem Silberglanz 
auf den Vorderflttgeln und der Brust. Die Unterseite beider 
blassbraun, weiss gerandet.. Abgebildet auf dem bltthenden 
Xylomeli pyriforme.

A. infrequens (Taf. VI), so genannt wegen der ersten 
Entdeckung auf Scolopia Biownii, worauf erst nach vielen 
Jahren die Verfasser sie reichlich fanden auf Podocarpus spi- 
nulosus und Elaeodendron australe. Raupe asselformig, schon 
sammetgrttn; die kleinen Erhabenheiten auf dem Korper zei- 
gen sich bei Vergrosserung als keglige W arzchen, jedes mit 
zwei Borsten. Drei zartere dunklere Lttngslinien, die mittlere 
ttber dem Rticken. 1 */* Gespinnst mit hiibschem Deckel
unten, befestigt am Baume, hell rehfarben und eiformig, wo 
die Raupe sich nicht etwa den Rindenspalten anbequemt. 
Puppe kurz, dick, blassgelb, 2/ s Zoll. Das $ spannt 1 % Zoll, 
das $  l/ j  Zoll weniger. Ftthler etc. fast ganz wie die vorige. 
Die Flttgel in der Ruhe herabgebogen. Vorderflttgel des
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silberig rehfarben, mit sehr sebr&ger weisser W ellenlinie, 
dunkelbraun eingefasst, von dem schwarzen Scheibenfleck zum 
Rundę verlaufend; langs der Rippe auch weiss, weiterhin zarte 
'vellige Linien durch Runzelung. Hinterfltigel und 1 borax 
rehfarben, die ersteren nach aussen dunkler, der le tz tere  weiss 
betupft. Kopf, FUliler und Leib gelblieh, der letztere braun 
gestreift und mit braunliehem Haarbuscb. Das $  silberig reh 
farben; V ordertltlgel mit einer ziemlich geraden, blassen 
B indę, schrag von etw as tiber der Mitte der Rippe fast nach 
der Basis des Innenrandes laufend, Aussenrand nach den 
Spitzen zu und Grund der Fliigel . w eitslieh , undeutliche 
W ellenstreifen ilber die ganze Obertlache. K opf, hiihler, 
Thorax gelbbraunlich, Leib blass m ennigrothlich , schwach 
braun gestreift. U nterseite beider durcbaus m att rehfarben. 
Raupe auf einem Zweig von Scolopia Browuii.

Heft III. C helepteryx G ray (C halepteryx Brit. Mus. Cat. 
Het. p. 913. Saturnia Feistham el; Festra  W allengren, Eu- 
genies resa p. 366). C. Collesi (Taf. VII) G ray (Saturnia 
Laplacei, Feisth., Festra  affabricata W all. 1. 1.). Raupe und 
Cocon filr die Haut gefahrlich, da die H aare leicht eindringen 
bei unvorsichtigem Anfassen und dann Entztindung erregen 
eleich den Stacheln der Opuntia. Sie sind nicht selten , ob- 
gleich sie schlecht zu erziehen sind in der Gefangenschaft. 
Die R aupe frisst nur eine oder zwei Species Eucalyptus. Sie 
sitzen Tages zu m ehreren am Stamme, um Abends zum Frass 
auszuziehen und sind fast die grijssten und schonsten in der 
Kolonie. Die Farbe ist scbon atlasb raun , w as durch einen 
dichten, glanzenden Ueberzug von kurzen, feinen H aaren ent- 
steh t; 6 Zoll lang und sehr stark  w ird diese Raupe. Jedes 
Segment, das evste ausgenommen, triig t einen Quirl von acht 
gelben W arzenllecken, das zweite und dritte  auf dem Riicken 
noch zwei mehr, unm ittelbar vor den andern; der obere Theil 
des ersten Segments hat einen erhabenen gelben Streifen mit 
einem Hockerchen von derselben F arb e  zu beiden Seiten; 
dieser Streifen und alle  gelben W arzen tragen Biischel von 
ziemlich langen braunen Borsten; die iiber den Flissen und 
dem Kopfe zeigen aucb verliingerte weisse Haare. Der 
H intertheil und zwei erhabene Streifen zwischen den Filssen 
langs des ganzen Thieres sind auch gelb und dicht mit steifen 
braunen Borsten besetzt; Vorder- und H intertheil erscheinen 
so am behaartesten. Die junge R aupe ist hell rd th lich  mit 
grauen Flecken. Der Cocon w ird fest an einen Zweig, Stamm, 
Zaun oder Felswinkel geheftet, ist langlich eiformig, an beiden 
Enden verlangert und dicht mit kurzen, feinen, eingewobenen 
Borsten besetzt, mit den Enden nach aussen; bei dem des $ 
ist die F arbe briiunlich, beim weisslich atlasfarben. Man
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findet sie haufig Ende Januars, namentlich fand der Verfasser 
bei Darlingpoint im natiirlichen Buschwalde einmal zwanzig 
dicht bei einander an dem Stamme von Monotoca albens und 
an Felsenrftndern, Uber die W asser herabtraufelte, das reiche 
Farrenpartien  n ah rte ; viele sind von Parasiten angebohrt; das 
mag auch der Grund sein der schwierigen Erziehung. Die 
Puppe ist 3%  Z oll, schon rothlich b raun , am Ende borstig. 
Die meisten Schm etterlinge erscheinen im Jun i; das ?  spannt 
7%  Zoll, das 6% . F iihler la n g , doppelt gekam m t, beim 
(J tiefer. Die Palpen ragen etw as iiber den Kopf hinaus, 
End- und Grundglied klein, fast gleich lang , das m ittlere 
zweimal lan g e r, beide unteren behaart und beschuppt, das 
Endglied zugespitzt. Die des c? sind starker und an der 
Spitze abgerundet. Sehienbeine und Tarsen diinn behaart, 
Schenkel dicht wollig, das zw eite P aa r mit zwei Endspornen, 
die Hinterfllsse mit vier, alle klein. Die Fliigel in der Ruhe 
etw as herabgelassen. Die Grundfarbe des Vorderfliigels ist 
beim $  hell rehb raun , durch die Mitte lauft eine Querbinde, 
b reit und w ellig ausgeschnitten, von einem schonen dunkleren 
Braun, schw arz gesaum t; darin ein grosser weisslicher Schei- 
benfleck und an der ausseren Seite eine nach der Mitte zu 
bestim m ter w erdende weissliche B andę, nach der Spitze zu 
zwei bis drei eiformige, halb durchsichtige, schmutzig blass- 
gelbe F lecken , von denen sich zwei unregelm&ssige W ellen- 
b inden, h e llg rau , bis zum Analwinkel strecken; Aussenrand 
breit braun gesaumt. Der Y orderrand ist grau mit einer 
kurzeń schwarzen W ellenbinde am R ippenrande; am Grunde 
noch eine deutliche schw arze, unregelmassige Querbinde. D er 
Grund der Hinterfliigel schwarzlicli braun, getheilt durch eine 
weissliche Querbinde von der ausseren braunen H klfte; diese 
hat noch zwei unregelmassige Querbinden, die aussere schmutzig 
gelblich und ausgeschnitten, die innere sehwach und undeut- 
Jich. Thorax und Hinterleib rehb raun , sehr sta rk  und dick. 
Die innere Halfte der Unterflache des Yorderlltigels ist braun, 
mit zwei weisslichen B’lecken in der Scheibenzelle, wovon 
der aussere mondfórmige der grosste. Die aussere Halfte 
wie die Unterfltigel graubraun, gehoben durch braune, wellig 
ausgeschnittene Zeichnungen; die Nervationen haben einen 
gelblichen Anllug. Brust und Bauch dicht wollig. Das Mann- 
chen hat dieselben Zeichnungen dunkler und schoner; die 
kurze Querbinde an der Rippe geht hier liber den ganzen 
Fliigel w eiter in regelmassigen W ellenausschnitten, es zeigt 
sich in der Scheibe und sonst ein m ennigrother Anflug, und 
die aussere ausgeschnittene Bandę wie alle Zeichnungen schar- 
fer. Die Insecten sind abgebildet auf einem Bltitenzweige von 
Eucalyptus corymbosa. — Bei dieser Gelegenheit erbosst der
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Verfasser bieli einigerrnassen gegen W allengren’s neue Namen 
und seine ganzliche U nbekanntschaft mit der englischen Kupfer- 
w erkslite ra tu r; er sagt, die neue A craea theodote sei nichts 
als Acr. Andromache F ab r.; Ceudamus Jacchus =  Pap. Jacchus 
Don. (Hesperia J. Fabr., Steropes J. Boisd.); Deilephila porcia 
=  Chaerocampa Scrofa (Brit. Mus. Cat. Sphing.); Gnatho- 
thlibus erotoides =  Sphinx erotus Cram., Fabr., Chaerocam pa 
Brit. Mus. 1.1. also kein neues Genus, wie W allengren m eint!); 
O podiphthera varicolor =  A ntheraea simplex Brit. Mus. Cat. 
Het. (also aucli nicht neu); F estra  affabricata ist erw ahn t; 
Gastropacha nasutula =  Bombyx nasuta Lewin (Lasiocampa 
n. Boisd., Opsirhina Brit. Mus. Cat. H et.); Cnethocampa me- 
lanospila =  Bomb, melanosticta Don. (Liparis Boisd., T eara  
Brit. Mus. C at.); C ryptophasa erathrotenia (?) =  C. strigata 
L ew in; C. melanostigma =  C. bipunctata Lewin. W eitere 
Verbesserungen belialt sich der Verfasser bis auf W eiteres vor.

A g a r i s t a  Leach, Boisd. etc. (Papilio Donovan; Phalae- 
noides Lewin). A, Casuarinae (Taf. V III) bekam en die V er
fasser durch A rbeitsleute von einer Casuarina, aus den oberen 
Zweigen; in den V orstadten von Sidney fanden sich ilbrigens 
schonere und grossere Exem plare des entw ickelten Insects, 
als die abgebildeten. Raupe 2 %  Z oll, Grundfarbe dunkel 
schw arz mit zahlreichen weissen Binden um den K orper und 
weissen Flecken tiber den F'iissen, die, wie der Kopf und die 
Fiisse selbst, auch ein Theil des ersten Ringes, schon orange 
sind. Auf dem vorletzten Gliede ein w arziger S treif carm in; 
sta tt der Borsten stehen W irbel von langen federartigen An- 
hangseln, oben verbreitert, gleich B allraketen auf jedem  Ab- 
schnitte. In der Ruhe hebt die R aupe den Kopf und wirft 
gereizt eine griingelbliche FlUssigkeit aus. Im Marz spannen 
die Raupen einen Cocon aus zerriebener Rinde, B lattern und 
E rd theilchen , stark  vere in t, unregelm assig eiformig. Die 
Puppe, %  Zoll, rdthlich braun, hinten abgestumpft, zeigt die 
Athmungslocher deutlich. Die N achtschm etterlinge, obgleich 
kleine E xem plare , massen 2 ‘/ 2 Zoll. F iihler einfach, unten 
sehr schwach gevvimpert, allmalig naeh oben verdickt, von 
Wo sie bich in eine mit einem Haken endende Spitze ver- 
diinnen. Palpen nach oben gekriim m t, erreichen den Kopf, 
behaart bis auf das E ndglied , das fast keulig is t, halbmal 
langer als das Mittelglied und ein D rittel langer als das 
G rundglied, die unteren starker. Beine b eh aart, nur die 
1’arsen fast nackt; das zweite P aa r h a t zw ei, das hinterste 
vier ziemlich lunge Spornen an den Schienbeinen. Flligel in 
der Ruhe herabgebogen; fliegt am Tage. Die Oberflache des 
Schm etterlings gagatschw arz , mit fiinf strohgelben Streifen 
auf den Vorderfltlgeln, die beiden nachst dem Grunde schmal 
nach einem Punkte des Innenrandes zusammengeneigt; der
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dritte  quer ttber die Scheibe, der nacliste breit und deutlich, 
der letzte in der Mitte des Fiiigels endend, der fiinfte ausserste 
diinn, nach dem Aussenrande ausgeschnitten; zwischen diesen 
Streifen und dem Aussenrande ttber die Nervationen weiss- 
liche Streifen. Der HinterflUgel hat dureh die Mitte einen 
unregelmassig ausgeschnittenen strobgelben S tr ic h , wie zur 
Fortsetzung des oberen, und driiber einen ahnlich gefarbten 
Mondfleck. Die Fliigel sind wechselnd schwarz und weiss 
geritndert. Kopf und T horax  mit drei Langsstreifen von gelb- 
lichem W eiss; der Leib am Ende orangegelb. Die Unterseite 
ahnlich gezeiehnet, aber weisser in den Zeichnungen, auf den 
Hintertltigeln die weissen Streifen in den Nervationen. Leib, 
Schenkel und Schienen mit orange H aaren. Die Raupen auf 
einem sam entragenden Zweige der Casuarina paludosa ab- 
gebildet.

A. Agricola (Pap. Agricola, Donovan Ins. New Holl. 
A. picta Leachj. Bekannt genug wegen seiner gliinzenden 
Farben w ar das Insect, allein die Raupe noch nicht beschrie- 
ben. Die dargestellte ist die einer $ ,  fast 3 Zoll (die des 

1 Zoll k leiner), dick, weich, zart rahm weiss, in der Mitte 
jedes Segments ein schon sam m etschw arzer Ring, ausser auf 
dem fiinften, wo die F arbe schon mennigroth ist; auf dem 
vorletzten gleichlalls ein sattelform iges Zeichen, mennigroth, 
welches deu schw arzen S treif tlbertont. Kopf und Filsse 
m attro th ; wenige W irbel glanzend schw arzer, spatelfdrm iger 
Anhangsel erheben sich von den Ringeinschnitten. Zwei Tage 
vor deren Einspinuen w ird das W eiss blassgelb, endlich 
dunkel orange, so dass die Raupe schwarz und orange er- 
scheint. Sie fanden sich in den warmsten Soinmermonaten 
auf Vitis heterophylla (w orauf sie abgebildet sind, auf einem 
Zw eige mit Blute und F ru ch t), die in den Buschwaldern 
gemein ist. Die rothlich braune Puppe, stum pf hinten, gleicht 
der vorigen und misst 1 Zoll; das ^  spannt 3 Z oll, das 
V, Zoll w eniger. F u h le r, Palpen und Beine ziemlich wie 
beim vorigen. Fliegt am Tage, Fliigel in Ruhe herabgebogen. 
Das entw ickelte Insect wechselt etwas in den Farben (ist 
Ubrigens auch bei Boisduval abgebildet].

Es folgen Psyeliiden auf Taf. IX. D er Verfasser trennte 
sie von den W alkerschen im Cat. Brit. Mus. bestimmten Genn., 
weil sie vielfach abw eichen, und benannte sie zu E hren 
des Ehrenw erthen Landsdown Guilding, Verfasser m ehrerer 
entomologischer A rtikel, Dr. G. F rauen fe ld , der sich ihnen 
befreundete als N aturforscher der N ovara-E xpedition , je tz t 
Vorstand des W iener Museums, und Dr. C. Felder als eines 
bekannten Lepidopterologen. Eine Species wurde Scott zu 
Ehren benannt von W ill. Sharpe M'Leay.



303

C o n o e c a * )  (ais Beispiel selir bedenklichen Lateins.) 
C. G uildingi, haufig in den Friihlings- und Sommermonaten 
auf Ash-Island und sonst auf Kunzea cavifolia, Leptospermum  
lanigerum , Juncus effusus und manehen anderen Pflanzen. 
Ziem lich diek, nach dem Ende dtinner, % — % Zoll, j e  nach 
dem Geschlecht. Das Gehause 1 % Z o ll, kugelfdrm ig, dick 
belegt mit Theilchen der zerinalmten Rinde, braun, aufrecht vor 
der Raupe fast im rechten W inkel zum Kórper getragen. Puppe 
5/ g Z o ll;  F liigeldecken rothlich braun, Leib gelblich braun 

Fig. 2 ) ,  das <J ahnlieh, aber kleiner und dtinner. Ftlhler des 
oben scbuppig, unten w ie eingesagt, mit wimperigen BUseheln, 

beim $  fadenformig. Von den kleinen vorragenden Palpen sind 
das zw eite und dritte Glied fast gleicli lan g, das Endglied 
selir klein, spitz; diinn behaart. Von den schw achen Beinen 
sind die hintersten die langsten, die zweiten zw ei-, die letzten  
viergespornt, haarige Schuppen an Schienbeinen und Tarsen. 
FlUgel herabgebogen in der R ube; V orderfliigel, Kopf und 
Thorax des V aschgrau, fein schwarz gestreift; llinterfliigel 
und Leib braunlichgrau, alle sparlicb beschuppt. Das ist 
in der Grundiarbe w eisslicher.

O e c o b ia * * )  unterscheidet sieli von dem vorigen Genus

*) C o n o e c a .  Foem. alata . Mas. e t foem. A lae elongatae, angus- 
tae, lanceolatae, apud apicem vix ro tundatae , m argine ex terio re  per- 
ob liquo , angulo posteriore m ulto ro tundato . A bdom en alas anticas 
superans, in m aribus attenuatum  et apud apicem acum inatum ; in 
foem inis ro b u s tu m , ro tu n d a tu m ; segm ento ultim o pilis longiusculis. 
Caput minimum. A ntennae longae; mas. a rticu lis subtus form atis, sub- 
serratis, fasciculis e iliatis; foem. filiformes. Palpi m inim i; articulus ter- 
minalis m inutus, acum inatus, subnudus; secundus e t basalis subaequales, 
te rm inali longiores, vix pilosi. P e d e sp a rv i; antici breviusculi, postici 
longiusculi: tibiae et ta rsi squamis piliform ibus sparsim  iu d u ti; tibiae 
iuterm ediae calcaribus duobus, posteriores quatuor sat longis. Larva 
crassa, carnosa, segm entis abdom inis nud is , thoracis corneis. Invo- 
lucrum  plus minusve coniforme, erectum  fere gestum, sericeum, cortice 
comm inuto vel graneia arenosis dense conspersum.

**) O e c o b ia .  Foem. alata . A lae anticae sat trigonae, apice vix 
ro tu n d a to , costa arcuata. A bdom en alas posticas m ulto superans; 
segmento ultim o pilis longiusculis oviductum  exsertum  partim  celan- 
tibus, iim briato. A ntennae longae, filiformes. Palpi p o rrec ti, caput 
vix superantes; a rticu lus basalis et term inalis aequales, term inalis 
gracilis acum inatus, secundus robustio r et longior. Pedes robusti, 
postici m ulto longiores; tibiae iu term ediae calcaribus duobus, poste
riores quatuor sat longis. Larva crassa, carnosa, segm euta abdom inis 
n u d a , thoracis cornea. Involucrum  cylindricum , pendens, sericeum, 
ram usculis longitudinaliter et dense compactis obtectum .
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bauptsachlich durch dreieckige Fliigel, grossere Palpen, st&r- 
kere  Beine und verschiedenes Gehause. O. Frauenfeldi. Das 
Gehause ist denen von E um eta ,  Thyridopteryx, Metura sehr 
ahnlicb, indess das gefliigelte ?  trennt dieses Genus nach der 
Ansicht des Yerfassers. Die Raupe ( ?  Fig. 1) fanden sie im 
November auf einem Eucalyptus an der Nordkiiste von Port 
Jackson. V3 Zoll lang, Kopf und Tborax bornig, inatt rahm- 
farben mit schwarzen Langsstreifen und kleinen Flecken, 
Hinterleib matt schwarzbraun, unten blasser. Das seidene 
Gehause grosser ais die R au p e ,  aus zarten Zweiglein neben 
einander gelegt,  die nur selten hervorragten. Puppe kastu- 
nienbraun, Hinterleib s ta rk ,  5/ 12 Zoll. Das Insect spannte 
1 V l 2 Zoll. Fiihler lang, fadenformig. Palpen gross, deutlich 
hervorragend; die behaarten Palpen am Endgliede zugespitzt, 
das mittlere am starksten. Beine s ta rk ,  die hinteren die 
grossten; das zweite P aa r  mit zwei, das dritte mit vier Spor- 
nen; haarige Schuppen an den Schienbeinen und Tarsen. 
Fliigel in der Ruhe herabgebogen. Kopf, Tborax und Vor- 
derfliigel dunkel purpurschwarz, mit vielen kurzeń weissen 
Querstreifen; Hinterfliigel und Leib schwarz, letzterer schwaeh 
bekleidet, bedeutend fiber die Fliigel hervorragend und mit 
einem Legestachel versehen, der in Haarfranzen versteckt ist.

O e c i n e a * )  Mac Leay Mss., unterschieden von Conoeca 
durch dreieckige Fliigel, tief gewimperte Fiihler des $  und 
spindelfórmige des $ ,  hangendes Gehause und Metallglanz; 
von Oecobia durch die spindelfórmigen Fiihler des $ ,  die sehr 
kleinen Palpen, das unbekleidete Gehause etc. — O. Felderi 
(T. IX.) urn den botanischen Garten gesammelt im September 
und October auf allerlei Krautern, namentlich Stellaria media, 
und G rasem ; sie nehmen auch morsches Holz ais Zufluchts-

*) O e c i n e a  (M acleay Mss.). Foem . plus m inusve alata. Mas. et 
foem. A lae anticae sat trigonae, apice v ix  rotundato, costa arcuata. 
Abdom en in m aribus g ra cile , acum inatum , alas posteriores non 
superans: in foem inis robustum , alas posteriores m ulto superans; 
segm ento term inali p ilis longiuscu lis tim briato, oviducto longo ex- 
serto. Caput parvum. Antennae sat longae; mas. articulis subtus for- 
m atis subserratis, faciis quatuor c ilia tis; foem. subfusi form ae, squa- 
mosae. Palpi m in im i, antrorsum  p orrecti, p ilis longiuscu lis: mas. 
g raciles, acum inati; articulus secundus lon g ior; foem . articuli sub- 
aequales, basalis subglobosus. Pedes — aliis antici longi, valid i, coxis  
et fem oribus longis robustis, aliis posteriores longiores; tibiae inter- 
m ediae calcaribus duae, posteriores quatuor longis. Larva crassa, car- 
nosa, versicolor, segm entis abdom inis m ollibus, thoracis corneis. Invo- 
lucrurn saccu liform e, rhom boidale , pendens, particulis costicalibus  
lignosis vel arenosis extus obtectum  et intus serico dense assutum.
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ort ,  von welchem und Erdkórnern sie ihre grosben Hulsen 
bauen, die sie sehr schnell herumschleppen, oft in zuckender 
Bewegung mit einem machtigen Anlauf, wie vorwfirts sprin- 
gend mit dem Gehause, da sie tlberhaupt sehr unruhig sind. 
Raupe %  Zoll, Kopf und Thorax dunkelbraun, Hinterleib 
schwarz; Puppe braun, hinten spitz, 5/ , s Zoll lang; nacli einem 
Monat fliegt sie aus. <3 spannt %  Zoll, $  3/ 4. Fiihler des 
?  schwach spindelformig, schuppig. Palpen $  sehr klein, 
abwarts geneigt, etvvas behaart ,  Glieder fast gleieh lang, 
Endglied ziemlieh stuinpf; Beine, vordere langgeschenkelt, 
sparsam beschuppt, zweites Paar  mit zwei Spornen, die Hinter- 
fUsse am grossten, ziemlieh behaart, und vier gespornte Fliigel 
in der Ruhe herabgebogen. Die Vorderfltigel des <J sind 
dunkelbraun, mit zwei kurzeń subcostalen Goldflecken und 
zahlreiehen kleinen Flecken am Aussen- und Innenrande; die 
Hinterllilgel mit einem grossen goldenen Scheibenfleck. Fiihler 
und Franzen gleichfalls goldgelb. Das $  dunkel metallblau, 
die Vordertliigel an den Enden glanzend grtin; auf diesen 
deutliehe, ziemlieh grosse weissliche Flecken; auf den Hinter- 
fliigeln zwei ahnliche kleine am Ahdominalrande. Das End
glied des Leibes mit langen gelbliehen Haarbiischeln, einen 
hervorragenden gelben Legestachel theilweis hiillend. Das 
Ą fliegt schnell, das $  ist schwerfallig, wahrscheinlich Tag- 
tlieger. Abgebildet auf der eingewanderten Poa annua.

O. Scotti haufiger und schoner ais die vorige. Im Sep
tember konnte man unter der llinde eines umgestUrzten 
Baumes 45 Stiick sammeln; damals waren die Gehause mit 
dunkel rothlichbraunem, gepulvertem Holze bedeckt, aber 
durch das ihnen zur Nahrung gebotene verschiedene Holz 
wurden diese bald bunt, da die Raupen alles anhefteteu, 
selbst zufallig in die Schachtel gefallene weisse Katzenhaare. 
Sie fressen Stellaria media und troekene Blatter von Fiscus 
australis; im Naturzustande werden sie allerlei troekene BlU- 
ten geniessen, vielleicht auch F lechten , Moose etc. Kopf 
und Brust glanzend braun , Hinterleib weisslich, mit zwei 
Reihen schwarzer Striche, quer auf dem Riicken, schriig an 
den Seiten. 3/ 4 Zoll (Fig. 1. $ ) ,  das Gehause bedeutend 
grosser; ebenso beweglich wie die vorige. Beim Verpuppen 
'vird das flache Gehause walziger, da sie es, wenn sie ihren 
Versteck gesueht liaben, inwendig mit Seide zu ihrer Bequem- 
lichkeit ausspinnen. Puppe etwas weniger als */, Zoll, dilnn, 
gelbliehroth', das $  etwas drttber, mattbraun. Nach fUnf 
Wochen flogen sie Ende November aus, das cj spannte y i2 
Zoll, das y  fast ebensoviel. Fuhler des $  lang , unten wie 
gesagt, jedes mit vier Buschein langer W im per;  $  spindel- 
fOrmig, dichtfederig beschuppt. Palpen klein, vorgestreckt,

20
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m it z iem lich  la n g e n  H a a re n ,  beim <$ das  M itte lg l ied  a m  lan g -  
s te n ,  be im  $  a l le  z iem lich  gleicli .  B e ine  s t a r k ,  d ie  v o rd e r e n  
am  la n g s te n ,  d a s  z w e i te  P a a r  m i t  zvvei, d ie  b in te ren  m i t  v ie r  
la n g e r e n  S p o r n e n ,  a l le  m i t  h a a r ig e n  S ch u p p en .  Fli igel in 
d e r  R u h e  h e .rab g eb o g en ,  P l u g  T a g s .  D a s  schon  choco la -  
d e n fa rb e n ,  fein g o ld g e s p re n k e l t ,  am  V o r d e r r a n d e  d e r  V o rd e r -  
tliigel ein b r e i t e r  S t r e i f e n  m it  3 — 4 g ro ssen  g o ld g e lb e n  Quer- 
b inden .  D ie  S che ibe  d e r  H in terfl i ige l  g o ld g e lb ,  — d a s  s e h r  
v e r s c h ie d e n e  $  is t  d u n k e l  s t a h lb l a u ,  A u sse n r i in d e r  d e r  V or-  
derf lilgel g la n z e n d  g e lb ,  b re i t  e in g e fa s s t ,  w e lc h e  F a r b e  bei 
e in igen  bis a u f  die  R ip p e  u n d  bis zu r  B asis  lauf t .  F i ih le r  
w eiss  p u n k t i r t ,  Leib  am  E n d e  m it  e in e r  F ra n z e  b la s s e r  H a a re .  
T h o r a x  u nd  L e ib  au lfa l len d  g ross  g e g e n  d a s  <3 , d a b e r  lauf t  
d a s  $  n u r  m i t  se inen  k le in e n  u n au sg eb i ld e te n  F li ige ln ,  schnel l  
m i t  d en  m a c h t ig e n  V o r d e r b e i n e n ,  w o b e i  es den  L e ib  nach  
oben  b i e g t ,  u n d  d en  la n g e n  im m er  b e w e g l ic h e u  L e g e s ta c h e l  
ze ig t ,  b e i  etvvas h a n g e n d e n  Fli igeln. —

[D ie  A usfU hrung  des W e r k e s  is t  m e is le rh a f t ,  u n d  es feh l t  
n ic h t  a n  D e ta i l s ,  n a m e n t l ic h  w a s  P u p p e n ,  F i ih le r  e tc. be tr iff t ,  
w o v o n  in d iesem  A uszuge  n u r  e in iges  e r w a h n t  w u rd e .  F iir  
d as  im H e rb s t  1866 in L o n d o n  nocli n ich t  a n g e k o m m e n e  
H e f t  IV . w e r d e n  uns a u f  dein U m sc h la g e  v on  H e l t  I I I .  ver-  
he is sen :  T .  X. C o equ osa  t r ia n g u la r is .  T. X I. O p h id e re s  A tk in -  
soni. C h a r a g ia  ex im ia .  T .  X II .  P o ly c y m a  C assy t l iae .  P .  ab 
similis. P o ly o m m a tu s  frequens. L y c a e n a  leguminis.]
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Zwei neue deutsche Staphylinen
von 

U r. H et lic .

O x y t e l u s  E p p e l s l i e i m i i .  m.

Nigro piceus, parum nitidus fere opaeus, antennis pedibus- 
ipxe rufis, tho race  tr isu lcato  m arg ine c re n a to ,  eap i te ,  thorace 
ely tr isque dense longitudinaliter  punctato-rugosis, fronte apice 
im pressa coriacea.

Long. 3 ,8 mm. Lat.  0,9 mm.
Mas. Segmento  5. subtus in marginis medio tuberculo 

nigro-piceo acuto p ro tn inente ,  6. longitudinaliter foveolato 
m argine b itubercu la to ,  7. tr ilobato.

Zur G ruppe  mit seitlieh gek e rb tem  Halsschilde gehorig , 
dem O. rugosus und O. insecatus am nachsten  stehend , durcli 
die schmale, pa ra l le le  Gestalt ,  die dichte gleichmassige Langs- 
runzelung, die F arbung  d e r  FUhler und besonders durch die 
Gescblechtsunterschiede vor alien dieeer G ruppe  ausgezeichnet.

D er Kopf ist beitn mit den Augen schm aler  als  das 
H alsscb ild ,  diclit langsgerunzelt  mit s ta rk en  S tirnhockern ,  
vorn au f  der  n iedergedrttckten  S telle fein le d e ra r t ig  gerun- 
zelt. Die Fllhler, T a s te r ,  Mandibeln und Beine sind rothlich, 
e rs te re  nach  der Spitze w enig  dunkler.

Das Halsscbild ist beim $  von der  Breite der  Fliigel- 
d ecken ,  um die Halfte b re ite r  als la n g ,  die Seiten geke rb t ,  
an den H interecken ganz ab g e ru n d e t ,  die Oberseite  e tw as  
weniger dicbt punk tir t-gerunze lt  aks K opf und FlUgeldecken, 
dach, nach vorn  m ehr  als bei den Ubrigen A rten  verengt,  mit 
d rei L kngsfu rchen , von denen die m it t le re  nach vorn erwei- 
te r t  ist. Die FlUgeldecken sind so lang als das  Halsscbild , 
dunkel p ec h b rau n ,  nach der  Spitze kaum  h e l le r ,  der  Lange 
nach fein und dicht gerunzelt ,  nach d e r  Spitze zu noch feiner, 
die e rhabenen  R a u m e  zwischen den einzelnen Runzeln h ier  
ttiit aussers t  feinen Langsrunzeln  versehen. Der Hinterleib  ist 
Pechscbwarz, die Spitze ro th l ich ,  ausserst fein le d e ra r t ig  ge- 
runzelt und einzeln verloschen punktirt.

Beim Mannchen ist das l'Unfte u n te re  H interleibssegm ent 
*n d e r  Mitte des R andes mit einem dunkeln ,  seharfen nach 
dinten vorragenden  Hiicker ausgerUstet, das  sechste der  Lange 
nach schwach muldenformig vertief t ,  die Vertiefung ist nach 
dinten offen und vrird am R ande  jederse i ts  von einem runden 
§lanzenden durchsichtigen gelbrbthlichen H ockerchen  begrenzt;  
das siebente ist dreilappig.

30*
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Yon Herrn Dr. Eppelsheim bei Diirkheim in Baiern auf- 
gefunden und inir mit andern Kafern zur Bestimmung mitge- 
iheilt. Ich babe die Beschreibung dieses ausgezeicbneten 
Thieies nach einem einzelnen Mannchen entworfen und ihm 
den Namen des Entdeckers, eines sehr sorgfalligen und ex- 
acten Sarnmlers, gegeben.

E u a e s t h e t u s  M a r i a e .  m.
Niger, depressus, subparallelus, fere opacus, an tennis, 

ore, palpis pedibusque rufis, abdomine piceo, subtilissime sca- 
bre punetatus, thorace elytris longiore, hoc lateribus rotun- 
datis crenatis, basin versus subangustato, Jineolis fere rectis 
impressis. Long. 1,4 mm.

Mas. Segmento 5. medio paulo incrassato; 6. protraclo 
et triangulariter exciso, quasi obtuse bifido; 7. ample emar- 
ginato et leviter inciso.

F e m i n a .  Segmentis abdominis simplicibus.
Rein schw arz, nur der Mund, die Taster, Fuhler, Beine 

und After sind rothlicb, der Hinterleib dunkel-pechbraun, 
wegen der gleichmassigen dichten und rauben Punktirung des 
Kopies, des Halschildes und der FlUgeldecken kaum glanzend, 
sparsam behaart, ziemlich parallel, stark niedergedrtlckt, be- 
sonders auf den FlUgeldecken. Der Kopf fast so breit als 
das Halsschild on der breitesten Stelle, mehr als um die 
Halite breiter als lang. Die Fuhler rothlicb, nach der Spitze 
nicht dunkler, das zweite Glied doppelt so lang als das dritte. 
Das Halsschild um die Halfte breiter als lang, an den Seiten 
stark gerundet und i'ein gekerbt,  in der Mitte am breitesten, 
nach hinten wenig mehr als nach vorn verengt, vor der Basis 
mit zwei wenig gekrUmmten Linien, die viel naher an ein- 
ander steben als bei E. scaber. Die FlUgeldecken sind kUrzer 
und kaum breiter als das Halsschild, eben so diclit und rauh 
punktirt, sehr flachgedrUckt, hinten irn weiten Bogen gemein- 
schafllich ausgerandet, mit kaum bemerkbaren Nahtlinien. 
Der Hinterleib ist gleichmassig ausserst fein punktirt, dunkei 
pechbraun, der After und die Rander der einzelnen Segmente 
rothlicb, beim c? parallel, beim £  nach hinten erweitert.

Beim Miinnchen ist das fUnfte untere Hinterleibssement 
am Rande in der Mitte etwas verdickt, das sechste in der 
Mitte nach hinten vorgezogen und leicht dreieckig ausge- 
schnitten, so da98 dadurch zwei nach hinten vorragende ab- 
gerundete Spitzen entstehen, das 9iebente weit und schwach 
ausgerandet und in der Mitte leicht eingeschnitten.

Der Hinterleib des Weibcliens ist einfach.
Ein $ und ein ¥ von Herrn Dr. Eppelsheim bei DUrk- 

heim aufgefunden.
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D er E. M ariae ist von alien mir durch eigene Anschauung 
und Beschreibung bekann ten  europaischen A rten  dem E. pullus 
Thomson (Skandinaviens Coleoptera II. 116) ani almlichsten, 
ebenso gross, je d o ch  durch die dunk le re  F arbung ,  die pa ra lle le  
flachere Gestalt ,  die gleichmassig dichte und rauhe Punk tirung  
und vor  Allem durch  die Bildung der  H interleibsringe des 
r? unterschieden. Mit E. scaber und E. laeviusculus ist der- 
selbe, abgesehen  von den G eschlechtsm erkm alen, w egen seiner 
Kleinheit  nicht zu ve rw ec h se ln ,  ebensowenig m it E . Lespesi 
und rufieapillus w egen  seiner dunk le ren  F arb u n g  und dichte- 
ren  Punk tirung . Die Ubrigen noch beschriebenen europaischen 
A rten  gehoren  wahrscheinlieh g a r  nicht zu d ieser  G attung , 
nam lich :  E. grandiceps Muls. (H om alo ta  grandiceps Opuscul. 
entomologiques II  p. 52) und E. dissimilis Aube (Catal.  G re 
n ie r  pag. 37, w elcher  le tz te re  g a r  nicht p u n k tir t  ist. Sicher 
ist E. fungicola Motsch. (Bullet, de  Moscou 1860 pag. 559) mit 
seinen „antennis filiformibus11 n icht h ie rher  zu reehnen.

Cryptocephalus astracanicus n. 8p.
vom

Schulrath Hr. SufflWftn.

D er g lucklichen H and  des H e r m  Becker in S arep ta ,  d e r  
wir  bereits  nicht bios das W iederauff inden  m e h re re r  halb  
verloren  gegangener Cryptocepha liden  (des  Gr. coronatus 
Kun ze, la te ra l is  Dej., modestus Eversm .,  P achyb r .  verm icularis  
Motsch.), sondern auch  die E n tdeckung  m ehre re r  neuer A rten  
dieser G ruppe (des Cr. Suffriani Dhn., ergenensis Mor., Stylos, 
cylindricus Mor.) v e rd a n k e n ,  ist es aberm als  ge lungen ,  die- 
selbe durch die E n tdeckung einer ncuen A r t  zu bereichern  
und d adu rch  zugleich in unsere  europaische C ryp tocepha len-  
Fauna  eine neue ,  ihr bis dah in  fremd gebliebene F orm  ein- 
zubttrgern. Dieselbe b ildet nam lich  einen nahen Y erw an d te n  
des  von mir in der  Linn. Ent.  IX. 116. un ter  Nr. 74 beschrie
benen Cr. obliteratus  m. aus V orderindien  und bildet mit diesem 
eine kleine G ruppe  von A r te n ,  welche durch  den schlanken 
Kćirper, die diinnen Flth ler und die b ehaar te  Oberseite  des 
Korpers sich der  Gruppe unsres Cr. Bóhmii, sesquistr ia tus und 
ihrer  V erw and ten  zunachst anschliessen, sich von ih r  ab e r  be- 
sonders durch die regelma,9sigen und g r o b  punktstre iligen 
Heckschilde sehr gu t  unterscheiden. Ich h abe  diese neue Ai t
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in beiden Geschlechtern vor mir und gebe davon die nach- 
folgende Beschreibung.

C r. a s t r a c a n i c u s  m. Pallidus, antennis apice, thoracis 
rugoso-punctati lituris, fusciisque duabus elytrorum  l'uscis, his 
profunde punctato-striatis, interstitiis parce seriatim  punctulatis 
e t pilosis. Long. l 2/ 3 Lin.; lat. %  Lin.

G estalt walzenformig, mehr wie doppelt langer als breit, 
bleich strohgelb , an den w iscliartigen Zeichnungen am Hals- 
schild und Deckschilden leicht kenntlich. D er Kopf flach 
mit ausserst feiner, gebriiunter Stirnlinie, unten zwischen den 
Fiihlerw urzeln etw as s ta rk er eingedrilckt, m it oben nicht deut- 
lich abgesetztem K opfschilde, die Oberflache dicht runzlig 
punktirt. Die langgestreck ten , schwarzlichen A ugen breit, 
aber nicht tief ausgebuchtet. Die fadenformigen F ilh ler, wie 
der ganze tibrige K orper, bleich g e lb , die oberen Glieder 
schmutzig gebraunt. Das Halsschild sanft gew blb t, an den 
Seiten vor den lang ausgezogenen, etw as sclirag nach aussen 
gerichteten Hinterecken breit aber nicht tie f ausgeschweift, 
sehr grob runzlig p u n k tirt, fast grubig , der schmal maschen- 
formige Zwischengrund lackgliinzend, und auf der Mitte eine 
zw ar den V order-, aber nicht den Idinterrand erreichende, 
schwielig e rh o h te , glanzend hellgelbe Langslinie. D er Hin- 
terrand  schw arz gesaumt, das M ittelfeld mit v ier, etw as ge- 
krUmmten und verwaschen gebraunten Langswischen, von denen 
die beiden m ittleren vor dem Sehildchen zusammentretfen, w ah- 
rend je d e r  derselben mit seiuem seitlichen Nebenwische sieli 
vorn in einen Bogen vereinigt. Das Sehildchen ziemlich steil 
ansteigend, viereckig und hinterw arts mit ausgebuchteten 
Seiten verschm alert, gelb , m it geb raun tem , vorn schwarzem 
Saume. Die schmal walzenformigen Deckschilde fast doppelt 
langer als b re it, mit ziemlich schmalen Schulterbeulen und 
schwach ausgebildeten Seitenlappen, iiber le tz teren  sclirag 
zusam m engedrtickt, auch oben hinter dem Sehildchen quer 
niedergedrilckt. Die Punktstreifen regelm assig, aus dicht ge- 
drangten, groben, etw as quer gezogenen, erst auf der W ólbung 
feineren Punkten gebildet; die oberen, besonders der ftlnfte, 
m it den Vorderenden leicht furchenartig eingegraben, der 
sechste bis achte schon auf der Schulterbeule selbst beginnend, 
der neunte unter ihr w inkelig , nach oben ausw eichend, und 
dadurch den an sich schon doppelt breiteren neunten Zwischen- 
raum iiber dem Seitenlappen nooh etw as erw eiternd, der zehnte 
von hier bis zur Schulterecke wenig bem erkbar. Die Zwischen- 
raum e schmal und linienformig, durch das Eingreifen der 
Punkte leicht gekerbt, je  mit einer feinen Punktreihe besetzt, 
in w elcher je d e r  Punkt ein kurzes, schrag h in terw arts ge- 
richtetes gelbliclies Hiirchen triig t, so dass die Fltigeldecken
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an den nicht abgeriebenen Stellen ais mit feinen Langsreihen 
solcher Harchen besetzt erscheinen; nur der breite neunte 
Zwischenraum zeigt diese Punkte in grosserer Zalil und we- 
niger geordnet, daher auch cine stark  ere B ehaarung, wenn 
dieselbe auch bei dem gleiclifarbigen Untergrunde nur unter 
schrager Beleuchtung deutlich ins Auge fallt. D er Saum 
der W urzel sehw arz, auch das Innere der Punkte schmutzig 
geschw arzt; eine hellere, schmutzig braunliche Farbung, zwei 
gebrochene Querbinden. Die erste  besteht eigentlich aus drei 
getrennten, nach aussen an Lange abnehmenden, an Intensitat 
zunehmenden Langswischen, der innere auf den dritten und 
vierten P unktstre ifen , h in terw arts bis zum fUnften Ubergreifend 
und sich bis zur Mitte der Fliigeldecke verlangernd, der mitt- 
lere auf der Schulterbeule und Uber dieselbe hinausziehend, 
der aussere (linienformige) auf und vor der Biegung des neunten 
Streifens, alle drei zuweilen durch schw achere Schatten in 
Verbindung gebracht. Die zw eite Binde liegt hinter der 
Mitte und ist zweimal gebrochen; das innere (dickere) Ende 
reich t von der N aht schrag h in terw arts bis zum vierten 
S treifen , der m ittlere Theil zieht sich auf dem vierten Zw i
schenraum  ziemlieh gerade nach vorn, und steht durch einen 
leichten Schatten mit dem Innenwische der ersten Binde im 
Zusainm enhange, und das Aussenende bildet dann noch ein 
d ritte r Schragw isch hinter dem Schulterflecke zwischen dem 
sechsten und achten oder neunten Punktstreifen. Alle diese 
Zeichnungen aber sind triibe, verw aschen, schlecht begranzt, 
und bei einem vor mir liegenden, etw as bleicheren StUcke 
sehr wenig ausgebildet. Das unten stumpf gekielte Pygidium 
mit der U nterseite fein runzlig punk tirt, nebst den Beinen dtlnn 
8ilberhaarig; die Beine schlank, die Hinterschienen unterw arts 
etwas nach aussen verb re itert und daselbst abstehend weiss 
gewim pert, die Fussglieder leicht gebraunt. Die V orderbrust 
runzlig uneben, hinten nur leicht ausgebuchtet, mit kurz abw arts 
gebogenem, die Mundtheile nicht ausnehmendem Yorderrande. 
Das letzte Hinterleibssegment des ^  m it einem seichten, rund- 
liclien E indrucke, das $  mit einer gro&sen und tiefen rund- 
lichen Grube.

Bei A strachan von Herrn Becker auf einer Tam arix ge- 
sammelt.
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Ceterum quidem censeo
von

1 '. A . D o la n i .

Yon der Mehrzahl meiner wolilwollenden Leser darf ich 
zwar voraussetzen, dass es ihnen bekannt is t ,  was die ge- 
w&hlte Ueberschrift urspriinglich bedeutet; indessen muss ein 
gewissenhafter Redacteur auch der unbegtinstigten Minderzahl 
billige Rilcksicht schenken, und ich erlautere deshalb zunachst 
jenes historische Motto.

Zu einer Zeit wo der Begriff flWeltgeschichte“ sich nocli 
wenig oder gar nicht urn die W e l t  kiimmerte, weil man 
von ihr nur einen confusen und kiimmerlichen Begriff liatte, 
und wo die bescheidnere, richtigere Bezeiclinung politisehe 
„Erdgesehichte“ sich im Wesentlichen zunachst auf die Frage 
reducirte: „wer beherrscht das Mittelmeer und seine Kiisten?“ 
— also zur Zeit der Kampfe zwisclien Rom und Carthago 
hatte  sich der beschrankte Kopf des ehrenvesten Romers 
Cato aui' die Idee verbissen, der rivalisirende S taat mttsse 
durch Vernichtung 6einer Hauptstadt aus der W elt geschafft 
werden. Als Senator, als Censor hatte  und fund Cato viel- 
fache Gelegenheit, offentlich zu sprechen, und hatte es sich 
zum Gesetz gemacht, j e d e  seiner Ansprachen, gleichviel von 
welchem Capitel die Rede gewesen w a r ,  mit dem stehenden 
Refrain zu schliessen: „Ceterum quidem censeo, Carthaginem 
esse delendam — iibrigens halte icli dafUr, dass Carthago 
zerstort werden muss!11

Vermuthlich hatte  der alte Herr Unrecht in seinem De
structions - Fanatismus; jedenfalls aber ist sein C e t e r u m  
q u i d e m  c e n s e o  ein Motto geblieben, dessen man sich be- 
dienen kann,  urn eine innerlichste Ueberzeugung immer von 
Neuem Andern wieder ans Herz zu legen, und somit sage ich: 

Ceterum quidem censeo, silvas non esse delendas! 
Uebrigens halte ich daftir, dass der echmahlichen 
Waldverwtlstung gesteuert werden muss!

Vor einigen Jahren habe ich als Abgeordneter im preussi- 
schen Parlam ent dies Ceterum censeo vertreten, ich babe bei 
vielen Gelegenheiten (z. B. bei Besprechung der forstwichtigen 
Platypiden-Monographic von Chapuis Jabrg. 27 S. 247 etc.) 
meinen Protest w iederholt ,  und ich werde urn so weniger 
darin nachlassen, je  mehr ich zu meinem Leidwesen inne 
werde, dass er von Ja h r  zu Jalir nothwendiger wird.

Darin zwar sind alle Quiriten und Abderiten einig, die 
befehlende Minoritftt wie die gehorchende Majoritat, dass
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die W alder m o g l i c h s t  conservirt, resp. da w ieder verstiirk t 
oder neu angelegt w erden miissen, wo sie leichtsinniger oder 
liederlicher W eise zu stark  verringert oder gar vertilg t wur- 
den — aber welche p r a k t i s c h e n  Resultate hat dieses 
theoretische Anerkenntniss bisher gehabt? Zwei Beispiele 
s ta tt tausend.

In einem bekannten N achbarstaat haufen sich seit Jahren 
zwei ganz bekannte Jam m erfolgen der zunehmenden W ald- 
blossen — Diirre und U eberschw em m ungen, deren innerer, 
nothwendiger Zusammenhang hochstens von Ignoranten noch 
angezweifelt wird. Die weisen M andarine hinter den griinen 
Administrationstischen haben zw ar den zutreffenden Grund des 
Uebels e rk an n t, und es sind allerhochste Decretsdonnerkeile 
geschleudert w orden, dass die kahlen Gebirge w ieder mit 
(juellenschtltzendem W aldw uchs bekleidet werden sollen — 
allein, allein — erstens kann ein N arr in einem Jah re  mehr 
Holz verw iisten, als zelrn Oberforstm eister in ftinfzig Jahren  
w ieder nachwachsen lassen konnen , und zweitens w ar alien 
Ernstes schon mehrmals die Rede davon, fur a u s s e r o r -  
d e n t l i c h e  politische Bediirfnisse zu einem V erkaufe (also 
implicite Verwiisten) der schon erbarm lich zusammenge- 
schrumpften Staatsforsten zu schreiten. Nun wissen w ir alle, 
was das zu sagen h a t — an ausserordentlichen und dringen- 
den Bedurfnissen w ird es nie fehlen — und ebenso wenig an 
reichen H olzhandlern , welche zur D evastation w illigst und 
eiligst die Hand bieten.

Aber dam it man mir nicht patriotische Blindheit Schuld 
gebe, muss ich auch das zweite Beispiel anftlhren, und zw ar 
aus nachster Nahe. In  dem D orfe, in welchein mein Land- 
haus belegen is t , und dessen Feldm ark stidlich von einem 
der schonsten Buchenwalder begranzt w ird, w urde vor etlichen 
Jah ren  vom Fiscus die W eideservitu t, d. h. die Berechtiguug 
der H ofbesitzer, ihr Vieh in die Staatsw aldungen eintreiben 
zu dUrfen, abgeloset. Die Entschadigung bestand in einem 
Grenzstreifen dieses W aldes, w elcher jedoch den im Dorfe 
Berechtigten nur unter der ausdrilcklichen Bedingung tlber- 
wiesen w erden sollte, das darauf stehende Holz, eine prach- 
tige junge Schonung von 15 jahrigen  B uchen, h e r u n t e r  zu 
s c h l a g e n  u n d  d a s  L a n d  in A c k e r  u m z u w a n d e l n .

Da ich muthmassen konnte, welches unangegebene Motiv 
dieser anscheinend barbarischen Bedingung eigentlich zum 
Grunde lag  [— namlich der forstpolizeiliche W iderw ille , in
direct den Bauern form ale Berechtigung zu verleihen, mit 
Beil und Sage in unm ittelbarer N achbarschaft des fiscalischen 
AVaides in ihrem eignen zu han tiren , wobei Grenzverwechs- 
lungen allerdings nicht undenkbar w aren —], so erw irk te
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ich mir zuvorderst  die eventue lle  Zurticknahme dieser Bedin- 
gung und bew og  dem nachst durch ein nicht unbedeutendes 
finanzielles O pfer  m ehre re  zw anzig  M itbethe ilig te ,  mir ihre 
Rechte  au f  den E n tschadigungsw ald  abzutreten. W e r  j e  in 
seinem Leben  in der  N othw endigkeit  w a r ,  zw anzig  Bauern- 
kdpfe un te r  einen und denselben Hut zu bringen, w ird  wissen, 
wie schw er  das h a l t ;  und dass die pommerschen Rustical- 
schadel noch dickschaliger  und w iderhaar ige r  sind, als m anche 
andre, w ird  ju s t  n icht ftir eine ex t ra v a g a n te  B ehauptung gelten.

Ohne mein D azwischentre ten  w a re n  diese 77 Morgen 
jungen  Buchenaufschlages w ahrscheinlieh  ftir a lle  Zeiten  ver- 
lo ren  gew esen : die zur Erre ichung meines Schutzzweckes
gebrach ten  ansehnlichen O p fe r ,  dessen mogliche Ausnutzung 
w eit  h in ter  meine mogliche Lebensgrenze f a l l t ,  w erd en  nur 
die W en igen  gelten  zu lassen geneigt sein, w elche in meiner  
Seele em pfinden, dass man zu solchen Opfern willig  und bereit 
ist, falls es gilt, die herrlioh aufw achsenden jungen  Nachschoss- 
linge eines H ochw aldes zu re tten ,  den man in seinen Kinder- 
ja h re n  oft d u rch w an d e r t  und in sein Herz geschlossen hat.

Dass ich alle  verstiindigen Entomologen au f  meiner  Seite 
h a b e ,  dessen ge t rds te  ich mich ganz se lbstverstandlich ;  da 
sie langst  w issen ,  dass eine Menge der fUr A ckerbau  und 
F ors tschu tz  w ohltha tigsten  E n tom a olme W a ld  und seine 
F eu ch t ig k e i t , sein Moos und dessen W in te rschu tz  g a r  nicht 
existiren konnen. Im In teresse  nun derjenigen L eser ,  w elchen 
die Com ptes rendus der H erren  M. und 0 .  B ecque re l ,  oder  
de ren  B esprechung im ,,Ausland“ (30. A pril  1867) nicht zu- 
gślngig g ew o rd en ,  setze ich eine S telle  daraus  h ie h e r ,  weil 
sie als R esu l ta t  der  in te ressan ten  Beobachtungen j e n e r  beiden 
H erren  gelten  k a n n ,  w elche  sie iiber T em p era tu r  eines Ka- 
s tanienbaumes durch T h e rm o m e te r ,  an und tlber dem Baume 
und in einer Hohlung desselben angeb rach t ,  iiber W a rm eaus-  
s trah lung , Feuchtigkeitsab-  und Z unahm e u. s. w. drei J a h r e  
h in te r  e inander mit riihmlicher A usdauer angeste llt  haben. 
Es lau te t  da:

Unzweifelhaft gehoren  diese Beobachtungen zu den 
wichtigsten Forschungen au f  diesem Gebiete. W e n n  
sie auch noch nicht geniigen, urn allgemeine R egeln  
aufzustellen, nach  denen der  Einfluss der  Baum e auf 
die D urchschnitts-Tem peratur  eines Ortes, au f  W a rm e -  
M axim a und Minima sich unumstosslich feststellen 
und nachweisen l iesse , so schliessen sie sich doch 
alien je n e n  Beobachtungen e iganzend  und verm ehrend  
an, w elche d ie grdssten Forscher  d e r  Zeit  angeste l l t  
h a b e n ,  und aus denen  iibereinstimmend das unum- 
stbssliclie Ergebniss h e rv o rg eh t  und imm er m ehr  be-
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festigt w ird , d a s s  d i e  l e i d e r  u b e r a l l  w a h r -  
n e h m b a r e  A b n a l i m e  d e r  W a l d u n g e n  a u f  d i e  
W  ft r m e -, F e u c h t i g k e i t s - ,  L u f t  - u. s. w. V e r - 
b i i l t n i s s e j e d e r G e g e n d  u n b e d i n g t  v o n a u s s e r -  
o r  d e u t l i c h e n ,  o f t  g e n u g  n u r  z u i i b l e n  F o l g e n  
b e g l e i t e t  s e i n  mus s .

Aus den hygrom etrischen Resultaten jener Aufzeichnungen 
erliellt allerdings, dass der flBaumhassu des Landrnannes an- 
s c l i e i n e n d  berechtigt ist; es ist unbestritlen, dass der Boden 
im unm ittelbaren Bereiche eines colossalen „Sonnenschirmes11 
w eniger fruchtbar is t, dass die concentrirte, iangsam er ver- 
dunstende Feuchtigkeit oft genug mehr storend als forderlich 
auf die nachstliegende Vegetation w irk t, und dass es viel 
verlangen heisst, wenn man dem Einzelnen zumuthet, im In- 
teresse des grossen Ganzen an seinem Privat-Interesse wissent- 
licli Einbusse zu erleiden. Aber wenn diese kurzsichtige und 
engherzige Auffassung der Sachlage allenfalls dem ungebil- 
deten Bauer zu vergeben w are , so ist sie dock geradehin 
unverzeihlich fUr jeden G rundbesitzer, der auf umsichtige 
Intelligenz irgend Anspruch macht. Einwendungen wie etw a, 
dass in den fruchtbarsten Strichen der agricultorisch beriihmten 
M agdeburger Gegend w eit und breit ausser den langweiligen 
Chaussee-Pappeln kein Baum zu sehen is t, w erden einfach 
dadurch w iderlegt, dass die N ahe des Harzgebirges und seiner 
W alder als Gegengewicht dient. Und diese W a d e r  sind 
glilcklicherweise Staats- und Filrsten-D om inien: es ist also 
dafUr gesorgt, dass sie nicht verw tiste t, sondern forstwissen- 
schaftlich verw altet w erden. Meine unverholene Antipathie 
gegen die feudalen „noblen Passionen11 lasst mich dock nicht 
verkennen, dass als nothwendiges C orrela t zu der „ritterliehen 
Sauhatz“, den flH irschgarten“ u. s. w. die E rhaltung der W alder 
glilcklicherweise den hochgebornen .Jagdprivilegirten schon 
mit der M uttermilch eingeilossfc wird. Soviel sollte iiberhaupt 
jeder Deutsche von seiner Urgeschichte wissen, dass die alten 
Germanen, auch ohne den religiosen D ryadenm ythus der Grie- 
chen zu kennen, ihre E ichenw alder wie ein Heiligthum ehrten. 
Die „praktischenu N ordam erikaner w erden es bald genug aber 
vergebens b itter beklagen, dass sie in hdchst unpraktischer 
W eise ihre U rw alder unverantw ortlich zerstoren.

Also, meine H erren M itarbeiter im entomologisehen W ein- 
b erg e , und ihr aus manifesten Griinden zu gleichem Feldge- 
schrei dringend veranlasste K enner und Liebhaber der Orni- 
thologie, stimmet alle mit m ir ein und popularisirt jed e r von 
euch pro virili parte  den Nothruf:

Ceterum quidem censeo, silvas non esse delendas!
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K . L in d e m a u n ’s N o t iz  

Bull, de Moscou 1866 111 p. 314

w ird  die Coleopterologen in billiges Ers taunen  gesetzt liaben. 
8ie la u te t :

„Ein F actum  von lioliem Interesse beseelte meine 
Studien  im Laufe dieses Sommers. Dasselbe ist niclit 
ganz n e u , doeh dessen Kenntniss ist sehr w enig  ver-  
b re i te t ,  davon  iiberzeugte ich mich beim Durchsehen 
der  mir  zuganglichen L ite ra tur .

Ich  b em erk te ,  dass einige K aferpuppen , bei Ver- 
w andlung in den K d fe r , ihrc Puppenhaut nbstreifen , 
w ie  es eine P uppe  von Pieris  C rataeg i oder Locusta 
viridissima z. B. thut. Die P u p p p en h au t  geh t also bei 
einigen K afern  nicht in die H aut des (sic) imago iiber. 
K a fe r ,  an denen ich diese Flrscheinung beobachtet 
babe, sind folgende:

Chilocorus ren ipustu la tus;  H alyz ia  sedec im gu tta ta ;  
L ina  populi, trem ulae ,  collaris; Bostrychus s p . ; Tene- 
brio  obscurus; Cassida nebulosa.

In  der  L i te ra tu r  finde ich nur eine A ndeutung dieser 
Erscheinung , und zw a r  bei Cornelius (V. zur E ntw icke-  
lungs- und E rnahrungsgesch ich te  einiger S childkafer  
in der  S te tt iner  Entomol. Zeitung 1846 p, 391). Der 
Autor  beobach te te  das Abstreifen der  P uppenhau t  an 
Cassida sanguinea, rubiginosa, nebulosa und an vibex.

E s  w a r e  w tlnschensw erth ,  die Zalil dieser Beobach- 
tungen  verg rosser t  zu sehen. Dieser Wunscli veran- 
lasst m ic h , meine Beobachtungen zu veroffentlichen.

K. L indemann.“ 
Darin kann m an H errn  Lindemann a llerdings vollkommen 

beipfl ichten , dass dies „F ac tum  n ich t ganz neutL ist. Auch 
lasst sich natitrlich nicht i ibersehen, w elche L ite ra tu r  ihm 
,,zuganglich“ gewesen. A ber  es g e h d r t  ein fast beneidens- 
w e r th e r  G rad  von N a iv e ta t  daz u ,  mit so lcher ,,Notizu vor 
das wissenschaftliche Publicum zu tre ten  und von „Beseelung 
der  S tud ien“ zu p h ras iren ,  wenn es sich um ein „F ac tum  von 
hohem In teressea h a n d e l t ,  an welchem  (ausser  H er rn  L inde
m ann) bisher so ziemlich niemand gezw eifelt  hat.

Z w a r  ist kaum  a n z u n e h m e n , dass irgend ein S u t o r e n -  
t o m o l o g i c u s  o l e u m  e t  o p e r a m  verlieren  w ird ,  um die 
„Zahl der  B eobachtungen“ zu vergrossern . Da ab e r  H er r  L. 
durch eine angebliche „Beobachtung tiber die falschen H aa r-  
wtilste der  russischen D am en und die darin  hausenden un-
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sterbliohen P aras i tenu in die Modenjournale gera then  ist und 
durch diese leichten und beiiebten Vebikel sein Nam e eine 
bedenkliche W eltve rb re i tung  er lang t  b a t ,  so erscheint es ge- 
ra then, die vielleieht in unnbthige nervdse  A ufregung gera thene  
schone W e l t  au f  ind irecte  A r t  du reh  den Nachweis zu be- 
ruhigen, dass H err  L. mit der  Publication seiner Beobachtungen 
es e tw as  eilig nimmt.

Sonst h a t te  e r  z. B. in L aco rda ire ’s G enera  des Coldop- 
te res  (einem W e rk e ,  das hollenllich zu den ihm „zuganglichen11 
gehoren  w ird )  gleich im ers ten ,  1854 erschienenen Bande, im 
Beginne d e r  Einle itung gefunden:

C l a s s e  d e s  I n s e c t e s . '
O rd re  Coleopteres.

Metamorphoses completes. — Larves  a  te te  distincte, 
hexapodes on apodes. — Nym phes inac tives ,  e n v e -  
l o p p d e s  d ’u n e  m e m b r a n e  l a c h e ,  la issant voir les 
organes de 1’insecte parfait.

O der  w enn er  in Buim eisters Handbuch der  Entomologie 
( welelies ihm doch gewiss zuganglich sein w i r d ) ,  die E in 
leitung des dritten  Bandes in den Bereich seiner „L itera tur-  
S tudiena gezogen lra t te ,  so wiirde er au f  S. 68 gefunden 
haben:

Die P u p p e  (scil. d e r  Lamellicornien) h a t  alle Eigen- 
schaften einer K aferpuppe  und nach D ehaan  die einzige 
E igen lh iim lichke it , dass ihre  F l t i g e l s c h e i d e n  eine 
S trecke iiber die Flilgeldecken hinausragen. Man kennt 
tibrigens die Puppen  vieler A rten  etc. etc.

F e rn e r  w iirde  H er r  L. in der,  einem gewissenhaften  Co- 
leopterologen doch schw erl ich  fehlenden Monographie der  
S taphylinen von Erichson pag. 17 un te r  M e t a m o r p h o s i s  
liaben lesen kónnen:

N y m p h a  m em brana  tenui obducta , uti re liquae cole- 
opterorum  nym phae , margine prothoracis  an ter io re  setis 
erectis  instructo insignis.

E s  liegt au f  der  Hand, dass diese oft rech t  za r ten  Mem- 
branen  bei den m eisten ,  ihre le tzte  M etam orphose in licht- 
scheuer V erborgenheit  betre ibenden  K afern  ziemlich spurlos 
verschwinden. Sucht man ab e r  T liiere  a u f ,  deren  Lebens- 
weiee sieh unschwer vom Ei bis zur Im ago verfolgen lass t,  
w ie dies z. B. bei Lixus tu rba tus  der  F a ll  i s t ,  der  sich in 
Cicuta virosa en tw icke l t ,  so b rauch t man nur die S tengel zu 
spa lten ,  um rege lm assig  un te r  den F lug lochern ,  d ie von dem 
Lixus zuriickgelassene,  unvei ken n b a re ,  transpavente  Puppen- 
hau t zu finden. In den tiefern In ternodien  pflegen Puppen- 
h au te  von Helodes phellandri i  nicht zu fehlen.

D em nach erscheint es gerech tfer t ig ter ,  vvenn H err  L. seine
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beseelten Studien lieber aut' diejenigen K aferpuppen  w endet,  
dereń P u p p en h au t  „in die H au t der  Im ago tibergeht.11 A ber  
es w ird  nothw endig  sein, bei dieser Beobachtung  einen hohern 
G ra d  von A ufm erksam keit  in A nwendung zu bringen, ais bei 
den Studien der  einschl&gigen L i te ra tu r ;  sonst konnte sieh 
le icht w ieder  der  Unfall ereignen, dass das W eishe its -E i der 
neuen E n td eek u n g  in die kritischen Nesseln geleg t  wird.

C. A. D.

Vereinsangelegenheiten.

In der Sitzung ain 18. April w urden ais Mitglieder auf- 
genom m en:

H err  Baron  H u e n e  auf Leehts bei Reval,
- Dr. C. C r i i g e r  in Hobenfelde bei Hamburg,
- Dr. J. M i l d e ,  L eh re r  an  der  Realschule zum h.

Geist in Breslau.
Ein Vor8clilag des Unterzeichneten behufs griindlicher 

Revision der  Vereinsbibliothek und Katalogis irens der  Nacli- 
t rag e  w urde  genehmigt.  Zugleich  w ird sich dabei erledigen 
lassen ,  welche niclit entomologischen BUcher dem liiesigen 
Pom m erschen  Museum fiir dessen Bibliothek ais Depositum zu 
iiberweisen sind. Dr. C. A. D o  h m .
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Lepidopterologische M ittheilung
vom

G erichtsrath liel'ei'Meiii in E rfurt.

H err  Dr. Belir zu St. F rancisco (Californien) ha t  mir 
einen S itzungsbericht der  A cadem ie of  N a tu ra l  Sciences von 
St. Francisco  vorn 6. August 1866 mitgetheilt ,  worin  sich ein 
Aufsatz von ihm tiber die Californischen L ycanen  befindet.  
Ausser den von Boisduval in den Annales de la  Societe En- 
tomologique de F ra n c e ,  Aotlt 1852 ,  aufgefilhrten , wo nur 
Pseudargiolus vermisst w ild ,  beschreib t er  folgende ach t neue 
A rten ,  nam lich: P a rd a l i s ,  Lorquini,  D aedalus ,  A ch a ja ,  Cilia, 
A rg y ro to x u s ,  C a lchas ,  B a t to ides ,  und e n v a h n t  noch einen 
den Europaischen Ageslis ahnlichen S c lune tte r l ing ,  docli 
w a re n  die in seinen Hiinden betindlichen E x em p la re  zu ver- 
v is c h t ,  um eine genaue Beschreibung geben zu konnen.

Die Kaferfauna Hildesheims
von

C a r l  W  i 1 k e n ,
Lehrer am Gymnasium A ndreanum  zu Hildeslieim

>st ein mit Fleiss und S orgfalt  zusamm engestelltes W e r k ,  das 
alien deutschen K a fe rsa m m le rn , narnentlich norddeutsclien, 
empfohlen w erd en  kann. D er H er r  Verfasser h a t  es als Pro- 
g ram m  fiir sein Gymnasium geschrieben, abe r  eine kleine Zahl 
S ep a ra ta  davon abziehen lassen, w elche von ihm gegen fran- 
k ir te  E insendung von 20 Silbergroschen (1 ostr. Gulden) zu 
beziehen sind. Da von den meisten  A rten  nicht bloss die 
Local itf i t ,  sondern aucli die F utterpf lanzen  an g egeben ,  so 
" ' ird  das W e rk c h e n  manchem K afer jager  in dieser Beziehung 
•'Otzliche F ingerze ige  geben. Die aufgefiihrte Zahl d e r  Spe- 
cies (nahe  an 2400) bevveist, dass der  Verfasser es an fleissi- 
gem F orschen  nicht h a t  fehlen la ssen ,  und seine A ngabe  in 
4er V orrede ,  dass e r  mit Yorliebe Minutien und Myrmecophilen 
g e s a m m e l t , w ird  durch die aufgeftihrten A rten  ausreichend
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besta t ig t Hie und da findet sich ein D ruck feh le r ,  aber  von 
der  le ich teren  A rt ,  s e i c h e  j e d e r  einigermassen geiibte Sam m ler 
aucb oline Befragen der  kritisclien Hiilfsmittel verbessern  kann.

C. A. D o b r n .

Bitte um Insecten-Gallen.

Mr. W illiam  A r m i s t e a d ,  Leeds (Virginia bouse) in 
E ng land  ist im Begriff, ein W e r k  ttber Gallen und ahnliche 
Pflanzen-AuswUchse h e ra u szu g e b en , wom it er  sieli seit m ehr 
als zwunzig J a h re n  beschiiftigt bat.

E r  bittet diejenigen N atu r fo rse l ie r , w elehe dergleicben 
besitzen oder beobachtet  haben , ihm bislier noch unbekannte  
od er  unbescbriebene G allen  in E xem pla ren  resj>. Zeicbnungen 
oder  Bem erkungen  dariiber mitzutheilen.

Mit Ausnabme der im H andel vorkommenden sind ihm 
bisher aus Asien und A frika nur aussers t wenige zugegangen  
—  nam entlich abe r  keine aus W e s t in d ien ,  SUd-America und 
Australien.
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Skandinaviens Fjaderm ott (A lucita Lin.), 
besk rifna  a f  H. D. J. Wallengren.

(T ill K. V et. A kad . in lem nad d. 8. Oct. 1859), 
besprochen 

von Professor P. C. Zeller.

Die v o rlie g en d e , fur L epidop tero logen  sehr in te ressan te  
S c lilif t des H errn  W a lle n g re n  ist m ir , ungeach tet sie schon 
vor m ehr als sechs J a h re n  e rsch ien , e rs t im vorigen Ja h re  
b e k a n n t gew orden. D a ich der schw edischen S p rache nur 
gel'bde so w e it kundig  b in , dass ich mich leicht von d er 
W ic h tig k e it des A ufsatzes U berzeugte, so b em iih te  ich m ich, 
von der die Linnćischen A rten  betreffenden A rgum enta tion  
eine U ebersetzung  zu e rh a lten . Die G tite, m it d e r  sicli m eine 
F reunde , die H erren  C. A. D ohrn und L incke in S te ttin , der 
A rbe it un terzogen  h a b e n , e rk en n e  ich m it um  so grosserem  
D anke an , als sie sich au f einen speciellen  G egenstand bezog, 

«der ih ren  S tudien  ziem lich fern lieg t und also fUr sie m it 
ler’noh te r S chw ierigke it verkn tlp ft w ar. Da die schw edischen 
leirtom ologischen L eistungen  noch im m er sch w er zuganglich  
sind, und die n ich tschw edischen  L epidoptero logen  hinsichtlich 
d er-S p rache  sich w ohl g rossten theils m it m ir in g le ich er. V er- 
legenheit befinderi, so h a lte  ich es fiir n iitz lich , die W allen - 
g re n ’sche Leistung ausfUhrlich m itzu th e ilen , ohne dass das 
O rig ina l fiir den B esitzer desselben gerade  iiberfliissig w ird .

Z uerst th e ilt W allen g ren , w ie es je tz t  a llgem ein  geschieht, 
d ie  L inneische P h alan en ab th e ilu n g  A lucita  in zw ei verschie- 
dene F a m ilie n : P t e r o p h o r i d a e  und A l u c i t i n a .  D er C ha
ra c te r  d e r  e r8 te rn : „D ie V orderfliigel en tw ed er ganz m it An- 
deut ung  einer S p a ltu n g , o d er zw ei- oder d re ith e ilig u zah lt, 
genau  genom m en, nur die M erkm ale von d re i (oder w enn m an 
die dem  V erfasser dam als unbekann te  G attung  S t e n o p t y c h a ,  
E ut. Z tg. 1863 S. 154  dazu re c h n e t,  v ie r)  G attungen  auf, 
s ta t t  fiir sie gem einschaftlich  zu sein. Ich  g lau b e , das gem ein- 
schafiliche M erkm al in d e r  F liige lha ltung  zu finden und es 
so ausdrUcken zu kd n n en : d i e  H i n t e r f l t i g e l  i n  d e r  R u h e  
u n t e r  d e n  s c h m a l e n ,  v o m  L e i b e  w e i t  a b s t e h e n d e n  
V o r d e r f l i i g e l n  g a n z l i c h  v e r s t e c k t * ) .

*) Bei den spaltflttgligen Gattungen stehen die Vorderfliigel hori
zontal und rechtwinklig gegen die Liingsachse des Korpers a b ; bei

21
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N ach einer ausfiihrlichern Angabe der  M erkm ale des aus- 
gebildeten  Insects,  der  Raupe  und P uppe  und ih re r  biologi- 
schen V erhaltn isse geh t  W . zu einer griindlichen Untersuchung 
der  von Linnd in der F auna  Suecica beschriebenen A rten  
ttber. E r  ist natttrlich dabei Auslanderu gegeniiber in grossem 
Y o rth e i l ,  nam entlich j e t z t ,  wo die schwedische F a u n a  ohne 
Y erg le ich  besser bekannt ist ais zur Zeit der  Abfussung 
meiner Is isab h an d lu n g , bei w elcher  ich auch nicht ein aus 
Schw eden  stammendes L epidopteron  gesehen hatte.  W enn 
ich a lso ,  dem P iane  meiner A rbe it  gemass, ls. 1841 S. 8 r b ,  
die Linneischen A rten  beurtheilen  m uss te ,  so w a r  es w ohl 
verzeihlich dass ich nicht umhin konnte ,  Liunes M onodactyla 
und T rid ac ty la ,  aut' seine A ngaben bin, fflr U n d i n g e  zu er- 
klaren .

IJeber A l u c i t a  m o n o d a c t j ’ l a  L. sag t  W . Folgendes: 
„Sie b a t  besondeis zu der oben e rw ah n ten  Beschuldigung 
beigetragen , weil L innś sagt,  dass sie u n g e t h e i l t e  \ o r d e r -  
flugel habe. Diese A ngabe ist offeobar ein Missgriff, der  sich 
ab e r  le icht e rk la re n  la s s t ,  w enn  man w eiss ,  dass Linne die 
meisten Beschreibungen von M icrolepidoptern nach unge- 
spannten E x em p la ren  verfasste. U nter  solchen U m standen 
kann m an le icht verle ite t  w erden ,  die Vorderfliigel verschie- 
dener  P terophoriden  ais  ungethe il t  an z u se h en ,  und das kann 
g era d e  bei der  A rt  le icht begegnen , die wir fttr die von 
Łinnć gem einte halten. W e lc h e  dies eigentlich ist, lass t sich 
erkennen , w enn  man die W o r te  der F au n a :  a lae  c i n e r e a e ;  
superiores l i n e a r  es  — — subtus c a n a l j c u l a t a e ,  s u b  q u i -  
b u s  i n f e r i o r e s  a b s c o n d u n t u r  gehór ig  e rw ag t .  Da die 
FlUgel l i n i e n s c h m a l  im Verhaltn iss zu den tibrigen von 
Linnd beschriebenen A rten  sein sollen, so kann  keine A r t  aus 
den G attu n g en :  C nem idophorus , P la ty p t i lu s ,  Amblyptilus,
O xyptilus  gem eint se in ,  weil dereń  sammtliche A rten  ver- 
haltn issm assig  breite  Fliigel haben. Die A ngabe : a lae  sup. 
canaliculatae, sub quibus infer, absconduntur  hindert ,  an A rten  
der  G attung  Aciptilus zu denken , w elche vorzugsweise linien- 
schmale Vorderllugelzipfel besitzt; sie v e rh inde r t  dies um so 
m e h r ,  ais Linnć theils den ganzen F’lUgel, und nicht dessen 
Z ip fe l , mit seinen W o r te n  beze ichne t,  theils die zu der  ge- 
nannten  G attung  gehdrigen  schwedischen A rten  un ter  den 
K am en  T e t ra d a c ty la  und P en ta d ac ty la  selbst beschreibt. Zuv

Agdistis dagegen werden sie lioch und nach vorn gerichtet, die Hin 
terflugel sehr kiinstlicli rinnenformig umfassend, getragen, wie die3 
von Curtis in der British Entomology t- 471 sehr naturgetreu abge" 
bildet, von mir in der Isis 1841 S. 764 genau beschrieben ist.
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G a ttu n g  M im eseoptilus kann L in n ć s  A rt eben so w en ig  ge- 
h o r e n , w eil sich die V orderflugel bei den A rten  d ieser G at
tung n ich t can a licu la tae  nennen la ssen , indem  nur ihr H inter- 
rand so n ied ergeb ogen  i s t ,  dass er den HinterflUgel um fasst, 
und ebenso w en ig  k onnte irgend e in e  A rt d ieser G attung, 
se lb st im ungespannten  Z u stan d e , vern iin ftigerw eise  so einen  
M issgriff v era n la ssen , dessen L innć durch die W o rte: a la e  
superiores in d iv isae sich schuldig  m acht; denn w enn deren  
V orderfltigel a u sgestreck t s in d , b ieg t sich nur 6 0 v ie l vom  
Innenrande um die H interflUgel herum , dass die H a l f t e  d e s  
h i n t e r n  Z i p f e l s  noch im m er m it der vordern  in derselben  
h la ch e  verb leib t und som it d ie  S p a lte  zw isch en  beiden sofort 
deutlich  ins A uge fa llen  la ss t;  w enn sie  auch erst dadurch, 
dass m an beide Z ip fel von  einander tren n t, recht deullich  
w ird. D a  som it nur ungefahr d ie  H alfte  des hinteren Z ip fe ls  
sich der L ange nach um den H interflUgel herum b ieg t , so ist 
dies die U rsa ch e , dass die V orderflugel noch ziem lich breit 
erscheinen, w esh a lb  man Linnd’s A rt nicht fuglich  unter irgend  
einer zu d ieser G attung gehOrenden A rt suchen kann. D em - 
nach bleiben nur d ie G attungen O ed em atop h oru s, L eioptilus  
und P teropborus Ubrig. B ei diesen b ieg t sich d er g a n z e  
H interzip tel des VorderflU gels um den H interflUgel herum , so 
dass jen er  bei einem  UDgespannten E xem plar gar n ich t sicht- 
bar ist.^ D ie Spalte , w elch e  beide Z ip lcl trennt, scheint daher  
ein  1 h eil des Innenrandes des F lU gels zu bilden, w orau s fo lg t, 
dass ohne gen au e U ntersuchung der F lU gel a ls u n geth eilt  
an geseh en  w erden kann. H ierzu kom m t fern er , dass der 
V orderrand des V orderflU gels w en igsten s bei zw eien  d ieser  
G attungen auch n iedergebogen  ist und au f d iese  W e ise  mit 
dem  um gebogenen Innenrande eine R inne b ild e t, in w elch er , 
gerad e  w ie  Linnć sagt, der H interflUgel verborgen  lieg t. H ier- 
nach kann kein  Z w e ile l se in , ob Linnd’s A rt in eine von  
diesen  G attungen geh oren  muss. W e lc h e  von den dazu ge- 
horigen  A rten es s e i ,  w ird  le ich t aus Linnti’s W orten : a lae  
cinereae erk an n t, m it denen die gan ze V orderflU gelfarbung  
beschrieben  w ird. C inereae sind d ie FlUgel g ew iss  n icht bei 
L ith o d a cty lu s, ebenso w en ig  bei irgend einer der A rten  von  
L eiop tilu s; e inzig  und a lle in  P t. p terod acty lu s der A utoren  
kann aul d iese W eise  bezeichn et w erden . D iesem  Scblusse  
g ew a h rt auch die B ezeichnung: a lae  lin eares e in ige  StUtze; 
denn nur von P terod acty lu s auct. kann im V erg le ich  m it 
L ithodact. g esa g t w erd e n , er h ab e l i n i e n s c h m a f e  V order- 
hUgel im ungespannten Z ustande. L innś c it ii t  auch im S yst. 
Wat. bei seiner A. m onodact. a ls Synonym  R ćaum ur I tab. 
•*0 fig. 1 2 — l f i ,  w e lch e  F iguren oflenbar den P terod acty lu s

21*
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der neueren Autoren darstellen , weshalb sehwerlich etwas 
aicherer sein kann, ais dass diese Linne’s M onodactyla ist*).

Nachdem  wir nun bewiesen haben, w ie man Linnś's Mono
dactyla richtig auszulegen bat, mtlssen wir uns zu seiner P t e -

*) In der P reisarbeit uber die R eaum ur’schen Schm etterlinge 
Isis 1838 S. 640, wo ich nachzuweisen hatte, dass R eaum ur’s A rt der 
bekannte P t. p terodacty lus ist, bin ich, nu r auf eincm etw as andern 
Wege als W allengren, zu deni R esultate gelangt, dass Linne’s Mono- 
dact. jnichts w eiter ist als unser P terodactylus. I)a  aucli Latreille 
sieli zur A ufstellung eines P teropliorus m onodactylus „m it ungetheilten 
Fliigeln11 ha t verleiten lassen , und die Isis wenig zugiinglich is t ,  so 
copire icli das hierlier Gehorige. „Sonderbarer W eise c itir t Linne 
die Flguren 12 16 zu seiner Phal. m onodactyla alis patentibus linea-
ribus indivisis. Nacli der Fauna Suec. sollen an dieser A rt n u r die 
Vorderfliigel ungetlie ilt, die Hinterfliigel dreitheilig  sein. Es ist n.ir 
selir w ahrscheinlicli, dass, da die Spalte der Vorderfliigel schon an 
frischen Exem plaren n ich t ganz bequem sichtbar ist, Linne sich durch 
Fig. 18 ha t tiiuschen und zur falsclien Beschreibung der Vorderfliigel 
verleiten lassen. Denn in dieser F igur sind die Vorderfliigel so ab- 
geb ilde t, wie man sie am frischen Schm etterlii.g  sieh t, wenn man 
seine Hinterfliigel frei geroacht ha t, niimlich so, dass die Spalte ganz 
unsichtbar ist. Dass sie uber in  der N atur vorhanden ist, zeigen die 
W orte  S. 416: chacune' des ailes superieures n ’est fendue que vers le 
b o u t, wozu fig. 16 und 18 angezogen w erden. (A lae) cinereae ist 
freilicli keine rech te  U ebersetzung der W o rte : „d’un b run  qui tire 
sur une couleur de bois c la ir“, w ohl aber kom m en sie so an manchen 
E xem plaren  von P terodact. vor. Nacli seincn ungespannten Exem 
plaren  w ird Linne die F a rb e , nacli fig. 18 die Gestalt besclirieben 
haben. Ich verliehle daher meinen V erdaclit n ich t, dass eine Mono
dactyla nacli der Linne’schen Angabe in der N atur n icht existire, 
und behaupte, dass u n te r ih r niclits als P terodacty lus verborgen sei. 
— — — Mit meiner Ueberzeugung vom Zusamm engehoren n ller oben 
angegebenen Figuren (Fig. 7—18) steh t L a tre ille ’s Beschreibung dcs 
P terophore m onodactyle (Hist, des crust. XIV 257) in starkem  W ider- 
spruch. W enn Fabricius Linne’s C itat beibehaltcn h a t ,  so dart’ man 
sich nicht w undern -, denn Fabr. h a t die A rt n icht g e k in n t , sondern 
aus Linne entlehut. A llein L atreille  h a t einen P ter. m onodactylus 
gekannt, dem er ailes tres-ecartees d ’un brun fauve sans divisions et 
tres-etro ites e r th e il t, und den er fiir „sehr gemein in Giirten“ aus- 
giebt. Tres-ecartćes kann nur das b edeu ten , was R eaum ur un ter 
dem A ussehen wie zwei ausgestreckte A rm e verstelit. Un b run  fauve 
ist eben die Farbe des P terodacty lus. Aus dem C itat R. 1. c. f. 12 
und 16 sieht m an , welche Bewandtniss es m it den sehr schmalen 
Fliigeln h a t ,  niimlich dass auch hier w ieder Irrth u m  im Spiele ist,
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r o d a c t y l a  w enden ,  um zu sehen, wie es sieh mit dieser A rt  
verha lt .  W ie  m an  den L innć’schen Nam en h a t  derjenigen 
A rt  zuwenden k ó n n e n , die ihn j e tz t  fUhrt, und von der  w ir 
eben bewiesen h ab e n ,  dass sie Linnd’s M onodactyla is t ,  ist 
uns fast unbegreiflich*). Nichts anderes  in der  Linnd’schen 
Beschreibung kann, wie uns scheint,  den A utoren  Veranlassung 
zu ihrem Verfahren gegeben haben, ais vielleicht die W o r te :
a lae  b i f i d a e  sed fissura, n i s i  f l e c t a n t u r ,  n o n  a p p a -
r e n t e ,  w elche man vielleicht so ausgeleg t b a t :  die Fliigel 
(Vorderfltlgel) zweitheilig — — ab e r  die Spalte  nicht sicht- 
b a r ,  sofern die Z i p f e l  nicht g eb ogen ,  d. h. u m g e b o g e n  
oder z u r t i c k g e s c h l a g e n  w erden . Denn P terodac t .  auct. 
tragt. bisweilen, w ie w ir  oben nachgew iesen  h a b e n ,  den hin- 
te ren  Zipfel der Vorderfltigel unter den vo rd ern  geschlagen. 
A ber  w are  dies Linne’s Meinung gew esen ,  so h a t te  e r  ohne 
Zweifel gesag t :  nisi ref lec tantur  und nicht bios flectantur. 
H ier  kann  es sich also nicht filglich darum handeln , die Zipfel 
zusammen ab- und au fw ar ts  zu b iegen, um die sie trennende 
S pa l te  zu sehen, sondern v ie lmehr (und dies ist die E rk larungs-  
wTeise, w elche  w ir  fiir die am meisten mit L inne’s W o r te n  
harm onirende ha l ten )  die F l U g e l  zu biegen, en tw e d er  durch 
Auf- oder durch  Niederbiegen der  F lt tge lsp itzen , weil dann 
die S palte  zwischen den Zipfeln s ichtbar w erden  wird. Da 
nun Linnć, im Gegensatz zu seiner Monodact., sagt,  dass P te-  
ro d ac ty la  mit g e t h e i l t e n  FlUgeln (alis patentibus f i s s i s )  
versehen ist, und w’eiter,  dass die Vorderfliigel z w e i t h e i l i g  
sind (a la e  superiores  b i f i d a e ) ,  dass aber  die S p a l te  am 
beaten zu sehen ist, wenn man die FlUgel biegt,  so lftsst sich 
n icht fUglich an eine A rt  d en ken ,  welche im ungespannten 
Zustande a u f  k e i n e  W e i s e  eine S palte  zwischen den Zip-

den ein sorgfiiltigeres Durclilesen von R’s Beschreibung hatte ver- 
meiden lassen. Latreille hatte vielleicht ein paar ungespanute Ptero
dactylus, und da er bei R. keine Fliigeltheilung sah und bei Fabr. 
den Linne’sclien Irrthum aufgenommen fand, so trug er kein Beden- 
ken, dasselbe Versehen zu begehen.“

*) Zu erklaren ist es doch ziemlich leicht. Da man den iiberall 
gemeinen Pterodactylus in der Monodactyla nicht erkannte, so suchte 
man ihn in einer andern der Linne’schen A rten, und da naturlich 
keine besser passte als Pterodactyls mit ihren alis t e s t a c e i s  — 
testaceus ist bekanntlich bei Linne gar vieldeutig — so glaubte man 
siclier gefunden zu haben, was man suchte, Ich selbst sclirieb Isis 
1841 S. 879: „Phal. pterodactyls unser Pt. pterodactylus, obgleich 
die alae sup. ferrugineo — testaceae fast nur auf Pt. fuscus passen“, 
kam also der Wahrheit nahc genug.
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feln zeigt, wie dies in der T hat bei Pterodact. auct. der Fall 
is t; daran w ird man ausserdem noch dadurch gehindert, das6 
Linnó bei seiner Pterodact. m it keinem W orte  andeutet, dass 
bei ihr wie bei Monodact. die VorderflUgel c a n a l i c u l a t a e  
sein sollen. Hiernach muss man bei den G attungen stehen 
bleiben, welcbe in ungespanntem Zustande auch von oben die 
Spalte zwischen den Vorderflugelzipfeln zeigen, wenn diese 
gleieh so nahe bei einander liegen, dass m an, um sie besser 
zu seben, den FlUgel heben muss. Es ist also k la r ,  dass 
keine A rt aus den Gattungen Oedem atophorus, Pterophorus 
und Leioptilus bei der Bestimmung der Linne’schen P terodacty la 
concurriren kann; denn diese haben den hintern Zipfel der 
Vorderflligel in der Ruhe stets unter den vordern gebogen,
so dass eine Spalte von oben durcbaus nicht sichtbar ist.
Man mag bei diesen A rten die FlUgelspitze noch so viel auf-
und abw arts biegen, man wird bei einem richtig gefalteten
FlUgel kaum die Spalte zu seben bekommen. Aber noch 
weniger lasst sich an Pterodact. der neuern Autoren denken, 
wenn man zugleich beachtet, dass Linne von seiner A rt sagt: 
a l a e  sup.  f e r r u g i n e o - t e s t a e e a e ;  denn die fragliche A rt 
h a t eine solehe F arbe  n i e m a l s ;  sie ist aschgrau, rothlicb 
grau oder lsabellfarbig, aber nie rostfarben oder rostfarbig 
scherbengelb. Aus gleichem Grunde kann auch Lithodact. 
gar nicht in Frage kom m en, welcher ausserdem nicht bios 
einen schw arzen P unk t, sondern einen dunkeln halbmond- 
formigen Fleck auf den VordertlUgeln hat. W as Linnć von 
der IJndeutlichkeit der Spalte angieb t, ist auch der Grund, 
dass man an keine A rt der G attung Aciptilus denken darf, 
bei w elcher die Zipfel in der Ruhe aus einander stehen, und 
also von keiner U ndeutlichkeit die Rede sein kann. Die 
Beschreibungen im Ganzen hindern auch, an die A rten der 
Gattungen Cnemidophorus, P latyptilus, Amblyptilus, Oxyptilus 
zu denken. Folglich bleibt die G attung Mimeseoptilus, deren 
A rten s&mmtlich den Innenrand der Vorderflligel nebst dem 
hinteren Theil des hintern Ziplels um die HinterflUgel herum 
biegen, ohne dass deswegen die VorderflUgel canaliculatae 
sind, w eil der V orderrand nicht eigentlich niedergebogen, 
sondern im Ganzen gerade und flach ist. Bei diesen ist die 
Spalte zwischen den Vorderflugelzipfeln, welche im unge- 
spannten Zustande in Folge des Umbiegens des Innenrandes 
w eiter rUckwftrts zu liegen kommt als bei andern,  ziemlich 
undeutlich; verf&hrt man aber auf die bei Linnó angegebene 
W eise und hebt mit einer Nadel etc. die FlUgelspitze auf 
und n ied er, so trennen sich beide Zipfel von einander, und 
die Spalte off'net sich. Man muss also Linnd’s A rt gerade in 
der G attung Mimeseoptilus suchen, wo sie nicht besonders
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schwer zu finden ist. M ictodactylus und Serotinus haben 
beide eine vorherrschend g raue  F a rb ę  der  Vorderflt igel,  und 
dahe r  kann Linnh’s A usdruck : a l a e  sup. f e r r u g i n e o - t e s t a -  
c e a e  auf keinen von beiden an g e w en d e t  w erden .  Dieses 
kann  nur bei P t  e r .  f u s e  u s  (P ti lodac ty la  H. T r.)  geschehen, 
w e lcher  folglich die von Linnó ais P te ro d ac ty la  beschriebene 
A rt  sein muss. Das w ird  auch ausserlich dadurch  bestatigt,  
dass diese A rt ,  wenigslens in Sudschw eden, ganz gewohnlich 
ist und d ah e r  L innś und den vielen S am m le rn ,  die lhm zu 
Diensten s ta n d e n ,  schwerlich  en tgehen konnte. Das Einzige, 
w as sich e inwenden liesse, w a r e ,  dass Pt.  fuscus auct, den 
sebwarzen P u n k t  auf  den Vordertlilgeln meist doppe l t  und 
niclit w ie  L innś’s W o r te  anzudeuten scheinen,  eintach zeigt.  
A b e r '  theils ist dieser U m stand  so minutios, dass Linne, 
auch wenn er  ibn b e m e rk te ,  seine E rw a h n u n g  fiir unnbtlug 
gebalten  haben  mag, w eil  er  kein wesentliches M erkm al aus- 
inacht theils kommen beide P unk te  sehr oft zusammengeflossen 
vor ’so dass Linne bei der  Abfassung seiner Beschreibung 
reeb t  w obi ein E x em p la r  dieser Y ar ie ta t  vor Augen gehubt

haben  k^ann.^ ^  ^  jn Betreff der  beiden Linnćischen

A rten  angefUbrt haben, e rg ieb t sieb, dass w ir  Pt.  fuscus auct. 
nun M. p terodacty lus  Lin.,  und P t.  p te rodacty lus  auct. nun 
Pt.  monodactylus Lin. benennen  mUssen. Man w ende  nicht 
ein dass dieser le tz te re  N am e in Folgę einer unrichtigen An- 
sicht von den Vorderfli lgeln der  A r t  gebildet sei. E r  ist 
weniostens sprachricb tig  geb ildet und kein  B asta rdnam e wie 
m ehre re  in neuerer  Zeit hinzugekomm ene Namen E r  ist urn 
nichts unrich tiger  ais P. t e t r a d a c ty la , w e lchen  N am en m an 
gle ichwohl bisber ohne alien W id e rsp ru ch  angenom m en bat.

Gegen die R ichtigkeit  der  R esu lta te  dieser BeweisiUhrun- 
gen wi l d  sich nichts GegrUndetes einwenden lassen ;  vie lmehr 
fet es hochst w ahrsche in lich ,  dass L inne’s S am m lung, w enn  
sie die beiden A rten  noch en tha l t ,  den Angaben W a l le n g r e n s  
entsprechen wird . W e n n  S tain ton’s Manual P ter .  luscus und 
p te rodacty lu s  ganz im Sinne der  N euern  vorfUhrt,  so scheint 
daraus liervorzugehen, dass die Sammlung in d ieser Hinsicnt 
keine A uskunft giebt*). Die bekann te  U ngenauigkeit  Linnć s 
in den F a ibenbezeichnungen  k a n n ,  in Berticksichtigung der

*) Wenn die Engliinder mit den Satnmlungen neuerer Autoren 
wie Haworth und Stephens so auaserst minutióse Priifungen anstellen, 
so ist schwer zu erklaren, warum noch im m er, trotz mehriacher 
Autforderung, tiber den Bestand der Linne’schen Lepidoptera nichts 
mitgetheilt wird. Sollten sie so verwahrlost worden sein , dass es 
sich nicht der Miihe verlohnte?



328

tibrigen A ngaben, beim P t. fuscus nicht geltend gem acht 
werden. Die U ebertragung des Namens P te rodac ty lu s, den 
go lange eine allgemeine bekannte A rt fuhrte , auf den Pt. 
fuscus wird lange Zeit hindurch grosse Verw irrung veran- 
lassen; aber unterbleiben darf sie darum niclit. Vielleicht 
1st im Anfange die Benennung „Pterodactylus L. verusa und 
die Vorsetzung des W allengren’schen Gattungsnamens vor 
dieselbe das beste Mittel zur Beseitigung von M issverstand- 
nissen.

Die nun folgende nicht m inder umst&ndliche Beweisfuh- 
rung W allengren 's, dass Phal. didactyla L. niclits anderes ist 
als Pt. trichodactylus auct., braucht bier nicht w iederholt zu 
werden. Icb machte das sichere Zusammengehoren beider 
Namen, dass icb fUr hoebst wahrscheinlich e rk la rte  (Linnaea 
V I, S. 351 Anm. 2 und S. 353 Anm. zu T richodaet.), von 
der W iederbeobachtung der A rt am Geum rivale abhangig. 
Diese Beobacbtung ist durch Dr. Schleich geschehen Entom. 
Zeitung 1864 S. 9 6 , wo denn aucli sofort mit allem R echt 
die Linneisclie Benennung vor die neuere gesetzt worden ist, 
w as aueh schon im S taudinger-W ocke'scben Catalog 1861 
geschehen w ar. W allengren btiitzt sich auf die Linne sclie 
Angabe ilber die Farbung der Hinterflugel, findet aber auch 
die voile Gewissheit in den W orten : habitat in Geo rivali, 
denen zufolge die A rt nur auf feuchten Stellen lebt, auf denen 
P t. obscurus nie vorkommt.

Ueber Linne’s P h a l .  t e s s e r a d a c t y l a  spricht W allen 
gren folgenderm assen: „W as Aluc. tesseradactyla oder rich- 
tiger tessaradacty la *) betrifft, so w ar es uns ein grosses 
Vergnilgen, in einer Schmetterlingssendung durch den Prof. 
Boheman unsere Ansicht Uber diese A rt getheilt zu selien; 
w ir fanden dadurch das R esultat, zu dem w ir vorher gekom- 
men w aren , durch einen ausgezeichneten Entomologen be- 
statig t und betrachten es darum fUr desto gesicherter. Prof. 
Z ettersted t hat in seinem W erke Insecta Lapponica diesen 
Namen einer A rt mit ochergelben VorderflUgel zugetheilt. 
Aber dass dies nicht rich tig  sein k an n , erhellt aus Linne's 
W orten : alae sup. cinereo fuscoque nebulosae, weshalb auch 
Zeller fiir Z ettersted ts vorher unbeschriebene A rt einen neuen 
Namen schuf. Dass Linnd's A rt unter den rnehr breitflUgligen, 
und nicht unter denen gesucht w erden m uss, welche den In- 
nenrand der VorderflUgel niedergebogen trag en , ist daraus 
k la r ,  dass Linne so wenig bei dieser wie bei der vorherge- 
henden A rt von irgend einer Schw ierigkeit spricht, die Spalte

*) Mir sclieint jetzt, gegen meine fruliere A nsicht, nicht nothig, 
die ionische Form des W ortes umzuandem*
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zwischen den Vorderfltlgelzipfeln zu entdecken; desgleichen
daraus, dass er sagt: „ a l a e  iBssura connivente, weshalb
man unter den Arten der G attung P la typ tilus zu wahlen hat. 
Die meisten Autoren haben deshalb Linnć s A rt in Pt. gono- 
dactylus SV zu erkennen geglaubt. Bei diesem sind die Vor- 
derfliigel ohne Zweifel manchmal aschg rau ; aber sie sind in 
keiner W eise cinereo fuscoque nebulosae, wie sie nach Linue 
bei seiner A rt sein sollen. Z eller ba t daber mit Recht dieser 
A rt den Linne’schen Namen abgesp rochen , ohne ihn gleich- 
wohl einer andern zuzuwenden. Indessen en thalt die genannte 
G attung eine A rt, auf w elche die L innć’sche Beschreibung 
ohne alle G ew altsam keit passt, sobald man nur den zufalligen 
Missgriff; alae inferiores — t e t r a d a c t y l a e  berichtigt. W ir 
sehen diese A rt ohne alles Bedenken ftir diejenige an, welche 
Z eller ais P ter. Fischeri beschrieben h a t ,  weil nur dereń 
VorderflUgel nebelig (flammiga) oder mit Grau und Braun 
gezeichnet genannt w erden konnen. D ie weisslichen Stellen 
auf den VorderflUgeln sind, wenigstens bei etw as verflognen 
Exem plaren melir graulich, und die ganze, aschgraue Grund- 
farbe ist dann und wann stark  mit B raun gem ischt, so dass, 
wenn man die Farbenzeichnung der Species niclit genauer 
beschreiben w ill, man grade auf den von Linnś gew ahlten 
Ausdruck kommen muss — und das ist ja  hinreichend be- 
kann t, dass die a ltern  A utoren bei Beschreibungen sich vor 
allem der Kiirze beflissen, wodurch o lt  die Deutlichkeit ver- 
loren ging. P. Fischeri ist im sUd lichen und m ittleren Schwe- 
den eine der allgemein oder wenigstens ofters vorkommenden 
Arten in der Fam ilie, und konnte dem nach nicht fUglich 
Linne unbekannt sein, ebenso von ihnt n ich t mit einer andern 
A rt verm ischt w erden. Gonodactylus is t eine der seltensten 
A rten im Reiche und gehort mehr den GebirgszUgen an, M'es- 
halb auch Linnś’s A ussage: hab ita t in nemoribus sich besser 
ftir P. Fischeri schickt als fUr die andere A rt.11

Offenbar ist der Bew eis, dass A. tesseradac ty la  L. =  
P ter. Fischeri is t ,  bei weitem schw acher gefUhrt als bei den 
d r e i  vorhergehenden Arten. Dass Linnć nicht grade nur die 
gemeinsten A rten besitzen m usste, dass die Angabe iiber die 
Vorderflugelzeichnung ziemlich ebenso gu t auf Gonodactylus 
und selbst auf Cosmodactylus und verflogene Exem plare von 
A canthodactylus passt, dass der A ufenhalt in nemoribus — 
wenn mir auch w irklich P t. Fischeri mehr im lichten Laub- 
geholz auf trocknem Boden vorgekommen ist — nicht viel 
sagen w ill, das alles lasst sich leicht einsehen. H atte Linnó 
nur irgend eine Andeutung der GrOsse gegeben! Die Klein- 
heit zeichnet Pt. Fischeri j a  sogleich aus! Da also voile 
Sicherheit aus Linnś’s W orten  nicht gewonnen w ird (die
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te t radac ty len  Hinterflttgel gunz unbeachtet gelassen), so halte  
ich dafiir, dass, w enn  w ir aus L innć’s Sammlung keine Aus- 
kunft  e r h a l te n ,  w ir  besser th u n ,  den gesicherten  Nam en Pt. 
F ischeri beizubehalten.

F ern er  giebt W a lle n g re n  den B e w e is ,  das Zet te rs ted ts  
A. U l o d a c t y l a  ais Synonym zu P t .  cosmodactylus gehdrt.  
Die S chw ierigkeit  in der  A ngabe : a lae  anticae m argine api- 
cali em arg in a to -d e n ta to ,  quasi eroso sive crispo ,  die den 
H auptanstoss  bei d e r  Deutung b ilde te ,  beseitigt e r  w eniger  
d a d u rc h ,  dass e r  sag t ,  das eroso sive crispo se i ,  wie das 
vorgesetz.te quasi zeige, nicht s treng  zu nehmen, und beziehe 
sieli au f  die durcli dunkle H aarschuppen  l ie rvorgebrach ten  und 
au f  den weissen F ranzen  um so s ich tba re rn ,  abgerundeten  
H in terrandserw eite rungen  (s. HS. Fig. 4.), ais vielmebr dadurch ,  
dass er Z e t te r s te d t ’s O rig inalexem plar  sah und untersuchte 
und darin  nichts anderes  land ais „eine V a r ie ta t  des Acan- 
thodacty lus ,  bei welcher  der gelbliche F leck bedeutend redu- 
cirt is t ,  so dass von ihm nur eine kleine Spur nahe  am 
Y orde rrand  iibrig b leibt: die von Z e t te rs te d t  v e rm e rk te  m a 
cula costalis, und welche sich daher  Z e l le r ’s V a r ie ta t  c oder 
Cosmodactylus HS selir naher t .“

A u f  S. 10 giebt W alleng ren  eine Synopsis der  Gattungen, 
in welche er die schwedischen 26 (oder wenn man Cosmo
dacty lus ,  den er  noch als V ar. b von A canthodact.  be trach te t ,  
m it reebne t ,  27) A rten  vertheill.  in  der A ns ich t ,  die ich in 
der  L innaea  w iederholte ,  dass es leicht sei, die spaltfliigligen 
P te rophoriden  in ebenso viele G a t tu n g en ,  wie e tw a  die Pse- 
laphiden zu theilen , dass dies aber  eine unnothige E rschw erung  
des Studiums se i ,  habe ich die A rten  in H aupt-  und Unter- 
g ruppen  ge the il t  (Isis 1841 S. 764 if.). W a r  es schon meiner 
E rw a r tu n g  wenig gemitss, meine vier H aup tg ruppen  zuerst 
von Herrich-Schaffer,  dann im S taud inger-W ockeschen  C ata log  
als ebenso viele G attungen  behandelt  zu sehen, so tiberrasch te  
es mich noch viel m e h r ,  diese Z ah l durcli W alleng ren  um 
melir als das Doppelte  e rhoh t  zu finden. Es lass t sich nicht 
lau g n en ,  dass fUr Untersuehungen wie die obigen fiber die 
L inne’sclien A rten ,  mit Namen versehene G ruppen  wiinschens- 
w er th  s ind , und dass die Beibehaltung  einer einzigen oder 
w en iger  G attungen  un ter  den P terophoriden  eine Ungleichheit 
der  Behandlung, gegeniiber dem unendlichen Spalten ,  in dem 
sich unser Z e i ta l te r  g e fa l l t ,  zur F o lg e  hat. Jedenfalls  h a t  
H errich-Scbaffer in dieser Hinsicht fur die P teropbo riden  das 
F e ld  eróffnet,  und w ir  baben H errn  W a lle n g re n  als einen 
riistigen A rbe ite r  au f  demselben zu begrttssen, der  wolil bald 
Nachfolger baben wird.
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Seine neun, in lateinischer Sprache ausfUhrlich charakte- 
risirten Genera theilt er nach folgendem Schema ein:

I. Zipfel der FlUgel ungleich, der vordere breiter als 
der hintere.

A. VorderflUgel in der Rulie die HinterflUgel in 
einer Rinne aufnehm end, welche dadurch ge- 
bildet w ird, dass der Flugel nach seiner ganzen 
innern Halfte nebst dem ganzen Hinterzipfel 
und oft auch mit dem V orderrande niederge- 
bogen wird.
1. alle Schienbeine gleichmassig diinn.

a) die <J Ftthler fein sagezahnig, die ?  un- 
merklich gefranzt; die Franzen an der 
liintersten HinterflUgelfeder ungewohnlich 
lang; die Dornen der Hinterschienen unter 
einander sehr ungleich. P t e r o p h o r u s .

b) wenigstens die (J Fiililer kurz gefranzt; 
die Franzen an der liintersten HinterflUgel- 
feder von gewobnlicher Liinge, ziemlich 
kurz; die Dornen der Hinterschienen unter 
einander fast gleich lang. L e io p t i l u s * ) .

2. alle Schienbeine an der Spitze, und die Mit- 
telfiisse gleichfalls in der Mitte verd ick t; FUh- 
ler in beiden Geschlechtern gefranzt.

O e d e m a t o p h o r u s **).
B. Die VorderflUgel in der Ruhe die HinterflUgel 

flach bedeckend, oft sie mit dem niedergebogenen 
ftussersten Theile des Innenrandes umfassend. 
1. die S tirnhaare in einen mehr oder w eniger

langen Busch oder Kegel verlangert; (Hinter- 
w inkel des vordern Zipfels der VorderflUgel 
deutlich).

a) Innenrand der VorderflUgel gezahn t; Fuh- 
le r gefranzt. A m b l y p t i l u s .

b) Innenrand der VorderflUgel ganzVandig, 
oline Zahne.
(1.) VorderflUgel in der Ruhe in ihrer gan

zen Breite die HinterflUgel flach be
deckend; T aster gleichform ig, cylin- 
driscli; F tihler gefranzt.

P l a t y p t i l u s .

*) Was doch wohl richtiger Lioptilus hiesse.
*#) Der Verfasser schreibt uberall Oidaematophorus, was ich 

iiberall verandert habe, damit es nicbt erst aufgenommen wird und 
dann um so schwerer zu beseitigen ist-

/
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(2.) VorderflUgel in der Ruhe mit dem 
niedergebogenen aussersten Rande des 
Innenrandes die HinterflUgel umfassend; 
Taster ungleichformig, mit erweitertem 
Mittelgliede; $  Fuhler gefranzt.

M i m e s e o p t i l u s * ) .
2. die Stirnhaare angedriickt, keine kegelfor- 

mige Verlangerung bildend (Filhler gefranzt.)
a) die VorderflUgelzipfel mit deutlichem Hin- 

terwinkel (Taster ungleichformig, am Mit
telgliede dureh Haare verdickt; Beine kurz, 
Hintersehienen verdickt).

C n e m i d o p h o r u s  **).
b) der vordere VorderflUgelzipfel ohne Hinter- 

winkel (dritte HinterflUgelfeder urn die 
Spitze mit sehwarzschuppigen Franzen; 
mittelstes Tastei glied unterwarts meist mit 
kurzem Haarbusch.) O x y p t i l u s .

II. Die Zipl'el der Vorderfltigel lang, linienschmal, unter 
einander fast gleichformig. A c i p t i l u s .

Die sehwedischen Arten werden hierauf von S. 10 an 
mit schwedisch geschriebenen Diagnosen, die neu aufgestellten 
Arten mit einer lateinischen, alle mit den wichtigsten Syno- 
nymen, mit Angaben Uber ihr Vorkommen in Scliweden und 
Uber ihre Naturgeschichte (dock Uber letzfere nicht nacli eige- 
nen Erfalirungen) in folgender Ordnung aufgefUhrt:

I. C n e m i d o p h o r u s  n. g. S. 10.

1. r h o d o d a c t y l u s  SV. nach Zetterstedt in Schonen 
vorkommend.

II. P l a t y  p t i lu s * * * )  Z. S. 11.
1. o c h r o d a c t y l u s  H. „Vorderfltigel oben bleich 

ochergelb, mit dunklern, unbestimmten Flecken; die 
Spitze des vordern Zipfels langgestreckt.11 Im sUd-

*) So schreibe ich das tiberall in dem Aufsatz vorkommende 
Mimaeseoptilus.

**) Statt Cnaemidophorus, wie Wallengren schreibt.
**'3) Da ich bei der Benennung meiner Hauptgruppen von Ptero- 

phorus, Httbner’s Benennung Platyptilia, der grossern Gleichfbrmig- 
keit w egen, in Platyptilus umgeandert habe, so hiitte, weil es sich 
hier urn die Prioritat eines Gattungsnamens handelt, meine Aende- 
rung umgestossen und Hiibner’s Benennung wieder eingefUhrt wer
den sollen.
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lichen und m ittlern Schweden, wenigstens bis Upland, 
nirgends gemein, im Juli und August.

A nn). Mit Recht haben die Herrn MUhlig (Entom. Ztg. 
1863, S. 313) und Rcissler (W iener Monatssclirift 1864, S. 53) 
zwei einander hochst ahnliche Arten unterschieden, von denen 
die eine in HUbner’s Fig. 12. 13 nur unvollkommen (weil die 
Farbung der Beine nicht gegeben is t) , in Herrich-Schaffer's 
Fig. 3 recht gut erkannt wird. Zu ihr gehórt auch mein 
P t. ochrodactylus zufolge der Angaben iiber die Farbung der 
Hinterbeine Isis 1841 , S. 776. Denn wenn auch in der Ge
sta lt und Farbung der Fliigel beim Nebeneinanderhalten un- 
versehrter Exem plare beider Arten eine V erschiedenheit zu 
erkennen is t, so giebt docli die Farbung der Hinterschienen 
ein so sicheres M erkmal, dass auch abgetlogene StUcke ohne 
Vergleich mit der andern A rt stets zu erkennen sind. O c h r o 
d a c t y l u s  H., HS., Z., (D ichrodactylus MUhlig) hat an der 
Hinterschiene hinter der M itte, namlich am ersten Dornen- 
paar, und dicht vor der Spitze, also vor dem zweiten Dor- 
nenpaar, einen graubraunen F leck ; obgleich diese zwei Flecke 
wurzelw&rts verloschen, so sind sie doch durch einen breiten, 
weissen Raum getrennt. Bei der zweiten Ar t ,  B e r t  r a m i  
Rssl., ist die ganze Endflache der H interschiene, wenigstens 
auf der Oberseite, hellbraun, mehr oder weniger rothlich ge- 
mischt, h in ter dem ersten D ornenpaar selten etw as gelichtet. 
— Diese zweite A rt besass ich bei der Beschreibung des 
Ochrodactylus in der Isis nur in zwei w eiblichen, von Low 
am 22. Juni und 5. Juli um Posen gefangenen Exem plaren. 
Ob das Lienig’sche Exem plar, w ie wahrscheinlich, auch dazu 
gehorte , weiss ich nicht. Seitdem erhielt ich die A rt von 
Tengstrdm aus Finland als Ochrodact. var. und ling sie nicht 
selten bei F rauendorf bei Stettin im Juni und Juli an Tana- 
cetum. (W ie mir Dr. Schleieh schreib t, befindet sich keine 
andere als diese A rt in den S tettiner Sammlungen). — Da 
W allengren’s Diagnose fUr keine von beiden Arten entscheidet, 
so ist es fraglich, w elche von beiden eigentlich Schweden be- 
wohnt. Nacli einem Lapplandischen W eibchen meiner Samm- 
lung zu urtheilen, ha t er P t. Bertram i vor sich gehabt.

Ich besitze sieben zum Theil sehr schlechte mannliche 
F]xemplare einer Federm otte aus verschiedenen Theilen Nord- 
A m erika’8, die mein verstorbener Freund Schlager Pt. 
B i s c h o f f i i  nannte. Sie stimmen in der Farbung der Fliigel 
und Beine mit B e r t r a m i  genau ilberein; den Hauptunter- 
schied zeigen die Hinterfiisse, die auch in den besterhaltenen 
Exem plartm  ganz einfarbig sind, w ahrend bei unverflogenen 
Ochrodact. und Bertram i wenigstens das erste Glied an der 
Spitze eip,en braunen F leck zeigt. Ausserdem haben die best-
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erhaltenen Exem plare den Vorderzipfel etw as ktirzer, breiter 
und w eniger gespitzt als die genannten Arten; aber fiir die 
schlechtesten lasst sich darin kein Unterscbied erkennen, auf 
welchen ich auch Uberliaupt nicht viel geben m ochte, da er 
bei unseren zw ei europaischen Arten keine reclite Bestandig- 
keit zeigt.

2. Z e t t e r s t e d t i i  Z. „Er seheint Uber die ganze 
Skandinavische Halbinsel verbreitet zu sein, ist aber 
in den Riidlichen Provinzen sehr selten, dagegen in 
den nordlichen, gebirgigen mehr allgem ein.11 Da 
Senecio nemorensis nicht in Scliweden einheimisch 
is t , so kann die Raupe dort n icht, w ie verm uthet 
w ird, im Stengel dieser Pflanze leben. Frey macht 
dieselbe Bemerkung hinsichtlich der Schweiz und 
Englands.

3. N em  o r a l i s  Z. „Nur in einem Exem plar von Bo- 
heman aus Lulea Lappmark mitgebraeht.u Ich be- 
sitze kein Exem plar dieser Art ,  habe auch kein 
andres als das in der Linnaea beschriebene bisher 
gesehen. W allengren giebt zur Unterscheidung von 
Zetterstedtii nur die Uebersetzung meiner Diagnose.

4. G o n o d a c t y l u s  SV.*J Bisher nur von D ow re in 
Norwegen, w o Boheman ilin bei Drivstuen ting.

#) Bei Meseritz habe ich an vier verschiedene S tellen , wo sich 
fast im m er Tussilago farfara  in der Nalie fa n d , sechs Exem plare 
(1 5 $ )  einer Federm otte gefangen, die sich verm uthlich als eine
von G onodactylus verschiedene ausw eist, und die ich , uni die Auf- 
m erksam keit m ehr auf sie zu lenken , schon je tz t m it einem eignen 
N am en, F a r f a r e l l u s ,  bezeichne. Ich fing sie in verschiedenen 
Jahren  am 16. und 29. Mai, 21. und 39. Juni, das uuversehrte Miinn- 
chen sogar am 6. Septem ber, stets an sonnigen, Irei liegenden Erd- 
aufwftrfen neben Gewassern. Die E xem plare zeichnen sich zuniichst 
durch ihre K l e i n h e i t  aus, in der sie dem Pt. Fisclieri gleichen (das 
grdsste E xem plar, ein $ ,  h a t in der Vorderflttgelliinge etw a % Lin. 
m ehr als mein grdsstes E xem plar von Fischeri.) Ferner ist der Hi n -  
t e r r a n d  d e s  V o r d e r  z i p  f e l  s f a s t  g c r a d e ,  sta tt, wie bei Gono- 
dact , entschieden concav und schrager zu sein. Die graurd th liche 
G rundfarbe der V orderiliigel ist gleicliform iger, und die helle Stelle 
liin ter dem braunen D reieck w enig hervortretend . Gonodact. hat auf 
der U nterseite der ersten  Feder eine w eisse, diinne Q uerlin ie, die 
auch bisweilen verschw indet; bei F arfare llus ist sie gelblichweiss, 
b re iter oder in einen Ciuerlleck verw andelt. E in gutes Merkmal 
seheint die Lage des s c h w a r z e n  S c h u p p e n s t r i c h s  in den Hin- 
terrandfranzen der d ritten  Feder zu geben; bei Gonodactylus liegt 
e r in  d e r  M i t t e ,  bei F arfarellus, w o  er feiner ist, entschieden v o r
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5. T e s s a r a d a c t y l u s  L. (Fischeri Z.) Hier und da 
im siidlichen und mittleren  Schweden im Mai und 
Ju n i ;  in Blekingen von W . ,  in Sm aland und Ost- 
gothland von Boheman aufgefunden. W o c k e  ba t  
ihn in F inm arken  am Altenelv  mehrfacli gefangen 
und h&lt es fflr vvahvscheinlich, dass Z e t te r s te d t ’s 
T esse radac ty la  var. c (paulo  obscurior, cinerascens) 
h ie rher  g e h o r t  (Ent.  Ztg. 1862, S. 254).

III. A m b l y p t i l u s  H. S. 13.

1. A c a n t h o d a c t y l u s  H. und ais Var. b. „Der drei- 
eckige Vorderrandfleck  unmerklich und die gelbliehe 
S telle  punktform ig.11 C osm odacty la  H. U lodaety la  
Zet ters t .  — eine der  se ltesten  Federm otten  in Scan- 
d inav ien ,  docb in den siidliclien und nordlichen 
Landschaf ten ;  von Boheman in N ordbo tten ,  von 
Dahlbom in UmeS. L appm ark  angetroffen ,  von wo 
auch Var. b stammt.

IV. O x y p t i l u s  Z. S. 14.

a. Vorderflugel oben init weisser  Zeiebnung; ers te  Hin-
terflflgelfeder unten an der Spitze mit einem weissen
Fleck.

1. P i l o s e l i a e  Z. im siidlichen und mittlcrn  Schweden 
der  gew ohnlichste  P te rophoride  im Juni und Juli, 
in Lappland  (bei H a p a ra n d a )  seltner.

2. H i e r a c i i  Z. in Scbonen ziemlich selten, docli ohne 
Zweifel aucli in andern  Provinzen, wenigstens Siid- 
Sehwedens.

3. E r i c e t o r u m  Z. in Scbonen, Blekingen, Bohus L an ,  
Sm aland  und auf  G ottland im Juli und August.

4. O b s c u r u s  Z. b isher bloss aut' G ottland gefangen.
5. D i d  a e  t y  l u s  L. Trichodact.  Z. auf alien sumpfigen 

und tiefgelegenen W aldw iesen  in Scbonen und 
Blekingen.

d er  M ittc . — Den besten Unterschied giebt die Farbę der Hinter- 
8cliienen und Fusse. Diese sind bei Gonodact. rein weiss mit drei 
braungrauen breiten Banderii; bei Farfarellus sind die H in te r -  
s c l i i e n e  und d a s  e r s t e  F u s s g l i e d  l i e l l  o c h e r b r a u n ,  vor dem 
ersten Dornenpaar und an den Enden bindenartig verdunkelt; die 
D o r n e n  selbst und d e r  f ib r ig e  F u s s  sind r e in  w e i s s  und ge- 
zeichnct wie bei Gonodactylus. — Andere Unterschiede, die sich 
bei einzelnen Exemplaren vorflnden z. B. in der Riclitung der 
hellen Querlinie auf dem Vorderzipfel, erweisen sich nicht ais 
standhaft.
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b. Yorderfli lgel oben mit gelblicher r undeutlicher Zeich- 
n u n g ;  U n te rse ite  d e r  ers ten  Hinterfliigelfeder um die 
Spitze ohne  F leck.

6. B o h e m  a n i  (Z. in lit.) S. 16. Diese A r t  w urde  
von Professor Bohem an zu E n d e  Ju li  in Schonen 
g e fa n g en ,  doch Ober O rt  und Lebensweise h a t  er  
niclits m itgetheilt .

„Alis ant. supra  s o r d i d e  rufescenti-cinnamomeis, strigis 
duabus lacin iarum f l a v i d i s ,  o b s o l e t i o r i b u s ,  ciliis costae 
an te  apicem f l a v i c a n t i b u s  ciliisque dorsalibus laciniarum 
ante  apicem f u s c e s c e n t i b u s ;  lacinia te rt ia  alarum  post,  ante 
apicem in  d o r  so  atro-squamosa.

Deser. Species congeneribus simillima, sed absen tia  co lons  
albi m ox distincta. Magnitudo speciminis minoris 0 .  H i e r a c i i .  
Color a la rum  anticarum sordide rufescenti-cinnamomeus. S tr igae  
lacin iarum  u t in 0 .  P i l o s e l l a e  fere locatae ,  sed obsoletiores 
e t  color earum  pallide flavescens, nec albus a lb idus;  s tr iga  
in te r io r  sat l a t a ,  exter ior  tam en tenuis ,  imo tenuissim a, in 
lacinia posterio re  fere evanescens. Ante fissuram m acu la  
flavescens obsole ta  et cilia costae an te  apicem flavicantia. 
Cilia dorsalia  laciniarum an te  apicem l'usca absque signaturis, 
nisi in angulo postico lacin iae posterioris l i tu ra  obsoleta fla- 
vicans observe tur .  A lae  posticae supra fuscae; cilia dorsalia  
lac in iae  posticae dentem a t ro-squam osum , ab apice circiter 
1 millim. d is tan tem , e t  in apice ipso squamas nonnullas 
nigras, fere ut in 0 .  P i l o s e l l a e ,  g e ru n t ;  de  cetero squam ae 
ejusdem coloris in basi ciliorum dorsalium, sed p lane nullae 
in ciliis marginis antici hujus laciniae se praebent.  Alae 
omnes infra  b ru n n ea e ,  posteriores signaturis ca ren te s ,  sed 
an te r io res  vestigium obsoletissimum strigarum partis  superioris 
p raebentes .a

Nach meinen zwei schdnen , von Prof. Boheman mitge- 
theilten rJ-E xem pla ren  dieser ausgezeichneten A r t ,  die am 
24. Ju li  gefangen w urden ,  weiss ich der  genauen Beschreibung 
nichts beizufUgen, ais dass bei dem einen die e rs te  Querlinie 
d e r  Vorderflugel ganz fehlt  und auf der  U nterse ite  nur  am 
Y orde rrand  durch eine belle S telle angedeu te t  i s t ,  und dass 
ich s ta t t  strigis obsoletioribus lieber  strigis obsoletis oder ob- 
soletissimis gese tz t  sehen mochte. — D er  kle inere P t e r .  ■ 
W a h l b e r g i  aus dem C aplande sieht diesern Oxypt.  Bohe-- 
mani beim ersten  A n b lic k ,  selir ahn l ich ;  ich h a t te  ihn aber ,,  
ohne Rtlcksicht au f  die Schuppenbiischchen der  d r i t ten  Feder, ,  
zu Pt.  paludum stelleu sollen, weil die beiden Yorderfliigel-  
zipfel ebenso schmal oder noch 6chmaler als bei diesem sind 
und also im Bau von Oxyptilus wesentlich  abw eichen ,  und^ 
weil die d r i t te  Hinterfltigel gleichfalls eine viel betraeh tl ichere '
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L ange h a t ,  ais bei den eigentliclien O x y p t i lu s -A r ten  Regel 
ohne Ausnahine ist.

V. M i m e s e o p t i l u s  n. g. S. 17.

1. M i c t o d a c t y l u s * )  (SV.) Z. bisher nur in Schonen, 
da aber  nicht sehr selten beobachtet.

2. S e r o t i n u s  Z. sehr  gewohnlich vom Juni bis O cto
ber von Schonen bis nacli O s tgo th land ,  auch auf 
Oeland und in Smaland.

3. P t e r o d a c t y l u s  L. fuscus R e tz ,  Z. im stidlichen 
S ehw eden  eine der  gemeinsten A rten  iin Jun i und Juli.

4. P a l u d i c o l a  W all .  S. 18. fuscus Z. var. c und d 
Linnaea VI, S. 371.

Alis antieis supra  cinereo-fuscescentibus, ju x ta  eostam 
obscurioribus, dorso la te  g ilvescen te ,  puncto gemino fusco ad 
fissuram , c o s t a e  t o t i u s  l i n e a  e x t e r n a  a n g u s t i s s i m a  
a l b i d a ,  puncto uno duobusve ciliorum et angulum  internum 
luciniae anterioris  lineaque c i r c a  a p i c e m  l a c i n i a e  p o s t e 
r i o r  i s  fuscis obsoletis.

In Schonen w eit  se ltener ais der  vo r ige ,  zu E nde  Juli 
und Anfang August.  „Die spii tere F lugzeit,  der  verschiedene 
A ufenthaltsort und die Abweichungen in den Farbenzeichnun- 
gen, so wie die ger ingere  Grosse, veranlassen uns, diese A rt  
ais verschieden von der  vorigen zu b e t raeh ten ,  mit welcher  
sie von Z e l le r ,  jedoch  mit V o rb e h a l t ,  vereinigt wurde. Sie 
ist betrach tl ich  kleiner ais die vo r ige ,  und die VorderflUgel 
g raubraun  oder  melir schiefergrau ais bei je n e r ,  der  sie iibri- 
gens rech t  sehr gleicht. Oft haben beide eine hellg raue 
Querlinie au f  dem vordern Zipfel,  die jedoch  nicht die Vor- 
derrandfranzen  e rre ich t  und aus zerstreu ten  Schuppen besteht. 
Es findet sich da  aueh oft ein undeutlicher  braunlicher  Langs- 
streif. Im H in te rw inke l des vordern  Zipfels sind au f  den 
F ranzen  1 — 2  undeutliche schw arze  P u n k te ,  ab e r  au f  dem 
hintern Zipfel nicht eine Spur von irgend w elchen  P u n k ten ;  
es findet sich s ta t t  dereń rings um die Spitze an d e r  F ran-  
zenbasis nur eine braune, undeutliche Linie. Hinsichllich der  
G rundfarbe gleicht diese A r t  sehr dem M. sero tinus,  unter- 
scheidet sich aber  leicht von ihm durch die dUnne, weisse 
Linie im Y orderrande .

VI. O e d e m a t o p h o r u s  n. g. S. 19.

1. L i t h o d a c t y l u s  T r.  bisher nur  in Schonen und

Mit Recht ist im Staudinger-W ockeschen C atalog der einzige 
sichere Name P e l id  no  d a e ty  1 u s  Stein fur diese A rt aufgenommen 
worden.

■n
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auf  Gottland gefunden, von E nde Juli  bis in den 
Anfang September, rech t  selten.

VII. P t e r o p h o r u s  (Geoffr.) auct.  S. 20.

1. M o n o d a c t y l u s  L. (p terodactylus  Z.) eine der  ge- 
meinsten A rten  der  Familie im ganzen stldlichen 
und mittleren  Schweden.

VIII.  L e i o p t i l u s  n. g. S. 21.

a. H in terw inkel des bin tern  Zipfels der  Vorderflt igel un-
deutlicb, stumpf, kaum  merklich.

1. S c a r o d a c t y l u s  (H.) Z., nu r  einmal bei Hakands- 
ryd  in Schonen g e fangen , naci) Z e t te rs ted t  auch 
bei Cimbritsliamn und L und ,  w as jedoeb nicht 
sicher ist.

2. T e p h r a d a c t y l u s  H., bislier nur in den nordlichen 
P rovinzen, selten, zu E nde  Juli ,  durch Bolieman in 
Dalecarl ien  und Lulea L appm ark  aufgefunden.

3. M i c r o  d a c t y l  u s  H., selten, von Bolieman im Juni 
und Juli au f  dem Kinnekulle angetroffen.

4. O s t e o d  a c t y  l n  s Z., m icrodactyla  Zette rs ted t ,  eine 
der  seltensten Arten in S c h w e d e n , docli im Siiden 
wie im Norden aufgefunden, wie in Schonen, Nord- 
bottnien und Lappland .

b. Hinterzipfel ohne je d e  Spur eines Hinterwinkels.
5. B r a c h y d a c t y l u s  Koli. ,  in Schonen im Juni und 

Juli von Bolieman selten gefunden. Ais N ahrungs- 
pflanze w ird  L ac tuca  angegeben ; F re y ,  dessen Nach- 
richten tiber die B aupe aufgenominen sind, h a t  dat ur  
P renan thes  purpurea .

IX. A c i p t i l u s  H. S. 23.

1. T e t r a d a c t y l u s  l„, ziemlich gewdhnlich in Scho
nen ,  au f  Oeland und G o th land ,  im Juni,  Juli und 
August.

2. P e n t a d a c t y l u s  L.,  n ich t sehr  selten in Schonen, 
a u f  Oeland und G oth land , im Ju li  und August.

Aus der  Familie der  A l u c i t i n a  k o mmt  in Schweden 
eine einzige Art v o r ,  die L inne k a n n te ,  darttber schreibt 
W alle n g re n  Folgendes.

„Diese einzige A r t  w a r  auch L innś bekannt, ais e r  seine 
F a u n a  suecica herausgab ; ab e r  sie w u rd e ,  w ie inebre re  der 
vorigen Fam ilie  angehorige und von ilim beschriebene Arten, 
von auslandischen A utoren verkannt.  Mit Ausnahme Dupon- 
che l’s und einiger englischen Entomologen haben fast alle 
den von Linnś gegebenen Namen einer A rt  zugesprochen, die
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g ar  nicht auf der  schwedischen Halbinsel gefunden w ird ,  oder, 
wenn sie wirklicli da  vorkom m en so ll te ,  so se lten  is t ,  dass 
sie der  A ufm erksam keit  a l ler  schwedischen Entomologen ent- 
gangen i s t ,  und dass sich also schw er  annehmen la s s t ,  sie 
sei Linne bekannt gewesen. Auch hier kommen w ir  also in 
die N o thw end igke it ,  den N amen abzuandern ,  indem w ir  der 
P o lydac ty la  H. den von Linnd gebildeten Nam en H exadac ty la  
beilegen. Da die A r t ,  die bisher unrechtmassigerweise den 
le tz tern  t r u g ,  dadurch namenlos w ird ,  so schlagen w ir  vor,  
sie A l u c i t a  H u b n e r  i zu taufen ,  weil Hiibner zuerst die 
Verschiedenheit  beider A rten  e rkann t h a t ,  obgleicli er  dabei 
den rech t verzeihlichen Missgriff beg ing ,  seine neue A rt  fur 
die Linnd’sche und die Linne’sche folglicb fUr unbeschrieben 
anzusehen, worin  ihm Tre itschke nachfolgte, w orau f  die Ver- 
w irrung  bei den deutschen Autoren  fortbestand.11

Auch ich bin der  W allengren 'schen  Bestimmung der  
H exadac ty la  L. nahe genug gekom men, liabe aber, weil keine 
voile Gewissheit zu er langen w ar,  nichts andern  mogen. U nter  
ande rn  C ita ten ,  die nichts Gewisses leh r ten ,  b a t  Linne im 
System a n a tu ra e  auch eins aus Rdaumur. Von diesem liabe 
ich Isis 1838, S. 842 naehgew iesen , dass es wirklicli zur 
Linnd’sehen A rt  g eh ó r t ,  die an Lonicera leben so li ,  und da 
meine E x em p la re  der Hilbner’schen H ex adac ty la  „bei Glogau 
auf A eckern  und in W a ld e rn ,  in denen keine Spur einer L o
nicera ex is tir t11 gefangen w orden w aren ,  so schloss ich: „folg- 
lich w are  Hiibner’s H ex adac ty la  nicht die Linnd’sche, dagegen 
seine P o ly d a c ty la  mit dieser e iner le i ;  dann kdnnten abe r  aueli 
die T re itschkeschen  C ita te  und Beschreibungen nicht in Kich- 
t igkeit sein.tl

A l u c i t a  (L.) Z. S. 25.

1. H e x a d a c t y l a  L. P o ly d ac ty la  H. Z.
Im siidlichen und mittlern  Schweden (Schonen bis Ost- 

go th land)  hier und da  nicht sonderlieh selten in m ehreren  
Generationen.

22“



340

Synonymische Bemerkungen uber einige 
Schmetterlinge.

von

Prof. K. lin II ion  in Petersburg.

Leucania crataegioides. Lucas (Annales d. 1. Soc. Ent. 
d. F ra n c e  1 865 ,  p. 5 0 3 ,  pl. 1 1 ,  fig. 11) ist P ieris  hippia 
Bremer. H err  Lucas scheint iibersehen zu haben, dass di.eser 
S chnie tte rling  von H errn  Brem er schon 1861 im Bulletin de 
l ’Acad. d. sc. d. St. Petersb. diugnoseirt und sp&ter ausflihr- 
licher beschrieben und abgebildet w a r  in den Memoires de 
l’Acad. d. St. Petersb .  Tom e V III  No. 1. p. 7. n. 12. tab. I l l  
fig. 1. Obgleich P. h ipp ia  nacli einer mtindlichen Mittheilung 
des H errn  B re m e r ,  zu gleicher Zeit und an denselben Orten 
mit P. c ra taeg i fliegt,  so kann sie dennoch n ic h t ,  wie H err  
Lucas annim m t, ais V ar ie ta t  von c ra taeg i  be t rach te t  w erden ,  
denn nicht nur die Farbung  der  Unterseite der  Flilgel, sondern 
besonders die Form  der  Mittelzelle der  V order-  und HinterflUgel 
berechtigen, diesen Schmetterling  ais gute A r t  zu betrachten.

In dem zweiten Hefte d e r  Annales d. 1. Soc. Ent.  d. Fr.  
fUr 1 8 66 ,  pag. 219 giebt H err  Lucas einige Bem erkungen 
iiber die G attung  Argynnis und beschreib t au f  pag. 221 eine 
neue A r t  —  A rgynnis leopard ina ,  welche e r  auf  tab. III. 
fig. 3 auch abbildet. Diese A r t  ist aber nicht neu, denn schon 
1853 ist dies T h ie r  beschrieben und abgebildet von Herrn 
B rem er  in dessen „Beitrage zur Schmetterlings - Fauna  des 
nordlichen China’s14, Seite 7, Taf. 1, Fig. 3 un ter  dem N amen 
M elitaea  maculata . Von der  Identit&t der  Argynnis leopar
dina Luc. und der Melitaea m acu la ta  Brem. kann man sich 
leicht i lberzeugen, w enn man die A bbildungen dieser Thiere  
mit e inander ve rg le ich t ;  Grosse des Schmetterlings, Zeichnung 
und Stellung der  F lec k e  sind in beiden Abbildungen genau 
dieselben. Der einzige Unterschied liegt nu r  in der  Farbung. 
Das b lassere Colorit der  B rem er’schen Abbildung rtihrt davon 
her ,  dass H er r  B rem er  nur zwei s ta rk  abgeflogene E x em p la re  
besas8. — Man konn te  f ragen: aus w elchen  Griinden ha t te  
H er r  B rem er besag ten  Schm etterling  zur G attung  Melitaea, 
H e r r  Lucas aber  zur G a ttung  Argynnis gezogen? Ich glaube 
n icht zu irren ,  w enn  ich sage, dass diese A r t  zu den Thieren 
g e h o r t ,  w elche von alien unsern System en keine Notiz neh- 
men und sich in sieli selbst gefallen. I)ass dieser Schm ette r
ling keine echte M eli taea ,  ebenso w’ie keine echte Argynnis 
ist, e rs ieh t man daraus, dass H err  Brem er denselben mit einem
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Fragezeiehen  zu Melitaea se tz t ,  H err  Lucas aber von dieser 
A rt  sagt, dass sie semble ć tab lir  un passage eu tre  ce dernier 
genre  (Melitaea) e t  celui des Argynnis. Nach einer miind- 
lichen Mittheilung des H errn  Brem er naliert sich fraglicbe 
A r t  durcb den A d erv er la u f  ilirer Flttgel m ehr der G attung  
Melitaea, ais der G attung  Argynnis. Demzufolge w ird dieselbe 
eine eigene Unterab theilung  der  G attung Melitaea bilden kon- 
nen ; jeden  F a l ls  ab e r  muss der  ih r  von H errn  Lucas gege- 
bene Name — leopardina, der  dreizehn J a h r  a l teren  Bremer- 
schen — m acula ta ,  den P la tz  raumen.

Versuch einer Monographic der Dermapteren
von

Itr. 11. Dolirii.
(N a ch tra g  zu pag. 99 des J a h rg a n g  XXVI.)

Ais der  le tzte  Tbeil meiner Monographie der  D erm apte
ren in dieser Zeitung ged ruck t  w u rd e ,  w a r  ich bere its  im 
westlichen Africa, und da ist durch ein Versehen irgend w elcher  
A r t  die le tz te  G attung  Chelidura nicht m ehr  aufgeftihrt wor- 
den ,  es schliesst v ie lmehr der  Aufsatz mit der R u b r ik : 4. 
T arso rum  articulus secundus b rev is ,  d i la ta tu s ;  antenna rum 
artieuli 1 0 — 15, abdominis segm enta  2 et 3 plicifera. b. Pro- 
notum capite subangustius, pedes breves, femora valida ,  corn- 
pressa. a .  E ly t r a  r i te  explicata .

Das hierzu gehorige /S. E ly t r a  rud im entar ia  au t nulla ; 
a lae  nullae en tha lt  die G a t tu n g :

16 C h e l i d u r a  L a  t  r  e i 11 e.
Forficula auct.  ex  p ar te  
Chelidura, L atr . ,  families naturelles

— W e s tw o o d ,  In troduction etc.
Diese G attung  v e rh a l t  sich zu F orlicu la  ebenso ,  wje 

F orc inel la  zu L ab idu ra ;  sie begreift die A r t e n , w elche bei 
ilbrigens gleichem Bau sich durch den ganzlichen Mangel der 
F lilge l,  und w enn iiberhaupt E ly t r a  v o rh a n d e n ,  durch die 
V erkum m erung dieses O rgans auszeichnen.

Die A rten  scheinen wenig zah lre ich  zu se in , und sind, 
soweit mir bisher bekann t,  ausschliesslich au f  die hohen Ge- 
birgsgegenden des siidlichen E uropa  beschriinkt. Auch in 
den mir zugiinglichen Sam m lungen habe ich die A rten  ineist 
ve rm iss t ,  so dass ich le ider  ein P a a r  davon nur aus unge-
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niigenden Beschreibungen und schlecliten Abbildungen kenne. 
Auch Fischer ha t sich in seinen Orth, europ, mehrfach damit 
begniigen miissen, dieselben Citate zu geben.

E r fuhrt getrennt drei Arten auf:
1. C. d ila ta ta  Lafr., Burm. Handb. pg. 755,
2. C. alpina Bonelli, Gend Saggio,
3. C. simplex Lafr., Germ. Fauna ins. Eur.,

die mir sammtlich einer A rt anzugehoren scheinen; ich be- 
sitze und habe vergleichen kflnnen eine ganze Reihe von 
Exem plaren, sowohl aus den Pyrenaeu, wie aus den Savoyi- 
schen und Piemontesischen Alpen. Der vorzilglichste Unter- 
schied der A rten soli in der Form der Zange liegen, die bei 
der C. simplex drehrund und so lang wie das Abdomen, bei C. 
dilata noch durch eine breite hockerartige Anschwellung an 
der Innenseite der Basis ausgezeichnet sein soli. Dass ich 
C. alpina und dilatata filr zusammengehorig h a lte , habe ich 
schon friiher (Entom. Ztg. 1859) begrtindet; und babe dem 
beizufijgen, dass ich seitdem noch Excm plare erhalten habe, 
deren Zange erheblich langer is t, und an der Basis kaum 
eine Anschwellung zeigt, also vollstandig den Uebergang zu der 
typischen C. simplex verm ittelt. Aehnliclie Verhaltnisse habe 
ich auch schon bei andern A rten , die mir in zahlreichen 
Exem plaren vorlagen, nachgewiesen; ich erinnere an Forf. 
auricu laria, Psalidoph. croceipennis, p ara lle la , Lobophora 
morio und Andre, so dass bier ebenfalls eine normale V aria
tion der Bildung dieses Organs vorliegt.

Diese A rt muss den Namen
1. C. a p t e r a  

Charp. Horae entom. pag. 69 
I'tihren, der jedenfalls die P rio rita t vor den O benerwahnten, 
von Fischer angezogenen Artnamen hat, und auch bei dieser 
tliigellosen Species durchaus passend ist.

2. C. D u f o u r i  
Forficula Dufouri Serv. Hist. nat.

„ „ Fischer, Orth, europ,
aus dem siidlichen F rankreich ; ist mir bisher unbekannt ge- 
blieben. Ebenso

3. C. p a u p  e r  cu 1 a 
Forficula paupercula Gene, Saggio

„ „ Fischer, Orth, europ,
aus den Savoyischen Alpen.

4. C. a c a n t l i o p y g i a  
Forficula acantliopygia Gene, Saggio

r „ Fischer, Orth, europ,
scheint von alien Arten der Gattung den grossten Verbrei- 
tungsbezirk zu haben,  da sie nordlicli bis Hessen vorkommt,
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und die M ittelm eerlander ebenso wie die andern  A rten be- 
wohnt.

Endlich h a t  Kolenati in den M eletem ata V noch eine 
C helidura an thracina  beschrieben und glucklieher W eise  auch 
abgebildet, die im Caucasus vorkom m t. Sie ist nichts andres ,  
ais die L a rv e  von Forficula b igu tta ta  F abr .

Weue und bisher nicht geniigend bekannte 
Forficulinen

beschrieben 
von Hr. 11. Dotam.

Urn die im Folgenden beschriebenen Arten gleich an  der 
rechten  Stelle  meiner in dieser Zeitung enthaltenen Mono
graphic  einschalten zu konnen, habe  ich ihnen die Species- 
Num m er derselben mit dem Buchstaben a vorgesetzt.

6. a P y g i d i c r a n a  c a f f r a  n. sp.
Griseo flava, mandibulis, macula frontali, occipitis m argine 

postico, pronoti vittis duabus, e lytris  (exceptis macula pallida 
an tica  margineque ex terno) a la rum  v it ta  angusta, brevi,  a b 
dominis segmentis posticis 5 cum forcipe fuscis; parce  pilosa, 
abdom en excepto segmento ultimo sericeum.

Corp. long. 23 lat.  3 %  fore. 5 mill. $.
H ab ita t  in Calfraria  (Coll. Dohrn).
K o p f  b la ssge lb , ebenso die Antennen^ M andibeln , ein 

kleiner runder F leck  mitten auf der  Stirn  und Hinterrand des 
Occiput dunkelbraun. P r o n o t u m  schmaler ais  der  Kopi, 
e tw as  langer  ais breit ,  mit s ta rk  gerundeten Eeken , hellgelb 
mit zwei breiten dunkelbraunen  Langsstreifen. S c u t e l l u m  
klein, gleichseitig, hellgelb. E l y t r a  ande r tha lb  Mai so lang 
als das Pronotum , dunkelbraun mit blassem A ussenrande und 
g ro ssem , langlich o v a lem , von der  Schu lte recke  nach  innen 
verlaufendem blassem Fleck. F l t t g e l  wenig vo rragend ,  blass, 
mit einem schm alen ,  nicht die Spitze erreic lienden, braunen 
Streiien. S t e r n u m  und B e i n e  einfarbig g e lb ,  erstes l a r -  
salglied langer als das dritte .  A b d o m e n  nicht e rw e i tc r t ;  
die ersten  Segmente g e lb ,  die le tzten  d u n k e l ;  das vor le tz te  
Bauchsegm ent dreieckig mit e tw as  convexen Seitenrandern ,  
bis beinahe zur Zange re ichend ; das  le tz te  Dorsalsegment, 
quadra tisch  m it convexein H in te rran d e ,  runzlig. Zange w ie  
bei P. picla.
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Sparsam tiber den ganzen Kórper gelb behaart, nur das 
letzte Segment und die Zange sind unbehaart, die iibrigen 
Glieder des Abdomen sind seidenhaarig uberzogen.

10. a. P y g i d i c r a n a  v a l i d a  n. sp.
Caput laevigatum  ilavum , fronte, clypeo, occipitis mar- 

gine postico fuscis, pronotum flavum vittis duabus latis fuscis 
bisinuatis, antice et postice confluentibus signatum, e ly tra  fusca, 
macula oblonga obliqua flava notata, alae nullae, sternum et 
pedes flavi, abdomen nitens castaneo fuscum, ultimum seg- 
mentum (J d ilatatum , la tera lite r in carinam productum , for- 
cipis b rachia valida, contigua, irregu lariter cuw ata.

Corp. long. 27 lat. 3 fore. long. 7 mill. <J.
H abitat in imperio Birmano (Coli, Dohrn).
Gehort wegen der fehlenden FlUgel in meine Section /?. 

dieser Gattung. Sie zeichnet sich durch ibre bedeutende 
Grosse vor alien Arten derselben Gruppe aus. Am meisten 
A ehnlichkeit zeigt sie mit P. Cumingi D ohrn, mit der sie in 
der Form fast ganzlich ttbereinstimmt; davon ausgenommen 
ist die Zange, die bei P. valida an der Oberseite convex ist, 
iibrigen8 aber dieselbe unsymmetrische Form zeigt. Ferner 
w eicht sie ab durch den Mangel der Behaarung auf Kopf und 
Abdomen und durch die wesentlich verschiedene Farbung 
des V orderkorpers; der Kopf ist hellgelb , nur S tirn , Sehild- 
chen und der H interrand des Occiput schw arzbraun, die 
dunkeln Langsstreifen des Pronotum laufen vorn und hinten 
zusammen, was bei P. Cumingi nicht der Fall ist; die gelbe 
Farbung der E ly tra  ist bis auf einen schragen ovalen Fleck 
verschw unden; auch Brust und Beine sind viel lichter gelb.

Nur ein mannliches Exem plar liegt mir vor.
13. P y g i d i c r a n a  o p h t h a l m i c a  D o h r n .
Da ich von dieser unvollstandig beschriebenen A rt seit- 

her ein vollstandiges Mannchen aus demselben Fundorte er- 
ha lten , so gebe ich ein paar Nachtriige zu der ersten Be- 
schreibung. Das Abdomen ist nach hinten wenig erw eitert, 
das letzte Segment an den Seiten kantig, die ausseren Ecken 
des H interrandes sind abgep latte t, die Mitte ist convex und 
etw as w ulstig; die Zange gleicht der des W eibchens von P. 
pieta; auch die letzten G lieder des Abdomen und die Zange 
sind mit dichten grauen Hiirchen besetzt.

Die Lange des K orpers betrag t 15, die der Zange 4 mili.
8. a. F o r c i n e l l a  h o t t e n t o t t a  n. sp.
P icea , o re , antennarum articulis 1, 2 rufis, 11 — 13 vel 

.12—13 albidis, sterno et pedibus testaceis, femorum tibiarum- 
que basi fusca; forceps incurva, $  recta.

Corp. long. 8 lat. 1%  fore. long. 2 mill.
H abitat in Caffraria. (Coll. Dohrn).
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Diese mir in einer Reilie von Exemplaren vorliegende 
Art steht der F. annulipes Lucas sehr nahe, nur dadurch von 
ihr verscliieden, dass die Femora nicht geringelt, sondern an 
der ganzen Basis braun sind 5 ferner ist das Pronotum niclit 
langer als breit, und endlich ist die Zange des Mannehens 
nicht gleich der des W eibchens, gleicht vielmehr der des 
Mannehens von Braehylabis moesta. Auch die Grosse meiner 
sieben Exemplare bleibt Uberall liinter F. annulipes zuriick. 
Ich ftige noch binzu, dass diese Exemplare vollstandig con
stant in Form und Farbe sind.

5. a. P s a l i d o p h o r a  s t i g m a  n. sp.
Nigra, aeneo-micans, antennarum dimidio basali rufes- 

cente, alarum apice testaceo, fusco marginato, abdomine 
subtus, forcipe, pedibus; forcipis brachia rj intus medio 
unidentata, parallela, $  contigua intus tota longitudine den
ticulate.

Corp. long. 7 lat. 1% fore. long, ęj 3, $  2 mill.
Habitat in Venezuela. (Mus. Berolin. Coll. Dohrn).
Besonders ausgezeichnet durch die schwarze Farbe mit 

dunkelblauem metallischem Glanze, wodurch die gelben, dunkel 
gerandeten Fltlgelspitzen besonders hervorgelioben werden. 
In der Form weicht sie von der slidafrikanischen P. quadri- 
maculata nicht ab; doch ist der Kopf llacher und das Abdo
men ausserst sparsam punktirt; auch die Zange ist im Ver- 
haltniss schmaler und zierlicher.

9. P s a l i d o p h o r a  p a r v i c o l l i s .
Forficula parvicollis Stal. Freg. Eugenies Hesa pag. 304 

No. 14.
Diese kleine eigenthUmliche Art weicht zwar durch die 

Schmalheit des Pronotums und die kurze gedrungene Zange 
von den typischen Arten der Gattung etwas ab, aber die 
Fussbildung lasst keinen Zweifel darilber, dass sie am Ende 
derselben ihren Platz linden muss. Leider sind an dem ein- 
zigen Exemplar, das mir von Stockholm zugegangen, die 
Antennen nur bis zum dreizehnten Gliede erhalten. Stals 
Beschreibung ist dahin zu berichtigen, dass nicht das neunte 
sondern das zehnte Antennenglied weiss ist.

1. a. L a b i a  o c h r  opus .
Forlicula ochropus Stal Oefvers af K. V. Ak. Foi li. 1855.
Nachdem ich von dieser Art ein paar Exemplare erhalten 

und untersuclit liabe, kann ich sie mit Sieherheit in diesem 
Genus einreihen.

Nigro, fusca, subtus dilutior, antennarum articulis 3 — 9, 
pedibus, forcipe, alarum apice saturate testaceis; abdomen 
subtus parce pilosum; forcipis brachia edentula, distantia, 
curvata, $  contigua.
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Corp. long. 5 lat.  I 1/ ,  fore. long. <J 1 % ,  $  1 mill.
H ab ita t  in Cafifraria. (Mus. Holm. Coll. Dohrn).
An dem s ta rk  gewólbten Kopfe sind die N ahte niclit zu 

sehen, liinter den Augen verschm alert  er  sich bis zum Hin- 
te rrande ;  das e tw as schm alere Pronotum ist fast quadratisch, 
binten kaum  breiter als vorn, in der  vorderen Halfte  gewólbt. 
Die Schulterecken der E ly t ra  stehen e tw as  v o r ,  die Decken 
sind ebenso lang wie zusammen breit. Die Fliigelspitzen sind 
noch niclit halb so lang als die E ly tra .  Der Hooker au f  dem 
zweiten Abdominalsegment ist klein, der  auf  dem dritten  sehr 
s ta rk  en tw ickelt;  das vorletzte  Bauchsegment bedeckt das 
le tz te  volls tandig, das le tz te  Rilekensegment ist verschm alert ,  
in der Mitte s ta rk  eingedrtlekt,  sehr glanzend. Die Zange 
der  (J ist gekrilm m t, die der  $  g r a d e ,  in beiden Geschlech- 
te rn  zahnlos.

11. L a b i a  q u a d r i l o b a t a  n. sp.
Nigro-fusca, 8ubtus dilutior, capite e t  pronoto nigris, an- 

tennarum artieulis 12— 13 albis ceteris cum ore  et forcipe 
ferrugineis,  femorum apice tibiis tarsisque testaceis; lota  
sparsim flavo pilosa ,  segmento ultimo pronoti disco, capite 
laev ibus; pygidium p lanum , l a t um,  quad r iloba tum ; forceps 
simplex curvata. <J.

Corp. long. 7 lat. I 1/ ,  fore. long. 1 %  mill.
H ab ita t  in insula Principis in ligno putrido. (Coll. Dohrn).
Durch ihr auffallend geformtes Pygidium sehr ausge- 

zeichnet, w eicht diese A r t  auch dadurch von den iibrigen ab, 
dass ihr sehr ver langer te r  Hinterleib an den m ittleren Seg- 
menten breiter  ist als die E ly tra .  D er K opf wird  von den 
Mundtheilen bis zum H in terrande von einer Liingsrinne duich- 
furcht, die sich Uber das ganze P ronotum  fortse tz t;  die E ly t r a  
sind niclit langer  als le tz te re s ,  die FlUgel ragen nur unbe- 
deutend dariiber vor. H ur  au f  dem dritten  Abdominalsegment 
ist eine deutlich w ah rn eh m b are  seitliche F alte .  Das Pygidium 
erw ei te r t  sich blattformig in vier Lappen  mit convexen Seiten 
abe r  scharfen Spitzen auslaufend; die Z ange  ist zahnlos, an 
der  Basis ause inanderstehend , an der  Spitze nacli Innen ge
krilmmt. (J.

Von den $  liabe icli nur unentw icke lte  E x e m p la re  ge- 
sehn, bei denen Stirn  und Occipita lnaht deutlich sichtbar sind; 
Pygidium und Zange  sind einfach.

Diese A rt  ist nieht gerade  se iten , leb t aber im Halb- 
dunkel der  W a ld e r  in faulem H olze ,  und ist wegen ih rer  
F arb e  le icht zu iibersehen; dabei ist sie von unglaublicher 
Behendigkeit,  und icli h a t te  die grosste  Miilie ein p a a r  E x e m 
p la re  zu fangen.
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P l a t y  l a b i a  novum genus.
Corpus depressum, lateribus carinatum , antennarum  arti- 

culi 10—12 oblongi, pronotum capite angustius, tarsorum 
articulu8 seoundus simplex; abdominis segmenta 2 et 3 late- 
raliter non plicata.

Kdrper p latt, an den Seiten kantig.
Kopf so breit wie lang , mit in der Mitte eingebogenem 

H interrande; Antennenglieder 1 0 —1 2 , deren zweites sehr 
kurz, das dritte  conisch, die folgenden oblong sind.

Pronotum schmaler als der Kopf, ungef&hr quadratiscb.
E ly tra  und Flilgel vollkommen entwickelt, stark  behaart.
Abdomen para lle lrand ig , ohne Falte auf zweitem und 

drittem Segm ent, letztes Segment bei beiden G eschlechtern 
etwas verschm alert, viel breiter als lang, vorletztes Bauch- 
segment breit mit eonvexem H interrande, das letzte vollkom
men bedeekend.

Zange bei beiden Geschlechtern an der Basis nicht zu- 
sammenliegend, nicht gross.

Beine von massiger Lange, erstes und drittes Tarsenghed 
von ungef&hr gleicher Lange, zweites kurz, einfach.

D utch den ganzen Habitus steht diese Gattung der ame- 
rikanisehen Sparatta  sehr nahe , die sie in der alten W elt 
v e rtr itt; die Form der Antennen ist gleich dev von Labia, 
von beiden weicht sie durch das Fehlen der Hocker auf dem 
zweiten und dritten Segment ab.

1. P. m a jo r  n. sp.
C apite , pronoto, e ly tris , alis n igris, dense rufo pilosis, 

ore e t antennis sordide fulvis, pedibus testaceis, femorum basi 
fusca, abdomine et forcipe rufo-castaneis; forceps $  recta , 
apice incurva, supra to ta longitudine carinata.

Corp. long. 8 lat. 1%  fore. long. 2 mill. $.
H abitat in insula Celebes (W allace in coll. Dohrn).
Kopf g la tt, schw arz, die Occipitalfurche setzt sich auf 

der Stirn gegabelt fort bis zu den zwei Grttbchen zwischen 
den Antennen; Ftlhler und Mundtheile schmutzig gelbbraun.

Pronotum in der Vorderhalfte gewolbt, mit einer mittle- 
ren Langsfurche auf der Mitte jederseits davon ein nach 
aussen convexer bogenformiger Eindruck. E ly tra  fast dop- 
pelt so breit, so lang wie breit, Fltigelschuppe etw a so lang 
wie das Pronotum. Die hintere H alite des Pronotum , die 
E ly tra  und Flilgel sind dieht g ranulirt und dicht kurz roth- 
braun behaart. Die Beine sind mit Ausnahme der dunklen 
Basis der Femora hellgelb, mit einzelnen liingeren gelben 
H archen besetzt. Abdomen und Zange sind hellkastanienbraun, 
m it Ausnahme des letzten Segments fein und dicht punktirt, 
letztes Segment glatt, H interrand zwischen den Zangenwurzeln
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n ie d e r g e d r i i c k l ;  Z a n g e  m it  d re ik a n t ig e n  g r a d e n , innen n ich t 
g e z a h n e l te n  A rm e n ,  an  d e r  S p i tz e  n ach  innen  gebogen .

2. P . t h o r a c i c  a  n. sp.
C a p i te  ru fo -ca s ta n e o ,  p ro no to  e t  a b d o m in e  ru f is ,  subtus 

pali id ior ,  ped ibu s  te s tace is ,  e ly t r i s  a l isq ue  n ig r i s ;  fo rceps  r e c t a ,  
e lo n g a ta ,  in tus  m ed io  u n id e n ta ta ,  $  inermis.

C orp .  long. 4 — 5 lat. 1 %  fore. long. I 1/ ,  mili .
H a b i t a t  in insulis P e u a n g  (B o w rin g )  e t  C ey lo n  (N ie tn e r ) .  

Coli . D ohrn .
K o p f  ro th b ra u n ,  die A n te n n en  h e l le r ,  P ro n o tu m  g e lb b ra u u ,  

d ie  g e w o lb te  V o rd e rh a l f te  in de r  M itte  d u rc h  e inen sc h w a c h e n  
ru n d e n  E in d ru c k  u n te r b r o c h e n , E l y t r a  und F lt ige l  w ie  bei 
d e r  vo r ig en  A r t ,  Bi u s t  und  B eine  e in fa rb ig  h e l lg e lb ,  A b d o m en  
und  Z a n g e  g e lb b ra u n ,  li in ten  e tw a s  d u n k le r ,  le tz te s  S e g m e n t  
m it  g r a d e m  H in te r r a n d e ;  beim $  das  P y g id iu m  q u a d ra t i s c h ,  
d e r  H in te r r a n d  in d e r  M itte m it  k u r z e r  S p i t z e ,  d ie  Z a n g e  
p la t t ,  In nen se i te  d eu tl ich  z w e ik a n t ig ,  m i t  e inem  Z a h n  in d e r  
M itte ,  an  d e r  S p itze  le ieh t  e in g ebo gen ;  bei d e r  $  is t  s ie w ie  
beim  <J, a b e r  innen o h n e  Z a h n .

3. P .  d i m i d i a t a  n. sp.
C a p i te  p ro n o to  e ly t r i s  a l isque  fu sc is ,  a b d o m i n e ,  fo rc ipe  

ru f is ,  a n tenn is  o re  p ed ibus  te s ta c e i s ,  fem o rum  d im idio  h a sa l i  
fuscescen te ;  fo rcep s  $  b re v i s  s e m ic i r c u la r i s , b as i  d i l a ta ta ,  
p la n a ,  a n te  m ed iu m  a t t e n u a ta  tu m  c y l in d r ic a ,  v a ld e  c u rv a t a ,  
ede n tu la .

C orp .  long. 4 ‘/ 2 la t .  v ix  1, fore. long. ' / 2 mili . <J.
H a b i ta t  in p a r t e  b o rea l i  in su lae  L uzo n  (Coll .  S e m p e r ) .
D urch  die t i e f  e in g ed r t ick te  O c c ip i t a ln a h t  i s t  d e r  K o p f  

in zw e i  se i t l iche  ziem lieh  g e w o lb te  H a lf te n  g e t h e i l t ,  das  
P ro n o tu m  is t  p l a t t ,  b e ide  sind g l a t t  und g la n z e n d  dunke l-  
b rau n .  Y on  g le ich e r  F a r b e  sind d ie  sons t  w ie  bei v o r ig e r  
A r t  bescha tfenen  E l y t r a  und  Fliigel. Die B eine  sind m it  
A u s n a h m e  d e r  b r a u n e n  Basis  d e r  F e m o r a  ge lb ,  A b d o m e n  und 
Z a n g e  h e ll  r o th b ra u n .  D as  le tz te  S e g m e n t  i s t  h in ten  ganz-  
ran d ig ,  b re i t ,  r e c h te c k ig  m it  e ine r  m i t t le r e n  L an g s fu rch e ,  die 
Z a n g e  an  d e r  Basis b re i t ,  p l a t t ,  vo r  d e r  M itte  s t a r k  ver-  
schm ftle r t ,  so dass  die In n ense i te  d e r  Basis e inen  g e r u n d e t e n  
L a p p e n  b i ld e t ,  von d a  a b  s t a r k  b og ig  gek r t lm in t ,  cy l in d r i sc h  
und zahn los .

4. P .  G u i n e e n s i s  n. sp.
S im il l im a  p ra e c e d e n t i ;  d iffert  cj c a p i te  e t  p ro n o to  pilosis, 

abdom in is  seg m e n to  u l t im o  medio  non su lc a to ,  sed  la te  de- 
p resso  forc ipe  b a s i  m inus  l a t a  n e c  lobum  b asa lem  fo rm a n te ,  
sed  sensim ap icem  v e rsu s  a t t e n u a ta ,  m od ice  c u rv a ta .

$  fo rceps  s u b r e c ta ,  b as i  l a t a ,  sensim a t t e n u a t a ,  ap ice  
su b c u rv a ta .
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r j ?  Corp. long. 4 , lat.  % ,  fore. long. %  mill.
H ab ita t  in insula Principia in ligno putrido. (Coll. Dohrn).
Ob die vorige A rt  mit indischen Ptlanzen auf  der Prin- 

zeninsel e ingeschleppt ist, und daselbst lokale Modificationen 
angenom m en,  lasse icli dah ingeste llt ;  vielleicbt flnden sich 
gelegentlich Mittelformen fUr die geringen Abweichungen.

Sie ist e tw as kleiner als P. d im id ia ta , K opf und Hals 
sind ebenso beliaart  wie die D ecken und F liigel,  das le tzte  
Abdominalsegment ist zwiechen den Zangenwurzeln  breit drei- 
eckig eingedrilckt, und die Zange des Mannchens ist wenig ge- 
kriimm t, an der  Basis w eniger  breit ,  an der  Innenseite nieht 
gelappt.  Uebrigens gle ieht sie vollkommen der vorigen Art.

Die ?  ist nur in der  Form der  Zange abweichend. Diese 
ist an der Basis bre it ,  von da bis zur Spitze regelmassig ver- 
jUngt, bis auf  die hakenfdrmig-gekrUmmte Spitze grade.

Sie lebt zusammen mit Labia quadrilobata.

Lepidopterologische Mittheilun gen
von

111*. A. Speyer.

1. U eber G n o p h o s  o p h t h a l m i c a t a  Led. 
und einige verw and te  Arten.

Gn. ophtha lm icata  von L ederer  (Verhandl.  d. zool. hot. 
Vereins in W ien  1853 S. 29, Taf. 5 Fig. 5) nach einem ein- 
zelnen von Kindermann am Altai gefangenen Mannchen aufge- 
s te llt ,  spa ter  aucli in den Alpen aufgefunden, ist mir aus sehr 
verschiedenen Gegenden Deutschland’s un ter  verechiedenen 
N am en, selten un ter  dem richtigen,  zugesandt worden. Am 
oftersten haben Verwechslungen mit Pu lla ta  T r.  stattgefunden. 
Aus diesem Grunde und weil sie durch L ed e re r ’s und Guenee s 
(Phaldn. IX p. 306) kurze Angaben nicht genUgend charak- 
terisirt wil’d und erheblich v a r i i r t ,  wird eine genauere  Be- 
schreibung, mit Beziehung auf  die ve rw and ten  A r te n ,  nicht 
Ubcrfltissig sein.

Sie geho r t  je n e r  G ruppe  der G attung  Gnophos an, deren 
F ltlgelsaum , wenigstens der  der  Hinterfltigel, gew e ll t  oder 
g e z a h n t , deren Stirn  g eschw arz t  is t ,  und w elche im miinn- 
liclien Geschlecht kurze ,  keulenformig verd ick te  Hinterschienen 
und einfaeh horsten fo rm ige , selir kurz und gleiehformig ge-
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w im perte  Fiihlei besitzen. D er Verein d ie ter  M erkmale 
unterscheidet sie schon von der grossen Mehrzahl ih rer  Gat- 
tungsgenossen und lasst eine Verw echsluug nur mit einer 
beschrankten  Z ah l von A rten  zu, un ter  denen O b tcu ra ta  W V . 
und P u l la ta  W V . Tr.  die bekanntesten  sind.

Grosse und ungefahrer Habitus von Dilucidaria (das 
plumpere und k le inere  $  von Dilucidaria bat nichts mit ihr 
gemein). Fliigelspannung ineines kleinsten tiroler Manncbens 
32  Millimeter, des grossten W eibchens 37m m . Fiihler braun- 
lich, beim (J borstenfórmig, e tw as zusammengedriickt,  ausserst 
kurz  und gleicbmassig gew im p er t ,  beim £  diinner; Palpen  
klein, die Stirn  nicht i iberragend; Sauger gero ll t ,  braungelb; 
Heine hell briiunlichgrau; die Hinterschienen des s ta rk  
g e k e u l t ,  mit dem Schenkel und Tarsus von gleicher Lange, 
doppelt  gesporn t ,  die Spornen k u rz ,  das obere P a a r  in drei 
Y ierte l der L ange ;  Hinterschienen des $  e tw as  liinger, wenig  
verdickt.  K orper  schw ach , mit den Flugeln gleich gefarbt,  
die Stirn schwarzlich , der Afterbusch des Manncbens gelb- 
gemischt.

Fliigel sehr zart ,  b re i t ;  die Vorderfltigel dreieckig, Spitze 
und Innenwinkel zieinlich schar f ,  Saum ganzrand ig ,  wenig  
convex; Hinterfliigel im Y erhaltniss zu den vorderen  kleiner 
ais bei Obscurata und P u l la t a ,  ihre Saumlinie in ahnlicher  
W e ise ,  aber  scharf  er ais bei Dilucidaria gezahnt: der  Zahn 
auf  A der 2 kaum  m erklich ,  die auf  3 ,  4 ,  6 und 7 ziemlich 
scharf ,  au f  4 und 7 am s ta rks ten  vorspringend. Zwischen 
4 und 6 ist der  Saum , wie bei D ilucidaria ,  s ta rk e r  ausge- 
schnitten. F ranzensaum  gew ellt .

Grundfarbe a l le r  Fliigel ein e tw as  ius Blauliche fallendes 
(bei gellogenen Stiicken m ehr gelbliches) W e issg ra u ,  durch 
ziemlicli feinen, gleicbmassig verthe ilten ,  b raunen oder scliwarz- 
lichen Staub m ehr oder minder bedeck t und verf inste rt ,  am 
sta rks ten  im Saum felde,  besonders an der innern Seite der 
Wellenlinie und bei manchen Stiicken an  der Innenseite des 
hintern Querstreifs. Durch die Vorderfltigel ziehen zwei, 
durch die Hinterfliigel ein schwarzlicher Querstreif  in der 
Form  und Lage w ie bei Dilucidaria. D er innere  d e r  Vor- 
derfliigel geh t ab e r’, wie Guenee richtig h e rv o rh e b t ,  nicht in 
fast gerader  Richtung vom V oider-  zum Innenrande, w ie bei 
dieser,  sondern ist bogenformig gekriimmt oder  besteht ge- 
nauer, ausser den kurzeń Anfangs- und Endstiicken am Yor- 
der- und In nen rande ,  aus zwei grossern Bogenlinien, welche 
au f  der M edianader in einem kleinen W inkel zusammenstossen. 
Der aussere Querstreif  und der  der  Hinterfliigel sind regel- 
massig und viel scharfer  ais bei D ilucidaria  g e z a h n t ,  jener  
mit einem weiter gegen den Saum vorspringenden spitzen
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Zahn au f  A der  6. Der Ursprung der  VorderflUgelstreifen 
ist am V orderrande  in der  Kegel v e rd ic k t ,  doch w eniger  
auffallend als bei Dilucidaria. A uf den Adern  sind die Streifen 
durch schw arze  Punk te  oder kurze  Langsstriche verdunkelt .  
Auf jedem  FlUgel s teh t  ein deutlieher  schw arz licher ,  weiss- 
lich gekern ter  JVlittelring, der auf  den VorderflUgeln gleich- 
weit von den beiden Querstreifen entfernt b le ib t ,  aut den 
Hinterflilgeln in der  l legel  den Querstreif  nicht berUhrt. 
W ellenlin ie  meist nur als ein undeutlieher ,  verw asehener 
weisslioher S treif  zu erkennen ; wo sie deutlieher und zu- 
sam m enhangend w ir d ,  erscheint sie ungezahnt ,  sehwacli ge- 
w e l l t ,  vom V orderrande bis zum Mittelast fast g e ra d e ,  hier 
stumpfwinklig  gegen den H in terrand  vorspringend und von 
da seiclit vv ellig zum Innenrande ziehend. Bei einigen Exein- 
p laren  ist sie beiderseits durch braune Schattenstre ifen ein- 
gefa88t. Auf den Hinterfliigeln ist die W ellenlinie oft kaum 
kenn tl ich ,  meist durch  unzusam m enhangende, unregelmiissige 
und verw aschene  weissliehe W e lle n  oder Zacken angedeutet.  
Auf der  Saumlinie stehn auf  alien Fliigeln deutliche schwarze 
P unk te  zwiscben den Aderenden. F ransen  weissgrau, auf  den 
Aderenden e tw as  verdunkelt ,  von zwei hellern Linien durch-
zogen. __ Unterseite w eissgrau ,  iiberall ziemlich dicht mit
braunen Atomen bes taubt ;  die HinterflUgel gewolmlich ganz 
einfarbig und l ic h t , die VorderflUgel oft auf  der  ganzen 
FI ache,  oder nur von d e r  W u rz e l  bis zum hintern Q uerstreif  
m ehr oder minder s ta rk  braungrau  verditstert. Auf jedem 
FlUgel ein schwarzliches Mittellleckchen und ein schwarzlicher,  
m a tte r  Q uerstre if ,  der au f  den Hinterlltigeln undeutlieher ist 
o d e r ,  wie ausnahmsweise auch au f  den Vordertliigeln, ganz 
ausbleibt.  A uf  den VorderflUgeln ist er  o f t ,  au f  den Hinter- 
liugeln zuweilen saum w arts  verw aschen , licliter begranzt. Bei 
s ta rk e r  gezeichneten E x em pla ren  w ird  auf  den Vorflugeln 
auch eine weissliehe W ellenlin ie  s ic h tb a r ,  am deutlichsten 
im Spitzendrit te l ,  wo sie denn durch braune Schattenflecke, 
besonders w u rz e lw a rts  begranzt  und hervorgehoben  wild .

Diese Beschreibung ist einer A uzahl t i ro le r ,  meist bei 
Trafoi am Slilfser Joch  Anfang Ju li  1858 gefangener Exem - 
p la re  entnommen, die ich dam als , wo icli die w a h re  P u l la ta  
Tr. noeh nicht besass ,  l'Ur diese sehr verschiedene A rt  hielt. 
(8. Entom. Zeit. 1859 S. 31). Ich be trach te  diese F orm  als 
die, typ ische ,  d a  sie mit L ede re r ’s und G uenśe’s Angaben* 
sowie mit der  angefUhrten Abbildung gut ubereinkommt. Zu 
ihr gehoren zwei W ien e r  E x em p la re ,  (cJ ¥ ) ,  die mir von 
S taud inge r  als O phtha lm ica ta  m itgetheilt w urden ; ferner das 
f rische ,  e tw as  dichter als die tiroler bcs taubte Miinuchen, 
eines im Riesengebirge gefangenen P archens ,  welches ich von
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Keferstein, ebenfalls unter dem richtigen Namen, e rh ie lt ;  end- 
lich ein bei Mainz gefangenes, von Rossler in W iesbaden  ais 
P u l la ta  mir zugegangenes P a a r  — le tzteres nur durch e twas 
geringere Grosse und fast zeichnungslose Unterseite  ab- 
weichend.

Ein kleines, bei T rafoi gefangenes Mtlnnchen, zeichnet 
sich ais  Aberra tion  durch gerundete Fltigelspitze, schmalere 
FlUgelspitze, schmalere FlUgel,  grossere A nnaheruug  der 
Querstreifen der Yorderfliigel aneinander und m ehr fleckig 
gehauften braunen Staub aus. Ein bei Finstermiinz in Tirol 
gefangenes frisches W eib ch en ,  e tw as unter Mittelgrósse, ist 
dagegen sehr lichtblaulichgrau, mit sparsam erem  und leinerem 
dunklen S taube ,  oben scharf  gezeichnet mit deutlicher Wel- 
lenlinie , die Querstreifen am V orderrande  ohne Verdickung, 
unten Uberall einfarbig w eissgrau ,  schw ach  bes taubt ,  Mittel- 
punkt und Querstreifen kaum  zu erkennen.

E x em p la re ,  die mir aus Thtlringen ( W e im a r ,  E rfu r t)  
durch die Herren Schreiner  und Keferstein als P u l la ta  und 
Am biguaria  und aus Preussen (Danzig) durch die H erren  
Dr. Schmidt und G ien tzenberg  als V epre tar ia  Zell, in litr. 
m itgetheilt w u rd e n ,  sind von der  typisehen Ophthalm icata  
besonders dadurch v e rsch ieden , dass die lichte Grundfarbe 
durch d ich tere  dunkle Bestaubung grossteutheils v e rdeck t  ist, 
so dass die Oberseite  der  FlUgel auf  den ersten Blick ganz 
blaulich- oder braunlichaschgrau evscheint, bei einzelnen, be
sonders frischen RUcken mit einem Stich ins Yiolette. Dabei 
sind die Querstreifen  am V orde rrande  w enig  oder gar  nicht 
vers ta rk t ,  und wie Mittelringe, bald ebenso deutlich , als bei 
der S tamm form ausged ruek t,  bald m ehr verlosehen Die 
Unterseite gleicht den am schwachsten  gezeichneten 'I irolern 
oder ist auch ganz zeichnungslos. Die Grdsse ist meist, doch 
nicht im m er geringer als beim Typus. Das kle inste  D anziger  
Mannchen h a t  kaum  29 mm. Spannw eite  und zeichnet sich 
bei violettlich g rauer F tirbung als V ar ie ta t  von den Ubrigen 
noch dadurch aus, dass bei ihm der  Mittelring au f  den Hinter- 
fliigeln den m ehr w urze lw arts  gerttckten Querstreif  bei'Uhrt.

Leiclite Unterscbiede bieten bei dieser, wie bei der  S tamm - 
fo rm , noch die m ehr oder minder scharfe F lugelspilze und 
die Auszahnung der  HinterflUgel, die bald e tw as tiefer, bald 
se ichter  ist. Doch sind diese Verschiedenheiten w ed e r  er- 
heblich, noch fur eine der  V arie ta ten  charakteristiscli.

Die genaue Uebereinstimmung der  norddeutschen E x em 
p la re  mit den alpinen iin Bau der  K ijrperthe ile ,  in FlUgel- 
schnitt und Zeichnunganlage lasst keinen Zw eife l ,  dass sie 
nur eine Localform dars te l len ,  bei w e lcher  die dunklen 
Fliigelschuppen Uber die lichten das U ebergew ich t erhalten
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haben und die Zeiehnung m ehr v e rd e c k e n , w ah rend  dies bei 
der  S tamm form eingekehrt zu sein pflegt. E inzelne Exem- 
p la re  beider nahern  sich auch hierin. Das $  vom Riesenge- 
birge erscheint durch g ro b en ,  diehten braunen  S taub fast 
einfarbig braungrau ,  w ahrend  das dazugehorige rj nu r  wenig 
dichter bes taubt i s t ,  als gewohnliche E x em p la re  aus den 
Alpen. Im m erhin  ist die norddeutsclie Form  ausgezeichnet 
g enug ,  uin den Nam en V epre tar ia  Z. in 1., un ter  w elehem  
mir die Danziger StUcke initgetheilt w u rd e n ,  als V arie tiit  
weiter  i'Uhren zu konnen.

O phthalm icata  ist h iernach eine w eit  ve rb re ite te  A r t :  
vom Alta i im Osten bis zum Rhein und der  P rovence  im 
Siidwesten. Die S tam m art  w urde  beobachte t in Sibirien, den 
Alpen (Oestreich , T iro l ,  Digne) naeh ih re r  ganzen Ausdeh- 
nung ,  im Riesengebirge und am M ittelrhein; Var. V epre tar ia  
in Preussen und ThUringen. Unsere E x em p la re  fanden w ir  
bei Trafoi und F instermunz zu Anl'ang Ju li ,  am e rs te ren  Orte  
zwisehen 5000 und 6500 Fuss Hohe zahlreich, doeli grossten- 
theils schon verflogen, an F e lsen ,  P fah len  u. dergl. ruhend; 
Schreiner  fing die seinigen .,in einer w ildromantischen Gegend 
(bei W e im a r ) ;  sie w aren  selir seheu und se tzten  sich g em  
an Kieferstammea ; die Danziger E x em p la re  w urden  von Grent-  
zenberg  ebenfalls in den ersten Tagen  des Juli gefangen. 
U eber die aus dem Ei erzogene R aupe  giebt H err  v. Hornig 
in der W ien e r  ent. Monatsfchr. 1857 S. 69 N achricht.  Ohne 
Zweifel g eh o r t  auch die von Rossler in den Jahrb .  des Ver- 
eins fUr Naturk .  im Herzogthum  Nassau H. X V I ,  S. 255 als 
P u l la ta  beschriebene Raupe hierher.

O phthalm icata  lasst sich mit den e rw ah n ten  V arie taten  
so charak teris iren :

Alis albide griseis fusco-pulverew, annulo medio nigro 
albido-expleto, anticis integris strigis duabus, posticis dentatis 
s tr iga una d en ta ta  n igris; subtus canis f 'usco-pulvereis, s tr iga 
fusca obsoletiori,  posticaruin saepius nu lla ; fronte n igrescente; 
rj antennis setaceis brevissime ciliatis, tibiis posticis clavatis  
brevibus.

Var. b. Alis angustioribus, anticis obtusis,  strigis magis 
approximatis .  (o '  Terioh).

V ar.  c. Alis canis parcius pu lvere is ,  s tr iga  undulata  
antem arginali  albida d is t in c t io n ; subtus dilutis, s ignaturis  ob- 
soletissimis. Teriolensis).

Var. d. V e p r e t a r i a  Z. in 1. Alis pu lvere  confertim 
adsperso cinereo seu glauco obscura tis ,  strigis anter iorum  in 
costa vix vel non incrassa tis ;  subtus s t r iga  obsole te  seu nu lla ;  
plerumque minor. (<^$ Thuring., Boruss., Sudet.)

23
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Yar. e. U t d, sed annulo alarum  posticarum’ str igae ad-
nex o ;  parva ,  subviolaceo-cinerea. (<J Borussicus).

In alien V arie ta ten  unterscheidet sieli O phtha lm ica ta  von 
den A rten ,  welche die G ruppencha rak te re  (gezahn te  Hinter-  
fltigel, geschw arzte  S t i rn ,  einfach borstenformige Fiihler und 
keulenfórm ige, dem Sehenkel an Lange gleiche Hinterschienen 
des o )  niit ihr gemein haben ,  durch die ganzrandigen Vor- 
derfliigel, die G esta lt  des vordern  Querstreifs und die fein 
und gleicbmiissig staubige, m a tte  Unterseite. Der P u l la ta  T r.  
stelit sie g a r  nicht so n a h e ,  als die ol'teren Verwecbslungeu 
schliessen lassen sollten. Obgleicb diese A r t  durch T re i ts ch k e ’s 
und G uenee’s Beschreibungen und Herrich-Schafl'er’s F iguren  
schon ausreichend charak te r is i r t  i s t ,  will ich sie d oc l i , eben 
dieser V erwechslungen w egen ,  hier nochmals mit Bezug aut 
Oplitha lm ica ta  beschfeiben.

P u l l a t a  W V . T r.  is t ,  bei gleieher Grosse mit den an- 
sehnlieheren E xem plaren  von Ophthalm icata ,  robuster gebaut,  
als diese dilnnleibige und zartflUgelige Art. lh re  Vorderfltigel 
sind am Basaldri tte l  des Y orde rrands  s ta rk e r  gekrttmmt, ihre 
Saumlinie bauchiger deutlich gew e ll t ,  beim VVeibchen fast 
geziilint, ihre  Hinterfliigel im Verhaltn iss grosser und tie ie r  
gez ah n t ;  die Stirn dunk le r ,  schwarzbraun. 1m Bau der  FUh- 
l e r ,  P a lpen  und Beine ist kein U ntersch ied ,  nur  sind die 
le tz te ren ,  w ie  der  Sauger, e twas kraftiger.  Die Fftrbung ist 
s ta rkem  W echsel un te rw orfen ,  je  nuchdem der  l ic h te ,  blau- 
lich- oder gelblichweisse Grund m ehr oder  m inder dicht 
riunkel aschgrau oder  bleigrau bes taubt ist. D er  dunkle 
S taub ist g róber ,  m ehr zu Liingslleckchen gehauft, bei manchen 
Exem plaren  von deutlich holzfaserigem Ansehen. Zuweilen 
gew innt e r  so die U eberhand ,  dass die F liigel las t  einfarbig 
tief blaugrau  nur gegen die W u rz e l  und an den Querstreifen 
weisslich gemischt erscheinen. Die beiden Querstreifen der 
Vorderfltigel nicht so deutlich und scharf  schw arz  als bei 
O phtha lm ica ta  h e rvo r tre tend ,  der innere unregelm assiger ,  olt 
kaum  k en n t l ic h ,  der  aussere  scharf  gez ah n t ,  meist nur an 
den Spitzeu der Z ahne  schw arz  v e rd u n k e l t ,  der  der Hinter- 
fliigel ebenso, ab e r  tiefer ein- und ausgebogen, unregelmassiger 
als bei den V erw andten.  An den Aussenseiten der  Q uer
streifen b leibt der  Grund am lichteeten. Mitlelringe weniger 
scharf ,  au f  den  VorderflUgeln (wenigstens bei meinen E x em 
p la ren )  dem iiussern Q uerstreif  niiher als dem innern. W ellen- 
linie meist sehr verloschen , wenu sie deutlicher w i r d , nicht 
sanft w ell ig ,  soudern zack ig ,  im Spitzendritte l  d e r  Vorder- 
iltigel ziemiich regelmassig sageziihnig. Den H aup teharuk te r  
g ieb t die Unterseite . H ier ist der  Grund bltiulich- oder  
achw arz lich -aschgrau , nicht oder kaum  staub ig ,  mit e tw as
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G lanz; alle  FlUgel gleioh gefarb t  und gezeichnet,  m it einem 
r e i n  w e i s s e n  s t a r k e n  B o g e n s t r e i f  ais aussere Begren- 
zung des zweiten Querstreifs der  Vorder- und des Mittelstreits 
der  Hinterflligel. E r  ist wurzelwftrts  scharf  b e g ra n z t ,  saum- 
w a r ts  melir oder  minder verflossen, bei den lich ten Sttlcken 
bindenformig e rw e i te r t ;  auf den Vorderfltigeln sanft gebogen 
und w urze lw arts  schwach gezahnt, auf  den Hinterflllgeln s ta rk e r  
gekrilm m t und unregelmassig gezahnt.  Hinter der  undeutlichen 
Wellenlinie ist der  Grund bis zum Saume mehr oder minder 
ge l ich te t ,  bei hellen StUcken fast weiss. Durch diese lebhafte 
Farbung  d e r  U n terse ite ,  besonders den rein weissen, s ta rken  
M ittelstreif  derselben unterscheidet sieli P u l la ta  au f  den ersten 
Blick von alien niichstver w and ten A rten  und n k h e r t  sich 
m ehr  dunklen Exem plaren  von G laucinaria ,  bei denen das 
W eiss  indess im m er von grosserer  Ausdehnung ist.

Zu Pulla ta  Tr.  gehoren HUbner’s F. 145 (G esta lt  gut,  F a rbe  
viel zu b ra u n ,  w eshalb  sie G uenće ,  aber  w oh l mit U nrecht,  
zu Obscurata  zieht,  vo rdere r  Q uers tre if  zu dick und zu gerade)  
und Herrich-Schaffer’s Fig. 70 (U nterseite) ,  5 0 0 ,  501 (helles 
$ ,  Saum zu w enig  scharf  und tief gezahnt).

W i r  tingen P ulla ta  Anfang Juli im nordlichen T iro l und 
im Oberw all is ,  Ende Juli am Belchen im S chw arzw alde.  Ob 
sie wirklich auch im nordlichen Deutschland (Oberlausitz nach 
M oschler ,  Zeitz und Insel SyIt nach W ild e ,  I lsenburg am 
H arz  nach Jesche)  vorkommt, oder  ob diesen Angaben nicht 
ebenfalls Verwechslungen mit O phthalm icata  oder O bscurata  
zum G runde liegen, kann  ich nicht entscheiden.

E s  ist mir Ubrigens w ahrschein lich ,  dass O ph tha lm ica ta  
ih ren  Namen mit einem a l te ren  w ird  vertauschen mtlssen. 
Herrich-Schaffer h a t  niłmlich (VI 8 . 7 2 )  eine P u l l u l a r i a  als 
vermuthlich von P u lla ta  verschiedene A rt kurz charak te r is i r t  
und Fig. 4 9 8 — 9 abgeb ilde t ,  die ich nach d e r  Diagnose un- 
bedingt ftir O ph tha lm ica ta ,  var. V ep re tar ia  e rk la re n  wiirde, 
wenn sie H errich  nicht selbst in seinem neusten Verzeichnisse, 
sowie L edere r ,  w ieder als V ar ie ta t  zu P u lla ta  zoge. N ahere  
Auskunft tiber diese Pullu la ria  habe ich nirgends erha lten  
konnen, auch nicht vom V erfasser selbst.

Mit ziemlicher S icherheit w ird  dagegen Herrn v. Heine- 
m ann’s Pullu laria  (Schmetterl .  D eutschlands I ,  S. 682) mit 
V ep re ta r ia  vereinigt w erden  konnen ,  w oraus  sich denn zu- 
gleich erg ieb t ,  dass diese auch in Pom m ern  vorkommt. Selbst 
Heinemann's  P u l la ta ,  S. 6 8 1 ,  mbchte ich der  Beschreibung 
nach viel eher  ftir O ph tha lm ica ta  in der  S tamm form, als ftir 
die w ahre  P u lla ta  halten.

Staudinger zieht in seinem Cata loge Seite 190 A m- 
b i g u a t a  Dup. (Am biguaria  HS. S. 7 5 ,  Fig. 3 7 9 — 8 1 ;  Guen.

23*
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Phalśn. IX  p. 307) ais Synonym zu M eyeraria Lah. und ver- 
sichert brieflich, dass nicht nur diese beiden Namen, sondern 
auch O phthalm icata Lederer dieselbe A rt bezeichneten. Ich 
kenne Am biguata nicht in n a tu ra ; nach Guenće soli sie zwar 
der O phthalm icata verw andt sein: „mais elle a une coupe 
tout-k-fait diffćrente, aes ailes supórieures e tan t aigu&s et 
prolongśes & l’apex plus que chez aucune autre Gnophos. 
On la  reconnaitra en outre . . . .  surtout & ses antennes qui, 
chez le sont pareilles & celles de la Tephr. punctularia*. 
Diese letztere, Boarm. punctulata, h a t aber bekanntlich lang 
und pinselig gewim perte Filhler. W enn also Guenee’s A rt, 
wie er angiebt und wie man doch voraussetzen darf, die 
Duponchel’sche is t , so kann Ambiguata nicht zu Ophthalmi
cata gehoren.

Noch weniger kann M e y e r a r i a  Lah. identisch damit 
sein, denn L aharpe sagt von ihr (Phalenit. p. 66): „Le front
est blanc sale, ........  Les tarses des postśrieures, chez le
mftle, sont fo rts , n o n  e p a i s s i s tt und hebt dies Kennzeichen 
selbst durch gesperrte Schrift hervor. Ausserdem passt seine 
Abbildung der M eyeraria nicht entfernt zu Ophthalmicata, 
dagegen (die R ohheit aller Figuren der Tafel in Anschlag 
gebracht) so gut zu manchen weiblichen Exem plaren von 
D ilucidaria, dass ich sie ohne Bedenken fiir eine solche er- 
k laren w iirde, versicherte Laharpe n icht, dass die Filhler 
des c? „filiformes, tomenteuses en dessous11 seien. E r besass 
nur e i n e  mannliche M eyeraria — eollte er sich im sexus 
geirrt und eine diinnleibige Dilucidaria $  fur das einer 
neuen A rt angesehen haben? Sicher ist, dass Keferstein mir 
auf die B itte , mich M eyeraria wo moglich in natura kennen 
zu leh ren , durch Uebersendung eines Exem plars antw ortete, 
welches vortrefflich mit L aharpe’s Figur stimmte und doch 
nichts w eiter ais eine helle Dilucidaria $  war.

W enn nun Ambiguata D. durch die Beschaffenheit ihrer 
Filhler und M eyeraria Lah. durch die Stirnfarbung und den 
Bau der Hinterschienen aus der nachsten V erw andtschaft von 
O phthalm icata ausgeschlossen sind, so scheint ihr dagegen 
Onustaria HS. VI S. 73 (aus Amasia) sehr nahe zu stehn, 
wie auch Lederer 1. c. erw ahnt. Ich kenne sie nicht in 
Natur und die dickeren Filhler und gestreckteren Fliigel, 
welche ihr HS. und Lederer beilegen, sprechen i(lr specifische 
Verschiedenheit. Auf die Stellung des Mittelringes der Hin- 
terflligel ist dagegen wenig Gewicht zu legen. Es ist oben 
bereits eines Exem plars von V epretaria  gedach t, bei dem 
das Ringzeichen an den Q uerstreif stosst und ahnliche W ech- 
sel koramen aucli bei andern Gnoplios-Arten v o r, z. B. bei 
Dilucidaria.
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Sollte sich die V erm uthung  als richtig e rw eisen ,  dass 
Pullu laria  HS. =  V epre ta r ia  Zeller w&re, so w ttrde  diese 
Variet&t als S tam m fonn anzusehen sein und die Synonymic 
sich d emnach so s te l len :

P u l l u l a r i a  HS. Hein. =  V ep re ta r ia  Z. in 1.
Var. O p h t h a l m i c a t a  Led. Gn. =  P u l la ta  Hein.?

Gastronomisch-entomologischer Excursus
von

C. A. Uolirn.

Schwerlich vvird mir jem and  w idersp rechen , w enn  ieh 
behaup te ,  dass es zu alien Zeiten P h i l i s t e r  gegeben hat 
und geben w ir d ,  auch wenn sich dann und w ann irgend ein 
Simson die undankbare  Muhe g a b ,  ihre  har ten  Kbpfe einer 
pathologischen Operation mit Eselskinnbacken zu unterwerfen. 
Die Schlusszeilen Tegntir's in seinem stolzen G edichte J a t t e n  
(der Jiitt,  ein bosw ill iger r iesens ta rke r  D&mon der nordischen 
M ythe),

D et onda. a r  ododlig 
Liksom d e t  goda —
Das Bose ist unsterblich 
Gleichwie das G ute  

Sind ebenso gewiss r ich t ig ,  wie die realistisch ungebildete 
Philisterei Sancho P a n z a ’s ew ig  im berechtigten K ampfe m it 
dem tlbergeschnappten Idealismus des Junke rs  de la  Mancha 
liegen wird. Ehrn-C am pe, nachdem  ihm die U ebersetzungen 
seines Robinson Crusoe ins Russische und Portugiesische e twas 
in den Kopf gestiegen w aren  — fUr dam alige  Autoren al ler-  
dings ein be taubender W e ih rauch  — erk tihn te  sich zu der 
N aive tk t:  „die Erfinder des Spinnrades und der braunschweiger 
Mumme hktten  sich um die Menschheit verd ien ter  gemacht, 
als H o m e r ! tt Schon j e t z t  g iebt es in D eutsch land  nur noch 
wenige Leute, w elche wissen, w as ,M um m e‘  w a r ,  geschweige, 
wie sie geschmeckt h a t  — es w a r  ein stisses, klebriges, 
sta rkes  Bier und ist selbst in seinem engern V ate r lande ,  
Braunschw eig ,  fast vollkommen verschollen — vielleicht nach 
Darwin die te r t ia re  Ahnfrau  des q u a te rn aren  Hotl'schen Malz- 
ex t ra c te s ,  die im K ampfe um das Dasein von den bairi- 
sehen Bock-Rivalen zeitweilig  in den H in tergrund  gestossen 
wurde. Und das pa tr ia rcha lische  S p inn rad  d roh t  nach gerade
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ebenfalls eine ethnologische Seltenheit zu w erd en ,  welche 
eher  in industriellen Museen, ais noch wie damals in jedem  
deutschen Bauerhause anzutreflen ist. W ogegen  sich aller- 
dings die Ilias und die Odyssee an der literurischen Bildungs- 
Borse noch immer ais Curs-Papiere  ers ten  Ranges behaupten 
und der  W erthm essung  des alten Camj)e Schnippehen schlagen.

A ber  Mephisto b a t  Recht,  und die
Spottgeburt aus D reek  und F euer  

soli nie uneingedenk w erd en ,  dass das F euer  verganglicher 
i s t ,  ais der  D re c k ,  und dass der  Idealismus auf  die Lange 
den KUrzern zieht, wenn er  dem Realismus nicht bei Zeiten 
Concessionen macht. Mit andern  W o rte n ,  die Kunst und die 
W issenschaft sollen den Boden, aus und au f  dem sie gewach- 
sen, nicht aus den Augen und aus dem Sinne verlieren ,  und nicht 
in falscher Vornehm heit v e ra b sa u m e n , p rak tische  R esu lta te  
zu schaffen und dereń Kunde zu verbreiten. Justus  Liebig 
und K arl  Vogt haben j a  ausreiehend bewiesen, wie man das 
machen kann, wenn es auch schw erer  und viel schw ere r  ist, 
ais die meisten unsrer oberflaehlichen und desshalb falschpo- 
pu la ren  Penny-a-liner  es sich einbilden.

G erad e  unsre Special wissenschaft,  die Entom olog ie ,  hat 
den dickkopfigen Philislern  gegentlber einen har ten  Stand. 
„W ozu  nUtzt s i e — Das ist ih re  ewige Oppositionsleier, 
au f  der  sie sofort k l im pern ,  sobald  man ihrem  Geldbeutel 
mit O pferbegehren  zu nahe t r i t t ,  sollten diese auch noch so 
bescheiden bemessen sein. N un, meine H erren  Minister des 
Cultus, R eg ie rungsra the ,  S tad tve ro rdne te  e tc . ,  und wie sich 
diese sehatzbaren  V ettern  Sancho P a n z a ’s betite ln  mogen, 
g a n z  so unfassbar ist der  p rak tische  Nutzen der Ungeziefer- 
kunde  denn doch n ich t ,  das beweisen j a  allein die sauren 
Schweissperlen, welche mein g e lah r te r  F reund  Dr. H. Hagen 
vergossen ha t ,  um in seiner von riesigem Fleisse ehrenvolles 
Zeugniss redenden  Bibliotheca entomologica im zweiten Theile 
von Seite 487 bis 506 die colossale L ite ra tu r  zu verzeichnen, 
welche sich tiber ntltzliche und schadliche Insecten (Nutzen 
und Schaden natlirlich anthropologisch bemessen) bereits ber- 
gehoch aufgespeichert hat. W enngle ich  sich diese voluminosen 
Nutzen und Nachtheils-Acten vorzugsweise au f  Seidenbau und 
Bienenzucht reduciren, so w erd cn  doch selbst diejenigen Un- 
gez ie fe r-V erach ter ,  w elche am Honig nichts Leckeres  linden, 
schon aus G alanterie  gegen ihre verehrten  Mutter, Schwestern 
und a n d e rw e it  ans H erz  gew achsene T o ch te r  E v a ’s nicht in 
A brede  stellen dUrfen, dass die P h a la e n a  Bom byx mori L., 
zu deutsch S eiden raupe ,  so lange ein w'ichtiges W o r t  in der  
industrie llen Statistik  der  gem assig ten  Zonen a l le r  civilisirten 
L an d e r  in itzureden haben w ir d ,  als das  a l t te s tam enta rische
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In terd ic t  des Parad ieses  n ich t  aufgehoben, folglich die Feigen- 
b la t te r t ra ch t  nicht wesentlich inodificirt w ird . Den obenge- 
dachten Honig-Verachtern, die vielleicht in schnoder Analogie 
weder nach  F eigenblat tern  noch den siissen FrUchten darun te r  
Verlangen tragen, wird eventuell des gefe ierten D ipterarchen 
Loew 's  anziehende D arlegung  der  Capriflcation (Entom. Ztg. 
1843 8. 66) wenig In teresse geliabt haben — sie w erden 
also kaum w issen ,  dass die Feigenliebhaber sich bei der 
W e sp e  l i las tophaga  Psenes L. (grossorum G ravenh .)  zu be- 
danken haben. A ber in unserer  tin teverschw endenden  Zeit, 
w erden  die schreibseligen Autores doctissimi docli wenigstens 
der  Gallwespe ihren Respect nicht w e ig e rn ,  ohne deren 
Stiche die Eichen das wesentlichste Material zur T in te  unge- 
liel'ert lassen miissten.

Ich will nunmehr der  Ueberschrift dieses Artikels  n ah e r  
treten  und ein ernsthaftes W o r t  mit den Realisten reden , 
welche Leute von Geschm ack sind und deshalb die F rage 
nach dem Nutzen d e r  Entomologie in die einfache Form  
kleiden „wie schmecken die Insek ten ,  und wie bekommen 
sie?u U nter  den K aukasiern  wird es IVeilich nur wenige 
privilegirte Individuen geben, w elche  im Ganzcn und Grossen 
so entom ophag s ind ,  dass sie aus F au lhe i t ,  Indifferenz, Un- 
bildung etc. alles das ohne A usw ahl fressen, w as sie nicht 
frisst. [Aul was fiir seltsame Magenfiillungen Ubrigens die 
Menschen m itun ter  verl'allen konneu, lehren uns j a  die Erde- 
fresser in Stldamerika).  Ausser B etrach t bleiben natUrlich 
die V enusritter  le tzten A ufgebots,  welche aus den wunder- 
haren Z ugkra f ten  der  C anthariden  in Betreff der  aussern 
H aut auf  den verderblichen Trugschluss g e ra th e n ,  diese Ve- 
sicantien zu innerlichen Effecthaschereien missbrauchen zu 
ditrfen; in dem nach inanchen Richtungen hypercu ltiv ir ten  
China soli diese A rt  ausm ergelnder Insectennascherei in be- 
dauerlichem S chw ange sein. Entschieden plausibler ist das 
Rosten und Y erschlucken der  H eusch reeken , namentlich w o 
diese M igratoren als L andp lage  a u f tre ten ,  und der  arm e 
L andm ann in demselhen A cte  N o thw ehr  und R ache  iibt; vor- 
urtheilsfreie Reisende versichern , dass diese gebra tnen  Orthop- 
tereu g a r  kein tibler Bissen sind. W ie  sehr  die Gourmands 
d e r  romischeu Kaiserzeit die feisten Larven  des Cossus ligni- 
pe rd a  zu schiitzen wussten, ist bekannt.")  In Mexico w erden

") D ie Redaction wttrde es den geehrten lepidopterischen Lesern 
der Zeituug aul'richtig Dank wissen, wenn einer oder der andere sich 
veranlasst siihe, die Sache zu probiren und dariiber einen vorurtheils- 
freien Bericht einzusenden. A uf Verlangen kann ja  der Nam e des 
geehrten Experim entntors verschwiegen bleiben — dftgegen wiire fiir
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die H interleiber  der  Pachylis  gigas B u rn ,  a ls  hemipterische 
Delicatesse b e t raeh te t  und ausgesogen, freilich nicht von den 
Feinsclimeckern ar istokratischen Ranges. Docli das beweist 
w en ig ;  w er  weiss ob nicht die arm en Kiistenbewohner Ja h r -  
h under te  lang  sich schon an A ustern  de lec tir ten ,  ehe sich 
reichere Binnenlander tiberwinden konn ten ,  die ansclieinend 
unappetitlichen Sehaalth iere  herunterzuschlucken! Und je tz t  
lacht man denjenigen unerbittlich aus ,  der  ohne P robe  bloss 
nach Augenscliein die Auetern fttr ungeniessbar e rk la ren  
w ollte !*)

Dies bringt inicii auf  den E k e l ,  und der  E kel au f  meinen 
Liebling Dr. K a tzenbe rge r ,  der in der  38. Suinmula seiner 
bekannten Badereise folgende D iatribe dagegen einer Tisch- 
gesellschaft im Bade Maulbronn zum Besten g ieb t:

„U nter  alien Empfindungen kenne ich k e ine ,  die s t a r 
ke r  aber  auch grundloser is t ,  und die weniger Ver- 
nunft ann im m t,  ais der  E kel thut. Icb hielt mir im 
vorigen Herbste ein P a a r  lebendige Schnepfen, die icb 
mit unsaglichei Miihe zahm gem acbt, theils um sie zu 
beobacb ten ,  tbeils um sie auszustopfen und zu skelet- 
tiren. Da ich nun meinen Gasten gern  Ausgezeichnetes 
vorsetze ,  so bot icb einigen L eckerm aulern  darun te r  
S chnepfendreck , w ie gewobnlich mit Butter  auf  Sem- 
melseheiben geroste t a n ,  und zw a r  so wie ibn taglicli 
meine beideu Schnepfen unm it te lbar  lieferten. Aber ich 
da i f  Sie als ehrlicher  Mann versicbern , aucb kein ein- 
ziger bezeigte s ta t t  einiger Lust e tw as anderes  als 
ordentlichen Abscheu vor dem vorgesetzten  D reek : und 
wesbalb  e ig en t l ich ?— Bloss deshalb ,w eil  das Schneplen- 
gedarm  nicht mit au f  die Semmelscheiben gestricben 
w a r ,  und die Gourmands nur blossen N etto  und keinen 
Brutto-Dreck vor sich erblickten..  Icb b itte  abe r  bier 
jeden  verntinftigen Mann, zu u r thei len ,  ob ich meine

den Fall eines gaum enbefriedigenden Itesultats das Koch- und Brat- 
Recept wunschen8vverth.

*) Freilich vvenn das kleine Vocabularium  Recht lia tte , w elches 
ein gelehrter Berliner Schulm onarch mehr zum Nutzen seiner nase- 
weisen Delphine als zur Biirgschaft Beiner naturhistorischen Einsich- 
ten ans Licht gestellet h a t, so wiirdeu auch die Austern und die 
B lutigel als nutzliche l u s e c t e n  zu betrachteu se in , denn unter 
d i e s e r  Ueberschrift flndet man darin „Limax die Schnecke" und 
„Hirudo der Blutigel" au lgefiihrt!! Schade, dass der „Purpur von  
Tyrus" und die „huitres du rocher de Cancale" nicht auf diese Auto- 
ritat hin von den Ntttzlichkeits-Fanatikern als entom ologische Activa  
gebuclit werden konnen!
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Sumpfvogel,  da  sie ganz die Kost erhielten (Regen- 
w tlrm er,  Sehnecken und K ra u te r ) ,  aus der  sie von 
j e d e r  dem L iebhaber w ieder eine Kost auf den ersten 
W e g en  zugeftthrt — ob ich, sag’ ich solche e tw a  ab- 
sehlachten sollte (w ie  je n e r  seine Henne, die ihm taglich 
goldne E ier  le g te ) ,  urn gleichsam die Legedarm e auf- 
zutischen!“

Soweit Je a n  Paul.  Wet- a b e r  un te r  meinen entomologi- 
schen Lesevn jem als  Schnepfendreck  gegessen liat, ivird sich 
darilber  w undern ,  dass es dem humoristischen Polyliis tor un- 
bekannt gewesen zu sein scheint ,  dass ein H aup t- Ing red iens  
der  besagten  Schnepfen-Delicatesse aus Insecten  besteht,  vor- 
zugssveise aus W a sse rk a fe rn ,  H ydrocan tharen  w ie  Hydrophilen. 
E rs t  vor wenigen W ochen  refe r i r te  mir College B e t h e , er  
liabe in dem Corpus digesturn einer W aldschnepfe  mit der  
Lupe unzweifelte R ude ra  von A gabus,  Hydrobius und von 
Sumpfrand bewohnenden Bembidien vorgefunden.

D em nacb h a l te  ich mich zu der  Behauptung  berechtig t ,  
dass auch nach einer  sehr p rak tischen  Seite des Lebens, der  
Gastronomie, unsre W issensehaft eine nachgewiesene Bedeutung 
hat U nd ich bin zufallig im S tan d c ,  nocli einen neuen und 
rranz eigenthUmlichen Beleg dazu zu geben. Es h a t  mir niimlich 
mein F reund  Suffrian aus dem Curriculum v itae eines Semi- 
naristen , der ais Solin eines Missionars im Hottentotten-D istrict  
ł le re ró  geboren und aufgewaehsen ist , fo lgenden Passus mit- 
getheilt,  mit dem ich b ier  abschliesse, und aus w elchem  sich 
e rg ie b t ,  dass es Insecten g ie b t ,  w elche bei elnem wichtigen 
Zw eige der  G astrosophie ,  bei der  Cultur  gew isser Cham pig
nons, anscheinend unersetzlich sind. Jener  junge  Mann schliesst 
nehmlich seine E rz ah lu n g  von den Term itenbau ten  SUdafrika s, 
nachdem er m ancherle i sonst schon bekanntes  ange fah r t ,  mit 
der  meines W issens neuen Notiz:

Eine T h a tsa c h e ,  die mit den Termitenhiigeln in Ver- 
bindung s teht,  ist die, dass die aussern W a n d e  dieser 
Buuten zur Regenzeit  reich  mit Pilzen bew achsen  sind, 
die an  Grosse und Geschm ack alle  Ubertreffcn, welche 
man in E u ro p a  kennt.a
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Vereinsangelegenheiten.

In der  Sitzung am 6. Juni w urde  zunachst vo rge tragen ,  
dass uriser Mitglied H er r  B e rg w e rk s - In sp e c to r  M i c k s c h  in 
Pilsen vers to rben  ist. In den Verein vrurden aufgenommen: 

H err  Dr. B a i l - i n  Danzig,
C. F l u x ,  Kaufmann in Pernam buco,
C. W i l k e n ,  L eh re r  am A ndreanum  in 

Hildesbeim.
Es w u rd e  m itgethe ilt ,  dass der  seit langerer  Zeit in 

S tockung gera thne  Austausch der Publicationen mit d e rE n to m .  
Socie ty in Ph ilade lph ia  w ieder  in den geordnelen Gang ge- 
b rach t worden.

Der Seitens des H errn  Director Kaden angekOndigte Ent- 
scbluss ,  seine w eit  und bre it  beriibmte Schm ette ilingssam m - 
lung zu verkau fen ,  gab  zu lebhaf ter  Besprecbung un te r  den 
anw esenden  Lepidopteris ten  Anlass, von welcben m ehre re  die 
p rach tvo l le  Collection kennen. Alle vere in ig ten  sich in dem 
W u n s c h e ,  das ausgezeichnete Material moge womoglich un- 
ge t renn t  und in Deutschland verbleiben.

C. A. D.
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In te llig e itz .

Fiir Lepidopterologen.
Die alien Schm etterlings-K ennern und Liebliabern von 

einiger Belesenheit liingst vtihmlieh bekannte reiche Sammlung 
des D irector Kaden in Dresden, eine der grossten in Deutsch
land und wohl auch in ganz Europa, will der Besitzer wegen 
seiner hohen Jahre  verkaufen. 'W e n n  er das baar daraul 
verw andte Capital auf 7 — 8006 T haler anschlagt ( - -  allein 
die kostbare Ausbeute von Moritz aus C entral-A m erika wurde 
i'iir 1500 Thalei erw orben —), so giebt das einen ungefahren 
M assstab ittr den W erth  dieser aus circa 9000 Species in 
24 bis 25,000 Exem plaren trefflicher Haltung bestehenden 
Collection. Sie ist ebenso reich an Seltenheiten wie an Tjrpen 
unsrer geachtetsten Autoren.

Am liebsten wttrde der Eigner die von ihm mit Liebe 
und Sorgfalt gehegte Sammlung ungetrennt in zuverlassige 
Hand iibergehen sehen: doch sollen, wenn es nicht anders 
geht, auch Europker und Exoten gesondert verkauft w erden. 
°  Zu naherer Auskunft wende man sicli an

D irector C. G. K a d e n .
N eustadt—Dresden.

Von massgebenden A utoritaten wurde mir verbilrgt, dass 
in der Kaden’sclien Sammlung ein doppelter W erth  stecke, 
weil ausser dem Reichthum der system atisch geordneten be- 
schriebnen A rten nocb ein Schatz von unbeschriebnen Species 
aus entlegenen L andem  vorhanden. Es kann nur im Interesse 
der W issenschaft gewUnscht w erden, dass dieses kostbare 
M aterial in glUckliche Hand gerathe.

Dr. C. A. D ob  rn.

Flir K&ferliebhaber.
Der U nterzeichnete beabsichtigt seine Kafersammlung zu 

verkaufen. Dieselbe en thalt beilautig 7200—7400 Species in 
beilautig 20,000 E xem plaren , E uropaer und A ussereuropker, 
darunter seltene Sachen, in beilautig 320 Glaskasten von 15" 
Lknge und 1 0 "  Breite. Ausserdem eine Anzahl besserer 
Dubletten. Ein Catalog steht. zur Einsicht.

Nentershausen, Prov. Hessen. Dr. B a u e r ,  Physikus.
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Empfehlung.
H err  Gustav  Belfrage,  welcher m ehre re  J a h re  in Nord- 

Am erika gevvolint hat und dor t  bedeutende Einsammlungen 
von Insecten inachte, hat sieli je tz t  nach  T exas  begeben. Den 
Freunden  der  Entomologie bietet er von seinen in T exas  ge- 
m achten  E rn ten  zu billigen Preisen  hiermit an Die d a ra u f  
Reflectirenden wollen sich an Mr. Gustav Belfrage P. A. 
Bax. 106 H ouston ,  T ex a s ,  United States wenden. Dass die 
Naturgegenst&nde gut behandelt  sind, bezeugt

S tockho lm , April 1867 C arl  M. B o h e m a n .

I n  Ins I < :

v. P r i t t w i t z :  Lepidopterologisches K e f e r s t e i n :  Ueber Se 
tina. C r i i g e r :  Austral.  Lepid. vou Seott  B e t h e :  Neuc Staphylinen  
S u f f r i a n :  Cryptoceph. astracanictis. D o  hr  a: Ceterum quidem  
K. I.indemann’s Notiz. Yereinsangel. K e f e r s t e i n :  Lep. Mittheil 
D o h r n :  Literatur (W ilken).  Insecten-Gallen. Z e l l e r :  Literatui 
(W allengren).  B a l l  i o n :  Synon Bemerk. Dr. H. D o h r n :  Der  
mapteren. Neue Porficulinen. S p e y e r :  Lepid. Mittheil. D o h r n  
Entom. Gastrosophie. Vereinsangel. Intelligenz.

A u a g e g e b e n  A n f a n g s  J a n i .


