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fVissenschaftliche Mittheilungen.

Kritisclie Bemerkungcn
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Schmelterlinge von Europa, als T ex t, Revision und 
Supplement zu Hiibner’s europaischen Schmctterlingen. 
Erster Band. Tagschmetterling-e. R e g e n s b u r g  1845

von
Dr. A. Speyer,

„E s ist mir aufgefallen, in keiner der mir bekannt gewor- 
denen naturwissenschaftlichen Zeitschriften bisher einer ausfiihr- 
lichern kritischen W iirdigung des obigen W erks begegnet zu 
sein , das ich nieht anstehe, als die bedeutendste Erscheinung 
un Gebiete der europaischen Lepidopterologie zu bezeichncn, 
wclche uns die Neuzeit gebracht hat. Yielleicht ist der Uuistand, 
dass erst ein im Yerhaltniss zum Ganzen nicht bedeutender Theil 
ties W erks voliendet is t , fiir Manchen ein Grund gew esen, mit 
semen Bemerkungen zuriickzuhalten —  ein Grund iibrigens, der 
nur aus nahe hegenden andern Griinden nicht stichhaltig scheint. 
rune Hauplabtheilung des gesammten Lepidopterenheeres liegt der 
Beurtheilung vor, der Verfasser hat in der Einleitung den Plan 
des Ganzen, den ungefaliien Abriss seines Systems mitgetheilt, 
so dass man wohl ein Urtheil schon jetzt zu fallen befahi'1  ist! 
Eine strenge K ritik von tuchtiger Hand miisste und wurde deni 
\  erfasser selbst in holiein Grade willkommen und der Fortsetzung 
des W erks gewiss von Nutzen sein. So wenig ich mich als 
emen in jcder Hm sicht dazu Berufenen betrachten darf, glaube 
ich doch durch ein niiheres Eingehn auf die Yorziige und Mangel 
des genannten W erks, da kein competenterer R ichter bisher sich 
hat linden wollen, nichts Ueberfliissiges zu unternehmen. Ich 
muss sogleich vorausschicken, dass ich die Schrift nur in soweit 
besprechen w erde, als sie der ersten Halfte ihres T itels g e n i i" t: 
als systeinatische Bearbeitung der europaischen Schmetterliie'c 
dass aber ihre Beziehung zum Hiihner’schen K upferw erke, sowie 
Bire Leistungen als Kupferwerk iiberhaupt, ganz ausser deni 
Kreise meiner K ritik  liegen.

W as sogleich bei einer auch nur lliichtigen Durchsicht dem 
a;ser in die Augen sp ring t, ist die streng wissenschaftliche 
01 in, die gedningte, concise, alles Ueberlliissige vcnneidende 

opioche des W erks. Der Lepidopterologe fiihit sich uni so an- 
genehmer davon beriihrt, weiss solche Yorziige uni so melir zu 
sehatzen, als er in dieser Beziehung durchaus nicht verwbhnt
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ist. Das bunte Falterreich hat so M anchen aus einem Sammler 
und Liebhaber zum Beobachter und Sehriftsteller gem acht, dcm 
zur w i s s e n s c h a f t l i c h e n  Forschung und Forderung —  unbe- 
schadet aller sonstigen Yerdienste —  eben nichts fehlte, ais 
Alles —  doch genug hiervon. In neuester Zeit fangt dies ja  
auch bei uns Dcutschen a n , besser zu werden. “

Die vorstelienden Worte sind bereits vor Jalir und T ag  
geschrieben. Sie sollten eine K ritik einleiten, die ich dureh 
(leissige und griindliche Untersueliungen und Yergleiche der tiich- 
dgen Arbeit einigennassen wiirdig zu maclien hoffte, welcher sie 
galt. Aeussere V erhaltnisse, welche mir unerwartet die nothige 
Musse raub ten , haben die Ausfiihrung dieses^ Plans gehinilert, sie 
machen es auch jetzt noeh unthunlich, ihn in der beabsichtigten 
umfassenden We'ise zu vollenden. E s ist mir nicht moglich, 
die so unumganglich nothigen Studien und Yergleiche vorzunehmen, 
welche eine tiefer eindringende Beurtheilung ais erste Bedingung 
voraussetzt. W as ich hier gebe, soli und kann nur auf den 
T ite l von Bemerkungen Anspruch m achen, die ich veroiientliche, 
urn wenigstens zu thun, was in  meinen Kriiften steht und viel- 
leicht eine geniigendere K ritik , die noch nnmer zogert, zu pro
vociren. . . . , .

W ir haben ein W erk vor u n s , welches, soviel nur bekannt, 
zuiu erstenmal seit der Yollendung des O chsenheiiner-T reitschke- 
schen die europaische F auna in  ihrer Gesammtheit nach eigenem 
auf griindliche, zum T heil ganz neue Untersuehungen gestutzten 
System begreift und dabei bis zur wenigstens synoptischen Be- 
schreibung der Species durchgearbeitet ist. E in  W erk  dieses 
Um fanges, welches auch in den ausserdeutschen Landern keinen 
Rivalen hat, iniisste Epoche m achen, wenn es nur einigermassen 
dem Fortschritte der W issenschaft in den letzten Decennien ent- 
sprilclie. H errich-Sehaffer hat aber seine Aufgabe in einer Weise 
aelos’t die deutscher Griindlichkeit und W issenschaftlichkeit 
wahrh ift zur E hre gereicht. E r  hat nicht allein das Bekannte 
mit K ritik zusam m engestellt, sondern durch eine Masse eigener 
Untersuehungen die W issenschaft bereichert, welche, zu“' al ln 
BetrelF des Fliigelgeiiders, grossentheils ganz neue und uberra- 
schende Gesichtspunkte erbffnen. W er sich einmal init IJnter- 
suchungen dieser Art beschiifłigt h a t ,  wird zu wiirdigen wissen, 
was es h c iss t, sich durch eigene Untersuchung uber den ieinern 
Bau der wichtigsten ilusscrn Organe des Schmetterhngskorpers 
bpi einer M asse von einigen tausend Arten Kenntniss zu yerschaffen. 
Der Yerf. hat diese Kenntniss durch W ort und Bild vortrelflich 
anschaulich zu machen gewusst und sie in einer Weise fur sein 
System benutzt, die dasselbe, mag man auch sonst nicht uberall 
mit ihm einverstanden sein, jedenfalls vor dem Vorwurf der 
Leichtfertigkeit und Oberflachlichkeit durchaus sicher stellt.. Aus
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alien diesen Griinden kann es keinem Zweifel unterliegen, dass 
die vorliegende Synopsis, sohald sie vollendet is t, die Stelle 
einnehnien wird, welche In's hierlier das Ochsenheimer-T reitschke -  
sche W e rk , wenn anrh keineswegs genugend, ausfiillte : es wird 
die Grundlage abgeben , an welche sich Speeialfaunen, Mono- 
graphieen u. dergl. anlehnen, nach welehein der Sammler ordnet 
und benennt.

G erade die einflussreiche S tellnng, welche der Synopsis 
nicht enfgehen k a n n , lasst mich bedauern, dass der Yerf. dieselbe 
nicht ganz unabhiingig von Hiibner’s Kupferwerk gehalten hat. 
K upferw erkein der fiir dieLepidopterologie gewohnlichen Art sind ein 
L uxus, dessen nur eine ganz geringe Zahl von Jiingern dieser 
W issenschaft froh werden k a n n , den ich auch eben nur fiir einen 
Luxus zu halten sehr geneigt b in , dessen die W issenschaft ohne 
allzugrossen Schaden fiiglich entrathen konnte. H errich-Schaffer’s 
wohlfeile Umrisstafeln sind unendlich w ichtiger, als seine theuern 
bunten Bilder. Die erstern und den T ext kann kein Lepidopterolog 
entbehren, sie werden aber fiirV iele auch so ziemlich den ganzen 
literarischen Hausschatz ausmachen miissen. Ohne die enge Be- 
ziehung zu Hiibner wiirde der Yerf. wohl nicht dazu gekomrnen 
sein , die Bearbeitung der Verwandlungsstufen von der des voll- 
kommenen Insects auszuschliessen und sie einein besondern W erke 
aufzusparen. Dies scheint mir ein wesentlicher Missgriff, so wenig 
ich verkenne, dass jene Erw eiterung die Beendigung des W erks 
hatte verzogern miissen. Ich miichte g lauben , dass die dadurch 
bedingte bestiindige Riicksicht auf die ersten Stande dein System 
selbst von Yortheil gewesen sein wiirde. Eine Diagnose der 
Raupe und, wo es geschelin konnte, der Puppe, Art und Epoche 
der Verwandlung u. s. wr. vermisse ich hiichst ungern. Die
Schwierigkeiten sind mir nicht unbekannt, welche der Erfiillung
dieser Forderung iin W ege stehen und wovon die UnmBgliehkeit, 
eine geniigende Anzahl von R aup tn  selbst heobachtet und be- 
schrieben zu haben , so dass man sich auf die sehr unzureichende 
Hiilfe der K upfer, ausgehlasener T hiere und auf fremde Angaben 
verlassen m uss, die erste Stelle einnimmt; aber eine gedrangte, 
mit K ritik  entworfene Zusamiuenstellung des Bekannten wiirde 
billigen Anforderungen viillig geniigt haben. Getrennt vom System 
wird die Raupenbeschreihung einen grossen Theil ihres lnteresses 
und Nutzens fiir die wissenschaftliche Fiirderung der Lepidop-
terologie, fiirchte ich , einbiissen.

Das Z w eite , was nicht ganz mit meinen W iinschen iiber- 
einstimmt, ist die Art und Weise der synoptischen Bearbeitung 
selbst, besonders die vielfach gegliederte Gruppirung der Species 
artenreicher Gattungen. W er sollte nicht anerkennen, was der 
Verf. auch hier fiir die Sichtung der A rten , fiir die scharfe, 
priicise Hervorhebung der w esentlichen, diagnostischen Merkmale
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gethan h a t ! Aber die minutiftse Benutzung von Farbe und Zeicb- 
nung maclit die Gliederung der grossern G attungen, wie mir 
scheint, vielfach ldinstlicb nnd erschwert die U ebersich t, statt sie 
zu erleichtern; man verwirrt sieli in diesem allzureichen Fachwerk. 
E s hat nicht iiberall vennieden werden konnen, Grnppen zu 
b ilden , welehe die natiirliehe Yerwandtschaft zerre issen , sogar 
Varietiiten trennen, die Aulfuhrung derselben Art an mehreren 
Stellen nothig machen. Farben und Zeichnungen haben ihren 
W erth, beweisen aber durch ihren W echsel innerhalb der Griinzen 
der Species, dass sie unter alien Trennungsgriinden den untersten 
Platz einnehmen und nur mit grosser Yorsicht zur Gruppenbildung 
benutzt werden diirfen, trotz alle D ein , was H err Boie neuer- 
dings zu ihren Gunsten gesagt hat. Durch die der Kiirze zu 
Liebe gewiihlte synoptische Bearbeitung ist ferner ein Vortheil 
fast ganz verloren gegangen , den ich fiir einen sehr wesentlichen 
der Diagnosen im gewohnlirhen Sinne halte; ich nieine die Un- 
terstiitznng des Gedachtnisses und der E inbildungskraft, denen 
diese in wenigen Ziigen ein Bild gehen, zu dem man sich nur 
die Gattungscharaktere zu suppliren hat. Statt desscn muss man 
sich hier die S tiicke, welehe die Definition der Art zusammen- 
setzen, von so vielen Seiten muhsain herbeiholen, dass das Ge- 
dachtniss leicht erlahint. A udi den Gattungen hat der Verf. keine 
eigentliclie Diagnose gegeben, so sorgfaltig er sonst ihre Kenn- 
zeichen auseinandersetzt, er giebt dafiir, wenigstens bei den 
Rhopaloceren, nur kurze Uebersichten. Wie ich statt dessen 
die Form der Bearbeitung gewiinscht hiitte, bedarf keiner Aus- 
einandersetzung, da wir in Zeller’s Monographieen der Pteropho- 
riden u. s. w. musterliafte Diagnosen von Gattungen und Arten 
besitzen.

Yaterland und P lugzeit, so wie die Nahrungspflanze der 
R aupe, ist bei jeder Art kurz angegeben, nur hie und da scheint 
dies ubersehen. Ich htitte, unbeschadet der K tirze, eine grossere 
Genauigkeit und Vollstiindigkeit in diesen Angaben gewiinscht. 
Soweit ich dariiber eigene sichere Erfahrungen b a tte , habe ich 
das Fehlerhafte unten verbessert. Ueber die Yerbreitungsbezirkc 
der Arten wissen wir noch ungemein wenig Zuverliissiges; es 
wird noch lange dauern, ehe man an eine „Geographic der 
Schm etterlinge“ denken kann.

L iesse jeder Sammler es sich angelegen sein , die F auna 
seiner Gegend moglichst genau in alien ihren Beziehungen zu 
erforschen, so wiirde sich wenigstens fiir Deutschland bald eine 
als Grundlage zuniichst geniigende Zusammenstellung herstellen 
lassen. Der Gegenstand bietet so viel interessante Ś eiten , dass 
ich den entomologischen Yerein bitten m ochte, entsprechende 
Aufforderungen ergehn zu lassen. E r vor Allen ist zu einer 
solchen nur durch das Zusammenwirken Vieler miiglichen Leistung
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befahigt und berufen. Vorarbeiten besitzen wir in einigen fepe- 
cialfaunen, wie der leidcr unvollendeten pommerschen von Hcring, 
in der schlesischen des dortigen Tauschvereins u. a . ,  aber das 
sind ganz unzusammenhangende Bruchstiieke. Die nothigen An- 
gaben iiber Yerhiiltnisse der Vegetation, Bodenbeschaftenheit, 
Meeresliohe u. s. w. diirfen zudeni nicht feblen.

Ueber die Umgranzung seiner F au n a , iiber das, was er 
.,europiiiseh“ nennt, spricht sieh der Yerf. nicht a u s , der Inhalt 
seines W erks lehrt aber, dass er diesein Begriff eine sehr weite 
Ausdehnung giebt, wie das jetzt yielfach geschieh t, „um s ganzc 
Mittelmeer herura, Sibiriam atque Caucasum .“ Ich kann mic 
darait nicht recht befrennden. Die Schw iengkeit liegt d a n n , dass 
eininal weder natiirliche, noch feste pohtische Grhnzen Furo  pa 
von Asien scheiden; dann , dass das eigentliche E uropa se bst 
schon zwei entoraologische Gebiete und doch beide nur zuniT heil 
um fasst, namlich das eigentlich europiiische und das des Mittel- 
m eeres, von dem arctischen g ar nicht zu rcden. W ill man also 
consequent verfahren, so muss man sieh entweder auf die Granzen 
des W elttheils heschriinken und diese im Osten hbchstens bis 
zur W estgranze des Gouvernements Astrachan ausdehnen, odct 
N ordafrika, K leinasien und den ganzen ungeheuren Landstrich 
vom Ural bis nach K am tschatka und Nordchina znsammeniassen. 
Denn wie die siidlichen Kiisten des Mittelmeers mit Inbegriff von 
ganz Kleinasien wesentlich gleiche Prodnkte mit Italien , Spanien 
u. s. w. besitzcn , so zeigen die ganz N ordasiens, soweit sie 
bekannt geworden sind, einen wesentlich mittcleuropaischen Cha
rakter. Und soweit wild man denn doch wohl eine europiiische 
F auna nicht ausdehnen wollen. Da aber inR ussland  die Gritnze 
un<remein schwer zu ziehen sein m ochte, so schien es mir am 
besten gethan , dies in alien Beziehungen halbasiatische Land 
auch in  soweit Asien zu iiherlassen, dass in faunistischer H in- 
sicht nur seine westlichen V orlander, Lappland, F innland, die 
Ostseeprovinzen, L itthauen, Volhynien, Podolien, und Bessarabien, 
zu E uropa gerechnet wiirden. Die M asse neuer A rten, welclie 
uns die ostlichen Provinzen Russlands geliefert haben , deutet 
schon an , dass hier der continentale Charakter des Landes auch 
seinen Producten den asiatiscben Typus aul'zudriicken beginnt, 
wenn derselbe auch nicht abweichend genug is t, um ein neiies 
Gehiet zu begriinden. Eversmann’s F auna volgo -  uralensis fallt 
damit ganz auf die asiatische Seite.

W as mir am wenigsten der wissenschaftlichen H ohe, aul 
welcher sonst das W erk steht, zu entspreclien sclieint, sind 
seine Namenbildungen. Bei Englandern und noch mehr bei F ran - 
zosen ist man an Barbarismen und leichtfertige Nainenfabnkation 
gewohnt*, Manchcm unserer Landsleute kann man sie ei unvei- 
schuldetem Mangel an Spraehkenntnissen leichter verzeihen; a Her
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an ein W erk , wie d ieses, welches den Stempel deutscher 
Gediegenheit so deutlich an der Stirne trag t, stelle ich hdhere 
Anforderungen. Ich meine, der Verf. hatte die Gelegenheit nicht 
voriibergehn lassen diirfen, eine M asse jener aller Grammatik 
Hohn sprechenden, der W issenschaft zur Unzierde gereichenden 
Bildungen auszumerzcn oder sie zu verhessern, dann aber auch 
strenge Gerechtigkeit zu iiben gegen die iiltest berechtigten 
Gattuugs -  und Artnainen. Beides kann auf eine wirksame W eise 
nur in  einem um fassenden, Jedermann unentbehrlichen W erke 
geschehn. Das hier Recipirte wird fi'ir lange Zeit Geltung be- 
halten; um so mehr war es Pfliclit, es sorgsam zu erwagen. 
Ueber die Grundsatze, welche ihn dabei geleitet, hat sich derY erf. 
nicht ausgesprochen. N ur deni Endungszwange bei den T riv ia l- 
namen der Spanner und Mikrolepidopteren redet er (Gcometrides, 
S. 1 f'g.) das W ort und nimmt Boisduval’s V erfahren, alle 
Spannernamen in —  aria endigen zu lassen gegen ineinen in 
der Isis ausgesprochnen Tadel in Schutz. E s scheint mir fast, 
als sei ihm meine Ansicht nicht ganz deutlich geworden. Ich 
verwerfe Boisdnval’s Verfahren, weil mir j e d e r  Namenszwang 
unniitz, ja  schiidlich erscheint. Der Nutzen ist rein illusorisch, 
der Schaden in den daraus hervorgehenden monstrosen und 
sinnlosen Namen und in der Nothwendigkeit des Namenumtauschs 
bei dem Hiniiber- und Heriiberwerfcn aus einer — ana in eine 

alis oder ■—  ̂ e lla -F a in ilie , die bei der unsichern Begran- 
zung derselben nicht ausbleiben k a n n , in die Augen fallend genug. 
E s soli in diesen Fam ilien wie in denen ohne Endung-szwanu- 
dieselbe Regel g e lte n : der alteste verbffentlichte, richtig gebildete 
Name ist der einzig berechtigte, mag er endigen wie er will. 
Bei den Spannern soil demnach ohne Rucksicht auf die Fiihler 
Sainbuc a r i a  bleiben, aber auch F l u c t u a t a ,  N ota t a  u. s. w. 
wieder hergestellt werden. Die A rten , welche Boisduval zuerst 
benannt h a t, mogen und miissen ihr — aria behalten ; zu einer 
willkiirlichen Umformuug illterer Namen kann ich ihin aber durch- 
aus kein Recht zugestehn, so wenig ich einen Nutzen davon 
begreife *)

* )  A n m e r k u n g .  Ich w ill g leich  hier auf ein sonderbares M issver- 
s tan d n iss  aufm erksam  m achen, in  das der Verf. durch einen Druckfeh- 
ler gerathen is t . Er s a g t : (G eom . 8 .  5  A nm .) »H r. Sp . tadelt B o is
d u val. d ass  er s a g t , d ie w irklichen Fuhler aller Spanner seien  
borstenform ig. Er hat hierin U nrecht u. s . w . « In der T hat is t  
aber w edcr bei B o isd . noch bei m ir ( I s i s  1 8 4 3 , S . 2 4 4 }  von w i r k 
lic h e n , sondern von w e ib l ic h e n  Fiih lern  die R e d e , w ie  g leich die  
folgenden Z eilen m ein es  A u fsa tzes  lehren. D er Setzer hat nur die  
boiden B uchstaben  verw echselt. D a ss  n icht a lle  Spanner im  w eib- 
licher, G e sc h lec h t, im  G egensatz zu den M iin n ch en , einfach borsten- 
form ige Fuhler h ab en , w ie B . b eh au p tet, wird Verf. g ew iss  zugeben. 
E s is t  h ier  n icht d ie  Form  d es Schafts g em e in t, sondern M angel 
oder D ase in  vou Zahnen u. s. w.
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Ffir di»* Fam ilien  und Z iinfte hat der Verf. die Endiguno- 
ides gew iih lt, nach dein V organgc L a tre ille ’s ,  B oisduval’s 

und A nderer, und ohne w eitere R iicksich t a u f  den grieeh ischen  
oder rdm ischen U rsp rung  der N am en. W oher diese E nd igung  
7— id es , NB. als P l u r a l ,  wie sie stets genoinraen is t ,  stainnit, 
's t  m ir ein R ath se l. D as griech isch  gebildete Patronyinikon hat 
zw ar auch  —  id e s , aber im S in g u la r ; der P lu ra l h a t —  i d a e .  
W elchen S in g u la r soil m an sich zu W orten  wie Papilion ides, 
N ocluides u. dergl. denken ? Ich m ochte fas t g lau h en , die F ra n -  
70sen hatten  das ihnen m undrecht liegende (fran zo sisch e ) P ap i
lionides etc. frisch  w eg la tin is ir t, ohne sich den K opf dam it zu 
zerb rechen , oh das auch w irklich lateinisch se i, oder n icht. W ie 
'lem auch s e i ,  diese B ildungen sind verw erfliche B arbarism en. 
Aus dein G rieeh ischen  abgeleitete N am en diirfen au f  —  idae 
endigen und sind dann n u r substantive zu geb rauchen  und raiinn- 
hchen  G esch lech ts, so B om hycidae, S phing idae  etc. L atein ische 
W orte kiinnen n u r den R egeln  ih re r S prache gem iiss gebildet 
w erden, also sta tt P a p ilio n id e s : Papilionina oder Papilionacea, 
seil. L ep idoptera . S ie sind dann A djective, die sich nach  dein 
zu supplirenden H auptw ort zu  richten  haben. G riechische W orter 
durfen wohl (h e i ih re r  L a tin is iru n g ) auch lateinisch gebildete 
End ungen e rh a lten , aber keinesw egs um gekehrt. D er G leich- 
torm der E ndungen  d a rf  n icht alle R iicksich t au f  die G ram m atik 
geop tert w erden , will m an sie aber einm al du rchfiih ren , so kann  
uies bei A llen auch n u r nach la te in ischer F orm  geschehen . D es 
V ertassers E quitides h a t bereits E richson  geriig t. E ine  w ahrhaft 
horrib le B oisduval’sclie Schopfung is t auch der Nam e D repanu - 
lides (s ta tt D rep an id ae), und W ein fiillt n ich t bei der aus d e r- 
selben F a h rik  hervorgegangen  n  Geom. m icrosaria F rey e r’s so 
a rg  bespottelte L ap id isa ria  e in , die w ahrlich um kein  H a a r  breit 
srh lech te r is t?  O u ra p te ry x , D ic ra n o u r a  u. a . h a t m an verbessert, 
ah er das ^n eeh isc lie  fi , ja  ou geh t nocli im m er unveriindert in 
'lie latin isirten  oder vielm ehr n u r uiit late in ischen B uchstaben 
geschriebenen W orter iiber (C heim atob ia , P a id ia  e tc .)  w as doch 
n irgends zu dulden is t.

V o rtre lflich , in  k la r e r ,  b iindiger K iirze sprich t der Yerf. 
in  der E i n l e i t u n g  iiber S ystem atik , G attungsuierkm ale und 
E in theilungsgriinde. H ier is t A lles so wohl du rchdacht dass es 
m oglich w u rd e , au f  w enigen Seiten  das W esen tlichste  dariiber 
zusam m enzudriingen, dem ich kaum  E tw as hinzuzufiigen wiisste. 

egen seines \ e r s u c h s ,  ein natiirliches System  aufzustellen, 
t® Verf. sich n ich t ers t zu  rech tfertigen  b rauchen . E s  w ird 

wobl N ientandem  m ehr in  den S inn  k o m m en , init A bsicht ein 
kunsthches zu bauen.

D ie k u rz e , term inologische B eschre ibung  der iiussern  A na- 
'ouiie des Schinetterlingskfirpers geniig t ihrem  Zw ecke und bringt
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eini»-c (lurch bezeichnende Kiirze einpfehlenswerthe Bezeichnungen, 
wie°.,Saunilinie“, „M ittelschatten“. F iir „Nebenpalpen“ wiire das 
eben so kurze , „K iefertaster “passender. Ich weiss nicht, waruui 
man in den ineisten neuern W erken den „S auger“ verbannt hat 
und statt (lessen bald Z nnge, bald Rollzunge, bald R ussel, bald 
Spiralzunge u. s. f. sagt. W as man sonst bei den Insecten 
lino-na ncnnt, entspricht keineswegs den verlangerten Unterkiefer- 
stiicken der Schm etterlinge, der Russel (ler Curculioniden oder 
der Dipteren ist etwas ganz Anderes; es ware also wohl am ge- 
rathensten, den kurzen , bezeichnenden und eingebiirgerten Nainen
,,Sauger“ beizubehalten. _

Die W iirdigung der einzelnen Organe bezuglich llirer 
W ichtigkeit fiir die Systematik fiihrt den Verf. zu dem Ergebniss, 
dass niichst der Grundform der Fiihler die Fliigel und insbe- 
sondere ihre Adern (Rippen des Yerf.) die erste Stelle einnehmen. 
Dieser Ansiclit haben wir es wohl zu danken, dass er mit unend- 
licher Miihe und Sorgfalt dem Studium des F liigelgeaders sich 
unterzogen und durch Beschreibung und Abbildung die Kennt- 
niss dieser Theile in einer W eise gefbrdert h a t ,  welche allein 
genugte, die W issenseliaft um einen guten S chntt vorwilrts zu 
bringen. E ine N achpriifung, der ich mich in  gemigendem Um- 
fange nicht habe unterziehen kbnnen, muss freilich noch icststellen, 
ob die uberraschenden R esu lta te , welche der Verf. fiir die Systematik 
aus jenen Untersuchungen gewonnen h a t, iiberall stichhaltig sind.

Icli besorge, seine eigenen fortgesetzten und in’s Einzelne 
dringenden Untersuchungen werden zu vielen Ausnahmen fiihren 
und das durch seine Einfachheit so schone Schema der F alte r- 
fam ilien, S . 12 , stark  durchlbchern. Eine Beurtheilung desselben 
spare ich bis daliin auf, wo dasselbe vollendet und ins Einzelne 
ausgearbeitet vorliegen wird. Soviel stellt sich auf den ersten 
Blick h erau s, dass die b l o s s e  Beachtung der Fliigeladern zu 
sehr sonderbaren und kiinstlichen Zusammenstellungen fiihren 
wiirde wie die der Cossiden mit den Zygaeniden. Sollte sich 
die Ausschliesslichkeit des Charakters der Mikrolepidopteren 
(3  feine Innenrandsrippen der Hinterflugel bei nur 1 solchen der 
Yorderflugel) liestiitigen (nur eimge Fam ihen, seme Hermmiden, 
Nycteoliden und die Gattung Roeselia trennt Verf. wegen des 
M angels der dritten Innenrandsrippe von den Mikrolepidopteren), 
so wilre schon das ein grosser Beweis fiir die W ichtigkeit des 
Geiiders und wir erhielten dadurch eine neue Bestatigung der 
Richtigkeit des Yerfahrens der iiltern System atiker, welche die 
kleinen Schmetterlinge stets zusammertstellten. W ie der Bau der 
Raupenfiisse damit iibereinstimmt, habe ich schon friihcr (Isis , 
1845 S. 830) bemerkt. Sehr beachtenswerth is t, dass die Aus
nahmen von der allgemeinen R egel, dass die Raupen der Z iins- 
ler W ickler u. s. w. Kranzfiisse hab en , sich bei den von H errich-
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Schaffer ans ganz andern Griim len von jenen Fam ilien  getrenn ten  
A rten linden; so haben  Q alias p ra s in a n a , H erm inia barbalis und 
Hvpona c rassa lis  K lam rnerfiisse , verm uthlich anch R oeselia 
palliolalis.

V ergessen  soil m an iibrigens n ic h t, dass die F liigeladern  
T heile  eines T b e ils  s ind , (lessen W ich tigkc it fiir die S js te rna tik  
z" a r  unbestre itbar i s t ,  abcr dem System atiker n icht leitendes 
P rincip sein  darf. D as d a rf allein die S u m  m e aller EinzeJbeiten, 
jener T o ta le in d ru ck , den B au , E ntw icklungsstufen  und L eb en s- 
verrichtungen eines T h ie rs  zusam m engenoininen dem geiibten 
B licke e rg e b e n , vvie Verf. selbst seh r rich tig  sicli ausdrfickt. 
E r  h a t denn aucli nicht die F lfigel a lle in , sondern ebensowohl 
die F iih le r , M undtheile , A ugen , Beine einer P riifung  untervvorlen 
und deren K enntn iss (lurch W ort und Bild wesentlich gefdrdert, 
vvie jeder B lick  au f  die C harak te ris tik  seiner F am ilien  und G attun- 
gen  und die zahlreichen U m risstafeln lehrt. Ob nich t dennoch 
eine Y orliebe fiir den A derverlauf den Yerf. h ie r  und da zu 
kiinstliclien T rennungen  und Y erbindungen verleitet h a t ,  mochte 
icb n icht en tscheiden , da ich ausreichende Y ergleiche n icht an - 
stellen konnte. Yor Allem m ochte ich ihn  b itten , der M etam or
phose ih r R ech t w idcrfahren zu lassen . So w enig ich  es billigen 
k a n n , deren W ich tigkeit zu uberschatzen  und S js tem e allein  au f 
die e rs ten  Stiinde zu b a u e n , so seh r bin ich iiberzeugt, dass die 
E ntw ickelungsgesch ich te  eines Insects ein  ungleich  gew ichtigeres 
Moment abg ieb t, ais eine Y erschiedenheit iin B aue eines einzelnen 
O rgans des vollkomm enen T h ie rs . W o R aupc und P uppe erheb- 
lich abw eichen , is t ein seh r w ahrscheinlicher Scb luss au f  (lie 
N othw endigkeit einer generischen  T ren n u n g  zu m achen. M i t  
ihnen erhiilt eine sonst v iellcicht nnw esentlich scheinende A b- 
w eichung des vollkom m nen Insects die B edeutung einer w esent- 
lichen. D er B au der Puppen scheint m ir , seit ich angefangen 
hab e , ihn  m ehr zu  b each ten , eine hiiufig eben so w ichtige B edeu
tung  zu  h a b e n , als der der R aupen . Schade , dass er noch so 
seh r v e rnach lassig t is t!

D en  ers ten  E in th e ilu n g sg ru n d , wonae.h die beiden H aup t- 
ab theilungen R h o p a l o c e r a  und H e t e r o c e r a ,  welche mit 
R echt aufgenom m en s in d , sich trennen , nim m t Verf. von der 
relativen Liinge der F iih lcrg lieder h er. D ieselben sollen  bei den 
T ag fa lte rn  (w enigstens in der Mitte des S rh a fts ) viel L inger als 
breit se in , bei den iibrigcn S rhm etterlingen  nicht oiler kaum  Linger, 
°der ku rzer. W iire das iiberall zu treffend , so besiissen die H e- 
teroceren in d ieser K iirze ih re r F iih le rg liedcr w enigstens e i n  
gem einschaftliches positives M erkm al. A ber es g ilt le ider auch 
nu r fiir die g ro sse  M e h rz a h l, nicht fiir A lle. Ó bgleirh  ich in 
m einen friihern  U ntersuchungen iiber den B au der F iih le r nicht 
au f die W ich tigkeit dieses Y erhaltn isses aufm erksam  gew esen bin,
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limie icli doeh daselbst ( I s i s ,  1838. S. 3 0 3 .)  die ausdriickliche 
An«-abe dass die F iihlerglieder bei Anthophila aenea liinger ais 
dick bei Psyche pulla (S. 296.) sogar viel liinger ais dick sind. 
Auch bei der Gattnng Lithosia fand ich (S. 295) die Glieder liin- 
ger ais breit. Ohne Zweifel werden sieh nocb mehr Ausnabmen 
linden und so der Charakter der Heteroeeren ein negativer blei- 
l>en. Die T agfalter behalten den ganz ausschliesslichen der naeh 
obeń verdickten F iihler bei mangelnden F liigelhaken (und Neben- 
augen). Die Fliigelhaltung in der Ruhe kann wohl auf eine 
Eintheilung le iten , eignet sich aber schleeht zuin systemafischen 
Charakter derselben, da sie naeh dem Tode gar nicht und beim 
lcbenden T hiere nicht einmal immer leieht beobachtet werden 
kann. Fidonia heparnria sah ich bis jetzt n u r  tagfalterartig sitzen.

Entomologische Notizen
vom

Oberforster W ls a m a n n  zu H a nn .-M unden .

(Fortsetzung.)

(cfr. Jahrg. 1846 p. 24— 26.)

V. P r o s t o m i s  m a n d i b u l a r  is.
Diesen seltenen Kiifer habe ieh im vorigen b riihjahre iu

hiesiger Gegend in grosserer Anzahl aufgefunden, und zwar 
gehort derselbe, was noch unhekannt sein diirfte , ebenfalls zu
den Ameisengenossen. E r findet sich an sonnigen Orten m
modernden alten E ichenstocken, welche von Form ica brunnea Latr. 
bewohnt werden; Ameisen, Kiifer und die Larven der letztern 
friedlieh mit einander. Diese L arven , welche bis dahin noch 
Niemand beobachtet hatte , hat nuninehr H err Prof. Ericlison im 
Archiv fur Naturgeschichte XIII. 1. p. 285 beschrieben, worauf 
ich deshalb verweise.

YI. C a r a b u s  m o n i l i s  F.  und r e g u l a r i s  Knoch.
Ais W ohnsitz des C. m onilis, der bekanntlieh zumal in den 

Rheingegenden einheimisch ist, giebt Fabricius (Syst. Eleuth. 1. 
p. 171) auch Halle an und beruft sich dabei auf Hubner. Dem 
ent^c^en versichert Suffrian ( in  Germar’s Zeitschr. f. Ent. IV. 
S. 166), dass Hiibner diesen Kiifer bei Halle nie gefangen habe. 
E s  koinmt aber allerdings in Thiiringen (namentlich bei Gotha 
von K ellner in  M ehrzahl und bei E isenach von mir ein Mai ge- 
fundcn) ein Carabus vo r, der sich seinen Charakteren naeh 
schwerlich von C. monilis trennen la ss t, mit welchem lhn auch 
Suffrian selbst (Entoniol. Z tg. 1846 p. 256) verbindet. Dies ist 
der C regularis Enoch’s ,  fiir dessenBestim m ung ich H errn Prof.
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Erichson ais Biirgen anliihre, der ihn aber gleichfalls mit C. 
monilis verbindet. In der T hat mochten sich auch die Unter- 
scheidungsmerkmale darauf beschranken, dass C. regularis kleiner, 
namentlich verhaltnissmassig kiirzer und weniger parallel is t, ais 
der rheinische C. monilis zu sein pflegt; mit dessen sonstigen 
Merkmalen er die Gestalt und Grósse des C. catenulatus vereint. 
E s ergiebt sich also die , den Thuringischen Entomologen nament- 
lich , hiermit zur Entscheidung gestellte Alternative, entweder, 
was sehwerlich an g e h t, den C. regularis ais eigene Art anzu- 
erkennen, oder aber das Yorkommen des C. monilis, wcnigstens 
in jener kleinern F orm , aucli in Thiiringen, raithin dann auch 
wolil bci H alle , einzuraumen.

VII. H a r p a l u s  f u l i g i n o s u s .
In der schiitzbaren Revision der Sturm’schen Carabicinen, 

welche H err Dr. Schaum in No. 4 dieser Zeituug vom Jahre 1846 
geliefert h a t, wird Harpalus fuliginosus Sturm (Fauna V. 4. p. 91. 
tab. 92. f. d. D ., wozu sich Carabus fuliginosus Duftschm. faun. 
austr. citirt findet) unter den zweifelhaften und verschollenen Arten 
aufgefiihrt, nachdem Erichson (Kiifer der M ark I. p. 54) dessel- 
ben in iihnlicher Art unter H arp, tardus gedacht hatte. Ich sehe 
mich i in S tande, dariiber niihere Auskunft zu geben , und diesen 
II. fuliginosus fiir eine sehr gute Art zu erkliiren. Sein Vor- 
konunen scheint sich auf holie Berggegenden zu beschranken. 
Saxesen und ich fanden ihn unter Śteinen auf sonnigen waid- 
losen Anhohen mu Clausthal (2000 bis 2500 F uss iiber dem Meere), 
jedoch stets nur einzeln. Unter gleichen Yerhaltnissen ist er auch 
voin H errn Forster Kellner zu F instcrbergen ani T hiiringer W alde 
gesainmelt worden. Sturm’s Beschreibung und Abbildung sind 
gut und lassen das Thierchen leicht wieder erkcnnen. Mit H. 
tardus verglichen ist II. fuliginosus bei gleicher Liinge etwas 
breitcr, das Halsschild an den Seiten sta rker gerundet, an den 
Hinterecken stumpfer und l a n g s  d e m  g a n z c n  H i n t e r r a n d c  
d i cii t u n d  f e i n  p u n k t i r t .  Beine und Fiihler frischer Exem - 
plare sind hellrostrotli, vdliig' ausgefarbt aber werden die Schenkel 
pechbraun, und dii* Spitzen der Schienbeine nebst dem 3ten und 
4 ten Fiihlergliede briiunlicli.

VIII. H y p o p h l o c u s  R a t z e b u r g i i .
Unter abgestorbener Buchenrinde fand ich in hiesiger Ge- 

gend einst einige ubereinstimmende Exem plare eines kleinen 
Hypophloeus, welchen ich in ineiner Sammlung vorlaufig ais H. 
Ratzeburgii bezeichnete, indem ich in ihm eine neuc Art zu 
erkcnnen glaubte. Diese Ansicht ist mir demnachst r o n i  H errn 
Prof. Erichson besliitigt w orden, so dass ich nunraehr kein Be- 
denken trag e , jenen Ńamen nebst kurzer Beschreibung des lh ie r -  
ehens zu verbffentlichen. E r steht dem H. depressus sehr nahe,
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ist aber kaum halb so gross, niimlich nur 1' lang, fast von dem 
Ansehn des Cerylon deplanatum. Quereindruck und wulstiger 
Rand der Stirn wie l»ei H. depressus, aber das Halsschild ist 
nach hintcn deutlicher verschmiilert und weit spiirlieher und feiner 
punktirt. Aucb die Punktstreifen der Fliigeldecken sind schwiieher, 
die Zwischenrauine derselben aber, welche bei H. depressus 
zerstreut punktirt sind, z e i g e n  nur  e i n e  z i e m i  i eh r e ^ e l -  
i n a s s i g e  R e i h e  s e h r  f e i n e r  P u n k t e .  Die Farbę des 
ganzen Thiers ist gelbbraun und heller ais bei H. depressus.

Es ist ein eigenes Zusammentreffen, d ass, wahrend ich 
dem Kftfer obigen Namen beilegte, derselbe, wie ich spiiter 
erfahren, auch von Ratzeburg bei Neustadt-Eberswalde aufge- 
funden und unterschieden ist. Ratzeburg hatte ilm H. fagi 
nenncn wollen.

IX. D i c t y o p t e r u s  f l a v e s c e n s  und o c h r a c e u s .
Unter ersterem Namen beschreibt Redtenbacher in seiner

Fauna austriaca p. 319 einen, wie dort angegeben wird, in Oe- 
sterreich sehr seltenen vermeintlich neuen Kafer, welehen ich 
auch in hiesiger Gegend einige Male angetroffen habe, so wie 
er auch am Harz von Saxesen ist gesammelt worden. Es ist 
dies, sowcit jene ubrigens reeht genaue Beschreibung erkennen 
liisst, derselbe Kiifer, welcher in einigen Sammlungen unter dem 
traditionellen Namen Lycus ochraceus Knoch angetroffen wird 
und wozu vermuthlich Dictyopt. maculicollis Dejean (Cat. ed. 3. 
p. 112) ais Synonym gehórt.

X. C l y t u s  a r i e t i s ,  a n t i l o p e ,  g a z e l l a ,  r h a mni
und t r o p i c u s .

Die Verwirrung, welche hinsichtlich des Clytus gazella Fabr. 
(Syst. Eleuth. II. p. 348 und Ent. syst. I. 2. p. 333)  in den 
Schriften und Sammlungen vieler Entomologen besteht, hat darin 
ihren ersten Grand, dass Fabricius Linne’s Leptura arietis (Faun. 
suec. no. 695) falsch, niimlich zu seincm Clyt. arietis citirt hat, 
welcher jedoch, wie die Beschreibung in der Ent. syst. —  „an
tennae et pedes omnes ferruginei; fascia elytroruin 2a cum scutello 
ad suturam eoit“ beweist, entschieden auf den Cl. antilope Zetter- 
stedt (Act. Holm. 1818. 257. 11) zu beziehcn ist. Indem nun 
Fabricius solchergestalt den Namen Cl. arietis auf eine weit sel- 
tenere Art falsch anwandte, musste er den gemeinen Cl. arietis 
sclbst fiir neu halten und benannte ihn daher Cl. gazella. Die 
Worte in der Ent. syst. 1. c. p. 334: „fascia 2a haud uti in C. 
arietis ad suturain antice dilatata . . . .  femora n i g r a „ a n t e n n a e  
basi ferrugincae, apice nigrae“ lassen dariiber lteinen Zweifel 
zu. Seitdem wird nun der Name C. gazella F. bald auf diese 
bald auf jene dunkelschenkelige Art bezogen, z. 15. Dejean (Cat.
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ed. 3 ) ,  De Laporte et Góry (M onogr. cłu Genre Clytus) und
Mulsant (Longicornes de F rance) deuten ihn auf C. rhamni Germ.
(Panz. faun. germ . 114. 4^ und in namhaften Sammlungen fand 
ich bald diesen, bald den C. tropicus P an z ., hałd kleine M ann- 
clien des wahren C. arietis L . mit „C. gazełla 1 ."  bezettelt. 
Diese Benennung muss aber nach alien Regeln der Namengebung 
ganz hinweg fallen, denn C. arietis L . , antilope Z etterst., rhauini 
Germ, und tropicus Panz. sind ja  die iiltesten Namen clieser so 
nahe verwandten und mit einander verwechselten vier Arten, wclche 
sich nach folgendem Schema am besten diirften unterscheiden lassen:

!Die 4te gelbc Bindę der Fliigeldecken von der Spitze abgeriickt
C. t r o p i c u s  Panz. 

....................................................... die Spitze selbst einnehmend b.

I
Fiihler und Beine ganz rostgelb, C. a n t i l o p e  Zetterst.,

arietis F .

Die 2te Bindę der Fliigeldecken bis 
zum Schildchen hinunter reichend.

Fiihler u. Beine rostgelb, mit schwar- 
zen S chenkeln , die 2te Bindę der 
Fliigeldecken wie vorige . . . . C. r h a m n i  Germ.,

gazella Dej. etc.
F iihler und Beine rostgelb , erstere 

an der S p itze , letztere wenigstens 
an den Yorderschenkeln schwarz- 
b raun , die 2te gelbe Bindę der 
Fliigeldecken an der IN alit abge- 
k iirz t, das Schildchen nicht er-
r e i c h e n d .............................................. C. a r i e t i s  L. nec F .

C. gazella F .
XI. M i c r o d o n  a p i f o r m i s .

Die zuerst von H rn. Sclilotthaubcr zu Giittingen ais Insecten- 
larve erkannte „myrmekophile" Larve des Microdon mutabilis 
M eig. ( =  M. apiformis Zetterst. Dipt. Scand. II. p. 611) ist von 
H rn. E lditt in No. 12 dieser Zeitung von 1845 ausfiihrlich be- 
sclirieben und abgebildet worden. Ich habe diese Larve oft in 
den Colonien der Form ica rufa L . , F . fusca L . , F . cunicularia 
L atr. und F . brunnea Latr. angetroffen und daraus die F liege 
erzogen. Die Oberseitc der Larve und Puppe ist von gitterartiger 
Sculptur, welche in der angezogenen Abbildung selir gut darge- 
stellt ist. Davon abweichend fand ich stels nur in Colonien der 
P . fusca eine iibrigcns sehr iihnliche aber etwas grossere und 
oberwiirts viillig glatte L arve, dereń Zucht mir erst nach mehr- 
facb fehlgeschlagenen Yersuchen iin vorigen Jahre gelungen ist. 
E s ersehien d a ra u s , wic sich auch wohl schon erwarten bess, 
die zwcite einheimische Art der Gattung M icrodon, namlich M. 
apiformis M eigen ( = M .  mutabilis Zetterst. 1. c. p. 612). Wovon
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sich diese M icrodon-L arven  ernahren, und in welcher Beziehung 
sie eigentlicli zu den Ameisen stehen, das habe ich noch nicht 
ergn'inden konnen. Die Feuchtigkeit des faulen H olzes, wie 
Schlotthauber ineint, kann ihre Nahrung woh] nicht sein , wenig- 
stens nicht ausschliesslich, denn ich habe die Larven auch einige 
Mai in unter Steinen angelegten Ameisennestern gefunden, wo 
keinerlei faulende Pllanzenstoffe, am wenigsten faules H olz, son- 
dern hochstens nur einige Graswurzeln zu habcn waren.

XII. T r y p e t a  p a r i e t i n a .
H err Prof. Low liefert im 5ten Bande von Germar’s Zeit- 

schrift fiir Entomol. eine Revision der europaischen Arten von 
T rypeta Meig. und druckt darin Seite 366 bei T . parietina seine 
Verwunderung a u s , dass die Vcrwandiung dieser gemeinen Art 
noch nicht beobachtet worden sei. Diese Beobaehtung hat sich 
mir nun im vorigen Friihjahre dargeboten. Iin vorigen W inter 
bemerkte ich nauilich im M arke der vertrocluieten Stengel der 
am hiesigen W eserufer wachsenden Aytemisia vulgaris, zumal in 
der Niihe des Bliitterursprungs, eine'kleine gekriimmte M ade, wovon 
ich eine grosscre Anzahl einzwingerte. D araus ist mir denn T r. 
parietina nebst einigen demnachst zu bestinnnenden kleinen Schma - 
rotzern — Pteromalinen —  ausgekommen.

Eine Untersuchung und Beschreibung der Larven habe ich 
damals versiiumt, werde sie aber viellcicht kiinftig nachholen konnen.

XIII. A c h e t a  ( G r y l l u s )  s y l v e s t r i s .
Dieselbe ist nach Fabricius (Ent. syst. II. p. 33) in F rank-

re ich , nach Burmeister (Handb. II. p. 734) auch in Ungarn zu 
H ause. Selbst in dein zwischen beiden Landern belegenen siid- 
lichen Deutschland scheint sie noch nicht aufgefunden zu sein. 
Desto auffallender ist es mir daher gew esen , dieses T h ie r im 
vorigen Sommer in grosser Menge in Niederhessen bei W ald- 
kappel anzutrelfen. E s fand sich am Siidabhange eines sandigen, 
leicht bewaldeten Berges des T aufste ins, woselbst es nach iihn- 
licher A rt, wie Acheta cam pestris, seine Oekonomie zu fiihren 
scheint. Die Lockstimme des g(* tont nur schw ach, indem die 
sehr abgekiirzten, fast allein auf das Stimmorgan reducirten 
Fliigel, nur eine geringe Resonanz zulassen inogen.

N a ch s ch r  i f  t.
Auch in Redtenbacher’s F auna a u s t., deren neuestes Heft 

mir eben zugeht, dauert die Verwechselung des Clytus gazellaF . 
noch fo rt, so dass darunter die kleinen stets schwarzschenkeligen 
b* des C. arietis L . als freilich zweifelhafte Art aufgefiihrt werden. 
Nach Redtenbacher gehort Callidium teinesiense K ollar als Syn
onym zu C. rhamni G erm ., wie ich immer schon vermuthet habe.
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Zur
E ntwiekelungsgeschichte m ehrerer T r y  peta  -  A rten .

Von

F . B u ie  in Kiel.

H errn Prof. Dr. Low in Posen.
Naeh dein Schreiben, welches ich im Herbste v. J. fiber 

die Yerwandlung einiger T ry p e ta - und anderer Fliegenarten an 
Ew. etc. zu erlassen die Ehre hatte, habe ich ineine Beobach- 
tungen iiber erstere fortgesetzt, und theile nunmehr die fernern 
Resultate derselben mit.

Dieselben geben wiederum so auffallende Belege fiir das 
Zusammenleben der Insektenlarven verschiedener Arten in Pflanzen, 
das ich in der entomologischen Zeitung 1846 p. 292 hesprochen, 
dass inan bci Schilderung solcher Zustiinde von der Pflanzen- 
geschichte auszugehen versucht w ird, und wiirden dergleichen 
biologische botanisch-zoologische Schilderungen sicherlich dazu 
beitragen, deni, wie es mir initunter scheinen w ill, trocknen 
Studium der Botanik mehr Auziehungskraft zu verschaffen.

Den von mir eingeschlagenen W eg verfolgend koinme ich 
indess auf die Bemerkung zuriick , dass ich im gedachten Herbste 
einen reichen Yorrath muthmasslich mit Larven besetzter Samen-

apseln erwahnter Pflanzen zur Ueberwinterung in nngeheizten 
Rauinen eingesammelt hatte. Dieselben befanden sich in numerirten 
Schachteln, Tdpfen und gliisernen H afen, und bewiihrte sich 
dabei die Verscliliessung der Oberseite durch Gaze und die neu- 
lich in Gebrauch gekommenen Ringe von K autschuk als zweck- 
m assiges Mittel.  ̂ INicht nur die Samenkapseln verschiedener Art, 
sondern auch die zu verschiedener Zeit und an verschiedenea 
Orten gesammelten waren von einander gesondert, und habe ich 
spater das Hervorkommen der Inquilinen sowohl in einem T ag e- 
buche als auf den, den einzelnen Gefiissen ertheilten Folien mit 
Sorgfalt verzeichnet, urn hier so leicht mbglichen Verwechselungen 
vorzubeugen.

W as nun zuvorderst
1. T r y p e t a  e l o n g a t u l a  L o w  anbelangt, so habe ich bis 

zum Juli 1847 kein einziges Individuura der F liege aus den 
vorjahrigen, zahlreich aufbewahrten Samenkapseln°der F u tter- 
pflanze (Bidens cernua) erhalten, und gilt

2. dasselbe von T r y  p e t a  c o r n u t a  F a b r . ,  welchergestalt es 
bei beiden unermittelt h leib t, in welchem Stadium der Meta
morphose und in oder an welcher Localiliit sie den W inter 
iiber fortexistiren.

3. T r y  p e t a  G n a p h a l i i  L o w  erschien gleichfalls aus den 
Bliithen, die deren im Herbste so viele geliefert, niclit

6
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wieder, sondern nur der (entomol. Zeitung 1847 p. 328) 
gedachte Pteroinalin.

L lin W iderspruche mit diesem Resulfate crgahcn dagcgen von 
Mitte Juni bis dahin Juli aus den K apseln von Cnicus 
oleraceus erlangte T r y p .  o n o t r o p h e s ,  dass nur die M inder- 
zahl der Individuen iin Herbste zur F liege geworden. Nach 
Ausweisung von leicht tausend Individuen, die olingefiihr 
glcichzeitig aus Centaurea jacea hervorkam en, einer ungleich 
ininderen Anzahl aus iiberwinterten Cnicus palustris wuchert 
aber diese bier gemeinste Art auf sehr verschiedenem Boden 
und habe ich dieselbe, jedoch in nur einein Exem plare 
(d" mit unterbrochener 3 — 4 Fliigelbinde) aus Centaurea 
oyanus crhalten. Am 29. Juni in den Zw inger gebrachte 
Bliithen von Cnicus palustris licferten sie bereits am 12. Juli 
in erster Generation, und scheint mir demnach ausgemacht, 
dass das Dasein dieser Species lus zum W iedererscheinen 
der Bliithen von Cnicus oleraceus und Centaurea jacea auf 
dieser friiher bliilienden Pflanze beruhe. Die Individuen mit 
unterbroclvenen Fliigelbinden waren nicht haiifiger ais in der 
Herbstgeneration.

5. Da ich aus den , in den Blattern von T ussilago  minirenden 
M aden , eine Ar t , dcrcn Ycrwandlungsgeschichte noch unbe- 
kanni , erw artete, salt ich dem Ausschliipfen der verpuppten 
mil Ungeduhl entgegen. Die F liegen erscliienen vom 12. Juni 
a n , waren aber identiscli mit der friiher aus den Bliithen 
von Arctium Lappa erzogenen T . c o g n a t a  Wiedein. Am 
4. Juli fand ich am Strandwege olmweit Copenhagen wiederuin 
zablreiche Blatter der Klette von iliren schon erwachsenen 
Larven besetzt, und hoffe, dass meine dortigen Freunde sich 
(lurch deren Erziehung von ihrer Identikit mit den friiher 
bei Kiel gefundenen iiberzeugt haben werden. Z u bemerken 
i s t , diiss die Made in Arctium von griinlichem Colorite ist, 
wiihrend sich die in T ussilago gelblich ilarstellt. Ich folgcre 
aus den bisherigen Beobachtungen, dass Tryp. cognata nur 
in einer Generation vorkommt.

6. Ernie Juni zeigten sich in einem nur mit einigen iin Spat- 
herbste eingesammelten Blumenkiipfen von Cnicus palustris 
besetzten Gcfiisse, in deni sich bereits T ryp. onotrophes ge- 
zeigt, die schonsten Exem plare von T r y p .  f l a v a  Geotfr., 
die ich dort nicht erwartet. Die Untersuchung ergab neben 
den kleineren Puppenliiillen der T ryp. onotrophes grossere 
von ahnlichcm hellbraunen Colorit; von Gallenbildung, wie 
bei alien vorigen, koine Spur. Die F liege habe ich schon 
verschiedentlich auf Cnicus palustris erbeutet.

7. Von den Kopfen des Arct. toinentosum hatte ich nur wenige 
eingesainmelt, und hekam aus solchen am 22. Juli T r y p .
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t u s s i l a g i n i s ,  die g leichzeitig  im F re ien  an f  eben a u s -  
brechenden Bliithen der Fu tterpflanze hiiulig gcnug  w ar. Im 
S eptem ber 1846 batten  sich schon einige Individuen aus den 
an fangs gedachten  K iipfen entw ickelt.

8. Aus andern  vorjabrigen  Bli'ithenkopfen von C nicus palustris 
kam en ain 27. Juni d* und 2  v o n ' f r y p .  W i n t h e m i i  M eig. 
herv o r, die ich ais T ry  p. florescentiae bestim mte, m ein F reund , 
der Justizrath  S taeg e r aber fiir jen e  Art e rk la rt.

6. Von der schbnen T r y p.  r e t i c u l a t a  w urden m ir in  selbigem  
M onate wiederum , und zw ar aus H ieraciu in  sabauduiu zu T he il

Am litngsten  zbgerfen mit ih re r E ntw ickelung  die erw iihn- 
term assen von gallenartigen  E rh itrtungen  beschiitztcn P uppen  aus 
welchen und z w a r :
10. aus denen von C arduus crispus vom 8. Juni b is 12. Ju li 

T r y p .  s o l s t i t i a l i s  L in n ., ilie sie beherbergenden  Gefiisse 
bevolkerte . S ie  ersch ien  so iiberaus za lilre ich , dass ich 
ih r  bei H underten  die F re ih e it schenk te . Aus e iner abge- 
sonderten  K apsel kam en 15 F lieg en  nacheinander zum  Y or- 
sc h e in , und in  einer quer durcbschnittenen batten  20 Puppen 
die S telle eben so v ieler S am enkorner eingenom m en. Von 
ein igen T au sen d  Puppen  batten  nu r 3 b is 4 die F lieg e  im 
H erbste  ge liefert. D ieselbe is t aber n ich t ausscb liesslich  
au f diese Fu tterpflanze angew iesen , und bewohnt au f  iihnliche 
W eise verdickte Sam enkapseln  von C entaurea jacea in kauin 
m inder g ro sse r A nzabl. Von ib ren  P uppen  fand ich dort 12 
und m ehr neben einander.

11. A uf iibnlicbe W eise  liat es sich mit den zu  G allen  gew or- 
denen B lum enkopfen von C arduus lanceolatus v e rha lten , aus 
denen rl r y p .  s i y l a t a  M eigen in  eben so g ro sse r A nzabl 
von M itte Juni bis dahin Juli erw uchs. Aus andern  P flan- 
zen erhielt ich  sie nicht.

Von beiden letztbenannten A rten g laube  ich annehm en zu 
d iirfen , dass s i e , w enigstens un ter h ie s ig e r B reite , bei der spii- 
tern  A usbiblung der in F ra g e  stehenden B liithen , a is  R ege l nur 
in  einer G eneration vorkom inen, die denn f re ilic h , wie im Soinm er 
1 8 4 0 , bei einzelnen Individuen eine A usnalim e leidct.

M il g rossem  In teresse ersah  ich aus dem E rieh so n ’schen 
B ericbte iiber die L e istungcn  in der E ntom ologie fiir das Jah r 
1845 p. 18 (2 0 3 ) , dass G oureau bei E rz ieb u n g  der in  C arduus 
nutans lebenden L arven  zu  den m it m einen W ahrnehm ungen  so 
w bereinstiinm enden E n tdeckungen  gelang te . D es von m ir mit den 
F liegen  erzogenen C yn ips, der Cecydomyien und der vielen P te - 
roinalinen u. s. w. habe ich schon in  meinem ersten  Sclireiben 
gedach t. E rzog  e r L cp id o p le in , k an n  ich ais derarliges Insect 
die T o rtr ix  am biguana F roh lich  aus der Bliithe v o n  C nicus o le- 
raceus (25. Aug.) den von i Ii in genannten  an die Seite stellen.

6 *



Ein Rhinocyllus entwickelte sich auch bei mir aus den noch 
kleinen runden Knospen von Cnicus palustris. Die sich ais 
Kaferlarve verrathende Made hatte (15. Juli) das ganze Innere 
derselhen eingenominen und der K afer erschien (1. bis 30. August) 
in betrachtlicher Anzalil ans dem grossen und runden Bohrlochc. 
B racon-A rten  wurden mir aus mit Tryp. besetzten Kiipfen von 
Carduus lanceolatus und Cnicus o leraceus, Eurytoma aus H iera- 
ciuin sabaudum und sylvaticuin, desgleichen Carduus lanceolatus 
und Cnicus palustris, Torym us aus fast alien benannten Pflanzen, 
desgleichen Pteromalus zu Theil.

Ich fiige noch hinzu, dass wiederum ein Torym us alle 
Cecydomyien (C . fasciata Meig.) einer betriichtlichen Anzahl von 
W eidenroschen vertilgt hatte, und sich ausschliesslich aus solchen 
entwickelte. Gleicherweise babe ich das Insect, welches ahnliche 
Roschen an Dornhecken erzeugt, nicht crniitteln konnen, well 
letztere nur einen und zwar sehr kleinen Ptcromalinen ergaben, 
den ich noch nicht bestimmen konnte.

Yon alien diesen Schmarotzern werde ich auf Verlangen 
gern Exemplare mitlheilen.

K i e l ,  im October 1847.

E in ig e  IVotizen 
iiber den iSeidenwnrin

v o n  
Dr.  Kolenati.

Sehr verdienstlich sind die Beobachtungen des H errn Lucas 
(Ann. Soc. Ent. d. F r. IB. Bull. S. L I . ,  L V ., L X ., LXXIII. 
und LXXX1V.) iiber die Saturnia Cecropia, welche derselbe aus 
dem Ei in P aris  aufgezogen hatte. W ir hoifen, dass dieser 
Schmetterling in Frankreich  und vielleicht auch iin siidlichen 
Deutschland einheimisch gemacht werden kann , so , dass er auf 
Seide benutzt werden wird. H err Lucas theilt ebenda S. LXXXII. 
die Beobachtung m it, dass bei Bombyx M ori, dem gewohnlichen 
Seidenwurin, zuweilen zwei Raupen ein gemeinschaftliehes Ge- 
spinnst machen und sag t, dass immer Miinnchen und Weibchen 
sich zusamineniinden und so lag ern , dass das Weibchen zuerst 
ausschlitpfen m uss, dass aber die Schmetterlinge selten zur voll- 
standigen Entwicklung gelangen.

E s sind allerdings unter 1000 Cocons 10 Doublons und 
1 Triplon zu linden, welche durcli die G rbsse, eine etwas platt- 
gedriickte F orm , hauptsaehlicli aber dureh die besondere Hiirte 
und das sie umgebende dichtere W irrgespinnst erkannt werden; 
doch koiniuen hiiufiger Doublons und Triplons nur dann vor,
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wenn die S eidenraupen  an  den Spinnhiirden odei Spinnhiitten 
seh r beengt w aren. D ass h ingegen  , sich iinm er n u r ein M ann- 
rh en  und ein W eibclien zusam inen einspinnen und so lagern , 
dass das W eibchen  zuerst ausschliipfen  in u ss , dcm w idersprecben 
meine O jahrigen E rfah rungen  ais Seidenziich ter, der ich auch 
zugleicb die g ro ssen  Seidenplan tagen  der K ro n e , so wie dei 
T a ta ren  in  G ru s ie n , besonders in der Schek i’schen Provinz (b e i 
N u ch a ), zu sehen G elegenheit liatte. (S e l ie  P reu ss . allg . Z eitung  
1845 No. 40 m einen B erich t aus E lisabethopol an  den H e n n  
R eg ie ru n g sra th  v. T i i rk .)  —  Ich  habe sowohlI M annchen  und 
W eibchen , ais auch zwei W eibchen  oder beide M annchen m  den 
von m ir so hilufig un tersuch ten  ais auch dureh  enges E in sperren  
in P ap ierkapseln  kiinstlicli erzeugten  D oublons gefunden und  die 
M annchen zu e rs t, se ltener die W eibchen  friiher ausschliipfen g e - 
sehen. (M a n  sehe die N um m ern 5 5 , 5 6 , 5 7 ,  6 4 , 6 5 , 6 6 , 67 
und 78 in  m einen vollkom m enen T ab leau x  der Y erw andlungs- 
geschichte der S eidenraupe vom Jah re  1840 in P ra g  und die 
N um m ern 68, 6 9 ,  7 0 ,  78, 7 9 , 80 und 90 derjenigen vo.n Jah re  
1 8 4 1 , 1842 in W ie n , S t. P e te rsbu rg , H ohenheiin, D resden , B erlin , 
D essau, B raunschw eig , W eim ar, B rasilien  nach , und man wird sich 
von der M ehrzah l der unpaarigen  Doppelcocons^ so wie von der 
L ag e  der P uppen  iiberzeugen . ) —  Auch weiss es ein jeder 
S e idenziich ter, dass in  der M ehrzahl die m annlichen Schm etter- 
linge aus den Cocons zuerst durchbrechen  und veriniige eines 
ilinen e rs t als vollkommenem Insect angeborenen  In s tin k te s , das 
G eschlecht zu  u n te rsch e id en , sich  an  einen w eiblichen Cocon 
an h an g en , au f das aussehliipfende M iitterclien geduld ig  harrend . 
B ei den R aupen  k an n  ich  unm oglich den In s tin k t, das G eschlecht 
zu e rk e n n e n , vo rau sse tzen , urn so w en iger, als das F ab riz iren  
der gem einscliaftlichen Cocons vom Z ufalle  a b h a n g t, wenn nam lich 
zwei g leichzeitig  sp innreife R aupen  sich einen und denselben 
P unk t zuin G espinnste wiihlen oder (lurch M angel an R aum  
dazu zu beniitzen genoth ig t sind. D ie Schm etterlinge der D oppel- 
Cocons haben  allerd ings m anchm al verkriippelte F li ig e l , doch 
riihret dies von dcin langeren  Y erweilen ini Cocon h e r , da wegen 
der S ta rk e  iles D oppelcocons inehr Z eit und K raft zum Aufweichen 
und D urchdrflcken  nd th ig  is t. M an b rauch t n u r mit einem 
scharfen  F ed erm esse r oder einer Scheere an  den beiden Enden 
des D oub lons, ohne die P uppen  zu  verle tzen , einen E in schn itt 
zu m a c h e n : so erhiilt man eben so vollkom m ene Schm etterlinge 
aus ih n e n , wie es auch  m ein F reund  H out in  M annheim  schon 
im Jah re  1832 gefunden ha t. Docli diirften nur einfache E in -  
sch n itte , die som it nocli eine gew isse K ra ft zum D archbruche 
e rfo rdern , dies bestiitigen , da die vollkouim ene E ntw icke nng ei 
F liige l bei alien S n innern  mit etw as hartem  und dichtem K eiiause 
auch von dem D urchbruche und dem dadurch hervorgeiutenen
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Safiandrange gegen die Fliigelspitze abhangt. In einem einfachen 
Cocon hat es der Spinner in seiner M acht, dasjenige E nde, wo 
er durclibricht, schwlicher zu iiberspinnen. Iin Doppelcocon 
verdirht ihm sein Spinnkamerad den P lan , wenn er namlich sich 
das entgegengesetzte Ende zum Durchbruehe gewiihlt hat und 
das Gespinnst is t , da die wellenformigen Spinninaschen dureh 
andere wcllenfbrinige verdiehtet s in d , weit schwieriger zu durch- 
drucken. —  Aus Triplons sind mir sehr selten alle drei Schm etter- 
linge ausgeschliipft, indem gewohnlich schon zwei oder einer im 
Pnppenzustande erstickt sind. Man kann einen Donblon sehr 
gut abhaspeln, wenn man ihn so lange im heissen W asser init 
Rutlien pe itsch t, bis sich beide Fiiden angehiingt haben. —

Ueber Rohinet’s verdienstvolie scliriftliche Erfindung im 
Jahre 1845 (Comples rcndus des seances de l’Acad. d. S. 
I* XA III. N. 3. F roriep s Not. 33. Bd. 54. S .) hinsichtlich der 
Bildung der Seide und meine in denJahren  1840, 1841 und 1842 
angefertigten Priiparate der Seidengefiisse und Spinnwarze No. 29 
3 0 , 31 und 32 mogen nun diejenigen aburtheilen, welche meine 
ohen genannten Tableaux in den genannten Orten einsehen konnten 
oder wollten.

Vorriehtungen zur Insectenzucht
v o n

A u g u s t .W enzel in Zurich.

Das Beobaehten und Erziehen von Insekten wird trotz der 
soigsam sten Umsicht und Miihe aus Mangel an passenden Appa- 
raten luiufig nicht von dem erwiinschten Erfolge begleitet; manche 
ftrgerliche E rfahrung  veranlasste mich zu wiederholten Yersuchen 
einen Apparat ausfindig zu inachen, der bei moglichster E infach- 
heit moglichst vielen Bediirfnissen entsprache. Das Ergehniss 
dieser Yersuche ist der O b s e r v a t i o n s z u c h t k a s t e n ,  dessen 
Brauchbarkeit bereits durch eine Reihe gelungener Unternehmunjren 
sich mir in hinreichendem Grade em pfahl, uin die Kosten fiir 
Anfertigung einer grbssern Anzalil von Exeinplaren nicht zu 
scheuen. Da die Kenntniss passender O bservations- und Z ucht- 
apparate dem Entomologen keineswegs werthlos sein k a n n , erlauhe 
ich m ir, die Construction und die Zwecke des meinigen mitzu- 
theilen, um zur Priifung und Vervollkoinmnung desselben, sowie 
zur Mitlheilung anderweitiger Erfahrungen anzuregen.

Derselbe besteht aus 3 H aupttheilen: dem U n t e r s a t z  
dem 0  b s e r v a t i  o n s z  w i n g e r  und dem R e c i  pi  e n t e n .  L e t z -  
t e r e r  ist ein oben offenes K istchen mit quadratischem Boden,
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(lessen Seitenw an.le 3 "  3 '“  lang  und 2 "  h o d . s ind ; in der einen 
E cke  sind 2 unter einen. re d .te n  W m kel verbundene B iettclien  
von der Ho lie his au f den Boden e in g e fiig t, welche lint 2 der 
SeitenwiU.de einen von den. iibrigen innern  K istenran .n  a l.g e- 
grenzten R an ... d a rs te llen , und sir!, oben 1 "  1 '" ,  unten J  io n  
der A ussenfliiche der Seitenw an.l nach innen  en tfernen ; dieses 
K istclien m ag se iner B esti.uinung wegen die N ah rstube , der gauze 
iibrige Innenrau in  das R ubebett he issen . D ie N ahrstube  d.ent 
zur Aufnnhine einer ...it W a sse r  gefiilltcn und die Fu tterpflanze 
aufnehm enden G lasrb lire , welcbe oben wegen der g ro sse rn  W eitc 
der S tube nacl. innen gegen  die M .tte des R u h e b e t te s l ie  e. 
n e i - f  letztercs w ird ...it E rd e  gefi.llt. D er O b s e r v a t . o n s -  
z w i n g e r  b a t die G estalt eines g le ichse .t.gen  lb .ra lle lep .p ed s; 
die G rundlage desselben bilden 4 E ckpfosten  von i 3 Holie 
und 6 " '  in  iedein D u rd .n .e s se r ; oben und unten  w erden d.ese 
Pfosten durcli eingefalzte Q uerbrettchen entfernt gelialten , welche 
von einer Seitenkante  zu andern  4 "  5 " '  m essen und yon d en « . 
die un tern  vom G runde 1 “  4 '"  nacb a u fw a .ts , ( i t  01,1 *' 
nach  abw iirts reiehen . D ie geg en  einandcr ger.cb teten  R .in.ler 
der P fo s ten , des obern un.1 untern  S e .ten b re ttch en s, je  dreie. 
Seiten w erden zur A ufnabiue d re icr recb teck ig er G las a e n 
von en tsprechender G riisse aussen  g e fa lz t; die 4te Seiten  a t u 
dagegen wird zuin g rossten  T b e il von oben nach unten  nut einen. 
eingefalzten B rette b e le g t, so dass zw ischen diesem und der un 
tern  Seitenw and nu r ein  R aum  von \ “  1 0 '"  H bl.e frei b le ib t; 
in einen F a lz  au f der A ussenseite des R nndes der gegenjiber- 
stehcnden Pfosten  und B rettchen wird ein m it schw arzem  F .rn is s  
iiberzogenes D ralitg itte r befestig t. Oben wird der Z w m ger nut 
eineiu eng anschliessenden  al.nchm baren D eckel b ed cek t, (lessen 
Seitenwiinde 1 "  1 '"  h e rab re ich en , und au f einem dicht aufliegenden 
eingefalzten R abm en  ein ebenfnlls schw arz gefirnisstes D rah t-  
g itte r zw ischen sich fassen . F iir  die H olzw ande des Z w ingers 
und  des R ecip ien ten  eignen sich seh r g u t die B retter von C ig a iren - 
k is tcb en , welcbe am ers te rn  wie die A ussenseite der Pfosten  ...it 
P ap ie r iiberzogen w erden konnen. D er R ecip ien t und O bse .vations- 
zw inger ruhen  au sser der F iitte rungsze .t au f deni U n t e r s a t z ,  
dessen Boden m in.lestens 2 '"  hoch iiber den. G runde der in der 
M itte ih res  Y erlaufs ausgescl.n itlenen  1 1 hohen Seitenw ande
und zw ischen diesen befestig t ist. D ie zufallige B eriih rung  be.der 
erstern  w ird durch L eisten  v e rh in d ert, die oben au f deni Boden 
des U ntersatzes para lle l mit dessen Seitenw anden b efes tig t, und 
w egen der Pfosten  des Z w ingers n u r  2 "  1 0 '"  lan g  s in d ; ziy.scben 
den Seitenw anden des R ecipienten  und den U ntersatzle.steii 
lindel sicl. je  ein  S p ie lraum  von 1 '" ,  z w isc h e n .le n  U ntersai 
leisten und den Seitenw anden des Z w .ngers ein so ld ie r n  ̂
G ro s s e , zw ischen letzterm  und den Seitenw anden ( es
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ein Spielraum von 2 '" .  Das unzeitige Riitteln aber wie das 
Verschieben des Recipienten und des Zwingers innerhalb dieser 
Spielrauuie wird durch Einsenkung von leicht entfernbaren KeiJen 
zwischen 2 zusanimenstossende Seitenwande des erstern und die 
entsprechenden Bodenleisten des Untersatzes, sowie zwischen 2 
zusammenstossende Seiten des Zwingers und die entsprechenden 
Seiten des Untersatzes verhiitet. Ueber die Zwecke dieser Con
struction ineiner Zuchtkasten in Kurzem Folgendes :

1. Sie sollen vorzugsweise die Beobachtung° im Freien lebender 
und sich entw ickelnder, namentlich von Ptlanzen sich nah- 
render, Insekten und Insektenlarven erleichtern. Dies aber 
wird nur moglich, wenn das Auge stets den Gegenstand der 
Beobachtung leicht aufzufinden im Stande is t ,  daher der 
Z u tn tt des Lichtes und des Auges in moglichst hohem Grade 
und von moglichst vielen Seiten her gestattet werden musste.

2. Die zu beobachtenden T hiere mussten moglichst ungestbrt 
und unter Yerhiiltnissen sich befinden, die ihren natiirlichen 
so nah als iminer thunlich, standen. Die Beobachtung 
durch Glas in emein leicht transportabeln Gehause verhiitet 
Reibung, Erschiitterung und Einwirkung der Ausdiinstun«- 
und des Hauches des Beobachters ; der Zutritt der Luft durch 
2 in verschiedenen Ebenen und in  ziemlicher Entfernuno 
liegende D rahtgitter verhiitet die Anhiiufung von Diinstem 
we c e dem Insekt schaden, die E rzeugung von Schimmel 
begunstigen und die Erhaltung der Futtei-pflanze verkiinunern: 
die Em grenzung des W assers in eine R b h re , welche die 
Nahrungspflanze aufnimmt, gestattet dem Insekt einen griissern 
Spielraum zu seinen Bewegungen, und da die Riihre viillig 
abgeschlossen ist und der leere Zwischenraum zwischen ihr 
und den Wiinden der Niihrstube mil Baumwolle ausgestopft 
w ird , volligen Schutz vor unvermuthetem Druck bei Vornahme 
der F atten ing  und verhiitet zugleich das unwillkommene 
Ycrbergen des Insekts. Die E rde des Ruhebettes gew ihrt 
den Larven, welche sich in Erde verpuppen, das natiirliche 
Medium, andern Insekten und Larven nach Umstanden eine 
S telle, wohin sie sich derR uhe willen zuriickziehenkonnen• 
ausserdem erhalt s ie , da sie ofter mittelst einer Biirste einen 
teinen Regen bekomint, die Tem peratur im Zwinger niedrig 
und die Luft desselben feucht, was auf die Friseherhaltung 
der in der Glasriihre stehenden Ptlanzen sehr wohlthatig ein- 
o nT> * • • r  (lass ich fiir jeden Zwinger wenio'stens
-  Recipienten besitze und dass alle Recipienten viillig ° leiche 
Durchmesser haben , gestattet rnir, sofort nach erfolgter 
Verpuppung den bisher gehrauchten mit Gaze verbunden 
bis zum erfolgten Entschliipfen zuriickzustellen und durch 
einen andern zu ersetzen, wodurch die Zucht und Beobach-
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tung neuer Objecte ohne Stiirung fiir die in der Puppenruhe 
befindlichen und ohne Unterbrechung moglich wird. Damit 
aber das Wegnehmen stets leicht erfolgenkonne, selbst wenn 
das Holz des Recipienten aufgeschwollen is t ,  liess ich dern- 
selben innerhalb der Leisten, welche theils die allzugrosse 
Y erschiebung, (heils die Reibung am Z  winger verhiiten, den 
olien bezeichneten Spielraum.

3. Verhutung argerlicher Zerstiirungen dnrch Gegenstiinde der 
Beobachtung oder g a r Durchbrechen und Entweichen der 
lelztern. H ier zeigen die Drahtgitter ani Zwinger einen cnt- 
schiedenen Yorzug vor Gaze und iihnlichen Stoffen, die sieli 
jedem Insektenziichter in mehr oder minder hohem Grade 
ais ungeniigend erweisen. Das Ueberziehen der Drahtgitter 
mit Schwarzem F irn iss schiitzt das M etali gegen AngrilFe der 
Atmosph&re und Feuchtigkek , und erleichtert das Eindringen 
des Blickes durch das Gitter.

F  Verhutung des Ertrinkens der in der E rde Ruhe suchenden 
T h ie re , besonders der zur Ver|iuji|iung in der E rde sich 
ansehickenden Larven. —  Die enge oben offene und mit 
W asser bis zu oberst gefiillte F u tter-G lasroh re  bat sich fiir 
diesen Zweek bei alien bisherigen Yersuchen hdchst zweck- 
milssig erwiesen.

)- ^uganglichkeit zu den Zuchtobjecten, theils zur Jeichtern 
F atten ing , theils zur Herausnahme derselben fiir den Zweck 
naherer Untersuchung und Beschreibung, theils zur E rleich- 
terung des Einbringens gleichartiger Olijecte etc. F iir diese 
Absichten schien mir ein leicht yon seiner U nterbce ent- 
fernbarer, beim Abheben unten offener so wie auch von oben 
bffnungsfahiger Zwinger erforderlich. Jedenfalls ist das 
sanfte Abheben mit weniger Erschiitterung verbunden ais das 
Schieben. Die Eriiffnung von oben aber ist in alien Fallen 
erwiinscht, wo die Reibung der Futterpflanze verhiitet werden 
so il, oder die Lage des Insekts oder momentane Umstftnde 
die Manipulation von oben herab nbthig maclien; den Deckel 
aber liess ich gleich einem Schachteldeckel construiren, weil 
ganzliche Wegnahme vortheilliafter und bequemer erschien 
als das Abstehen oder Herabhangen einer geiilFneten F a ll-  
thiire. VVaruin ich auch dem Zwinger auf deni Untersatze 
freien Spielraum liess, ist aus dem friiher Erwiihnten ein- 
leuchtend; die hohen Seitenwande des Untersafzes aber sollten 
das Ausweichen des Zwingers beim Hebcn und T ragen  des 
ganzen Apparates verhiiten.

Endlich habe ich noch zu erwiihnen, dass die Ausschnitte 
unten am Grunde der Seitenwande dazu beslimmt sind , unter dem 
Boden des Untersafzes stets die Luft zutreten zu lassen, damit 
’he Moglichkeit der Schimmelbildung auch von hier aus vermin-
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I w e n ie .  Dass meine Observationszuchtkiisten sieh auch
der Zuclit und Beolmchtnng von R a u b -  und YVasser-Inselcten, 
von Insckten , die in H o lz , M ulm , Schwiuiunen, K o th , in Minen, 
Gallon, zuin Theil aucli von solchen, die in besondern Bauen 
leben, sowie fast jeder erwiinschten oder zutriigliehcn Locnlitiit, 
fast jedem fur Insectenleben geeigneten Tem perafur- und Feuchtig- 
kcits-Vei'liiiltniss anpassen lassen ; zu (lieser Annahme berechtigen 
mich die E rfo lge , deren sieh die bisherigen Yersuche erfreuten.

A n t w o r t
auf eine Anfrage des Urn. Spence in der entoino- 
logischen Zeitung fiir 184? Yo. IS hetr. G-ryllUS 

miarutorius Łinne.
V o n

F. B o ie  in  Kiel

Ich erinnere mich im Jahre 1814 ein Exem plar (lieser Heu- 
schrecke in  Ditmarschen auf dem iiussersten Yorlande am Aus- 
flusse der Elbe auf sandigem Boden erhaltcn zu haben. E in 
anderes sali ich in iihnlicher Localitiit am Ostseestrande 1844, 
und wurden mir iin Jahre 184C und 1847 zwei ahnliche gebracht, 
die bei Kiel, und ein drjttes , welches auf einem etwa 3 Meilen von 
der Ostsee entfernten Gate auf einem Sandfelde erbeutet war. 
Iin Jahre 1840 war auch eines und zwar mitten iin Lande bei 
Segeberg gefangen. Iin Aug. 1847 besuchte ich die Insel Fbhr 
an der W estkiiste des Herzogtl.ums Schleswig und sail dort 3 in 
Spiritus gelegte Individuen, die dort die Aulmerksainkeit einiger 
K naben, welche sie eingefangen, auf sieh gelenkt batten. Ein 
4tes beobachtete ich ebendaselbst auf init Elvinus arenarius und 
diirren Grilsern bewachsenen Pliitzen unuiittelbar am Seestrande. 
Ich verfolgte dasselbe lange, worauf es endlich iiber (len Strand
der See zullog.

Jiingere Individuen dieser Art sind inir me zu Gesiclit ge- 
kom m en, so dass es daliin gestcllt bleibt, oh die altcien hier 
crzeugt sind oder ills Einwanderer zu betrachten. Indessen scheint 
mir ersteres w ahrseheinlicher, weil es noch andere und zwar 
woit zu lliegen unvennogende Insekten bei uns g ieb t, die sieh 
nur von Zeit zu Zeit sporadisch zeigen.

In Bezug auf die Fragen in So. IS, 184? sind 
der Bed. noch folgende Yotizen ssugegangen:

Iin Sommer 1847 sind hier bei Siegen 2 Stiick Grvllus 
migratorius gefangen worden. Niemand kann sieh besinnen, das 
T h ier friiher hier gesehen zu haben.

Siegen.' touffrian.
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Im Som m er 1840 sin cl, eine S tunde von h ie r ,  am F usse  
des H ab ieh tw aldes, unterlialb  des L ustseh losses W ilhelm shbhe, 
•nithin nacli W esten  zu , 5 S tiick  d ieser W anderheuschrecke g e -  
langen w orden, dagegen  ab e rim  Jalire  1847 keine verspiirt w urdcn.

Cassel. JunJeer.

1. L. m igratorius kom m t h ie r und noeh m ehr in den 
H aiden bei D iisseldorf v o r, aber im m er n u r einzeln.

2. Im  F riih lin g  1847 —  le ider babe ich den T a g  nicht 
aufgezeichnet —  w ar die L uft gegen  3 U lir N aehm ittags bei 
etwas bedecktem Hiinmel und m ilder T em p era tu r auch in den 
an tern  Schichten  derm assen mit fliegenden A phiden erfiillt, dass 
der A ufenthalt im F re ien  besehw erlich fiel; in  kurzer Z e it w aren 
H ut und K leider m it B lattliiusen bedeckt, und ich inusste Augen, 
N ase und M nnd vor ihnen verseh liessen . E inzelne H au se r ani 
A usgange der S ta d t, besonders ein in Sandsteinquadern  au fg e- 
liih rtes , w aren buclistablich s c h w a r z  von den sie von unten bis 
°ben bedeclcenden schw arzlieh  gefa rb ten  T h ie re n . D ie ganze 
Dreite des Schw arm es mochte gegen  300 S ch iitte  betragen .

E lberfeld . C o r n e l i u s .

Ueber Cassida Mnrraea U nii.
Fortgesetste Mieobachtungen m it Beruclcsichtigung 
der Klingelhóffer'schen lllittheilung. Jahrg. MS-Mli

p u g .  2 fi 
von Chr. Fr. m iiiuer, Lelirer in H am eln.

W as den m ir von Seiten  der R edaction  gem achten Y orw urf 
„d ass  ich die B einerkungen fiber C assida  M urr. von H rn . O ber- 
lieu tenant K lingelhóffer niclit b e riick sich tig t“ a n la n g t, so kann  
ich mich mit weiter N ichts en tsch u ld ig en , ais dass die betreffende 
No. der Entom ol. Z e itu n g , die wiihrend einer dreiw iichigen K ran k - 
heit e ingelau fen , ungelesen  zu den iibrigen geleg t worden is t. 
Gesetzt ab e r a u c h , der genann te  A ufsatz w are m ir zu  G esicht 
gekom inen , so hittte ich denselben doch n u r theilw eise w iderlegen 
k d n n en , da ich im vorigen Jah re  bekanntlich n u r die K iifer und 
nicht dereń L arven  gezogen  babe. Im L au fe  dieses Som m ers 
habe ich nun aber auch die letzfern mit g ró ss te r  Sorg fa lt und 
G enauigkeit beobachtet, so dass ich nun  im S tande b in,  jene  B e- 
m erkungen so weit wie noth ig  zu bcriicksichtigen und som it alle 
noch obwaltende Zweifel zu Ibsen.

Di e von H rn . O berl. K lingelhóffer ausgesprochene H jp o -  
^•ese : „d a ss  die F arbenversch iedenheit dieses K iifers ih ren  G rund 
••ur in der Saftveriinderung der N ah rungsp llanzen , mit bedingt 
durch die E iiilliisse der W itte rung  habe “ entbehrt m einer E r -  
fali rung  und A nsicht gegeniiber jedes haltbaren  G rundes.
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Zuniichst beriicksichtigen wir die Futterpflanze. — Das 
Datum kann deni Gediichtnisse leicht entfallen, wenn es nicht 
dureh ein besonders wichtiges Ereigniss mit unauslosehlichen 
Buch stab en in dasselbe geschrieben ist. So wiirde man mir leicht 
einreden kiinnen, dass ich micli irre , wenn es nicht gerade der 
zweite Pfingsttag gewesen ware (S . Jahrg. 1847 pag. 72) an dem 
ich diesen Kiifer in der bekannten ziegelrothen Fiirhung zu dieser 
Zeit *) schon gefunden babe, wo also die Futterpflanzen noch 
sehr jung sind. Um in E rfahrung zu b ringen , ob der genannte 
Kiifer im Jab re mehrere Male auftritt, begab ich mich am 9. Mai 
d. J . , um welche Zeit ich die Larven desselben schon zu linden 
glaubte, an den O rt, wo ich im vorigen Jahre die Kiifer einge- 
sammelt hatte , fand aber zu meinem Bedauern die Futterpflanze 
noch im Schosse der E rde verborgen, welcher nutzloseW eg, ich 
gestehe es , meinen E ifer ein wenig abgestumpft hatte , so dass 
ich den Platz am 13. Juli erst wieder besuchte, wo die meisten 
Schosslinge der Inula dysenterica erst lingerslang, aber yon den 
Larven des Kiifers schon angefressen waren. Mehrere Larven 
steckte ich zur Zucht ein , wovon jedoch weiter unten die Rede 
sein soil. Nebenbei fand ich 7 ganz ausgefarbte (vbllig reife) 
und 2 griine (unreife) E xeinplare; am 24. ejd. m. wieder 9 reife 
und am 30. d. M. an Inula britannica, die gewohnlich um diese 
Zeit schon in der Bliithe steh t, 3 unreife und 5 reife Stiicke. 
Heute den 8. August fand ich wieder 8 ziegelrothe Exeinplare an 
Inula d jse n t., die etwa in 8— 12 T agen  in Bliithe treten wird. 
D araus diirfen wir gewiss mit Sicherheit den Scliluss ziehen, dass 
dieser Kiifer den ganzen Sommer hindurch als Larve und Puppe, 
so wie auch in reifen und unreifen Exem plaren auftritt, gleich 
einigen Pflanzen, dieBliithen, unreife und reife Friichte zu gleicher 
Zeit tragen. Dass Hr. Oberl. Klingelhdfler Ende Juli nur lauter 
unreife Exeinplare fand , ist eben so gut m oglieh, als dass ich 
daiuals am 2ten Plingsttage nur lauter reife antraf. Und dass 
er in Mitte A ugust, also etwa 3—-4 W ochen spSter die vermeint- 
liche rothe Varietat vorherrschend fand, ist ganz natiirlich und 
stinimt ganz mit meinen bei der Kaferzucht gem achten Erfahrungen 
iiberein. E s ist freilich w alir, dass der Saft der Pflanzen, je 
niilier sie der Bliithenzeit entgegen treten, cine Veriinderung er- 
leidet, was sehr in die Augen fiillt bei Cichoriuui In tjb u s , die in 
ihren frischen Bliittern ein vorziigliches Gemiise liefert, und bei 
Taraxacum  officinale, deren junge Blatter einen wohlsclimeckenden 
Salat g eben , wiihrend die Blatter beider Pflanzen zur Bliithezeit 
ih rer Bitterkeit wegen ungeniessbar sind. Ebenso sind die Blatter 
von Conium inaculatuin zur Bliithezeit scharf narkotisch , wiihrend

*) Rechnen wir nach, da Pfingstcn zu den beweglichen Feslen gehdrt. 
so m uss e s , da wir im Jahre 1841 Ostern den 11. April hatten, 
der 1. Juni gewesen sein.
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die frischcn Schbsslinge und B latter, getrocknct und zerrieben, 
wenig Einfluss auf die Erweiterung der Pupille des Auges haben. 
Hiltte nun alter die Saftveriinderung der Inu la-A rten  irgendwie 
Einfluss auf die Farbung der Cassida M u rr., so wiirde ich die- 
sellte im Juni und Juli in ihrer volligen Reife nicht gefunden 
haben und die von mir absichtlicli nur mit den j u n g e n  Trieben 
der Futterpflanze aufgefiitterlen Kilfer hiltten dann nicht rotli werden 
diirfen, was lclar auf der Hand liegt.

Nun ware noch zu bestiininen, ob nicbt auch die W itterung 
Einfluss auf die Farbenverschiedenheit des Klifers haben kdnnte? 
— Jedermann weiss, dass Regen und Sonnenschein in stetem 
W echsel mit einander steben. Der Regen hat gewiss keinen 
Einfluss, wozu die ini Zimmer gezogenen den Beweiss liefern 
kbnnen. Vie] mehr Grund wiirde die F rage gehabt halien: ob 
elwa anhaltend trockne Z eit, absonderlich das anhaltendere Sonnen- 
lieht, auf die Yeranderung der F arbe einwirke'? — W ir gedenken 
dabei der Silberplatten zu den bekannten Liehtbildern, deren diinne 
Haut von Jod - und Bromsilber ini L icht fast augenblicklich, iin 
Schatten langsam und iin Dunkeln g a r nicht zersetzt wild. W ir 
erinnern ferner an M edicamente, die durchs Licht leicht zersetzt 
und deshalb in schwarz gefiirbten Gliisern aufbewahrt w erden; 
an Pflanzen, die eine Zeitlang des Lichtes entbehrten, und als- 
dann ein von dein gewbhnlichen schr verschiedenes Colorit zeigten. 
l)m auch diescm Einwurfe zu begegnen, habe ich die Hiilfte der 
Larven in einem Glaskiistchen gezogen und auch die Puppen der- 
selben in solchem aufbewahrt; die andere Hiilfte zog ich in einer 
gewbhnlichen Pappschachtel, also oline alien Einfluss des Lichts. 
Die Resultate beider Methoden waren vollig gleich. Also auch 
diese Yermuthung fiillt in Nichts zusam m en! —

Nachdem wir diesen Punkt erledigt, wollen wir den Streit- 
a p fe l: ,,ob  d ie  C a s s .  M u r r .  d i e  A n l a g e  i h r e r  F a r b e  a u s  
d e r  P u p p e  mi  t b r i n g e ? “ naher betrachten. Die F ichte bringt 
die Anlage zu einem geraden W uchse aus dem Samenkorne mit, 
heisst dock nichts A nderes, als : es liegt in der Individualttat dieser 
Holzart der gerade W uchs. In demselben Sinne kann man auch 
behaupten, dass die unreife Kirsche die Anlage zu ih rer spiitern 
Farbe schon in sich trage. W enngleich meiner E rfahrung Zufolge 
jene F rage nur so aufgefasst werden d arf, so ist es doch klar, dass 
sie hier diesen Sinn nicht haben so il! —  Man braucht nun nicht 
gerade ein M aler zu se in , urn zu w issen, dass die ziegelrothe 
F arbe , auch wenn sie noch so schwach angerieben und angelegt 
is t , durchaus keine Beimischung von Griin zeigt. Hatte es also 
mit den Beobachtungen, die B rahm , G ravenhorst, Seholz und 
jiingsthin Klingelhblfer gemacht haben wollen, seine vollige R ichtig- 
keit, dass also wirklich eine g r i i n e  und r o t h e  Varietilt der Cass. 
M urr. ex is tirten : so niiisste die rothe gleich beim Ausschliipfcn
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aus der Puppe eine r e i n  z i e g e l  r o th e  F a rb ę ,  w iire  s ie  a u cli 
n o c h  so  se ll w a c h ,  zeigen und die griine diirfte dann spiiterhin 
durrbaus nicht r o t h  werden. Dass das Lctztere aber geschicht, 
balie ich bereits oben im vorigcn Jahrg . dargethan, und dass das 
E rstere nicht vorkommt, habe ich bei der diesjiihrigen, sorgfiiltig 
betriebenen Larvenzucht in Erfahrung gebracht. Aus den 137 
dureb Zucht erbaltenen l ‘u|i|ien ist auch nicht ein Exem plar aus- 
gekrochen, das eine schwache ziogelrothe Fiirbung mitgehracht halle.

Am 13. Juli sperrte ich zuerst gegen 30 Stiick Larven ein; 
den 8. August etwa 80; den 14. ejd. in. 20 und den 22. d. M. 
wieder 30 S tiick , also in Summa etwa 160 L arven, von denen mir 
in den heissen Sommertagen einige geslorben sind. Das ich sie 
tlieils mit und theils ohne Einlluss des Lichts gezogen babe, ist 
oben bereits angezeigt worden. Sobald sich Puppen zeigten, legte 
ich sie sofort einzeln in ganz kleine Schacbteln, worani' das Datum 
angemerkt wurde. In 2 Behaltern hatte ich indess auch mehrere 
Puppen zu gleicher Z eit, weil es mir augenblicklich nicht mdglich 
w ar, so viel Schacbteln aufzutreiben. Da es sich hier gerade um 
eine definitive Entscheidung bandelte , so machte ich’s mir zur 
strengsten Pllicht, jeden M orgen, M ittag und Abend zu inspiciren. 
W ar ein Stiick ausgeschliipft, dann wurde es sogleieh in einen 
griissern Kasten zur fernern Erziehung gesetzt, e i n e  H a  up  ts a c h  e, 
welche oben genannte H erren ganz gewiss vergessen haben und 
deshalb gerade auf Irrwege gerathen sind. Bei einzeln eingesperrten 
Puppen ist das nicht nothig, wohl aber dann, wenn mehrere in 
einen Behalter gethan sind. Das F utter in der Schachtel, worin 
die Larven gezogen w erden, muss man oft sorgfiiltig durchsuchen, 
dainit sich nicht etwa ein Kśifer eine Zeitlang darunter verborgen 
halte und dann mit seinem rothgefiirbten Kleide wieder neucn Irr-  
thum veranlasste. Sollte daher Jemand Lust haben, diese Larven 
und K afer zu ziehen , der kann sich dieses Gesehiift auf die W eise 
sehr vereinfachen, dass er die Puppen in weniger Behalter bringt, 
aber dabei das f l e i s s i g e ,  r e g e l  mi i s s  i g e  Nachsehen und Aus- 
setzeń der Ausgeschliipftcn durchaus nicht vergessen darf, weil 
sonst der unvermeidliche F all ein tritt, dass man dann spater seine 
Ziiglinge in verscliiedenen Nuancen antrifft und sich sodann l e i  ch t 
s e l b s t  e i n r e d e t ,  d a s s  s i e  s o ,  wi e  s i e  n u n  e b e n  s i n d ,  
a u s  d e n  P u p p e n  g e k r o c h e n  w a r e n .

Die Form und Fiirbung der Larven und Puppen ist bei alien 
gleich. Die Hiille der letztern ist so zart und durchsichtig , dass 
man durch dieselbe kleine Lettern recht gut erkennen kann. 
Existirte also wirklich eine rothe V arie tal, so wiirde man durch 
diese w e 'sse , durchsichtige Haut ebenso gut die r o t h e  Fiirbung 
wabrnehmen konnen, wie man die F arhe dos Kafers in der Puppe 
schon erkennf. W ie lange Zeit der Kiifer in der Puppe zubringt, 
liisst sicb nicht mit inathematischer Gewissheit ermitteln, da der
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Z ust an d , wo die Larve au fhdrt, L a m  zu sein , sich nicht genau 
hcstiminen liisst, indem der Uebergang zur Puppe alliniilig geschieht. 
Am 10. August legte icli 5 Puppen in die Scliaebtel, an deren 
Habitus wolil zu seben w ar, dass der Puppenzustand vbllig ein- 
getretcn, welche sehon am 17. d. M. auskamen. In cine andere 
Schachtel hatte icli am 12. August 7 Puppen geleg t, wovon am 
18. d. M. M orgens 2 Stuck und M ittags 1 S tiick, am 19.
Mittags 3 Stiick und am 20. —  Abends 1 Stiick auslcrochen. 
Gehe icb nun auf dieseW eise d ie au fd en  Sehachteln angemerkten 
Data du rcb , so mochte der Aufentlialt in der Puppe durclisehnitt- 
lich auf 7— 9 T age festzustellcn sein.

Willi rend dieser miihevollen Arbeit babe icb auch Gelegen- 
lieit gehabt, nach und nach 10 Stiick gerade beim Auskriecben 
ans der Puppe zu beobachten. Die Fliigeldecken waren anfangs 
ganz blass-gelbgriin ohne alle Zeicbnung; T a rse n , Unterschenkel 
and die Wurzel der Oberschenkel dunkelgriin, sicb der inatt- 
schwarzen F arbę nahernd. Der Theil des Oberschenkels zwischen 
der W urzel und dein Knie gelbgriin. N achY erlauf einer Yiertel- 
stunde scbiinmerten die seitwilrts laufenden scbwarzen (jlnerstriche 
an der W urzel der Fliigeldecken ganz malt durcb, so wie auch 
ein Punkt nach dem Rande bin binter dem Querstriche und ein 
Punlct auf der Naht. Nach 10 Minuten warden auch auf der 
bintern Fliicbe der Fliigeldecke 4 kleine Punkte und die auf der 
Naht liegenden nicbt , scharf gezeicbneten F leclte sicbtbar, wahrend 
T arsen , Unterschenkel und W urzel schon cinen etwas hohern 
Grad von Scbwiirze angenommen batten. Eine Yiertelstunde spiiter 
bekamen die angemerkten Zeichen auf den Fliigeldecken selion 
ziemlicbe D eutlicbkeit, wiilirend die untere Seite noch ganz hell- 
griin war. 27 Minuten spiiter wurde auch der Theil des Ober- 
schenkels zwischen dem Knie und der W urzel an dem lsten  und 
2ten Fusspaare schon ganz dunkelgriin, wogegen d e r s e l b e  Theil 
an dem 3ten Fusspaare noch gelbgriin blieb. Nach Yerlauf einer 
Viertclstunde wurde die vordere Hiilftc der Unterseite dunkelgriin etc. 
Icli breche hier ab, um die Geduld der L eser nicbt auf die Folter zu 
bringen und fiige nur noch die Bemerkung b in zu , dass die neuen 
Ankiimmlinge binnen 8— 10 Stunden zu der Ausfarbung gelangten, 
wie man sic gewohnlich im unreifen Zustande findet. Hiitte man 
immer M usse und lobnte siclis d crM iih e , so wiirde man bis zur 
viilligen Reife fast stiindlich und taglich Yeriinderungen in Anse- 
hung der Farbung wabrnehmen kiinnen.

Scblicsslich zu allein Ueberfluss nun noch die Nacliricht : 
dass die grossere Zahl der in diesem Sommer gezogenen Kiifer 
bereils vbllig ausgefitrbt, und die iibrigen noch in den Ueber- 
gangen gegriffcn s in d , so dass wir also in unseen Sammlungen 
eine Etiquette weniger gebrauchen.
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U e i* i C h t  i g u n g>
Bci m einer B eschreibung des A ttagenus SchaelTeri hat sich (von 

m einer Seite) ein Fehler eingeschlichen. E s m u ss niimlich A. m egatom a heissen. 
E rlangen. R osenhauer.

I n t e l l i  g e n  z.
Im  Selbstverlage des U nterzeichneten is t so eben erschienen und durch 

ih n , so wie durch jede B uchhandlung (S te ttin , N icolai’sche Buchhandlung) 
zu bez ieh en :

J .  S t u r m ,  D e u  t s c h l  a n d  s F a u n a  in A bbildungen nach der N atur 
m it Bescbreibungen. V. A bth . Die Kafer. Band 19, 8° (8 Bog. 
Text und 16 fein illum . K upfertafeln). P re is  FI. 4. 48 K r.

Von diesem  W erke sind  im m er vollstandige E xem plare vorriithig; 
auch wird dasselbe i n  e i n z e l n e n  B i t n d e n  u n d  b e l i e b i g e n  Z e l t a b '  
K c l in i t f e n  a b g e l a s M c i t ,  auf welche E rleich terung  der A nschaffung der 
H erausgeber das entom ol. Publikum  aufm erksam  zu m achen sich erlaubt

N u r n  b e r g ,  Ja n u a r 1848. Dr. Jacob Sturm.

In C. G erold 's V erlagsbuchhandlung in W ien is t erschienen und da- 
se lbst so wie in alien B uchhandlungen zu haben :

F a u n a  a n s t r i a c a.
D ie

K a f e r
nach der

a n a l y t i s c h e n  M e t h o d  e
bearbcite t von 

Miudwig Medtenbacher,
Doctor der M cdicin, m ehrerer gelehrlen G esellschaften M itgliede.

I —V. H eft .
W i e n  1847. L ex .-8 . In  U m schlag brosch.

Der Verf. ha t es sich zur A ufgabc gem ach t, dem  entom ol. Publikum  
durch  gegenwjirtiges W^erk cin M itte l zu liefern , m il dessen  Hiilfc die Ver- 
chrer dieses Zweigcs der N aturgeschichte bci nur einiger Ucbung in den 
S tand gesetzt werden, die zufolge bisberiger Bcobachtungen im Erzherzogthum e 
O esterreich  vorkom m enden 3500— 4000 A rten  der K afer auf eine w enig zeit- 
ra u b e n d e , schnelle und sichere W eise durch eigene IJntersuchurig zu be- 
stim m en. S iim m tlichen G attungen is t eine um fassende C harak teristik , und 
den analytisch geordneten D iagnosen der A rten , nebst der A ngabe des Vor- 
kom m ens, noch die uothige Synonym ie, die H inw eisung au f den A utor, 
xvelcher die A r t zuerst benann te , auf eine gu te , weitlaufigere B eschreibung 
und auf eine gute A bbildung, wenn eine solche e x is tir t, beigefiigt. Die im 
iibrigen D eutschland vorkom m enden, b is je tz t noch n icht in O esterreich  
beobachteten  A rten  fiigt der Verf. dem  analytischen Theile als A nhang m il 
kurzen Beschreibungen bei. Am  Schlussc w ird ein vollstandiges system atisches 
und alphabetisches V erzeichniss m it deu nothigen Synonymen beigegeben.

Ueber den praktischen N utzen d ieses W erkes bem erken w ir scbliess- 
l ic h , dass es fiir den deutschcn Entom ologen das erste  H andbuch sein wird. 
xvelches nach dem jetzigen S tandpunkte der W issenschaft die O rdnung der 
K afer v o 11 s t a n d i g um fasst.

D as G anze erschein t lieferungsw eise vollstandig noch im  Laufe d. J .

D ru c k  von F . II  p  s s p n I a n (1.


