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Me l a  s i s  f l a b e l l i e o r n i s ;  F.  
in eincr vielfaeh angebohrtcn und voin Specbt besucblen Erlen- 
Niederwaldstange von 3 "  Durehinesser. I)er Slock, auf dem sie 
sass, war in alien Richtungen von Giingen durchkreuzt. Obgleich 
die Stange nock griine Belaubung nnd (wakrsckeinlich altere) 
Ziipfchen zeigle, musste sie dock in Kurzeni eingehen. Der Kiifer 
fliegt, der ira Zwinger erfolglen Entwickelung zu Folge, vom 
Ende Mai an. Uni seine Eier abzulegen vviiklt er, wie die tneis- 
ten Holzinseeten, vorzugsweise Aststellen. Die Art der Eierablage 
erfolgt bestimint wie bei den Bupresten, indem der Mutterkafer 
Ritzen in der Rinde, vielleicht truck Kliifte iin Holz benutzt. 
Einen einzigen todten Kiifer fand i ck, welcher, init 3/t seines 
Ilbrpers in einem Gang nacli innen steckend, den Hinterleib 
theilweis zuin Fiuglock keraussteckte. Wakrsckeinlich katte sich 
das Insect nur im Holz bergen wollen; man kann dies um so 
niehr annehnien, als, wenn der Kiifer in der Regel ins Loch liin- 
einkrdcke um die Brut abzusetzen, ick in den sehr zahlreichen,

' )  A n m e r k u n g .  H err  Prof. R atzeburg  erlaub le  m ir , vorliegenden 
Notizen obigen T itel zu verleihen. Solllen sich darun ler, w as ich 
annehm eii m uss, schon bekanntc N achrichten  bcfm den, so m bgen 
inich die iiusserst sparsam en  entom ologischen H ilfsnrittel en tschuldi- 
gen, die m ir zu G ebote stan d en .

N o r d l i n g e r .
15
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schon seit 2— 3 Jahren angelegten G angen , hiitte wohl mehrere 
todte Kiifer linden miissen. F iir eine auch von alien Gangen aus 
erfolgende E ierablage spriiche iibrigens die Beobaehtung ganz 
kleiner im Holz mehrere Zoll von der Rinde enlfernter Larven.

Die Larve (T af. 1. F ig . 1.) hat lie le  Aehnlichkeit init dee 
einer Buprestis, einen breiten, ersten R ingaber verhiiltnissmiissig 
viel liingeren Kbrper. Eigentbiiinlieh sind die bogenforniigen 
gliinzendbraunen Zeichnungen des ersten Rings. Die hinter den 
Luftlochcrn befindlichen gran angedeuteten Flecken scheinen zur 
Bewegung dienende raulie Stellen zu sein. Die F arbe des gan- 
zen gestreckten Leibes ist weiss. Die Larve nimmt in ihrem 
Gang eine melir als hufeisenfbrmig gekriininite Lage ein und 
driickt das W urnrmehl in halbkreisfdnnigen Bogen hinter sich zu- 
sanunen. Die Giinge sind ganz oder anniihernd w agereeht, in 
dieser Ebene aber buchtig (F ig . 2.), daher koinmt auch, dass das 
niit Giingen durchzogene Holz beim Spalten stets horizontal in 
Stucke ausspringt.

Die sehr niedere Ganghdhlung verlauft, wenn sich die Larve 
verpuppen will, unverinerkt in eine rinnenfdrmige W iege, worin 
die Yerwandlung vor sich geht. Die Larve braucht um so weit 
zu gelangen niindestens 3 Jah re , denn aus cinem im November 
gesaininelten Holzstiick entwickelten sich Kiifer mehrere Jahre 
hinter einander.

Vor der (Ende Mai) stattlindenden Vervvandlung liegt die 
Larve in 2 Hiilften zusammengeschlagen, so dass der Kopf nicht 
wagreclit bleibt, sondern der W inkel vom Bauch gebildet wird. 
Die Puppe hat Aehnlichkeit niit der von Lyinexylon. Nachdem 
hald darauf der Kiifer sich entwickelt h a t ,  iindet man wohl noch 
die deutlichen Reste des ersten L arvcnrings, kauin aber eine 
S pur von Puppenhiille. Endlich frisst sich der Kiifer von der 
noch 3— 5 von der Rinde enlfernten W iege heraus.

I s o r h i p i s  L e p a i g e i  Lacordaire 
in cincin Holztrumin, das seit einigen Jahren auf einer Biihne 
gelegen hatte, iibrigens schon in krankem  Zustand dahin gekom- 
men sein mochte.

Die Art und Form  der Giinge, der Larven, ihre gekriininite 
L age im Gang, die Horizontalitiit des letztern, die L age des Kii- 
fers in der W iege , kurz Alles hannonirte mit den bei M clasis 
llabellicornis gemachten A ngaben; nur sind die Larvengiinge 
nicht so niedrig wie bei M elasis. Die in der Wriege krepirten 
Kiifer hatten meist eben begonnen, ein Loch durch die Rinde 
herauszufressen.

L y m e x y l o n  d e r m e  s t o i d e s .  L .
Im Sommer 39 in  einem dicken Eichstamm. Neben 25 

Puppen fand sich nur noch eine Larve. Aeusserlich an der Eiche,
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•lie wolil friilier geschS lt sein mochle, verliefen in  lang lich ten  
G ruppen eine M enge L b eh er jeden  D nrchm essers. D ie G ange 
rech t sauberlich  gere in ig t.

A nfangs Ju li 46 fand ich das Insect abenna ls  in  M enge 
in zieinlich frischen  W eisstannenstbcken  eines S ch lag es im S chw arz
wald. D ie S tbcke w aren iilter nnd iiber von dem an s den G iin- 
gen ausgestossenen  VYurmniehl liedeckt.

D ie L a rv en  zu r  Z e it unserer B eobachtung noch seh r k lein , 
E nde M arz des folgenden Jab res  aber g ro ss  und zu r Y erw and- 
lung reif. S ie ersch ienen  au f  den e rs ten B lick  ganz  g la tt, w aren 
jedoch ein w enig behaart, n u r n ich t so s ta rk , als sie in  der A b- 
bildun"- der Inseclenkunde von R atzebu rg  gegeben  sind.

j) ie  E ie rab lage  m uss ganz k u rz  nach  deni im W in te r oder 
F riib jab r sta ttgehab ten  H ieb stattgefunden haben. H e rr  R iegel 
m eint jed o ch , es werde datnals der S aft bereits in Z erse tzung  
sich befunden haben. D erseibe nahni sie neulich  auch  an  B u - 
chenstocken und an  n iedergebrochenen  B irkenstangen  w ahr, und 
v e rs ich c rt, sich  bei der B estinnnung des Insects n ich t getiiuscht 
zn haben.

F ig . 3 zeig t L arvengiinge, wie sie sich aussen an den 
S tam m en und S tricken darbieten .

A n  o b i  u n i n i g r i n u m  E r.
U eber die E n tw ickelungsgesch ich te  dieses Insects herrsch t 

noch ein iges D unkel. Am 19. O ctbr. 1841 fand ich eine L arve
in einetti ju n g en  F orchen trieb . M an bem erkte an letzterem , dass
iiber dem A ufenthallsort der L a rv e  die nunm ehr d iirren  N adeln 
kauni 1 1/2— 2 "  king gew orden w aren , also  im A ugenblick  des 
A ustreibens (lurch den F ra s s  der L arve  in ih re r E nlw ickelung  
unterbrochen worden sein  m ussten. D a nun der K itfer E nde 
M ai 1842 nach kurzem  Puppenzustand  ausilog , also auch  die 
E ie rab lag e  n ich t vor Jan i stattfinden kann , so frag t sich sehr, ob 
n ich t das E i ,  (lessen L arve  im F riih jah r 41 obigen K ieferntrieb  
u n te rd riick te , schon im Som m er 40 an  die K nospc g e leg t worden 
war. Ich  b in  versuch t es anzunehm en. Auch sp rich t dafiir die 
Analogie mit einigen in  K iefern trieben  hausenden  W ic ld e r-  
riiupchen.

A n o b i u m a  b i e t i s F .
Ich erinnere mich n ic h t, Anob. abietis fr iihe r in  frischen

F ichtenzapfen, wohl ab e r in  M enge in  den schon m orschen, alten, 
am B oden liegenden gefnnden zu haben . E rs t  neuerd ings fand 
ich ein ige w enige A nobium larven in  ganz frischen, au f  dem Boden 
liegenden Z ap fen , zuni T h e il zusanim en mit T o rtr ix  strobilana. 
D iese L arven  sassen  dann  bloss u n te r den Schuppen unuwttelliar 
an der A ufhiingestelle des Z ap fens, oder sind in langen  G augen 
die in der S p indel verlaufen.

15  *
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E s  is t soinit die F ra g e  zu erled igen , ob An. abielis n iancli- 
jnal scbon in  e in jiihrigen Z ap fen  vorkoinint, oder ob die obcn b e - 
schriebenen  L arv en  anderen A rten wie longieorne oder an g u sti- 
colle angebdren.

E nde F e b ru a r  findet m an keine  Puppen  von abielis m ehr 
in  den Z a p fe n , wolil ab er eine M enge scbon fe rligc r K ilfer, die 
sieli in  ih re r  H dblung  d icht un ter e iner Schuppe oline Zweifel 
scbon im H erb st zuvor verw andelt b a tle n , om sieh im ersfen 
F riih ling  durcb ein k re isrundes Locb herauszufressen .

A n o b i u m  p u s i l l u m  G y l l .  
ais fr isch  ausgekonnnenes Insect in d iirrem , scbon vor m ebrercn 
Jah ren  zu einer H iitte geflochtenem  F ich ten re is ig . E s  bewohnt 
die K nospen , in  denen ich E nde M ai 42 noch einige K iifer traf.

P  t i n u  s i m p e r  i a  1 i s  F .
Z u  versch iedenen  M alen  au s todlem B u cb en astw e rk , aber 

auch  aus k rankem  Stam m bolz erzogcn. D er K iifer entw ickelt sicb 
im  ersten  D rittel M ai’s.

So eben finde ich  ilin auch (M arz 48) a is  dicke L arve  
un ter der R inde cines abgestoi benen K leb-A kazienstam m es. Die 
G iinge verlaufen  lialb ini Splint.

B u p r e s t i s  q u a d r i p n n c t a t a  L .
Gelit n ich t b loss in  K ie fe rn , sondern  auch in  F ich ten . Ich 

fand ilin in  e iner fichtenen Z ann la tte . D er B a u m , von dem die
ses Sehw artenstiick  genom m en w ar, m ochte 1 >/* F » ss i " 1 D u rch - 
m esser gebab t habcn . D er K iifer ha tte  sicb  iib rigens e rs t am 
Z aun  eingestcllt. S onst tra f  ich ilin auch in  den F ichlenpflanzen 
mit P issodes nolatus. F o rs t Jns. p ag . 57.

R a tzebn rg  verm n the t, m ebrere B upresten  hegatten  sieli lici 
N acht. Bei cjuiulripunctnta is t dies entschicden nicht der F a li. 
Mail trifft sie h iiulig  in copula a u f  Bliithen von Cisliis he lian the- 
liium L . und dies stets in  der g riiss ten  M ittag sh itze ; dasselbe 
g iit ja  auch  von B uprestis laeta , chaniom illae, um bellatarum .

B u p r e s t i s  f a g i  R .
T ritt h ie r in  einzelnen Jah ren  in  bem erkensw erther M enge 

auf. So wurde der K iifer im A ugust 183G von D ankholzw eiler, 
F o rs t B ra ilsh e im , m it der N achrich t e in g esch ick t, dass e r  iii 
fre ie r  stebenden B ucben keinen  unbetriichtlicben Schaden  anrichte. 
Z ug le ich  und in  denselben Biium en hatte  sieli B ostr. b icolor Hb. 
eingestcllt.

D ie in den eingesandten  Rindenstiiclcen enthaltenen a l t  e n  
todten  K iifer deufen d a rau f b i n ,  dass der berich tete  Schaden  an 
den Biium en hanptsiichlich  vom heissen  Som m er 34 oder 35 v er- 
an lasst w orden w a r , in  (lessen F o lgę  dann freilieh B upr. fag i 
und B ostr. b icolor sich  einfanden.
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B u  p r e s  l i s  a n  g u s t  u l a J ll-
Im Mai zahlreieh anf Eiehengebiisch fliegeml. Ich beo- 

bachtete ein Exem plar, das an ęinem Eichenblattc frass.

B u p r e s t i s o <1 e r e in  s e li r ve  r w a 11 cl 1 e r K ii f  e r.
Hilufig in Schwaben, in Birnbaumen Jebend. D ie Larve ist 

ganz glalt unci bat alle Acbnlicbkeit mil den Buprestis Larven, 
ill re Giinge verlaufen zwisehen Splint und Bast, also im edelsten 
T heil des Bauiues. E s ist auffallend, class dieses Insect die g e -  
Sundesten Biiume ebon so leicht angeht, vvie die kriinklichen. 
und alien. Oft sielit man, wie alte Gauge von bidden Seitcn  
herein wieder iiberwallen, sic sind ziekzaekformig, manehmal zu - 
viieklaufend wie in der beigezeichneten Figur, mit dichteui W urm- 
luehl erfiillt.

An den Biinmen, denen man, uni das W achslhum zu befbr- 
dern und Inseeteneier zu zerstbren, die Rinde tief abgekratzt hat, 
erscbeinen solcbe alien Larvengilnge (F ig . 4 .) luiufig wie die E in - 
sehnitte, die man ebenfalls zur Begiinstigung des W achsthums 
vornimmt.

Von der Splintw iege aus fiibrt ein fast rhombisches F iu g -  
locb (F ig . 5 .)  an die Luft. Der in den Larven schmai'otzende 
Spathius curvieaudis ist von Hrn. Pr. Ratzeb. in seinen Jchneu- 
monen beschrieben.

N  o t o x  u s m o l l i s  L.
Aus anbnichigem Holz einer zabmen Kastanie erzogen, wo 

seine Larven ohne Zweifel dieselbe Lebensw eise fiihrten wie die 
von Clerus.

C l e r u s  f o r m i c a r i u s  F .
Zur Lebensw eise dieses gem einen Insects ist nur noch liin- 

zuzufiigen, class es in einzelnen Jahren, z. B. 1848 fast ganz 
fehlt und dass man es den W inter iiber unter Rindensehuppen 
an Kiefern linden kann. Alit den erstcn warmcn T agen  verhisst 
er schon dieses Winterquartier.

D a s y t e s  c o e r u l c u s  F .
A udi dieser Kiifer gebbrt zu den niitzlichen und zugleich  

titusehenden Forstinsecten. Man findet ihn in den verschieden- 
sten Hblzern. E r bewobnt den faulen Stam m , besonders aber 
todie Aeste, von Eichen, Hainbuchen, Buehen, aucli findet er sich  
hi Rindengiingen stehender, oder im F reien verbauter noch mit 
R i n d e  beldeideter Fichtenstiimme. E ine im December in eineiu 
Hucbenast gefundene Puppe war Anfangs Aliirz bereits znm Ku
fer geworden.

Im April 42 fond icb ilin in einem, das Gebalk einer Hiitte 
bildenden Ficbtenstock. Er lag  im M u lm , meist ganz frisch 
cntw ickeit; daneben seine Larvenhaut, kenntlich (lurch die deut-
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i ic h e , an dem H interleibsende der L arve  sitzende G abel. D ie 
L arve  lebt nothw endig von den Ł a n  en der X ylophagen. Ich  
o-laube deutlich beobachfet zu h ak en , dass sio n u r in den S p a -  
nen d ieser le tz teren  (B ockkafer etc. e tc .) fortw iih lt, h inter sich 
a b e r  auch  w ieder den G ang  mit M ehl ausstopft. A ud i die \V ie- 

in  denen die K ufer lagen , w a m i im Mul ni anderer K ufergen, 
angelegf.

M c l o J o n t h a  v u l g a r i s  L .

E s  wiire bcstim m t in teressan t, die G egcnden, in  w elclien die 
M a ik ’iferlarven  besonders gefiirchtet sind, geognostisch  mit einandei 
z u  vergleichen. D ie M ateria lien  h iezu  fehlen u n s ;  w ir g lauben , 
dass es hauptsiichlich  K a lk -  und  Sandbiiden ais die lockersten  
sein  w er den. die bei E ngerlingverw iistung  am m eisten Notli leiden. 
N icht bloss werden B eschiid igungen  b ie r haufiger vorkom m en, 
sondern  die verletzten Pflanzen w erden sich  aut' den trockenen 
K a lk -  und Sandbiiden bei weitem schw erer wieder erliolen, gerade 
so wie im Som m er beschadig te  Pflanzen (v o n L e rch en  is t uns der 
F a li  speciell bekannt) sich  in  einem feuchten N achsom m er und 
H erbste  theilw eis w ieder e rho len , in  einem trockenen  vollends zu 
G rund gehen.

In  B ezug  au f  die F lu g ze it dn rf ich n ich t ubergehen , 
dass im  Jah re  1847 im S eeb u rg e r T h a i ,  so wie zu B railsheim , 
die F liige  e rs t im Ju li stattfanden. Beide O rle sind rau h e r ais 
das schw iibische U nterland, allein  die k liinaliscbe Y erschiedenheit 
der beiden Orte erk liirt eine so bedeutende Y erspiitung des M ai- 
k iifers lan g e  nicht.

A n t h r i b u s  v a r i u s  F . 
erzog ich  in m ehreren  E x em p la ren , wie H err v. R annew ifz , aus 
dem bekannten F ichten- C occus. Ohne Zweifel lebt die L arve  von 
A nthribus au f K osten  der un tcr den M utterth ieren  liegenden C oc- 
cuseier denn die L arve  von A nthribus is t so g ro ss , der C occus, 
in  welchem m an die A nfhribus-P uppen  spiiter zappeln  s ie h t, so 
vollstiindig ausgeliiihlt, dass um uoglich  die Entw ii klung des ju n g en  
C occus und  des A nthribus nebcri einandcr stattiinden kann .

A p o d  e r  e s  c o r y l i  Ol .
erschein t zienilich spiit im J a h r ;  nach  der Miffe M ais findei man 
die ersten K iifer; in  friihen Jah rg iingen  freilich schon Eude 
A prils. D e r K iifer w ickelt auch  au f  Alims incana .

R h y n c h i t e s  B e t u l a e  H b.

w ickelt hitufig B latter von E rle n  und  B uchen , au f letzteren 
zugleich  m it B e tu le ti, der aber 3m al g ro sse re  T u ten  aus m ehre- 
r e n  B liittern v e rle rtig t, w iihrend B etulae sich mit einem  einzigen 
begniig t. L e tz te ren  sieh t m an auch B uchenblatter frcsscn.
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R h v n c h i t e s  B e t u l e t i  F.
A usser den sehon bekannten  H olzarten  auch nut B irnbaum en 

und W eiden (C ap rea  und u n te r den F lechtw eidcn besonders v i- 
minalis L .), iin W alde seh r hiiuiig au f  B uchen. A uf le tz terer 
H olzart sah  ich ein P a a r  blaue B etuleti, einen gedorn ten  und e i-  
nen ungedornten  sich urn einige frischgew ickelte  Bliltter heru tn - 
ja g e n ; '  andere blaue frassen  an B uchcnbliittern. D ie darin  be- 
findlichen E ierc lien  w aren n icht gelb , sondern  triib w eisslich.

F riih e r  fand ich  2 P iirchen, wovon beide M ale das oben 
sitzende, also das M annchen , den D orn  liatte . Y orausgesetzt nun, 
dass ich  mich nicht g e tau sch t und nich t b lo s F a lle  einer S ch e in - 
paarung  vor m ir halte, w are von Neuein zu  un tersuchen , welches 
G eschlecht die B rustdornen  triigt. D ie beiden W eibchen^ w aren 
k u p frig  g riin , aurato  v irides (eine F a rb e , die in  R atzb . P o rs tin -  
secten n icht angefiih rt is t). D ie c irca  14 k up frig  griinen E x e tn - 
p lare w aren sam m tlich dornlos. Giibe es soinit keine k up frig  
griinen  beiderlei G eschleclits‘1 Auch lrier zu L ande h a lt sich  Be
tuleti a u f  der R ebe a u f ; ich sah  ihn  im  M ai vorigen Jah res  sei 
nen R iissel in  ein R ebenb latt bohren.

B acchus oder seine Y erw andten ha lten  sich  dagegen  au f  
A pfelbiiuinen auf, w enigstens zur Z e it der Bliithc. Auch die 
L indcnblattro llcn  von ungew ohnlicher G rosse, aus 4 — 5 B liittern 
gebildet und an  k leine C igarren  e rin n e rn d , scheinen von B etuleti 
verfertig t zu sein .

R h i n o  m a c e r  a t t e l a b o i d e s  F . 
in M cnge ini M ai sich  aus B liithen der S ee ldefer P inus p inaster 
entw ickelnd (B retagne).

T h a m n o p h i l u s  v i o l a c e u s  L . 
auch au f  P inus p in a s te r gem ein.

P i s s  o d e s  p i n i  L . 
friss t an  ju n g en  L erch en  wie an  andern  N adelholzern  lleckenw eis 
die R inde ah. E r  sehein t auch besonders gern  die Nadelbvischel 
dnrchzubeissen und das H crz derselben au s der R inde h e ta u s -
zufressen (M ai).

A n t h o n o m u s  p o m o r u m  L .
L ek t zw ar liauptsiichlich in  A pfelb liithen ; ich fand jedoch 

im Ja h r  1848, wo die A pfelbliithe seh r fehlte oder ihm nicht in 
der Z e it pasScn mochte, eine M enge in  B irnbliithen.

D as Insect iiberw intert n ich t bios u n te r Apfelbaumrinde, 
sondern in  alien R itzen der R in d e , auch von B irn - und andern 
B nuinen, so g a r in den weiten G iingen v o n  Eccoptogaster fand i(h  
ihn schon vcrsteck t. S onst trifft m an ihn den Winter iibei auch  
entschieden im M oos, in  der Erde. Herr Schiuidberger seheint 
zn w eit zu gehen, indem er annimint, der Kafer besteige die
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Baume bios zu F u ss und Uiege nur bei sebr heisser W itterung. 
Ich sali ihn Ende Junius Abends iliegen und sehlicsse hieraus, 
dass er auch bei nicht sehr heisser W idening  sieli seiner F lii- 
gel bedienf.

Ich glaube sfefs bemerkt zu h ab en , dass pomorum nicht 
den Fruchtknoten zerstdrt, sondern die Staubgefiisse und Pistillc 
verzehrt, so dass die Bliithe wegen fehlgesehlagener Befruchtun"- 
abfiele. F rische Beobaelitungen wiiren somit erwiinsclit.

Die grosse Anzalil W anzen, die im Jahr 1847 zugleich mit 
jiomorum auf den Apfelbluthcn zu linden w aren, konnten mo«-- 
licherweise den Larven und Puppen des letztern nachgcstellt haben.

P o l y d r o s u s  ino 11 i s  Gr.
schadet den jungen Kiefern in der Art, dass er an den heurigen 
T rieben in der Niihe des Gipfels die Nadeln durchnagt. Die 
Stelle wahlt er d a , wo die 2 Nadeln noeh in der Scheide sind 
Diese, sowie die Nadeln werden bis auf eine Z aser du relcefres- 
sen, so dass die Nadeln daran hcrabhangeu. Juni 41.

P h j l l o b i u s  o b l o n g u s  L .
in 5 Exem plaren am 10. Mai 1841 an einer aus 4 Term inal- 
bliittern gebildefen Tute von Pojiulus canadensis sitzend; die 
Rolle enthielt E ierchen wie von Rhyneh. Betuleti. Hatte Phyllob. 
diese Rolle gem acht? Ohne Zweifel, denn ich sali den Kiifer 
spiiter wieder auf ahnlichen Rollen sitzend.

O m i a s  b r u n n i p e s  Ol.
und einige andere Riisselkiifer benagen sehr bedeutend die eben 
sich entfaltenden Ausschlagsknospen frisch gehauener E ichen- 
niederwalder. Der Kiifer halt sich im Uiufang der Stiicke oft so 
dicht am Boden, selbst unter Laub u. dgl. auf,*dass man ihn iin 
ersten Augenblick schwer entdeckt (Ende Mai 1844 Bretagne).

Auch den Sommer fiber fand ich ihn in Menge unter dem 
Laub derĘ ichen  und K astanien-N iederw alder, selbst solcher, die 
sehon seit 8 Jahren nicht mehr abgetrieben worden waren.

B a l a n i n u s  n u c u m  L.
Ain 21 Juli 1840 beobachtete ich au f der Ruinę Hohent- 

wiel mehrere K iifer, die eben mit der Brutablagerung beschiiftigt 
waren. Sie batten den Rtissel der ganzen Liinge nach in der 
halbgewachsenen Haselnuss steclcen und liessen sich davon mit 
deu F ingern  wegnehmen.

E in e r , den ich w egzog, brach den Russo! ab und das 
abgerissene Ende blieb in der Nuss stecken.

O t i o r h y n c h u s  a t e r  H b .
Im Flachland eben so hiiulig wie im Gebirg.
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P i s s o d e s  n o t a t u s  H b .  
lebt bekanntlich  in der R ege l au f K iefern  und zw ar obne Zw eifel 
aui' a lien  K ie fe rn a rte n , z. B. hiiutig au f der S eek ie fe r P inus p i
naster, auch  naeli H errn  M ath ieu  au f P inus laricio . F e in e r  b e -  
k lngt sieb  M areellin  Y etillard (M em oires de la  Societe d’A gric. 
A nnee 1835) seb r ii ber ilen dureh den K iifer an  W eim outhskiefer 
angerichfeten  S eh ad en , indem  pan  ze S aatschu len  dureb ihn ze r-  
stiirt w erden kiinnen. E r  beschre ib t die A rt, wie der K iifer haust, 
ungefithr wie R atz . E r  greift, sag t Y etillard, die ju n g en  T rieb e  
*ur S aftze it an, indem  er eine g ro sse  A nzahl k le iner L iielier e in - 
sticht, dureb die e r  den S aft au ssau g t. D er S aft tliesst dureh die 
L iicher a u s , die R inde bliiht sieli, lost sieli ab und der Z w eig  geh t 
zu G rund.

leh  klopfte notatus auch  schon P aarw eise  im Juni v o n E a r -  
eben und erzog sogar 2 K iifer aus dem diirrgew ordencn Gipfel 
eben derselben  im W in ter vo rher gesetzten  L archenpflanze. Am 
22. Juni 1844 lagcn  2 K iifer schon fe rtig  in  den W iegen . Sie 
w aren y ielleicbt w egen der sparsam en  N ah ru n g , welehe der diirre 
G ipfel d a rb o t, viel k le iner ais die gew ohnlichen E xem plare 
(B retagne).

E in  ander M ai tra f ieb cinen an e iner ju n g en  F ich te  n a -  
genden notatus und am 17. A ugust 1842 nahm  ich  einen ferligen  
K iifer lebend aus se iner Splintw iege in  einem F ieh ten p fo sten ; zu - 
letzt auch  in  nbgestorbenen  F ichtenpflanzen.

P i s s o d e s  p i c e a e  III .
A nfang M ai 47 von e iner ju n g en  K iefer in  m ehreren  E x em - 

p laren  geklopft. Sollte der K iifer auch  m anchm al diese H olzart 
angeben?  E nde Juni 1846 fand  ich P uppen  des Insects im 
W eisstannen -K lafterho lz , in Splin tw iegen. D iese schienen von 
der G eneration des Jah res  zu sein.

C r y p t o r h y n c h u s  L a p a t b i  L .
S te ts so wie von H errn  Suffrian  gefunden , an  ganz  n iede- 

rem W eidenkopfholz von 4 — 5 ‘ H bhe, an  den Insertionsstellen  der 
Aeste o der an d iesen  selbst.

O r c h e s t e s  q u e r c u s  L . 
gebort, wo nieb t u n te r die m erk lich  sehiidlichen Insecten , dock 
stets un ter die dem F o rs tin an n  auffallenden.

E r  findet sich  obne Z w eifel iiberall wo E ichen  vorkornm en 
und m aeht wobl keinen  U ntersch ied  zw ischen den verschiedenen 
Arten so in tnergruner E ichen  (au f R obur, peduncula ta , C erris be- 
°bacbłete ich ibn selbst).

Die Z ah l der angegriffenen  Bliitter der E iche  ist biiufig so 
'< deutend, dass der Baum  ein gelb  gescheck tes A nsehn bekommt.

D e r K afer f r i s s t , uui seine E ie r  passend  unterzubringen , 
ku rz  niicb der K nospenentfaltung ungefiihr in  der M itte des B latts,
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au f  der U nterseite  ein kahnform iges S tiickchen  aus der M itte l- 
rippe. In  die V ertiefung w ild cin E i geleg t, das der K iifer w ie- 
d e r mit dem lanzettfórm igen S tiickchen bedeckt. (D as Dial! 
k leb t, wiewohl verdorrt, noeh lange Z e it naeliher an se iner S telle .) 
D ie seh r bald nachher ausschliefende L arve  friss t eine S trecko 
weit ini H auptnerven  fo r t, F ig . 6, bald ab er m inirt s ie , die b is— 
herige  R icb tung  v e rla ssen d , seitlick im Parenebyni fo rt; zuerst 
is t das G iingchen sch m al, bald jedoch verb rc itert sie es zu  einer 
g rossen , m inirten P la tte  (F ig . 7), deren  G ritnzen gew bhnlich durch 
den U infang des B latts und ein P a a r  H auptnerven gebildet w er- 
den. E ndlicli treib t die L arve  die olinebin schon locker an e in - 
anderliegenden  E p iderm issch ich ten  der m in irten  P latte  zu  einer 
runden  B lase auseinander. H at sie sich darin  verpuppt und zuin 
vollkom ninen Insect uuigew andelt, so fr iss t sie sich d u rch  eine 
O elfnung lie raus. D ieselbe rasche E n tw ick lung  m it seh r w enig 
Abweicliungen nehm en die andern  A rten O rchestes , wie 0 .  llic is  
H b ., von dem ich viele E xem plare aus E ichenbliU tern, jedoch lilos 
3 S tiicke au f  80 Q uercus erzog.

O r c h e s t e s  f a g i  G y  11. 
h a t w enigstens in  Schw ahen ofters noeh friihere  E n tw icke- 
lung , als R atz . anniinm t. Am 21. M ai 1842 w aren die L arven  
in  den B lattern  schon eingesponnen, theilw eise bereits zu Puppen 
gew orden. Am 30. M ai w aren alle K iifer ausgeschliipft.

D r y o p h t h o r u s  l y m e x y l o n  F . 
leb t nach  H errn  P ro fesso r M ath ieu’s B eobachtnngen un ter der 
R inile der gem einen K iefe r (E lsass) . Ich  land  ihn in  seh r ver- 
w orrenen G iingen in  anbriiehigein Holz e iner alfen z ah men K a s -  
tanie (B retagne).

B o s t r i c h u s  t y p o g r a p h u s  L .
D as Ja h r  1 8 3 5 , auch  1830 w aren in  W iirtem berg  durch 

Y crheerungen  von typographus beriichtigt.
W ir haben  in  B czug au f  den Z usainm enhang  h e isse r J a h r -  

g iinge und  der aussergcw ohnlichen Y erm ehrung der B orkenkiifer 
noeh viel zu erm ilteln. So viel is t g e w iss , dass R atzeburg  mit 
R ech t g ro sses G ew icht leg t au f das Studium  der G enerationen. 
B. curvidens, der 2m al heck t, k an n  sich  in  einem und demselben 
heissen  Som m er m it re issender S chnelligkeit verm ehren, H ylesinus 
p in iperda  wird eher ein  Ja h r  n achher bem erklich werden.

Ob aber die E n tw ick lung  der H olzinsecten  ra seh e r erfolge 
in  einem heissen  trockenen als in  einem abw cchselnd heissen 
und  feuch ten , sch e in t, -wie auch die F o rs t-  und Jagdzeitung 
Mii z 47  p ag . 105 durch eine E rfah ru n g  w ahrscheinlich  macht, 
seh r zu bezweifeln. D er heisse  Jah rg an g  beg iinstig t die F o rs t-  
k a fe r w ahrschein lich  vorzugsw eise durch K riinkeln  der Baum e. 
N ur ein n asses Ja h r  w ird B ruten  zerstoren .



235

E s  vviire som it seh r in le re ssa n t, den W itte ru n g s- nnd  den 
Inseetenkalender un ter B eriicksich tigung  der eben angedeuteten  
Punete mit e inander za  vergleichen.

F riilie r sclion fand ich  einm al m itten un ier em er M asse 
stenographus u n tc r K iefernrinde einen tvpographus. D asselbe 
war nn Oct. 45 der F a li. D er K iifer hatte  sieli un ter die R inde 
gefressen , um sich gegen  die einbrechende W interkiU te zu schiitzen. 
Von M uU ergitngen keine  S p u r. So erk litren  sich auch nianclie 
andere ahnliche P aradoxa .

D ie E nfw ick lung  des K iifers in  Fangbiium en w ar im Ja lir 
4G wo w ir sie zufiillig beobachleten, etwas friilier ais ans N ord- 
d e u t s c h l a n d  berichtet w ini. W ir liatten Endo Juni sclion ju n g ę  
K itfer, die unregelm assig  um d ie W ie g e n  im Splint lieru iufrassen . 
Andere K iifer legten  in denselben T a g e n  neue B ru ten  an.

B o s t r i c h u s  s t e n o g r a p h u s  D f t .

sowohl in  P inus laricio  au f C orsica (die dorther kom m enden 
E xem plare  sind slets etw as schm iiler ais s o n s t ; H r. M athieu), 
ais auch in  der S eek ie fe r (P. p inaster) hiiufig zugleich  mit B .
L a ric is  F . .

In  der B retagne (Seekiefer) fand ich E nde M ai alte G auge 
mit zah lre ichen  P uppen , lebenden alten K iifern und irre  ich nicht, 
auch ju n g en  K iifern. Jn der R am m elkam m er eines neuangeleg ten  
G angs 4 K iifer beisainnien.

D er K iifer m acht viele L u ftlbcher und g ab e lt seine Giinge 
n-em. E r  folgt bei ih re r A n lage , um  der Oberfliiche nahe  zu 
se in j den R issen  der R inde, so dass diese beim A blosen seh r 
hiiufig in  den G iingen selbst brich t. D ie L a rv en g iin g e , die ich 
so n s” seh r b re it getro lfen  h a tte , schienen m ir aulfallend schm al 
und endigten  in  ku rzeń  heinnh runden  Splintw icgen.

A uch im Juli G iinge mit ju n g en  noch gelben  K iifern (B retagne).

B o s t r i c h u s  L a r i c i s  F .  u n d  d e s s e n  v a r .  s u t u r a l i s  D e j.

1830 un tersueh te  ich  in  einigen au f dem Z im m erplatz lie - 
genden F ichtenstiiinm en seh r in teressan te  A bw eichungen der G an g - 
form bei L aric is . D ie Giinge w aren , nachdem  ich die iiussere 
R inde ab g ezo g en , besonders schon au f  dem B ast ausgepriig t. Ich 
zeichnete sie daher au f dem Stam m  selbst.

N achdem  ich bei L a ric is  die E ie r  gew ohnlich einzeln liings 
der M uttergiinge abgeleg t gefunden h a tte , w ar ich iiberrasch t, 
beim Oeffnen eines G angs eine trauhenform ige A nhiiufung von 
E ierchen  zu entdecken (F ig . 8 a. u. b .) ; ich liielt sie im ersten 
A ugenbliek fiir E ie r  schinarotzcnder M ucken. W eitere  U nter- 
suchungen ńberzeugten  mich aber bald , dass sie vom L aric is  
selbst lie rriih r ten , denn schon der 2te G ang enthielt H aufchen 
ju n g er L arven .
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E in  3 te r und  4 ter Gang- w aren nach  F o rm  und Inhalt den 
beiden erstcn  analog . Bci dem Sten w ar die E ierhiih lc w eiter.

Bei cinem  6ten G ang, aus 4 Armen bestehend , batten  sich 
in 2 Arm en die L arvehen  reclits und l in k s , wie beim typogra- 
plius, h inausgefressen . l) ie  ganz vor K urzem  begonnenen G iing- 
chen w aren alter n ich t mit derselben R egelm iissigkeit verlheilt.

B ci cinem 7ten w aren die L iirvchcn auch noeb seh r ju n g , 
alter so regelm iissig  eingefressen, dass ieh zweifelte, ob sie nicht 
als E ie r  einzeln g e leg t worden seien.

D as M erkw iirdigste an  diesen Giingcn, iibrigens lait der 
A rt der E ie ra b lag e ru n g  zusam m enhangend , is t das iamilienwei.se 
L eben  der L arven . M an denkt zuerst an H yles. m icans.

E in  B eispiel d ieser A rt bildet G ang 8 ,  wo, vvie bei den 
C eram bjcinen , b in ter den durcb S tricbe angedeuteten  L aryen  Alles 
dicht m it feinem W urm m ehl erfiillt war.

B ei 9 is t n u r noeb ein  ku rzes S tuck  des M uttergangs zu 
seben, a lles andere, ein p aa r steben gebliebene Inseln  ausgcnom - 
juen, is t mit M chl erfiillt.

E inen  w eitern G ang  (10), in  welchein 5 su tu ra iis  5 M utter- 
gan g e  an leg ten , d a rf  icb  zu erw iibnen n ich t vergessen .

D ie L ary en  von L a rie is  zeigen  eine g ro sse  B ew cglichkeit, 
sonst kbnnten  sie n icht fam ilienw eise leben. W arum  nun  aber 
der K Sfer in  dem un tersucb ten  F icb tenstannn  seine E ie r  hau fen - 
weis ab leg te , is t durcb die Umstiinde n icht erk larlieh . An P latz 
fehlte es ibm in  keinem  F a il, denn icb  fand oft au f  einem ganzen 
Q uadra tfuss n icht m ehr als 2 bis 3 G auge.

D ie an derselben S telle in einem 2len B lock angcleg ten  
G iinge w aren  den im R atz . W erk  abgebildeten  Ubnlicher und land 
icb die M uttergtinge yiel enger.

A udi an  andern  O rten, wiewohl seltencr, bemerlcte icb p latz- 
weis gefressene G iinge von L arie is . S elbst in der S eek iefer 
P . p in a s te r , w elche der K iifer in  M enge bew ohnt, tr a f  ich einen 
F am iliengang  m it jiin g e rn  L arven  (B retagne 25. M ai 1844).

B o s t r i c h  u s  a c u m  i n a f u s  G y  11.

Die beiden G esch lech ter unterscbeiden  s irh  au f  den ersten  
B lick  durch  die G iiisse, indem das M iinnchen knuui %  d e rL iin g e  
des W eibchens be trag t. D ie F a rb e  des M iinncbens is t strohgelb , 
k rankb iift (vorausgesetzt, dass w ir kein unreifes E x em p lar vor 
uns balten). D ie absch iissige S telle zeig t zw ar die beim W eib - 
cben bervortretenden  Z iihne , allein  diese sind w eniger s ta rk  en t- 
w ickelt und bios spitz, w iibrend sie beim W eibchen selbst an der 
Spiize zack ig  sein kbnnen . Z ugleicb  verlangert sich  der untere 
T b e il der abscb iissigen  S telle, dem W eibchen gegeniiber, bedeutend.

D ie Giinge von acum inatus sind (etwa mit A usnahm e derer 
von stenographus) der A usdehnung nach  die g rbssten . E s  sind
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S tem giinge, welclie ha lb  im Splint, linlh iin B ast verlaufen. Jedoch 
gehen  ungefiih r, wie bei H yles. m inim us L ., die M uttergiinge n icht 
strahlenform ig nach  alien R ich tungen  au se in an d er, sondern die, 
welclie eigentlich  rund um den S tanun herum gelien  sollten, biegen 
sich bald au f- bald abw arts. E in  Arm allein lcann Fussliinge  
erreichen. D ie E ie r  leg l dor K iifcr ziem lich entfernt, so dass 
zw isehen je 2 E ierw icgen , in  der R egel m indestens eine L in ie  
E n lfe rnung  bleibt. E ierw iegen  se lir betriichtlicb. Oft verbindet, 
sowie es bei H yles. m inim us und B. L ich tenstein ii selir hiiufig 
ist, ein G ang  2 R am m elkam m ern. O efters verm eiden dagegen  
die K iifer sorgfiillig  mit den G iingen au f  einander zu stossen. 
Die K iefer, aus w eleher der beschriebene K iifer koinin t, w ar zu - 
gleieh von B. quadridens bevvobnt.

K iifer und Giinge verdanke icli H errn  R ie g e l, F o rs tam ts- 
A ssistenten  im Schw arzw ald.

B o s t r .  b i s p i n u s  M e g .  
bekom m t m an aus m anchen sonst vorlrefflich bestim m ten S am m - 
lungen ais B. b iden tatus Aut.

Icli babe alien G ru n d , anzuneliincn , dass die E xem plare, 
welcbe m an aus der L oinbardei e rb iilt, wo der K iifer hiiufig zu 
sein scheint, aus e iner K iefe rnart stam m en.

B o s l r .  c u r v i d e n s  G r.
R a lzeb u rg s V erm utbung , der von G riiter und Sponeck  in 

H artigs Journal f. J. und F . 1808 p. 114 erwiihnte W eisstannen - 
zerstiirer sei curvidens G r., ist vollkomm en begriindet. H r. G rii
ter w ar der festen A nsicht, alle curvidens, welcbe icli ibm  zeigte, 
seien nicbfs andres, als typograpbus und m einte auch mit seinem  
oben angegebenen  B ericbt n icb ts and res als curvidens.

A ls m ir im Ja lir 1835 E xem plare  von curvidens angeblicb 
aus F icb ten  zugestellt w urden, g laub te  icli an  einen Irrthum  des 
U eberbringers. S e itber jedoch tr a f  ich  ihn  m ebrm als in den voll- 
koinm enslen M uttcrgiingen in  F icb ten . A uch in L erchen  is t e r 
geinein, liiuft dah er aucli in vielen iiltern Sainm lungen als L a ric is . 
In der W eisstanne freilicb is t e r am hiiufigsten und fo lg t d ieser 
au f die h iichsten Punkfe im Schw arzw ald und im  C antal (A uvergne).

E nde Jun i 46 w ar die erste  B rut des K iifers fe rtig .
H err Riegel versichert m ich, der Kiifer greife die Biiumc 

njcht auf einmnl an, so dass sie zu Grunde gehen, er wiederhole 
violmebr seine Anfiille, bis der Stamm kriinklicb gem acht, den 
Kiifer nicht melir in dem fliissigen Saft ersticken konne.

E s  is t in  W iirtem berg  kein  W e is s ta n n e n -R e v ie r , wo der 
K afer n ich t schon se lir liis tig  oiler gefiihrlich gew orden wiire. 
Bn Ja lir 1835 m ussten  im R ev ier M urrbard t 1135 wiirt. K lafter 
(1146 p reussisch ) und von den stiirksten  Sortim enten gel al l I 
werden.
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B o s t r .  e h  a l e  o g r a  pl i  u s  L.
E m ie Juni 1846 nahin ich ans einem W eisłannenfangbauin  

eine g ro sse  A nzahl curvidens G r. mit mir und fand unter den- 
selben zu  H ans chaleograplnis. Sollte er sieli n ich t hlos ziifiillig 
m it curvidens gefunden liaben'?

E s  wiirc zu w unsehen , dass der, F o rs t-  und Jag d -Z e itu n g  
Juli 46, in  C lem atis Y italha angezeigte B ostr. ehaleographus niiher 
u n tersuch t wiirde. D ass er u n rich tig  bestim mt is t, scheint au sser 
Zweifel zu sein.

W o die R inde selir diinn is t, wie an jungen  S tangen , v er- 
tieft elialcogr. seine R am m elkam m er his au f  den Splint.

B o s t r .  b i d e n s  F .
In  der D iagnose  von bidens diirfte wohl g e sag t sein, dass 

die W eibchen hiiufig eine aus langcn  steifen B orsten bestehende, 
jneist tibrigens n ich t seh r diehte S tirnb iirste  fiihren.

D ie abseh iissige S telle des M ilnnehens zeig t entw eder lilos 
die 2 s ta rk en  H a k e n , o d e r , und  zvvar v ielleicht noeh hiiufiger, 
zu g le ich  die 2 Z iihne iiber diesen H a k e n , oder auch noch 
ausserdem  die A ndeutung des 3ten P a a rs  Z iihne u n te r den 
H aken . S ind letztere seh r stark , so begriindet dies die Yarietiit
quadridens H it. .

D as W eibchen  h a t entw eder g a r  koine Z iih n e , wie R atze- 
b u rg  bem erkt, oder noeh hiiufiger sind die Ziihne des M annehens 
deutlieh angedeutet.

Bei der S tu ttg a rte r Y ersam m lung der F o rstleu te  w urde die 
F ra g e  aufgew orfen, ob Bestiinde, die durch einon W aldbrand  g c -  
litten  haben , auch vom B orkenkiifer befallen w erden. N iem and 
konnte dam als E rfah ru n g en  fiir oder gegen  die W ahrse lie in lich - 
ke it des E rsche inens des K iifers beibringen . M ein F reu n d  
R iegel in  N euenbiirg  berich tet in ir, dass sich im F o rs tb ez irk  
K ettenbronnen B ostriehus bidens F . in F o lg e  eines W aldbrandes 
gezei°'t hat. D as Forchenbestiindehcn, in dem der K iifer auftrat, 
und  das a u f  M oorboden s te h t, w ar im F riih ja h r  1844 zerstiirt 
worden. D ie Forchenstiim m chen v o n l - 3 "  D urch inesser ent- 
hielten im A ugust 1844 lebende alte E a fc r  und ziem lich au sg e - 
bildete L arven . A uffallenderw eise h a t sich  der K iifer auch an 
solchen S tellen  eingebohrt, wo die R inde aussen  angckohlt w ar.

E in  2 tes M ai fand ihn  R iegel in  einem  ain Bodcn liegem .cn 
K ieferngipfel, der etw a im Septem ber 1844 ju n g e  K iifer zeigte.

E in  3tes M ai, im  Septem ber 46, sclion vollkom m en ent- 
w ickelte junge K iifer in e iner 10— 12jiilirigen K iefer, die b is in 
den Som m er liinein ein freud iges W achsthum  gezeig t hatte  und 
vom K iifer ohne Zw eifel getbdtet w orden war.

15 Miirz 47 im  S chw arzw ald , in  diirren Forcheniislen , 
noch l e b e n d e  a l t e  W e i b c h e n  in den M utterg iingen  und 
zugehorige  noch nicht halbgew achsene L arven .
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R iegel sehloss ans den 3 ersten  A ngaben au f eine einfache 
G eneration von bidens, und erkliirte die lebenden alten W eibchen  
nnd ju n g en  L arv en  des 4 ten F a lls  ais F o lgę  des ausnahinsw eise 
sehr heissen  Som m ers 46.

N un fand er aber den 21. M arz 47 w ieder a lte , nocłi le -  
bende W eibchen , mit allem A nschein nach fas t g an z  ausgew ach- 
senen L arven , in  zah llo scr M enge.

E s  wiire daher zu un tersnchen, ob einfache G eneration  nichf 
R e g e l  bei bidens is t, an d erth a lb ig e , A u  s n  a b  m e, oder um gekehrt. 
Aus dem blossen V orbandensein von L arv en  n n d P u p p en  in jedem 
W in ter au f  1 '/2ige G eneration schliessen  zn w o llen , wie R atz ., 
schein t m ir etvvas gew agt, denn viele B o rkenkafer fangen  schon 
friih im Jah r an  zu heeken und legen  dock noch iin Septem ber 
E ie r, so dass schon im Septem ber die zuerst ge leg ten  E ie r  sich  
zu K iifern ausgebildet h a b e n , w ahrend im W in te r noch Puppen  
und L arv en  in  M enge vorhanden  sein  konnen.

B. b i d e n s ,  v a r .  q u a d r i d e n s  H a r t .
R iegel h a lt es noch nieh t fu r au sgeinach t, dass quadridens 

bios A ar. von bidens sei. W as zu  G unsten  seines Zw eifcls sprich t, 
ist freilich , dass m an oft viele b idens, ohne einen einzigen qua
dridens, viele quadridens ohne einen einzigen b idens findet.

Q uadridens fand R iegel auch in starkerem  IIo lz und in 
F a n g b au m en , was nach  R atzeb . von bidens n ich t g e sag t w erden 
kann .

T ro tz  dew  g laube ich so w enig, als R atzeb . an  quadridens 
nls eigene Species. D ie von R atzeb . angefiihrte A nalogie w it 
su turalis is t bestim int enfscheidend.

D er Q u ad rid en s , w elchen ich am P ic  du M idi bei P an  in 
den Pyrenaeen fand, w ar constant so g ross, als die g rossten  hie— 
sigen E xem plare . Viele der W eibchen  dorther zeigen eine ziem - 
lich s ta rk b o rs tig e , ge lbe  S tirnb iirs te , andern  fehlt letztere. Die 
M iinnchen, ohne A usnahm e, 6 Z ah n p aare , e in ige E xem plare  allein  
halien viel schw acher ausgesp rochene Zithne und stchen in  der 
B ildung der letztern  den W eibchen  viel niiher. A lle W eibchen , 
selbst aulfallend k ieine, hab en  an der absch iissigen  S telle au sg e 
sprochene, die Zilhne der M iinnchen andeutende H oeker.

An den Seiten  des B ru s ts tiick s , was iib rigens auch  bei b i
d en s , n u r n ich t in  so auifallendcin G rad  zu beinerken  is t ,  findet 
sich eine g latte , von P uncten  entblbsste S telle .

In te ressan t i s t ,  dass sich  auch  bei diesem quadridens ein 
H alb d utzen d  W eibchen  w it e iner g ro ssen  lochfdrm igen V ertiefung 
i'u f der M itte der S tirn  befanden.

B o s t r .  b i d e n s  F .  v a r .  t r e p a n a t u s ,  N b r d l .
Im Som m er 41 fand ich  in  K ieferniislen bei S tu ttg a rt einige 

C orkenkiifer, die ich  fiir n ich ts anderes halten  kann, als fiir eine



Yar. van bidens. Gangform wie bei bidens, Grasse eben so, nur 
bei inehreren Exem plaren (die ich seiner Zeit fiir Weibcben der 
iibrigen hielt) ein , wie mit einer Nadel eingebohrtes Loch in der 
Stirn. Die abschiissige Stelle mit 3 Paar Hdckern, die dein Kii- 
fer viele Aebnlichkeit mit ehaleogrnphus verlieben (Hr. P r. Rafz. 
liielt ibn deshalb fiir eine besonders grosse nnd auch durch stei- 
Jere abschiissige Stelle abweirhende Yarietat von ehaleogrnphus).

E s ist w ahr, dass das W eibcben von clialcographus auch 
eine Yertiefung au f der Slirn hat, cs ist dies aber bios eine Aus- 
libhlung und kein, wie mit der Nadel eingebohrtes Loch.

In Kiefernzweigen von demselben Fundort land ich ancli 
entschiedene bidens, ohne alle Hiicker an der absclnissigen Stelle. 
Einen mit sehr starken Hdckern und ohne Loch in der S lirn  hielt 
ich fiir das Miinnclien des trepanatus.

W as uiirh aber versichert, dass die Exem plare mit und 
ohne durchbohrte Stirn und mit drei Hdckerpaaren an der ab- 
schiissigen Stelle docli auch nichts anderes sind, als bidens var., 
ist, dass ich sie von den quailridens mit angebohrter Stirn von 
den P jrenaeen in Bezug auf Kopf und abschiissige Stelle kauin 
zu unterscheiden im Stancle bin.

Ratzeburg mussle die Kiifer freilich fiir clialcographus var. 
halten, da es ihm unbekannt zu sein schien, dass die W eibcben 
von bidens auch kleine H ockerchen, die von quailridens sogar 
sehr starke Hockerchen an der absclnissigen Stelle haben kdnnen.

B o s t r i c h  u s  a u t o g r a p h  u s  Kn .  
lindet sich auch in der W eim outhskiefcr, folglich ohne Zweifel 
ausserdem in der Kiefer. Oefters sieht man ibn auch au fW ciss- 
tannenstiimmen herumlaufen.

Auffallenil is t ,  dass e r ,  wie es scheint, seine Bobrldcher
nicht gern  solbst an legt, sondern die anderer K iifer, z. B. der
Saxesenii erweitert, uni in die Rinde zu kommen. E in derartiger,
in der Rinde verlaufender Gang ist bei Saxesenii abgebildet. 
M an erkennt an ihm ungefiihr die Form  der Giinge von B. L ari-  
cis F . In meiner Sammlung steckt ein Praeparat, woran ein im 
August gefangener autographus im Begriff is i , ein Bohrloch von 
Saxesenii zu erweitern.

1st autographus zu triige , sich seine Behausnng ganz selbst 
anzufertigen und benulzt er die Hausthiire des Saxesenii, so be- 
kommt er spiiter uni so inehr zu tliun, wenn Saxesenii seine 
Giinge kehrt und Alles durch die Wohnzimmer des autographus
ausleert. . .

D ie E ie r legt letzterer sehr fahrliissig , meist breit auf den 
G rand eines G angendes, so dass die Larven anfangs gem ein-
schaftlicli fressen miissen. Man trifft frisch angelegte Giinge im 
M ai, aber auch im August, zur Zeit, wo sein N achbar Saxesenii 
bereits Junge hat.
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C o s  ( r i c h  u s  vi 11 os u s  F . 
haust in znhnien Castanienbaumen (Cast, vesca) gerade wie in 
Eiclien. So iimlet er sich in den C astan ien , die in W iirtemberg 
da und dort iin W alde zerstreut stehen und nur zu hiiufig ein 
krankhaftes Aussehen und Gipfeldiirre zeigen. Bestimmt ist dev 
Kafer bier nicht U rsaehe, sondern Folge der K rankheit.

E s ist merkwiirdig, wie sehwer die Miinnehen des Insects 
zu finden sind. In der Bretagne, wo mir wolil ein Tausend weib- 
licher Kiifer unter die Augen kani, fand ich, trotz meiner unaus- 
gesetzten Aufinerksam keit, nicht ein einziges Miinnehen. Die 
Giinge sind nicht bios, wie Ratzeburg sie beschreibt, einfache 
W agegiinge, sondern hiiufig doppelte, 3 - ,  4 - ,  5 - ,  ja  Garmige. 
Das Bohrloch ist in irgend ciner Ritze angelegt. Die oft schon in 
der Rinde ziemlich erweiterte Rammelkaininer ist bis au f den 
Splint vertieft, wo sie sich in Arme verzweigt. Die in der 
Regel auf- und absteigenden Larvengiinge verlaufen jedoch ineis- 
tens wieder in der R in d e , wo sich auch die Splintwiegen linden, 
und die jungen Kiifer noch liingere Zeit nachher umherfressen.

In F ig . 9., ein 5ariniger W agegang von villosus; ófters ver
zweigt sich ein Arm, wie bei a. angedeutet ist, nochinals.

B o s t r i c h u s  b i c o l o r  HI), 
im August 36 von Dankholzweiler (Brailsheimer Forst) eingesandt.

Naęh dem aintlichen Berieht hatte er in  alien freistehenden 
Buchen in Begleitung der Buprestis fagi R . so bedeutenden Scha- 
den gethan, dass viele Buchen gehauen werden mussten. E s fragt 
sich nur, ob der K afer die Ursaehe des Absterbens der Buchen 
war, oder, was mir wahrscheinlicher erscheint, die grosse Hitze 
von 1836 und 35. So viel scheint aber daraus hervorzugehen, 
dass der Kiifer nicht, wie R atzeburg angiebt, bios in abgestor- 
benen Biiumen lebt.

Ich erhielt bicolor von H errn Perroud in  Lyon aus N uss- 
baumen (Iugl. regia) und zwar ,  wenn ich nicht ir re , aus den 
Zweigen.

B o s t r i c h u s  p u s i l l n s  G y l l .  
briitet nicbt bios in der Fichte, obgleich er in dieser am haufig- 
sten vorkommt, sondern auch in Gesellschaft von curvidens im 
Bast der W eisstanne, und mit L aricis und stenographus in der 
Kiefer. Auch in der Seekiefer fand ihn H err Perroud.

Im Juli sowohl als im October fand ich Larven, ganz junge 
Kafer und Puppen noch in den Splintwiegen.

B o s t r i c h u s  c i n e r e u s  H b. 
auch in Pinus halcpensis Mill, bei Toulon in Gesellschaft des 
Hyles. ligniperda.

Ich traf im October ungem ein zahlreiche K aferfain ilien  bei 
einander, die den nrspriinglichen M uftergang und die Umgebung'

16
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so zerfressen hatten, dass der Bast und die Innenseite der Rinde 
ganz poriis gefressen waren, im Kleinen das Bild durch Amei- 
sen zerfressenen Eiehenholzes darstellenil.

M uttergang natiirlich nicht mehr zu erkennen, aber walir- 
scheinlich wie bei pusillus. Oft scheint der Kilfer, um unter die 
Rinde zu gelangen, die Giinge von ligniperda sich zu Nutzen ge- 
macht zu haben.

In manchen Fam ilien sass Kilfer an Kilfer.

B o s t r i c h u s  f a g i  N b r d l .
E ine k le ine , nirgends beschriebene Borkenkilferspecies, die 

ich an der A lb , im Schonbuch, und im Spessart (Wildenstein) 
fand. Der Kilfer bewohnt die unterdriickten untern Aeste der 
Buche. Ueber die Form  der Giinge kann ieh noch wenig be- 
richten. Sie scheinen sicli denen von Bostr. bicolor Hb. zu 
nilhern, sind aber schwer zu beobachten, weil sie etwas unregel- 
iniissig zwischen den barten M arkstrahlen des Basts verlaufen.

D as vollkomniene Insect hat ungefilbr die S tatur und Griisse 
von Bostr. Lichtensteinii Ratz. M annchen und W eibchen scheinen 
nicht wesentlich von einander verschieden zu sein. Die Fiihlhor- 
ner erscheinen etwas haarig  und sind in alien Theilen denen von 
Lichtensteinii ilhnlich. Die S tirn  des Kilfers ist gewolbt. Die 
Fresszangen sind kritftig. Der Rauin zwischen der Ansatzstelle 
der Fresszangen und den Augen mit sparsam en, aber starken, 
gelblichen Haaren besetzt.

Der andere T lieil des Bruststiicks reihenweise gekornt, un- 
gefilhr, jedoch nicht ganz so regeluiilssig wie bei Lichtensteinii. 
D er T horax  ist nicht eingeschniirt, ohne Mittelleiste, punctirt und 
mit eben solclien K drnern versehen , wie die Fliigeldecken. Die 
Seiten des Bruststiicks und der Unterleib mit Borsten besetzt; die 
F iisse wie die F iih lhorner, nur fein behaart. Fliigeldecken mit 
acht starlceren, regelmilssig verlaufenden H auptpunktreihen, keine 
eigentlichen Borsten, sondern hornartige stumpfe Hervorragungen. 
Zwischen diesen Hauptreihen liegen R iicken, welche 4mal so 
breit sein kbnnen, als die hornigen Hauptborsten dick sind. 
Schabt man die Borsten ab , so erkennt man mit Hiilfe des Mi
croscops eine Menge feiner eingedriickter Puncte, die unregel- 
miissig durcheinander stehen und deren jedem eine hornige Borste 
entspricht. Die abschiissige Stelle steil, ohne alle Zahnbildung.
B o s t r i c h u s  p i t y o g r a p h u s  R.  u n d  L i c h t e n s t e i n i i  R.

E rsterer kommt sogar in halbfnsss-tarkem  Fichtenholz vor 
(Riegel). Manchinal zusammen mit Hyles. polygraphus L . Ausser- 
deni°fand ich ihn in Menge in der W einiouthsldefer. Im Cantal 
(Auvergne) und auf deni Schwarzwald in der W eisstanne.



243

B o s t r i e h u s  L i c h t e n s t e i n i i  R.

in Schw aben noch gem einer ais p ityog raphus, hauplsiichlich  in  
der g e m e i n e n ,  aber auch  in  der W e i m o u t h s k i e f e r .  In  der 
B retagne in  der S e e k i e f e r  (P inus p inas te r). Ohne Zweifel auch  
in der geineinen K iefer. D ie alten  G an g e , die ich  darin  fand, 
m ussten n u r p ityographus angehorf haben. Ich klopfte ihn  auch  
schon todt und lebend au s altem F ich ten re is ig  und  g laube mit 
S icherlie it annehm en zu d iirfen , dass er auch  in  d ieser H olzart 
noch wird gefunden  werdcn.

Nie fand ich ihn  im stftrkercn Holz, m eist dagegcn in  d iir- 
ren  A esten, H exenbesen, zugleich mit Hyl. m inim us. L .

Bei der C h arac te ris irung  beider Species hatte  H e rr P rof. 
R atzeburg  wohl n ich t seh r viele E xem plare  zu r H and . B ei bei- 
den is t die G riisse sehr yerschieden. B esonders bei L ich tenstein ii 
is t oft ein E x em p lar doppelt so lang  ais ein anderes.

A uch fand ich  bei pityographus nie so g ro sse  E xem plare  
wie hiiufig bei L ich tenstein ii. (ob Z  u f a l i!)

B ostr. p ityographus erschein t in  der R ege l etw as sch lanker 
ais L ich tenstein ii.

D ie goldgelbe s tarkę  S tirnb iirste  bei p ity o g rap h u s, M ; In li
chen, is t untriig lich . Bei L ichtenstein ii, M annchen, is t die g riiu - 
lich gelbe  B iirste bfters auch ziem lich d ich t, in der R egel aber 
locker, bestelit m anchm al n u r aus eincr A lt k re isfo rm iger W iin - 
p e r ;  einzelne E xem plare  trag en  so g a r n u r  noch e in  P a a r  lange  
B orsten au f der S tirn .

E in  zweites untriigliclies M erk inal is t die sta rk ę  E i n -  
s c h n u r u n g  des H a l s s c h i l d e s  bei L ich tenstein ii. D agegen  
bin ich  n ich t im S tand, einen von den H ockerchen  desselben ah - 
geleiteten ilurchgreifenden U nterschied  zu  erkennen. E bon  so 
hnde ich oft (lie P u n k tiru n g  der F liige ldecken  bei p ityographus so 
s ta rk  ais bei L ichtenstein ii.

D ie abschiissige S telle aber is t w ieder entscheidend. P ityo
g raphus bat w ie sein N achbar zu jed e r Seite 5— 6 borstentragende 
H ockerchen an  ihrem  U m kreis und eben solche H ockerchen  auch  
1 tings der N ath. D asselbe bei L ich tenstein ii M iinnchen sowohl 
a is beiin W eibchen .

Beim W eibchen sinil die K o rn e r , wo nich t s ta rk e r , doch 
keinesfa lls  geringer.

D er U nterschied lieg t darin , dass bei p ityographus die N ath 
an der absclu issigen  S telle etw as m ehr heryortritt, som it die R inne 
daneben tiefer erschein t. H aup tsach lich  ab er und m eist schon 
fiirs b losse A uge kenntlich is t bei p ityographus die Z u s p i t z u n g  
d e r  F l i i g e l d e c k e n  an  der absclu issigen S telle. D ie des L ich 
tensteinii sind stum pf, deshalb erschein t auch  grossten theils  die 
abschiissige S telle bei ihm słeiler, und der ganze K .ifer sch lan k er.

1 6 *
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leli besitze fin sonderbares W eibchen von Lichtensteinii, 
mit abnorinom Halsschild. Letzterer hat eine starke Mittellinie 
und hintcn den F ig . 10 bezeichneten Kind ruck.

In der Form der Giinge finde ich keinen Untersehied. An 
etwas dickem Holz koinmen sie mit denen von chalcographus iiber- 
ein (nnr sind die Larvengiinge sparsam er, die Raminelkaminer 
nicht erhaben und die Giinge enger). In Zweigen aber kann man 
sie von denen des Hyles. minimus L. nicht unterscheiden.

W o der Kiifer bis in die ein- bis zweijahrigen Zweige 
hinausdringt, ist er so beengt, dass er selbst bis ins M ark greift. 
W o er Platz h a t, macht er von der grossen Rammelkammer 
her 0— 7 Aeste sternformig auseinander. Dann biegen sie sich 
und verlaufen parallel im Aestchen. In selir diinnen Zweigen re- 
ducirt sich die Rammelkammer auf ein bis ins M ark vertieftes 
Loch, von dem aus ein, zwei oder drei lange Gitngchen im Aest- 
cben verlaufen. Arme des Ganges oft lingerlang. Seitwiirts 
hiiufig weite Ausbauchungen zum Eierablegen. Die Giinge des 
M utterkafers sind in der Regel mit Holzmehl crfiillt. Dieses 
schneidet, bei der Menge in der es vorhanden ist, dem Ifiifer ein 
fiir allemal die R uckkehr in die Rammelkammer ab.

Icb glaube nun beobachtet zu haben , dass der M utterkafer 
durch ein Luftloch von freinden Milnnchen besucht wird, mit die- 
sen eine neue Rammelkammer anlegt, so dass dasselbe W cibcben 
verschiedcne Familien griinden wiirdc.

B o s t r i c h u s  a b i e t i s  R .
H err Riegel fand ihn mit Bestimmtheit in Gesellschaft des 

in seiner Gegend iiberull zu treffenden B. pityographus R . ,  in 
eineni diirren, zu Boden liegenden W  e is  s t  a n  n enstiingchen.

B o s t r i c h u s  p i c e a e  R.
Im Jaltr 1840 fand ich ihn in  einein Stockklafter in einer 

grossen W urzcl, welche ausser mir der dortige F orster und ein 
Holzhauer fiir eine F ic h te n -W u rz e l  erkliirten.

Ain 28. Juni 46 fand ich ihn in einein Haufen inittelstarker 
W eisstannen, worin er seine Giinge zum Theil noeh auf dem 
S tock , zum Theil nach der F&llung angelegt hatte. Die Kiifer 
hatten ebon die erste Brut vollendet und bohrten sich in Menge 
durch kleine Locber aus der Splintwiege heraus.

H err Riegel versichert, der Kiifer beginne seinen Angrifl 
zuerst im Gipfel der Stiiinme und lege seine E ier i n . H a u f e n  in 
die platzweisen Rammelkammern.

Die Giinge des piceae (Fig. 11 a— d) sind mir sclion liinger be- 
kannt. E s sind platzweise Rammelkam mern, mit versehiedenen 
Buchten versehen, inanchmal aber auch zu einem nach dieser oder 
jener Richtung verlaufenden Giingchen sich erweiternd. Die
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Rammelkauiinern, Larvengiinge und Splintwiegen liegen noch in 
der Rinde so, dass der Splint lcaum angefressen wird.

B o s t r i c h u s  T  i 1 i a e F.
Die Giinge (Fig. 12) des Kiifers verlaufen im Bast und 

meist so, dass°beim Abreissen der Rinde die Giinge nieht zum 
Yorschein koinmen. In der Mehrzahl sind die Giinge horizontal. 
Die in der Abbildung mit a. und b. bezeichneten scheinen nur 
die normal sten zu sein (ein- oder zweiarmige Wagegiinge). Die 
der Larven verlaufen von den Wagegiingen auf- und abwiirts 
zwischen die Maschen hinein in die erweiterten Markstrahlen. 
In cinigen Fiillen und z war an Stellen, wo die Kiifer einander 
nieht beengten, fand ich Lothgange. . .

Die Muttergiinge waren von einer Seite herein bis in die
Mitte mit Mehl erluilt.

Beim Aushohlen des Gangs durchbncht der Kałer olt die 
Epidermis, jedoch oline Absicht, denn die entstandenen Locher 
(nieht das iunde Bohrlocli) sind meistens iinregelmiissig.

Die Generation scheint einjahrig zu sein.
Bo s t r i c l i u s  1 i n e a t u s .  Gyll .

Wolil seit 100 Jahren ist bei den Yogesenbewohnern be- 
kannt, dass das Entrinden der Staninie zur Saftzeit ein sieheres 
Mittel gegen die Yerheerungen des B. lineatus ist. Dass das 
blosse Reppeln oder unvollstiindige Abhauen der Rinde nieht hin- 
reicht urn den Kiifer abzuhalten, davon habe ich mieli vor 
2 Jahren auf dem Schwarzwald iiberzeugt. Unter den noch be- 
rindeten Stellen waren zahlreiehe Giinge bis ins Holz zu hnden.

B o s t r i e h u s  d o m e s t i e n s  L.
Aueli in Birken, Linden und Ahorn.
Die Unterscheidungsmerkmale von doinesticus und lineatus 

Gyll. seheinen mir noch nieht ganz fest begriindet. Wenigstens 
ist der Eindruck neben der Nath, selbst bei einem von Herrn 
Prof. Ratzeburg stammenden Exemplar wenig oder gar nieht vor- 
handen. Dasselbe gilt v o n  einem andern, das ich bei Aaiau 
(Schweiz) in einem Lindenstainin in semein Gang (zugleich mit
Saxesenii) fand.

Yon den mit Borstchen besetzten Reihen von Hoekerchen 
an der abschiissigen Stelle und andern Merkmalen sprechen wir 
nieht, weil uns zu einer griindlicheren Untersuchung eine grosse 
Anzahl Exemplare nbthig wiire.

Im Februar 46 fand ihn Herr Stud. Weisshaar im gemeincn 
Ahorn (pseudopl.), wo er sich nocli in den Giingen des vongen
Jahres aufhielt. , ,s::

Auch die oben genannten, aus Birkenholz stanunenden łXa- 
fer scliienen das Birkcnklafter, auf dem sie h e r u m l i e  en, eis su
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Kurzem verlassen zu liaben. Das Holz war mit zahlreiohen Leiter- 
giingen vom Jahr 45 besetzt. —

B o s t r i e h u s  S a x e s e n i i  Ra t z .
Die Unterscheidung- yon Saxesenii £  und Bost. dryographus 

E r. diirfte noch erweitert werden. Saxesenii ist stets kleiner und 
weniger gedrnngen als d nograph  us, dagegen ist der Hals gegen 
vorn im Vcrluiltniss breiter als bei Jetzterem. Die Punetirung des 
Halsscbilds meist durch einen harzigen Ueberzug verdeckt °wel- 
eher dem H als einen gewissen Glanz verleiht. Nimmt man diesen 
durch W eingeist weg, so findet man viele Borstchen, die entweder 
au f dem glatten H als frei oder aufziem lich zahlreichen Piinctchen 
(kleinen Griibchen) stehen. Fliigeldecken bei Saxes, gegen hin- 
ten merklich schmaler zulaufend als bei dryographus.

Das M annchen yon Saxes., obgleich man es hie und da in 
Sammlungen stecken sieht, scheint noch nicht beschrieben worden 
zu sein, yielleicht weil es verhaltnissinassig in sehr geringer An- 
zahl auftritt. E s kommen im Durchschnitt 27 Weibclien auf ein 
M annchen; die letzteren haben nur % der L ange des andern Ge- 
schlechts und erinnern durch ihre Form  an die Mannchen von 
dispar.

T horax platt, ebcn so die gekrummten, schwach abschiissi- 
gen Fliigeldecken, somit der ganze K órper auffallend flach. F arbe 
bei alien meinen Exem plaren hellbraun. In der Sculptur viele 
Aehnlichkeit mit dem W eibchen. A udi bei ihm die fehlende 2te 
Reihe Hdckerchen der abschiissigen Stelle.

Der K afer leht ausser den yon Ratz. angegebenen Biiumen 
noch in der Eiche, dem Aliorn, der Linde.

Im August 1841 beobachtete icli ihn in eineni Fichtenstock 
in Gesellschaft yon Bostr. lineatus, Laricis, pusillus, autographus, 
Pissodes notatus. E s waren schon gelbgefarbte Puppen vorhan- 
den, die ein P a a rT a g e  nacblier ausschliipften. Der Kiifer scheint 
somit friih im Jahre geheckt zu halien. Uebrigens dauert die 
Brut den ganzen Sommer iiber, selbst im September tra f icli noch 
frische Giinge ohne E ier, und im December noch einzelne Larven.

D as Bohrloch macht der M utterkafer in die Rinde wo es 
ihm gefftllt, ohne sich an Rindenschuppen oder Ritzen zu binden. 
Besonders gern befallt er aber Stellen am Stamm, wo die Rinde 
durch F rost und dergleichen gelitten hatte ; das darunter 
liegende Holz kann dabei noch reclit gesund sein. E s fragt sich, 
ob der K afer aueh Stellen an g eh t, wo die Rinde schon abgeliist 
ist. Die Beobachtung an einer von Saxesenii bewohnten Eiche 
macht dies wahrscheinlich. Die Rinde schien dort schon lange zu 
lehlen. E rste Begattung wahrscheinlich ausserhalb des Gan«-s 
weil letzterer am Eingting so eng is t ,  dass wohl keine 2 Kiifer 
den nothigen Rauin linden, oder yielleicht noch in dem Fam ilien- 
gang , worin der Kiifer erwachsen war. Hievon noch weite runten.
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Die Giinge des Insects wollen wir L e i t e r w a g e  G i i n g e  
heissen. Bei ihrer Anlegung bohrt das M utterinsect zuerst senk- 
recht getrcn die Axe des Stam m es, meistens in Einein Gang, 
manchmal gabelt es ihn jedoch auch. 1st es eimge Holznnge 
tief gedrungen, so untersucht es durcli kleine wagrechte Gange 
rechts, links oder zu beiden Seiten, ob die Localitat fiir eme 
Brut giinstig sei. Ira letzteren Falle wird der Probirgang zur 
Eierablage benutzt. Die angefiihrten wagrechten Giinge werden 
stets in deni weichsten Holz der Jah rringe , unmittelbar vor deni 
harten Theil des niichstliegenden inneren angelegt. Sagen deni 
Kitfer die Probirgange nicht zu , so geht er einen oder ein P aar 
Jahrringe defer, probirt wieder durcli em P aar Gange, nn JNoth- 
fall ein° drittes Mai auf dieselbe Art.

Hiiufi"' benutzte er in  deni untersuchten Fichtenstamm zu 
Brutplatzen °den 3ten bis 8ten Ja h rr in g ; bebriitet er mehrere 
G ange, so wahlt er z. B. den 4ten, 6ten, /ten  oder 4ten, 6ten, 
8ten°etc. Holzring. E in  Arm des Gangs enthiilt oft bios eimge, 
ein anderer viele Eier. 1st auch die Brut sclion ziemlich g ioss 
geworden, so setzt der K afer das Bohrgeschaft doch iinnier nocli

Zuerst legt er seine E ier da oder dort in einen Horizontal- 
gano-, nachliissig auf ein Hiiufchen und zwar nach und nach, 
denn man lindet in  deraselben Hiiufchen spater E ier und Liirvchen 
geraischt. Diese Liirvchen fressen gesellschaftlich in den wage- 
rechten Giingen gegen oben und unten. Bald haben sie die 
G ange, die ini Anfang gerade die Weite des Leibs des M utter- 
kiifers h ab en , zu grossen Buchten gefressen. So lange die L a r-  
ven vorhanden sind , ja  sogar wenn die meisten sich schon in 
K afer uragewandelt haben, ist l.los der emzige M utterkaler da 
uni regellos unler die schon vorhandenen L arven, Puppen und 
Kiifer ” meistens sind alle zugleich zu linden). oder in Gangver- 
langerungen, E ier zu legen. Nebenbei oder hauptsiichlich be- 
sch lftig t er sich aber mit der Reinigung der Giinge von Unrath 
und Holzinehl der zahlreiclien Familienglieder und von dein bei 
der Gangverlangerung entstandenen Mulin, dabei rastet der K ater 
keinen Augenblick; nur wenn man ihn stórt, zieht er sich 
unter seine Jungen zuriick. Die Larven erweilern den Gang bios 
ge°'en oben oder unten und nur bis zu Larvendicke, sonst kbnn- 
ten sie ja nicht hin- und herkriechen. Dafiir wird aber der Gang 
bei Fin°-erlange oft fast so hoch als ein F inger breit ist. Oft 
gelien die sehr bewegliclien Larven selbst weit gegen das Bohr- 
locli heraus und erweitern auch diesen Gang. In alien Giingen 
herrscht Reinlichkeit, aber keine Ordnung. Unrath sieht man fast 
keinen und begreift dies b ios, wenn man beobachtet hat, wie 
geschiiftig der Mutterkiifer ausraumt. Tor dein Bohi oc lan^ 
in der R egel ein ganzer Haufen weissen Mehls.
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Geht der Mutterkiifer zu Gruml, so iiberniinmt wahrsehein- 
lieh ein junger Kiifer dieses Geschiift, denn ich fand einmal an 
der Stelle des alten einen jnngen, noch hellgefarbten Kafer (niclit 
etwa im Anslliegen durehs Bohrloch begriffen, sondern mit deni 
Kopf nach innen gekehrt).

Alle Gange liaben eine scbwarze Farbę, was anfiinglich von 
ciner Zersetzung des Holzes kam, denn jeder Riss an dem Stock 
lief in der Lult sebwarz an. Dagegen waren die Larvengiinge 
mit einer sehwarzeń trockenen, schiesspulverahnlichen Substanz 
iiberzogen, welehe einige Dicke besass, so dass man sie abscha- 
ben konnte. Es scheint mir nichts ais Unrath zu sein, der sich 
beiin Hin- und Herrutschen der Larven an die schwarzgefarbte 
Wand andriickte und bier dnrch mechanisebe Mittheilung der 
schwarzen Farbe und durch Ansteckung voui sebwarz gewordenen 
IIolz sicb fiirbte.

Schmidbergers Ambrosia des Bost. dispar in Apfelbiiumen 
sebeint mir nicbts anders zu sein. E ier, junge und alte Larven, 
Puppen und Kafer sind sebr vertraglich. Alles liegt, wie schon 
oben beinerkt, bunt durcbeinder. Ein Paar Larven, die sich be- 
wegcn, miissen alle benachbarten auf die Seite stossen. Oefters 
entbalt ein Gang lauter oder beinahe lauter junge Kafer und diese 
verlassen den Gang sebr spilt. Ich fand wenigstens nacli Yiertel- 
jahren und den Winter iiber die Kafer nocb beisammen (dieselbe 
Beobachtung auch bei Saxesenii iin Ahorn). Zahl der Individuen 
in einem vollkommenen Gang 90—120 (E ier, Larven, Puppen, 
Kafer). Die in sebr geringer Zahl vorbandenen Manncben sind 
lebhaft und beweglich (ich bemerkte sie mehrmals mitten unter 
den Weibcben mit herausgereckter Rutbe), somit ist es nicht un- 
wabrscheinlich, dass die Begattung der Kiifer schon im Muttcr- 
gang vor sicb geht.

Am 21. Mai 1842 unlersuehte ich die Giinge in dem Fich- 
tenstock wieder. Es liefen aussen am Stamm einige junge Kiifer 
herum. Die Giinge mussten schon seit einiger Zeit verlassen
worden sein, denn bios in dem einen derselben waren nocb 3__4
weibliche Kiifer zuriick. Den A usgang batten die andern durchs 
Bohrloch genommen.
G iin g e  v o n  B o s t .  S a x e s e n i i  u n d  a u t o g .  i n  d e r  F i c h t e .

S e p t e m b e r  1841.
T a f .  II. F ig .  1. B. autograph, und Saxesenii. Autographus 

sitzt in seinem G ang, zu dessen Anlage er das Bohrloch von 
Saxesenii benutzt hatte. Der Gang des Saxesenii, so weit er 
weggeschnitlen, ist durch Puncte angedeutet. Yon A—B geht es 
\  Zoll tief senkrecht ins Holz, bei D. eine Menge Larven ver- 
schiedener Grosse; der Platz E . voll kleiner Liirvchen. Der 
kleine rechtslaufende Gang des Saxes, mit einigen grossen Lar
ven und Puppen (Gang des autogr. im Text oben beschrieben).
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F i g .  2. Der kiiuni ins Holz getretene Gitng gabelt sich, 
iler eine gelit bei A. zu Ende, der andere bildet bei seinem E in- 
tritt in den Fam iliengang bei B. eine Hbhle, gleichsam eine R am - 
melkaminer. Der ganze Fam iliengang mit seinen 2 Aesten vor 
dem 3ten Holzring.

F i g .  3. D er Kiifer bohrte dnrch die Rinde und 2 Jah r- 
ringe, untersucbte die L o k a lita t, durch einen sta rk  Zoll langen 
links abgehenden G ang , ebenso durch einen kurzeń rechts. E s 
behagte ihm nicht, denn er legte keine E ie r, sondern ging in 2
senkrechlen Giingen tiefer bis vor den 5len Jah rring , legte hier
rechts und links einen Gang a n , der zur Zeit der Untersuchung 
schon reicli mit gelb gefiirbten oder noch weissen Puppen, L a r-  
ven und selbst noch mit Eiern besetzt war.

F i g .  4. Der einfachste G ang, enthielt ein Hiiufchen E ier
und ganz jungę Larvehen und lag vor dem 4ten Jahrring.

F ig .  5. 3 Etagen: vor dem 4ten Jahrring links ein schwa-
cher Zoll langer Gang, vor dem 6ten ein fingerlanger l in k s , vor 
dem Sten rechts und lin k s , zusaminen sta rk  F inger lang. Noch 
wenig entwickelte K iifer, circa 120 T h ie re , alles bunt durch- 
einander.

B o s t.  d i s p a r  H e l  Iw.
Von H errn Prof. Matliieu in der Płatane gefunden, von mir

im Aliorn (Ac. pseudoplatan.) und zwar an einer kranken Stelle
des Stammes.

Die Begattung des Kiifers fand oft unter meinen Augen 
bei in ersten Friihlingswetter in den Giingen und ausserhalb Statt. 
Sogar iin Toil trennte sich ein P aar nicht. Ohne Zweifel hat 
der Kiifer vollkommen einjiihrige Generation. Im Marz 1846 
strotzten noch ilie im Jahr zuvor angelegten Giinge von Kiifern.

D er Norm algang, ich moelite ihn F a e h e r g a n g  nennen. 
ist ungefiihr der gezeichnete T af. II. F ig . 6.

H y l e s i n u s  p a l l i a t u s  Gyl l .
Audi in Giingen in Pinus strobus L.

H y l e s ' i n u s  p i n i p e r d a  L.
Findet sich in alien eigentlichen Kiefernarten, E r war im 

Loiret die wahre Plage der verschiedenen Pinusgeholze (Laricis, 
pinaster, sylvestris) Hrn. Vilmorins. H err Oberforster Brecht traf 
ihn in Zweigen der W eimouthskiefer. Im F riih jahr 1846 am 
28. F ebr. fand inan den Kiifer bereits in zahllosen Giingen in 
Stocken und auf gefiilltem Holz. Bereits waren cinige E ier zu 
finden. In Stocken, die im Schatten des W aldes standen, war er 
sogar eben so geuiein wie auf freien Platten. Z u  meiner grossen 
Verwunderung fand ich am 26. Miirz 46 in einem Fangbaum  und 
nicht weit von Kliitzen der Pin. strobus und sylvestris entfernt, einen 
M uttergang von Hyles. piniperda. Der G ang, am Ende des
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Stam m cs, war k u rz , enthielt alier 2 alte Kiifer und Eierstellen, 
worin ich Kiifer fand. Leider versiiumte ich, den Gang zu sclio- 
ncn und die weitere Entwickelung der Brut zu beobachten.

In dem inilderen Klima der Bretagne findet man Kiifer in 
den Zweigen zu jeder Jahreszeit, selbst initten im W inter und 
noch iin M arz. Am 22. Juni 1844 waren die im Friihjahr des- 
selben Jahrs in frischgefiilltem Seekiefernholz abgelegten Bruten 
fertig, ein Theil der jungen Kiifer schon ausgeflogen.

H  j  1 e s i n u s ni i c a n s K u g.
lin Jahr 1840 in den von der Nonne entnadelten, noch auf 

<lem Stock betindlichen Fichtenstiimmen des Altdorfer W aldes.
H y l e s i n u s  l i g n i p e r d a  H b. 

in Pinus halepensis M. bei Toulon.
H y l e s i n u s  s p a r t i i  Nr d .

Ans dem Heft des naturwissenschaftlichen Yereins zu Stuttgart.
In mehreren Gegcnden Deutschlands und F rankreichs, ins- 

besomlere auf dem Schwarzwald und Odenwald findet sich in dem 
Stamm der Besenpfrieme eine kleine B orkenkaferart, die unseres 
W issens nirgends beschrieben ist, auch ihre Lebensweise und ihr 
Yorkonimen werden nirgends angegeben.

Das vollkoramene Insect hat im Habitus viele Aehnlichkeit 
mit Phloeotribus oleae; nur ist natiirlich der Bau seiner Fiihler 
wie bei andern Hylesinen. Unter unseren inliindischen Arten steht 
ihm H. minimus am nachsten, doch ist spartii inerklich gedrnn- 
gener, auch im Durchsehnilt etwas g rosser; man bemerkt ubri- 
gens in der Grosse der Individuen bedeulende Abweichungen.

E ins der Geschlechter hat auf der S tirn  eine ziemlich starke 
Vertiefung. Die Augen sind lang und viel schmiiler, der Mund 
durcli viel weniger Borsten begrenzt ais bei H. minimus, die 
Mittellinie auf dem T horax  nicht deutlich, die eingedriiektenPunkte 
sparsam er, aber g ro sser, daher zu Runzeln verschmolzen, der 
T horax  mit starken und langen Borsten versehen, die, wie bei 
mehreren anderen kleinen Hylesinen, dem Leib locker aufliegen 
und das Ansehen haben , als witren sie gegen die Mitte des hin- 
teren Bruststiickrandes gebiirstet worden.

Die Fliigeldecken tragen 8— 9 sehr ausgesprochene Borsten- 
reihen. Die denselben entsprechenden Furchen scheinen weniger 
regelniassig, mehr runzlig als bei minimus. Auch auf den 
Riicken stehen noch starke steife Borsten, kiirzer und schwftcher 
jedoch als die Borsten der Hauptfurchen.

Das hier beschriebene Insect wird wohl eine eben so grosse 
geographische Verbreitung haben als die Besenpfriemen. Ueberall 
wo' wi r  letztere antrafen, fand sich zugleich H. spartii. Auch in 
mehreren Sammlungen steckt es, so in der des H errn Solier in 
M arseille. D er letztere, der es von H errn Chevrier in  Genf be-
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konimen hatte, war mit mir dahin einverstanden, dem insect we- 
gen seines Yorkommens in der Besenpfrieine den Namen Hylesinus 
spartii beizulegen.

E s nistet sich hauptsiichlich in den Strauchern und Stamm- 
cken ein, welclie vom Frost geliften haben. Auf der Rinde des 
Stammes sieht man hauiig die K afer sich paaren. Die Copula 
findet auf die gewohnliche W eise statt. Selbst in der Gefangen- 
schaft begattet sich der Kilfer ofters.

Zwischen Splint und Bast verlaufen die zierlichen M utter- 
und Larvengange Taf. 11. F ig . 7. Die ersteren besteben aus 
einer etwas verlangerten Ram m elkam m er, welche sich in eine in 
ziemlich spitzem W inkel zusaminenlaufende Gabel verliert. (Sie 
hat in ihrer Form Aehnliehkeit mit der hiilzernen, durch einen 
Bindfaden verbundenen Gabel, welche die Seifensieder zum Sehnei- 
den der Seife gebrauchen.) Die meisten Gśinge in einem Zweig 
richten ihre Gabel nach derselben Seite; iifters stehen sie aber 
auch verkehrt. Die E ierchen werden von dem M utterkiiler ein- 
zeln in den Giingen abgelegt.

H y l e s i n u s  c u n i  c u l a r i u s  K n .
Geht moglicherweise auch in W eisstannen, wenigstens fand 

ich ihn ofters auf dergleichen Staminen kriechend.
H y l e s i n u s  p o l y g r a p h u s  L.

T af. II. F ig . 8
In lcranken Aesten derW eiinoutliskiefer, zuerstvon meinem Freund 

Riegel gefunden. W ir trafen meistens lebendige Kafer, sehrhaufig  
Paare in den Rammelkammern. Letztere sind im Yerhallniss zum 
Kiifer sehr weit, oft fast so gross wie ein K reuzer, und liegen im 
Splint. E s laufen von ihnen 5— 6 Arnie aus, in welche die meist 
in geringer Anzahl vorhandenen Larvengange mtinden. In einem 
armsdicken Ast von Pin. strobus war die Zahl dcr Larvengange 
viel grosser. An einem lingerlangen, von der Rammelkammer 
herkominenden G ang, zeigten sich auf einer Seite allein 50— 60 
Eierstellen. Da und dort stirbt ein K afer in seinem Gang, meis
tens alier trifl’t man die Giinge leer. Die Larven fressen nicht 
sehr regelmiissig ini Splint. Die Puppen liegen in nicht vertief- 
ten W iegen, von welchen aus der K afer ein Loch herausfrisst.

Ausserdem lebt er in K ieferniisten; im Octbr. 1841 fand 
ich ihn sogar in den Zweigen eines Kirschbaum s. Sie w arenbis 
1 '/a Zoll dick. Bohrloch frei in der glatten Rinde.

Giinge wie in der W eimoutli- und genieinen Kiefer, nur 
wegen beengten Raums weniger ausgebildet, oft auf einen von 
der Rammelkanimcr ausgehenden Ast reilucirt. Gange halb in 
der Rinde hall) im Splint. M utlergange (Octbr.) zum Theil nock 
von lebenden Kiifern bewohnt.
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Nie sali ieli eigentliche W agegange, wie Ratzeb. sie anfiihrt; 
aueh in den Fichten stets Sterngange mit grosser, im Innern der 
Rinde liegender Rammelkam mer, so dass oft gar nichts oder nur 
die Giinge beim Abliisen der Rinde vom Holz erschienen.

In der Abbildung ein Gang in Pinus strobus.
H y 1 e s i 11 u s F  r  a x i n i F .

D er K afer uberwintert in der Rinde der Eselie in unregel- 
m assig gefressenen, meist in der Niihe von Aesten oder Aststellen 
sieh findenden Gangen. Ueberall und oft auch in der schonen 
Jahreszeit findet man darin Kiifer. Schaden auf diese W eise zu 
stiften, ist F rax in i nicht im Stand. E r erscheint sehr friih im 
Jahr, langstens in den ersten M aitagen und geht dann sehr 
gern die Fangbaum e an , wovon ich mich wiederholt iiberzeugte. 
Am 11. Mai 1847 waren schon zahlreiche Giinge in meinen F an g - 
biiumen, in den ersten T agen  Juni jedoch waren die M utterkafer 
schon todt. (Der Larven erinnere ich mich nicht mehr.) Gehen 
sie regelmiissig so bald zu Grund oder starben sie in  Folgę der 
sehr starken Austrocknung und Yerhiirtung der Rinde durch die 
vorausgegangene Maihitze ? Letzteres ist das W ahrscheinlicłrere.

Ich traf den Kiifer wohl sehr hiiufig in stehendem, nie aber, 
wie Ratzeb. auf den Bericlit Anderer hin bem erkt, im gesunde- 
sten Holz.

H y l e s i n u s  v i t t a t u s  F a b r .
In der Ulme ofters in  Gesellschaft des Eccopt. Scolytus Hb.
Im August fand ich jungę Kafer. Der Gang ist ein sehr 

luibscher doppelarmiger YVagegang. Auf der Innenseite der Rinde 
zeichnet er sich durch 2 Horizontallinien aus, denn die Rauiuielkain- 
mer ist in der Rinde und liisst zwischen beiden Arinen einen klei— 
nen Streifen Bast unzerschnitten (Paris. Bretagne).

E c c o p t o g .  S c o l y t u s  H b.
In Uebereinstimmung mit der von Ratzeb. gemachten Angabe 

fand auch ich am 31. Mai 1840 jungę Kiifer und einzelne, wohl 
von spiiter Brut im vorhergegangenen Jahr herriihrende Larven.

Man findet bei Scolytus in Bezug auf die Behaarung der 
Stirn zwischen Mlinnchen und W eibchen hiiufig fast keinen Unter- 
schied.

E c c o p t o g .  d e s t r u c t o r  Ol .
1st im Babenhiiuser Revier, in  einein sumpfigen District, wo 

die Birke vorherrscht, ziemlich gemein.
F ast alle Jahre wird absterbendes, vom Kiifer bewohntes 

Holz gehauen, wie wohl nicht gerade, weil man ein Ueberhand- 
nehinen des stets hier vorkommenden Insects beiiirchtete.

E c c o p t o g .  m u l t  i s t r i  a t u s  M.
L egt, wie seine Yerwandten, noch sehr spat (Ende August) 

Gauge an (Bretagne).
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E p c o p ( og.  i n t r i c a t n s  K .
Taf. II. Fig. 9.

In Buchensclieitern. Der Kiifer niusstc sieli noch ms^ stc- 
hende IIolz eingebohrt lialien. Die Buchenstiiinme waren einige 
Fuss dick und ganz gesnnd. Selten inehr ais 2 Giinge aufeiner 
hamWossen Stelle. Bolirloeh bald in einer Rmdenkluit, bald an 
einer°glatten Stelle, bald gar oben auf einer Rindenwarze ange- 
legt. Raminelkainmer beinahe nie angedeutet. Eimgemal be- 
nutzten 2 Weibchen zu ihren Giingen dasselbe Bobrlocb. Begat- 
tung nothwendig aussen ara Staram, wie bei rugulosus In der 
Regel einariuige W agegange, ansnahmsweise schiefe oder Lotli-

” jyiuttergang zuin grbssten Theil in der Rinde, so dass bios 
ein ilacher Eindruck auf dem Holz bleibt. Die Barren waren 
gleichformig entwickelt, soinit die Eier in lairzer Zeit gelegt. 
Scbliesst im Tod fast immer das Bolirloeh durch semen Kdrper.

In der Eiche zeigte er inehr Lotligange. Die Larven fressen, 
so lange sie noch klein sind, die Bastfasern entlang, sp&ter un- 
regelmiissig rechts und links. Giinge halb in der Rmde, lialb im 
Splint. Ende Mai, Anfang Juni entwickelt sich der Killer.

In der Figur Giinge aus der Buehe.
E c c o p t o g  a s t e r  P r  u ni R. u n d  P y r i  R.

Es mbge mir gestattet sein, zu gestehen, dass ich noch 
nicht vollko nim en von der Constanz des Unterschiedes der beiden 
Arten iiberzeugt bin. Yergleicht man gewisse Exemplare dersel- 
ben so ist freilich die Yerschiedenlieit auffallend. Bei andern 
dagegen ist man das eine Mai geneigt, sie zu Prum zu stellen, 
das andere Mai hiilt man sie fur Pyn. Die Exemplare aus 
Zwetschgen- (Prun. domestica) Bilumen hal te ich fiir P rum , eben 
so andere aus Kirschbiiumen kommende. Endlich besitze ich 
durch die Giite des Herrn v.«Trott einen Pruni, der von Herrn 
Prof. Ratz. auf dem Harz in Riistern gefunden wurde.

Ec. Pruni findetsich somitin 2 so verschiedenen Holzarten, 
dass es nicht befremdend erscheinen raiisste, ihn ais P jri auch in 
B»n- und Apfelbilumen zu treffen und der in der Lebensweise 
ihm sclir nahe stehende Ec. rugulosus konunt ja aucli in Zwetsch
gen- Kirschen-, Apfel und Yogelbeerbilumen vor.

’ Zei^en aber auch im Durchschnitt die ausB irn- undYogel- 
beerhiiuinen kommenden Kilfer einige Eigenthiimliehkeiten, so be- 
rechti^en solche doth vielleicht noch nicht zur Aufstellung einer ei- 
genenArt. Hyles. piniperda aus der Seekiefer, Ilyles. polygraplius aus 
der Weimouthskiefcr, sind in der Regel grosser ais p i n i p e r d a  aus 
der Forclie , und ais polyg. aus der Fichte; der ges rec ere 
stenogr. aus Pin. laricio von Corsica scheint auch nic s icson- 
deres zu sein.
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Pyri scheint ott etwas gedrungener und ein wenig grosser 
zu sein als Pruni, aber constant ist dieser Unterschied nicht. Dass 
der Halsschild allnmhjiger sicli verschm alem  und lunger sein soil 
als bei P ru n i, finde ich nur bei einern Theil ineiner Exemplare 
richtig. Besonders setzt mich aber die Sculpfur der Fliigeldecken 
in Yerlegenheit. lch  habe K ufer, bei denen letztere sehr runz- 
lig , eng und tiefgefurcht punktirt s in d , wie in dem von H errn 
Prof. Ratzeb. iibersandten Pyri. Andere, aus Apfel- und Birn- 
baumen, zeigen das bei Weitem weniger, und endlich haben auch 
Kiifer aus Zwetschgenbaumen (selbst die sehr stark  gliinzenden 
aus Kirschbaumen von Ottenau in Baden und der Pruni aus 
Rustem ) diesen Character in hohem Grad. Auch die schiefen 
Runzeln in der Niihe der Nath halten nicht Stich bei Pyri.

Die Gangform bei Pruni (aus Kirschbaumen) ist die des 
Lothgangs, ebenso bei Pyri, nur dass letzterer iin Verliiiltniss zu 
den hilufig etwas grdsseren Exem plaren nianehmal grossere Ram - 
melkammer niit Platz fiir 5— 6 Kiifer und liingeren Gang zeigt. 
Ich fand bei Pyri auch Muttergiinge ohne Rammelkammer. M utter- 
kiifer und Larven arbeiten so zvvischen Bast und Splint, dass die 
Gunge auf letzterem wie auf der Innenseite derR inde eingedriickt 
bleiben. Das Ende der Larvengiinge in der Regel in der Rinde.

Die Entwicklung von Eec. Pruni und Pyri scheint keine 
sehr raschc zu sein. W enigstens fand ich in einem Apfelbanm 
im Friihjahr 1839 schon grosse L arven , die erst iin Mai 1840 
als Kiiler ausflogen. Ich bin iibrigens weit entfernt, zu behaup- 
ten, der Umstand, dass das Holz mit den Larven iin Z iunnerauf- 
bewahrt wurde, habe nicht vielleicht zur langsam ern Entwicklung 
der Larven beigetragen.

Der Kiifer briitet noch bis spilt in den Sommer hinein. 
Ende Juni 1846 z. B. tra f ich frisch angelegte Giinge vom Pruni 
in einem Kirsehbaum .

Auf dem Zettelchen eines au* einem Ap f e l b a n m kominen- 
den Kiifers Steht, wenn ich nicht sehr irre, von der Hand Herrn 
Prof. R atzeburgs: E . P runi. Somit kiime Pruni auch in Aplel- 
biiumen vor.

E c c o p t o g a s t e r  r u g u l o s u s  K o c h .  «
Auch in Zw etschgen-, K irschen- und Quittenbaumen.
H err Studiosus Herdegcn fand ihn in Menge in einigen 

Vogelbeerstangen, die im Juli 47 zur Unterstiitzung der iiusserst 
beladenen Obstbiiume dienten. Uni die Bohrlocher, welche die 
Weibchen eben angclegt batten , sammelten sich bei gunstiger 
W itterung iifters zahlreiche Miinncben. Ich fand auch Paare in 
der B egattung; das W eibchen im G ang, das Mannchen aussen 
so sitzend, dass nicht zu entscheiden war, ob die Begattung 
riickwiirts geschieht, oder ob sich das Mannchen wahrend derselben 
bios gedreht hatte. Letzteres scheint mir das W ahrscheinlichere.
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Ecc. rugulosus scheint eine sehr kurze Entwicklung zu 
haben; iibrigens legt das W eibchen am Ende des Gangs stets 
noeh fort and verliingert letztern, wiihrend die ersten Larven sclion 
recht " t o s s  sind. W as mieh besonders bestimint, eine kurze 
Entwicklungsperiode des Insects anzunehmen und einigen Zweifel 
in Schmidbergers Angabe zu setzen, ist die Beobachtung cincrB rut 
in einem Kirschenstamin (Bretagne). Anfang Juni 1845 waren 
die Jungen noeh Liirven, Ende Juni krochen die Kiifer aus. 
Sollten sie in dem milden Kiistenklima nicht schon im ersten 
Friih jahr geheckt worden scin? Im verneinenden F all ware we- 
ni"-stens auffallend, dass der Kiifer nicht sclion im Miii sich ent- 
w ickelte, wie sonst in der Regel bei iiberjahrigen Bruten. Die 
Muttero-iinge des K afers in der dicken Rinde verlaufen zwischen 
Splint und° Bast. Die Larven ziehen sich spiiter in die Rinde 
selbst liinein, so dass man beim Abldsen der letzteren ih r Yor- 
handensein nicht verinuthet.

Am 18. Oetbr. 1842 sah ich den Kiifer noeh in frischan- 
gelegten, init ganz jungen Liirvchcn versehenen Giingen. W aren 
diese Mutterkiifer aus einer, im L auf des Sommers ausgekomme- 
nen Brut entstanden oder schrieben sie sich vom vorigen Jahr her ?

Der Mutterkiifer stirbt ebenfalls in der Regel im Gang und 
verschliesst hiiufig durch seinen Kiirper das Bohrloeh.

E c c o p t o g .  C a r p i n i  E r .
Im April 1847 waren die zahlreichen, in Splintwiegen lie- 

genden Larven grbsstentheils noeh nicht in Puppen verwandelt. 
Ende M ai und Anfang Juni entwickelten sich die Kiifer.

A p a t e  C a p u c i n a  L.
Gehort mit Lvctus (in Eichen und Akazien) unter die In - 

secten, die im Friihjahr geschiiftig auf deni IIolz der Ziiumer- 
pliitze herumlaufen, um ihre E ier abzulegen. 1st das Holz im 
Saft gefiillt worden, und entrinilet schnell an der Sonne getrocknet 
und aufgerissen, so konnen die angefiihrten Insecten ihre Brut 
leicht tief ins Holz hinein unterbringen; und so erklaren wir uns 
die Yersicherung von Stuttgiirter Bauleutcn, wclchen zu Folge 
das in Saft gefiillte Eichenholz von kurzcr D auer ware.

In dem Zimmer eines meiner Bekannten bracken plbtzlich 
eine M ense Ap. Capucina u n d , wenn ich mich recht erinnere, 
durch die Tiinche des eichenen Gebiilks, heraus. lire  ich nicht, 
so war das Zimmer schon mehrere Jahre zuvor erbaut worden. 
Somit wiirden die E ier von Ap. Cap. auf dem Holzplatz gelegt, 
wohl mehrere Jahre bis zur endlichen Yerwandlung in Kiifer 
brauclien. W ir sind natiirlich weit cn tfern t, zubehaupten , Apate 
und Lvctus legen nicht auch, unter ihnen zusagenden Verhalt- 
nissen, ihre E ier bfters in den Gebiiuden selbst. W er Holzsainm- 
lungen hat, kennt diese iible Eigenschaft von Lvctus nur zu gut,
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P h l o e o t r i b u s  O l e a e  F a b r .
konimt im siidlichen Frankreich ausser dem Oelbaum auch auf 
der Ulme vor.

A p a  t e s i n u a t a  F .
In Gesellschaft des iibrigens yor ihm ausgeflogenen Eeeopt. 

intricatus K . , in einem a lien , unler dem Leseholz betindlichen 
Eichenpriigel. Im Miii-z 46 starkę L arven , Ende Juli der voll- 
kommene K afer sebon todt.

P l a t y p u s  c y l i n d r u s  F.
C o l y d i u m  e l o n g a t u m  H.

C a l l i d i u m  s a n g u i n e u i n  L .
In der zahmen Caslanie auf dieselbe W eise wie in derE iche, 

wic iiberhaupt alle in der zahmen Caslanie yorkominenden Holz- 
kilfer auch die Eiche bewohnen.

S y n c b i t a  j u g l a n d i s  F .
In den in grosser Z ahl vom Rindenkrebs befallenen W eiss- 

buchen einer Allee, zugleieh mit Eccoptog. Carpini E r . ;  am 
12. April 1817 noeh grosstentheils ais L arven , Ende Mai bis 
Juni der ausgebildete Kafer.

D er Kopf ist der breileste Theil des Larvenkiirpers, dureh- 
sichtig , bemahe wie das U ebrige; die Mundtheile allein gelb. 
Die 3 P aar Fiisse weit aussen an den Seiten der Larve stehend, 
daher letztere sebr sicher auf dem platten Bauch geht. Riicken 
oline die eigenthiinilichen Wiilste der Bockkilferlaryen.

T r o g o s i t a  c a r  a b o i  d e s  F .
in dem elwas morschen Kernholz einer italienischen Pappel.

S p o n d y  1 i s  b u p r e s t o i d e s  L.
scheint in Fichten zu leben; ich fand ihn wenigstens in einem 
Ficblenblock krieebend und auf einem Holzplatz fliegend, wo bios 
Ficbtenholz aufgepoltert war.

C e r  ani by x c e r  do L.
fand ich 1843 ais grosse Larven in  einem Apfelbaum. Mag auch 
die Troekenbeit des H olzes, in dem ich ihn aufbewahrte, etwas 
ausgemacht haben, jedenfalls ist m erkwurdig, dass erst im Mai 
1847 der K afer auskam.

H y  ł o t r  u p  e s  ( C a l i  i d i u i n )  b a j u l u s  L.

Im Juni 46 bemerkte ieh an einem alten tannenen F enster- 
laden ein Callidium bajulus Ł. E s suchte mit der Legrbbre 
iiberall Rilzen auf, wahrscheinlich urn seine Brut unlerzubringen.



Callidium baj ul us gehiirt zu denjenigen Insecten, welelie 
oft in den H ausern das Holzwerk zernagen und dann mit H inter- 
lassung zahlreieher Locher in demselben darch die Fenster zu 
entwischen suclien. W ir kiinnen die Insecten, welelie das Holz 
der Gebaude zerstoren, in zwei K lassen bringen; die eine um- 
fasst alle diejenigen Kerbthiere, welelie, wie die Anobien und das 
in F rage stehende Callidium bajulus, ihre E ier an Ort und Stelle, 
also in M agazinen oder in den H ausern selbst niederlegen. Anders 
verhiilt es sieli obne Zweifel mit Apate capueina L . , Coljdium, 
Ptilinus peetinieornis L. Isorhipis, L je tu s und vielen Cerambyx- 
Arten. Sie legen ihre E ier au f das frischgefallte Holz in den 
Scblil'ren ab. Man findet sie alsdann in mehr oder minder grosser 
Anzalil auf den gelitllten Stainincn herumlaufend. Haben sie 
eine luehrjalirige G eneration, so kiinnen sie nach ilirem Auskrie- 
ehen aus den Eiern noeh lange im Balkenwerlt, ware diess aueh 
mit einer Tiinehe iiberzogen, ihre Giinge fressen, oline dass 
Jemand etwas bemerkt.

C l y t u s  a r i e t i s  L . 
im Holze eines starken abstilndigen Rosenstrauchs. Entwieklung 
des K afers im Mai.

L  am  i a  a e  d ii  i s L .
E iner der friihesten Forstkiifer, der sehon in  den ersten 

warmen T agen  mit Hyles. piniperda auf alien Stiicken erseheint.
Man kann ilm ofters beiin E ierlegen beobachten. E r treibt 

seine sehr lange und ganz weich endigende Legróhre so tief dureh 
Ritzen in d ie R in d e  hinein, dass man erstere zerre isst, wenn man 
sie nicht mit Sorgfalt herauslost. Die frisehgelegten E ier ganz 
weich, gelblich weiss, ohne alle sichthare Textur.

P o g o n o e h e r u s  h i s p i d u s  L. 
haust in diirren Linden- und Ulmemisten, wie in denen des 
Apfelbaums.

S a p e r d a  p r a e u s t a  L. 
lebt ais Larve in kranken Apfelzweigen.

S a p c r d a C a r c h a r i a s  L.
In kleinen Kftferexeinplarcn in ziemlicher Anzahl auf W ei- 

den. Juni 1840.
L e p  t u r  a o u a d r i f a s c i a t a  L. 

aus dem morschen Holz von Populus canadensis erzogen; die 
Carve brauchte zu ihrcr Entwieklung mehrere Jahre.

L e p  t u r  a r u b r o - t e s t a c e a  111.
Ende Augusts 1847 mehrere W eibchen an der untern Seite 

eines Weimouthskiefernfangbauins, also w a h r s e h e i n l i c b  um in die— 
sem zu briiten.

17
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In Masse im Altdorfer Wald, wo die Fichte liei Weilem 
vorherrscht. Auch sonst an Fiehtenslbeken sitzend.

L e p t u r a  r u f i c o r n i s  F.
Aus kranken Ulmenzweigen erzogen.

G a l l e r u c a  c a p r e a e  L. 
scheint bei mis hauptsachlich iin Friihjahr zu hausen. Kurz nach 
dem Ausbruch des Birkenlaubs ist er in Gesellschaft des Curculio 
vespertinus ungemein hiiufig auf jungen Laubhdlzern.

C h r y s o i n e l a  t r e m u l a e  L.
Das vollkommene Insect findet sich, auf Espenbliittern fres- 

send, noch Anfangs November (1847).
H a l t i c a  v i o l a c e a  E n t .  H.

In Menge im ersten Friihjahr auf Birkenbliittern (Stutlg.).
H a l t i c a  c o e r u l e a  111.

Ziemlich hiiufig an Forchennadeln; ihr schrieb ich die Biss- 
stellen zu, uin welche herum das Zellgewebe der Nadel verdorrt war.

P h a l a c r u s  c a r i c i s  St .
Ueberwinlert, wie es scheint, in der rauhen Borke der Lerche, 

dem in der Forche iiberwinternden corticalis H. analog.
B o in b y x in o n a c h a L.

Einige Notizen liber den grossartigen Raupenfrass im Alt
dorfer Wald unweit des Bodensees.

Der Altdorfer Wald besteht beinahe ausschliesslich aus 
Fichten, deshalb sind auch die Yerheerungen hauptsachlich in 
diesen vorgefallen. Was iibrigens die Wahl der Baumarten be- 
trifft, so griffen die Raupen am liebsten Weissfannen an, jeden- 
falls eben so gern als Fichten, und erst zuletzt Kiefern.

Yon diesen, sagte das Forst-Personal, fressen sie bios iin 
Fall der Noth, und wir fanden zur Bestiitigung wirklich mitten im 
abgefressenen Wald mehrere noch griine Kiefernstamme. Diesel- 
ben Personen wollten mit einiger Sicherheit behaupten, dass die 
auf der Grenze des Raupenfrasses stehenden Erlen verschont ge- 
blieben seien (?). Die Yerwiistungen dauerten schon inehrere
Jahre, im vorigen aber war derYerlauf schneller, als heuer; denn 
in den 2 T ageu, die ich theilweise imW alde zubrachte, (3. und 
4. August 1840), waren Raupen und noch unausgeschliipfte Puppen 
vorhanden, allein der grossere Theil schon von den Schmetter- 
lingen verlassen, diejenigen natiirlich nicht mitgerechnet, welche 
Schlupfw'espen enfhielten. Im verflossenen Sommer waren, uin 
diese Zeit schon alle Schmetterlinge ausgeschliipft, die meisten 
schon wieder krepirt. Die Raupen sollen 1840 vie! kleiner und 
weniger kriiftig gewesen sein als zuvor; selbst die Eier fand 
man viel weicher. Die Menge der zur Hauptzeit vorhandenen
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Raupen war so gross, dass an einein 11 breiten entrindeten Ring 
mn den Baum in Mannshbhe 4— 5000 Raupen, die aus dcnE iern  
kauien, hinaufkrieehen wollten, und kleben blieben. Die Eier 
wurden niimlich vom Schmetterling meist an den F uss eines 
Bauines unter die R inde, oder in die R indenspalten, bei Ueber- 
zalil iiberall zerstreut gelegt; sie erstreckten sich hauptsiichlieh 
bis zu 15— 2 0 1 Hiihe. lch bemerkfe das Eierlegen einige Mai, 
selbst an entnadelten Bitum en, dass ieh es jedoeb so selten sab, 
kam vielleieht von der Stunde der Beobachtung (Nachmittag).

Das T reiben der Raupchen ini W ind wurde wohl bemerkt.
Die Raupen grilfen ungern exponirte liehte Besfande an, so 

dass hinter den Fanggrilben sogar meist noeb ein grtiner W ald- 
streifen zu finden war.

Unterdriickte niedrige Fichten batten die Raupen am meisten 
geliebt, dagegen seien die gesunden jungen Horste versebont g e - 
blieben. lch sab selbst unbeschadigte junge Horste inmitten der 
angegritfenen W aldflaehe. Dieses Yerschontbleiben schrieb das 
Forst-Personal einer K rankheit der Raupe, dein Durchfalle zu , den 
sie nach dem Gcnuss der Nadeln solcher Horste bekommen soil. 
Die Schmetterlinge wandern niclit a u s , sondern legen ihre E ier 
eben so gut in kahl abgefressene als in gesunde Bestiinde. Sie 
sassen in der Regel, von der Wetterseite abgewandt, am F uss des 
Banmes, jedoeb bfters auch hiiher, bis zu 24

An einzelnen Stammen ziihlte ich bis gegen 30 Schmetter
linge. M ittags bei der starken Wiirme waren hauptsiichlieh die 
Miinnchen, die sich in grosser M ehrzahl fanden, selir lebhaft, und 
flogen sogleich weiter, wenn man sich einem Baum naherte, oft 
auch ohne aufgejagt vvorden zu sein. Die W eibchen erinnere 
ich mich n icht, iliegen gesehen zu haben. Sie sassen triig an 
den Bitumen herum oder ilatterten hochstens au f den Boden. Sie 
leben liinger als die Miinnchen.

Die vorzugsweis von der Raupe befallenen Stiimme waren 
*war iri der Regel 30— 40jiihrige Stangen, dock wurden auch so- 
wohl W eisstannen als Fichten von 100 Jahreu kahl abgefressen.

Das angegriffene d. h. kahl abgefressene oder auch schon 
geschlagene I lo lz  war ganz gesund. Ich beinerkte bios in einigen 
Seheitern, wie sonst auch, Giinge von Curculionen, und an einer 
kahlen, noch stehenden Fichte, an deren F uss, einige Lbcher von 
H jlesinus micans. An den Stocken, die ich iin Yorbeigehen sah, 
beinerkte ich ebenfalls W urm m ehl; von welchem Kiifer es kam, 
gestattete mir die Eile nicht zu untersuchen. Yiele ganz abge- 
iressene Fichten sehlugen an den Zweigspitzen wiedcr au s , uin 
;»ber dennoch zu Grunde zu gehen.

Die zahlreichen Zapfen auf den kahlen Bitumen waren an- 
seheinend mil gufem Samen versehen, wir dachten sonut, die 
Biiume liittten ganz wohl zur W iederbesamung dienen konnen,

17*
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wo sie in der Schnelligkeit nicht zum Hieb gebracht werden 
konnten uni so mehr als der Boden yon dein ol’t 4 —5 "  tiefen 
Raupenkoth bestimmt sehr gut gediingt war. Indessen veraichert 
uns ein bis zum October an Ort nnd Stelle gebliebener Forstmann, 
die Samen seien alle taub geworden, und die Zapfen init einer 
unnaturlichen braunen F arbe abgefallen.

Die Raupen, die ich am 4. August 1840 noch fand, batten 
zum grosseren T h eil, besonders an den Fiissen griine Farbe, 
was, wie man mir sag te, das Zeichen des Angestochenseins und 
baldigen Endes der R aupen war.

Vogel traf man sehr wenige; ich bemerktc keinen 
Specht, nur einen F inken und einige Zaunkonige horte ich schla- 
gen. Statt dessen fanden sich aber viele Raubinsecten, wie Ca- 
raben. E in Carabus glabratus F . biss, obne sich storen zu lassen, 
auf der Hand eine ihm vorgeworfene Raupe init W uth zusauimen. 
Libellen erhaschten die Schmetterlinge im Fluge. Panorpa, R aub- 
miieken (ob wesentlich?) und in der Mehrzahl der Puppen, Schlupf- 
wespen. Als Feind der Puppen bezeiehnete man mir Forficula.

Von den Raupenhaaren schwoll mir die H aut an einigen 
Stellen auf, was bei den Holzmachern oft in hohcm Grade ge- 
sehehen sei.

Die iiberall gezogenen Fanggraben fiir Raupen halfen rein 
niclits, es fand sich, was wir bestiitigt sahen, fast nie eine Raupe
darin. .

Vorkehrungsm assregeln gegen die grossartige Verbreitung 
der Nonne wurden wenige getroffen, weil das Uebel viel zu spat 
entdeckt wurde: Einsammeln d erE ie r, Rilupclien, Schm etterlinge; 
allein yon Erfolg war die Arbeit nicht, weil aus den benachbar- 
ten wohlhabenden Orten die Leute nicht beizubringen w aren; in 
ihren Augen war die Rodung eines Theils des grossen Altdorfer 
Waldes yicl wiinschenswerther, als seine Rettung. Die Holzhauer 
und andere Personen wurden zu Grabenziehungen und Leucht- 
feuerunterhaltung yerwendet. Auch die Leuchtfeuer blieben ohne 
Erfolg ; es habe iiberdiess geschienen, dass beinahe lauterM iinn- 
chen°in dieselben flogen. Man cntschloss sich also zum Fallen  
der Baume.

Mit der Monacha fanden sich auch Exem plare der Quadra.
H ier das Verzeichniss der Insecten , die ich am 4. August

1840 im 3ten Jahre des F rasses im Altdorfer W ald  ......
konnte.

Calosoma sycophanta L. 
Rhagium bifasciatum L. 
Pachyta quadrimaculata F.

Carabus glabratus F .
Germari St. 
auronitens F.

Otiorhynchus squainiger Df. 
Oedemera lulvicollis F . 
Coccinella ocellata L. 
Bombyx monacha L. 
Lithosia quadra L.

helvola Aut.
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Piinpla persuasoria Aut. Syrphus verwandt mit Pyrastri.
varieornis F . in d. Monaclia. Xvlota florum Mg.
(lavicans desgl. Tetanocera chaerophylli

Ichneumon ‘(pec. Dioctria oełandica L.
Sirex Juvencus L . var. Anthrax bifasciata Mg.
Aeschna grandis L . Bibio pomonae Mg.
Libellula vulgata L . T ipula oleracea Linn.
Agrion forcipula Ch. Rhyphus fenestralis Scop.
Panorpa scorpio L . Dexia ?
Locusta aptera F . Leptis annulata DG.

ephippiger Fabr. 1 „ strigosa Mg.
Blatta lapponica Aut. „ conspicua Mg.
Cimex rufipes L . Asilus obscurus Mg.

luridus F . L aphria flava Linn.
Reduvius annulatus Fabr. gilva L.
Aphis quercus L. gibbosa L.
Syrphus nobilis Mg.

Aus einein amtlichen Bericht des Revierforslers v. M ichel- 
berger in E llenberg, dat. Juni 1841, (Jaxtkreis) ausgezogen und 
liier gegeben, wie ich mir die Notizen irn October 1841 in der 
Eile aus dem Bericht in mein Tagebuch extrahirte.

1838 war die Nonne indem  baierischen RevierD iirrw angen. 
Juli 1839 wurde von ihrem zahlreichen Yorhandensein in den 
fiirstlieh O ettingen-W allerstein’schen W aldungen die Anzeige ge- 
macht. Das Uebel verbreitete sich in mehreren Stunden aus- 
einander liegende W aldungen. D as untergeordnete Auftreten in 
den Staatswaldungen gegeniiber den W allerstein’schen schreibt 
v. M ichelberger zum Tbeil derAnwendung der Y erlilgungs-M ass- 
regeln zu.

Das Auskriechen der Riiupchen (anno 39 nicht beobaehfet) 
begann 1840 mit Anfang Mai und erfolgte naeh v. M ichelberger 
in 2 Perioden. Die zuerst ausschliipfende Partie bildeten die in 
Mannshohe und dariiber angelegten E ier. Nach 5 Tagen erschie 
nen die Riiupchen aus den unten an den Stammen befindlichen 
Eicrn. Das Ausschliipfen dieser E ier w ahrte, wie bei der Yor- 
brut, 5 T age. Mit der Zwischenpanse dauerte also das Aus
schliipfen 1 4 T ag e . 80— 120 E ier in der Regel auf Einem Haufen. 
Rie jungen Riiupchen blieben 3 — 4 T age in den Spiegeln bei- 
sammen sitzen, und krochen dann gegen den Gipfel der Biiume. 
Anch v. M ichelberger berichtet, dass die Raupe vorzugsweise die 
Nadeln der unterdnickten Fichten und Tannen liebe: dann erst
sei sie an iiltere Stiimme gegangen. Nach 6— 8 Wochen war 
die Raupe in der Grosse, welche ihre Gefriissigkeit am fiihlbar- 
sten machle. Im Ganzen dauerte der F rass  der Raupe voin Aus
schliipfen an bis zur Verpuppung ca. 10 Wochen, und zwar Tag
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und N acht, was an  dein ununterbrochenen G erausch, durch  d a s Z e r -  
n a °e n  der N adeln entstehend, bem erklich wurde. D ie N adeln der 
F o rch e  griffen sie nu r, vom H unger getrieben , an, und z war n u r 
beim  hbchsten  G rad desselben. v. M iehelberger bestreitet die 
A nnahnie in  P rof. R atzeburgs F orslin secten , dass die R aupe 
b is zu r ha lben  Y ollendung ih res  W achsthum s au f F ich ten  erniihrt, 
nach h er G ewohnheits ha lber keine F o rchennadeln  m ehr annehm e. 
i/3— s/j des B estandes seien K iefern . Yon letzteren fra ss  die 
R aupe ineist n u r einige A stparlien  von unten  h e rau f ab. N ur 
h ie und da wurden einzelne Staninie ganz entnadelt. S o , wie sie 
die K iefer iin N othfall angriff, entlaubte sie auch E ichen , B uchen, 
B irken  etc.

D ie H au tungen , wovon n u r 2 beobachtet w urden, die cine 
1 4 — 20 T a g e  nach  deni A u sk riech en , die andere ku rz  vor der 
Y erpuppung, dauerten  3 — 4 T a g e . D ie Y erpuppung wiihrte ini 
D urchschnitt 14 T a g e . Sebw arnizeit vom 24. Ju li bis 15. A u g u st; 
sie ling init der A benddam inerung an, und dauerte b is M itternaeht, 
bei w arm eren N iichten nocli langer. G egen M orgen, wenn es k iih l 
zu  w erden an fin g , begaben sieh  die F a lte r  von deni G ipfel des 
B aum s herab  und setzten s ich , gleichsam  e rs ta rr t und erm attet, 
un ten  an den S tam m , und den B oden , wo sie so lange sitzen 
blieben, b is sie, durch die hiihere T ag stem p era tu r vom S c h la fa u f-  
gew eckt, sich w ieder in die G ipfel der Baum e au lschw angen . 
D ie B egattung, weil bei N acht geschehend , niclit beobachtet. E ben  
so das L egen  der E ie r ('?). D a letztere g u t verborgen werden, 
g laub te  das F o rs t-P e rso n a l, es seien g a r  lceine g e leg t worden, bis 
sie im niichsten F riih jah r auskrochen . D ie L ebensdauer des 
Schm etterlings stellt v. M iehelberger au f  etwa 14 T a g e , und 
niclit holier.

D ie E ie rn e s te r scliliipfen so vollstilndig a u s , dass m an an 
cine schiidliche E inw irkung  d e rk a lte n  etc. W irk u n g  nich t g lauben  
konne. M iehelberger g ieb t nicht zu, class die gelinde W itte ru n g  
des W in te rs  (1840) au f  die Z eit des A usschliipfens E in llu ss a u s -  
geiibt habe.

Ob der W in ter —  5 "  oder —  1 1 °  gehab t ha t, is t freilich 
g le ichgiiltig  fiir die E ie r ,  alter n ich t s o , welche T em p era tu r im 
F riih ja h r  h e rrsch t. S ch re ib t ja  M iehelberger selbst das A u s- 
schliipfen der E ie r  in  2 P artien  dein successiven E ind ringen  der 
W arm e zu, welche bei der am Boden liegenden E ierm enge g le ich - 
sam  durch die zuriickgebliebene Bodenkiilte aufgehoben w urde; 
u b e rh au p t s a g t  der B erich tersta iter (w as mit m einer A nsicht h a r-  
m onirt), dass die R au p rh en  gegen  E inlliisse k a lte r , wie w arm er 
W itte rung  fast vollig unem pfindlich seien, dass ihre E n tw ick lung  
durch  letztere n ich t besonders g e fo rd e rt, durch ers tere  zw ar v ie l- 
leicht verzogert, alter n ich t unterbroehen wiril.
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M ichelberger versichert, dass die Nonne einen grossen 
Untersehied bei ihrer Ansiedlung zwischen gesehiitzten und expo- 
nirten Lagen der Bestande maehe. Yorzugsweise liebe sie die 
tiefgelegenen nassen und feuehten Stellen, in 30— 60jahrigen mit 
unterdriicktem Fichten-Gestriiuch und Stangenliolz geinischten dabei 
vvohlgeschiitzten Lerchenbestanden. Hóher und trocken gelegene 
durchforstete Bestande bleiben dann selbst verschont, wenn sie 
an jene angrenzen, oder davon rings uingeben seien. Das Z u- 
treffen dieser E rseheinung sei so allgemein und zuverlassig 
gewesen, dass er stets zum Voraus bei Besiehtigung der Bestande 
babe diejenigen bezeichnen kiinnen, welche dein Aussehen naeh 
der Nonne einen erwiinschten Aufenthaltsort versprachen, und diese 
sei stets genau eingetroffen.

Die von der Regierung angeordneten, und in Ausfiihrung 
gebrachten Schutz- und Yertilgungsinassregeln waren: 1) das
Ziehen von Yertilgungsgriiben zur Zeit des F rasses ; 2) das 
Aushauen alien Gestr&uchs und unterdriickter Durchforstungs- 
hblzer wiihrend und nach dem F ra s s ;  3) Aufmaehen vonLeucht- 
feuern wiihrend der Schwiirmezeit; 4) Yertilgung der S eh met ter- 
linge, 5) Das sog. Spiegeltodten.

Da das Uebel in den W allersteinschen W aldungen erst be- 
kannt wurde, als die Nonne bereits in grossartigem  M assstab um 
sich gegriffen hatte, musste man sieh auf mogliehste Yerhinderung 
einer W eiterverbreitung beschranken.

Ad 1. Die Grabenziehungen haben nach Michelb. ilireni 
Zweck vollkommen entsprochen, indem eine grosse Raupemnenge 
auf ihrer \Y an d ru n g  von einein Stamm zuiu andern, und von 
einem Bestand zum andern (?) hineinfiel, nnd darin zu Grunde 
gin"-. Der Beriehterstatter bedauert nur, dass der F ra ss  so spat 
entdeckt worden sei. Man hiitte durch noch ausgedehnteres G ra- 
benziehen eine bedeutende M inderung der Raupen bewirken kon- 
nen, wiihrend man natiirlich mit Beginn der Yerpuppung damit 
aufhoren musste. Nebenbei empfiehlt M ichelberger, in gewissen 
Distanzen, und an den Ausgangen der Griiben, Gruben von etwa
6 8 ‘ Umfang und 2— 3 '  Tiefe anzubringen, damit die Raupen
d a r in ' bei Regengussen zusammengeschwemmt, iin W asser oder 
M orast ersaufen, indem sie ausserdeni wieder ans Land kbnnen. 
Seine Griiben, nicht nur am Saume, sondern auch im Innern des 
Waldes angelegt, waren 1 5 "  breit, 1 '  tief, mit senkrechten Sei- 
tenwandungen.

Ad 2. Auch das Aushauen unterdriickten Holzes findet 
Michelb. sehr wirksam fils Yorkehrungs- und Yertilgungsmittel. 
Alle friiher sclion von unterdriicktem Gestrauch und Stangenliolz 
gereinigten B estande, selbst die in feuchter Lage, seien von ( ei 
Nonne verschont geblieben. Alier auch nach eingetreteneni r  rass 
babe sich dieses Mittel bewahrt, besonders d a , wo die D urch-
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fors tun "en  schnell und vollstandig durchgefiih rt worden seien. In 
halb  oder schlecht durchforsteten B estanden seien sie im 2. Jah r 
w iedergekehrt, w ahrend sie vollstandig durchforstete im 2ten Jah r 
verschon t hatten . _ _

Aus den ncu  durehforsteten seien  die Schinetterlinge hauJig 
in  n ieh t gelichtete ausgew andert ('?). M it dem N iederhauen und 
Y erw elkenlassen des un terdriickten  U nterbolzes seien auch  die vielen 
d a rau f befindlichen R aupen  verschw unden; es sei iibrigens n ieht 
zu laugnen , dass m an zu  d ieser Z eit nachdriicklich von der N atur 
selbst un terstu tz t worden sei. E s  haben sich eine M enge R au p en - 
fe inde: Ichneuinonen, C arabus, S ycophan ta , in bedeutender A n-
zahl eingestellt, so dass innerhalb  4 W ochen die g&nzliche A us- 
ro ttung  der R aupen  bew irk t worden sei. D abei wurden aber auch 
iin vorigen Jah r 1840 das Spiegeltbdten, im Ja h r  1839 das Schm et- 
te rlingstod ten  energ isch  betrieben.

Ad 3. D ie Leuchtfeuer fand m an un w irk sam , daher ver- 
folgte m an die Schinetterlinge sta tt mit F e u e r ,  m it dem B esen.

Ad 4. W ahrend  der F lugze it des Schm etterlings w aren aus 
der ganzen  U m gegend L eute  au fgebo ten , an fangs 3— 400, spater 
100— 200, mit abgestu tzten  B esen versehen. So friih m an  die 
Schinetterlinge unterscherden konn te , g in g  m an ans W erk . Die 
L eu te  w urden, wie bei einer T re ib ja g d , eingetheilt und gefiihrt, 
n u r standen sie dichter. U ngefahr 4 S tunden des M orgens wur
den dazu verw endet, die Schinetterlinge, so lange  sie in ih re r 
M orgenruhe unten an den B aum en sassen , mit dem B esen zu ver 
niehfen. M anche mit A exten versehene M anner sch lugen  an  die 
schw achern  S taninie, nni durch die E rsch iitte rung  die Schm etter- 
linge herabfallen  zu m achen. A ndere hatten  holzerne H am m er 
an  6— 8 '  langen  S tie len , uin auch  die hochsitzenden S chm etter- 
linge zu erreichen . A uf diese W eise  kam en n u r die Schm etter- 
lin °e  d u rch , die an  den A esten dec sta rk ern  Stam m e verborgen 
sassen . D ieses V ertilgungsgeschaft dauerte  vom 27. Juli bis 15. 
A ugust 1839. D ie Z ahl der au f diese W eise getodteten S chm et- 
te rb n "e  berechnet M ichelberger au f ungefah r 1^ M illionen, da 
durehsehnittlich  jeden  T a g  70— 80000 getbd tet worden seien.

Ad 5- Am 2. M ai 1840 fand m an in  den W allersteinschen  
W aldungen  die R aupensp iegel in  n icht durehforsteten B estanden. 
E s  w urden taglich 50 — 80 M enschen im T age lohn  aufgeboten. 
S ie  m ussten  m it einem L u m p en , oder einem  B iischel N adelreis 
die R aupensp iegel zerdriicken oder z e rre ib e n , was schnell von 
S tatten  g ing , andere ha tten  k leine H am m er oder H andbeile , womit 
sie die hie und da halb  versteck t sifzenden Sp iegel zerquetschten. 
D ies G eschaft g ing  den ganzen T a g  fort. A nfangs hatten  die 
L eu te  die gehorige  U ebung noch n ich t, und sie m ussten dam als 
E inen  D istric t 2 — 3mal du rchgehen . D as G eschaft dauerte 5 T a g e  
vor und 5 T a g e  nach der oben beschriebenen P au se  des A us-
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schltipfens. D ie au f  diese W eise  getbdteten  R aupen  sch lag t der 
B erich ters ta tter au f 1 M illion an.

Die bereits etw as gelichteten, und von G estriiuch gerein ig ten  
Bestiinde seien au f  diese W eise vollends gere in ig t w orden , dass 
alle B esorgn iss fiir sie schw inde, allein  in  den W allers te in 'schen  
W aldungen  babe m an sieh gezw ungen g e seb cn , auch nach deni 
S p iegeltbd ten , welches natiirlich auch nich t griindlich  geschehen 
konnte, vo llslandig  zu durchforsten. E s  seien au f  dies die oben 
heschriebenen  w ohlthatigen F o lgen  des D urchforstens eingetreten. 
D adurch  iiberbietet sich der B erich tersta tter iibrigens se lb s t, dass 
e r  sao-t, in  F o lge  der Y ornabine d ieser D u rc lifo rs tungen , so wie 
der thtitigen M itw irkung der Ichneum onen sei die A usrottung der 
N onne so total g e w esen , dass jene treuen  M itgehiilfen selbst aus 
Man<>cl an  R aupen  den H ungertod  s tarben . W enn einm al eine 
so "ro sse  M enge Ichneum onen vorhanden war, dann is t wohl die 
D urchforslung  das un tergeordneter w irkende M ittel der A usrottung 
der N onne in diesen D istric ten  gew esen.

D as Spiegeltbdten geschah  durch  T ag e lb h n e r , das S chm et- 
terlingtodten  durch  F ro h n e r , die tiiglich gew echselt w urden , weil 
die L eu te , urn ih re  L eistung  zu vo llb ringen , g leich  nach  M itter- 
nach t au f den W eg  m ussten.

v. M iclielberger such t das erste  M ittel zu r Y erhiitung eines 
R aupenschadens in  der gen au en  K enntn iss und A ufm erksam keit 
des F o rs t-P e rso n a ls , den G rund, dass ein R aupenschaden  dennoch 
P latz greift, in  der N ach lassigkeit der F o rs td iener. —

M an sieht aus diesem B erich t, dass m enschliche Kriifte und 
A usdauer a llerd ings etw as vennogen , und  dass die A nwendung 
idler M itte l, die dem F o rs tinann  in  einer bevolkerten G egend zu 
Gebot stehen, w enigstens rnit einem gew issen E rfo lg  gekrbn t w ird.

A uf der andern Seite b esag t abcr der B erich t auch  nicht 
zu viel, denn es is t ja  b ek an n t, dass  ein R aupen frass  n icht fiber 
3 Jahre dauert, und auch  h ie r is t es das 3te Jah r, wo m an, wohl 
zu  b em erk en , von den Ichneum onen u n te rstiitz t, M eister w urde. 
AVilre irgendw o g e sa g t, dass m an einen s ta rk  angegriifenen B e- 
stand von F ich ten  in  deinselben Ja h r  geretfct babe, so b iesse  das 
etw as. S ta tt dessen  g ib t der B eainte a n ,  die angegriffenen B e- 
stande en lhalten  2/s— V *  F o rch en , das iibrige bios seien  F ich ten , 
und in  der R egel unterdriickte S tangen  und  G estrauch . D ass 
nun  ab er d ieser F o rc h e n -B e s ta n d , den die R aupen , wie auch  iin 
W ein g a rtc r F o rs t ,  n u r iin aussersten  N othfall an riilirten . gerettet 
w urde, k an n  dock sichcrlich  keinen  G cgenstand der Y erw underung 
abgeben . —  Auch

B o m b y x  q u a d r a

beglcitcte die Nonne, aber in M inderzahl. M an traf sie ^o rzugs- 
weise als R aupe in  40 jah rigen , etwas gelicbteten W eisstannen -
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Bestiinden, ;in den Stammen sitzend. Man habe nur wenige ge-
sehen, die an den untersten Zweigen sassen, und sieli von deren
Nadeln nahrten ('?), daher man von einem Schaden nichts sagen 
konne. Yerpuppung und F lugzeit lie I zienilich mit denen der 
Nonne zusaminen. Im 2fen Jah r, da man sie oft in ungeheurer
Menge an einer Stelle sah, verschwand sie ebenfulls wieder ohne
Schaden. Seitdem sieht man sie nieht mehr.

B o in b j  x d i s p a r  L .
Mein Freund Riegel theilte mir fiber diesen Spinner aus 

seiner Practikantenzeit den nachbeschriebenen Fall uiit:
Anno 1838 zeigte sicli bei W eikersbeim (ini Frankischen) 

in einem 4 — 5jahrigen , beinahe reinen E ichen-N iederw ald , die 
Raupe in sehr grosser Anzahl, und entlaubte die etwa 80 Morgen 
grosse WaldIIache total. Etw a Ende Augusts war der Schm etter- 
ling ausgeflogen, und legte seine E ier in die bekannten Polster. 
Nacbhaltig nahin der Wald keinen Schaden. E r  schlug im nachsten 
Jahre ohne Zweifel wieder aus, denn im 3ten Jahr, als ihn Riegel 
■wieder sah, war keine Spur des friihern Schadens mehr zu linden.

S e r i c o r i s  N o r d l i n g e r i a n a  Rt z .  u n d  
C o c c y x  M u l s a n t i a n a  Rt z .

Zwei W ieklerarten, die in den Nadeln der Seekiefer (P. pi
naster) ausserst gemein sind und wahrscheinlieh ganz dieselhe 
Lebensweise fiihren.

D er Schmetterling schwiirmt im Juni, S. Nordl. etwas friiher. 
Im 4\'inter darauf findet man im Parenchvm der Nadeln Raupchen 
in Menge, bald einzeln, bald, wenn ich mich recht erinnere, meh- 
rere zusaminen. Sie sind dunkel gefiirbt.

W ird das H olz , das der W ickler bewohnt, im Winter ge- 
sch lagen , so sind oft die daraus gefertigten Reisigschwellen fiber 
und iiber von den herausgekrochenen Raupchen iibersponnen.

Die gehbhlten Nadeln werden leicht voin Froste getbdtet. 
Dann zieht sich die Raupe in gesunde, selbst in die gesiindesten 
N adeln, indem sie 2 Nadeln iiber der Scheide zusammenspinnt 
und sich durch eine Oeffnung hineinfrisst, urn diese der Spitze 
zu auszuhohlen.

Anfangs M ai, vor der Bliithe des Baum s, kriechen die 
Raupchen aus ihren Nadeln hervor und fressen sich in die noch 
nicht entfalteten Bliithenstande hinein. Zu dieser Zeit hiingen sie 
auch an Faden von den Zweigen der Baume herab. Man sam - 
melt sie in M asse, wenn man mit einem horizontal hinausgehal- 
tenen Stock langs einesW aldes hingeht, wobei sich die Raupchen, 
an ihren Fiiden schwebend, daran hangen.

In den Bliithenstiinden entwickelt sich die Raupe vollstandig 
auch findet hier die Yerwandlung zur Puppe statt.
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lm  Som m er (ódtet ofters die H itze die angegriffenen N adeln 
au f d ieselbe W eise  wie die K alte  im W in te r. Ganze B estande, 
besonders unterdriicktere Stiiinme, farben sich  dann auifallend roth^ 
jedoch, wie es scheint, obne dauernd dadurch Schaden  zn nehm en. 
In  ganz ju n g en  P flanzungen erinnere ich inich n ieh t die W ick le r 
gesehen  zu haben. In  B ezug au f die in R atzeb. Ichnenionen an -  
gegebenen S chm aro tzer der genannten  W ick le r m uss ich beinerken, 
dass aucli R hinom acer a ttelaboides F . und  ein lde iner P tinus in  
den B liithen von P in . p inaster sich entw ickeln. V ielleicht gehiirte 
einer jener Iehneum oniden dem P tinus, m oglicherw eise R h inom a- 
cer an. Ich  sage  m o g l i e h e r w e i s e ,  denn wenn ich  n icht irre , 
er»ab  die W ick le rzuch t, von der die Iehneum oniden riih rten , ne- 
benbei bios P tinus und lceine R hinom acer.

T o r t r i x  B u o l i a n a  F . 
is t seh r gem ein in  den Seekieferw aldern  der B re tagne . M an 
fi'ndet dort schon im M arz seh r g ro sse  R aupen . M an w ild  also 
annehm en d iir fe n , die R aupe fresse  in  deni gem assig ten  K iis ten - 
k lim a den ganzen  W in te r ubpr. Im M ai findet die Y erw andlung 
zu r P uppe statt, E nde Juni und A nfang Ju li kom m t der Schm et- 
te rling  zum Y orschein. E r  is t viel g ro s se r  als der von der g e -  
m einen K iefer herriih rende.

Die Z alil der von B uoliana besehadigten  Staninie is t oft 
seh r bedeutend, stcllenweise bis zu  i/, derselben. Oft leidet n icht 
bios der H aupttrieb  N oth, sondern  alle T rieb e  eines Q uirls w er- 
den innerlich  benagt und senken  sich bei der spatern  E n tw ick lung  
uni sich bogenform ig w ieder zu erheben. E s  entsteht au f die 
W eise cine A rinleuchterform  des G ipfels, T a f . II. F ig . 10.

T o r t r i x  s t r o b i l a n a  L .
A ud i mi r ,  wie R atzeb ., begegnete ein F a l l ,  w elcher die

Z w eijahrigkeit der G eneration  des Insects w ahrscheinlich  m acht.
Aus Z apfen , mit seh r zahlreichen R aupen  besetzt und im Jan . 1841
g esanune lt, entw ickellcn sich im Z im m er am E nde Miirz m ehrere
Schm etterlinge. D ie H auptinasse der R aupen  aber blieb in  der
vollkom m enen G riisse bis zum  H erb s t, wo sie durch Z ufall v e r-
loren  g ingen . t, , ,

Am 31. M arz 42 gesam inelte, ziem lich viele Puppen  en tha l-
tende Z apfen licferten in einein fa s t nie geheizten  Z im m er schon
E nde April Schm etterlinge.

T o r t r i x  h e r c y n i a n a  U s l .  
is t in ganz W iirteu iberg  ungem ein verbreite t, sowohl im D unkel 
des W aldes als in seh r exponirten , in w arinen wie in kalten  L a -  
g e n , in  liohen G ebirgsw aldern  wie in  den E benen. D ieses \ o r -  
kom m en w idersprich t v. B ergs M ittheilnng, nach w elcher hercy
niana  in  durcliforste ten  B estanden sich nicht so g e r n  aufliielte wie 
in geschlossenen. S ie  schw arint aucli bei uns im Mai und Jun i.
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N adi mehreren Berichten erholen sich die ganz entnadelten Stamm - 
chen wieder vollstandig von dem durcli Heroyn. angerichteten 
Schaden.

Schon im Jahr 42 fand ich die Spuren von Hereyniana, in 
zusaminengesponnenen ausgehohlten Nadeln bestehend, auf der 
W eisstanne. Iin letzten Jahre gingen inir zalilreiehe, aintlieh ein- 
gesandte, stark mit Hercvniana besefzte W eisstannenzweige zu.

T i n e a  s y l v e s t r e l l a  R .
Aueb in den Trieben von Pinus pinaster (Bretagne).

T  o r  tr i x  R  a t z e b u r  g  i a n a S x. 
komnit auch in W iirtemberg vor. Das vollkoinniene Insect bekam 
ich nie zu Gesicht, wolil aber die ltle ine , in einein ausgehiihlten 
Fichtentrieb Jebende Raupe. Sie hat schwarzen Kopf mit weisser 
Gabel. Der F leck auf dem Halsschild ist getheilt, gegen hinten 
durch zwei dunkle Bbgen begrenzt. Dasselbe scheinbar auch 
gegen vorn, weil der runde scliwarze Hinterkopf durch den Naclten 
schiinmert. D er K orper w eiss, fast ohne alle B eh aa ru n g ; 
nur selten einzeln stehende Borstchen. Die 3 vordern Fusspaare 
schwarz geringelt. After auch schwarzlich gefarbt.

T i n e a  1 a r  i c i n e 11 a B e c h s t.
Im Jahr 1846 waren am 26. Marz die Liirchenknospen im

Begriff zu entfalten. Bereits ergingen sich auch darauf viele 
nahezu aufgewachsene Riiupchen von laricinella. Sie mussten 
iiberwintert habcn, schon der Unmoglichkeit wegen, sich im Marz 
passende frische Sackchen zu verschatfen.

Yon Mitte Mai 46 an entwickelten sich in meinem Zimmer, 
sowie im W ald eine Menge Schmetterlinge. Ende Mai klopfte
ich viele Paare in copula in meinen Fangschirin ; sogar schon
friih M orgens fanden sie sich in diesem Z ustand , und auch in 
einein Glas sah ich ein P aar Schmetterlinge in der Begattung.

In der Mitte April 1848 wieder beinah ausgewachsene 
Raupchcu auf den kaum entfalteten Liirchenknospen. Ende April 
Puppen. Mitte Mai Schmetterlinge.

S i r e x  g i g a s  Ł. 
iiberraschte ich eben beim Einbohren ihrer Legrbhre in einen 
Larchenfangbauin.

H y l o t o m a  B e r b e r i d i s  S c lir .  
entblatfert inanchmal die Berberisstraucher so , dass man kaum 
das F utter fiir die eingezwingerten Larven bekommen kann. Sie, 
verpuppen sich in einein masehigen Cocon an der Erde. Anfangs 
Juli und noch friiher schwarmen eine Menge W espen an den Ge- 
biischen. Yiele aber bleiben auch bis zum folgenden Friihling 
liegen, wenn sie nicht gar, was ich alien Grund habe anzunehmen, 
noch spater erst ausschliipfen. Das Insect liissl sich besonders



209

leicht beim Eierlegen beobaehten ; selbst auł Zweigen im Zim 
mer bohrt es, olme sicli stiiren zu lassen, seine E ier vermittelsl 
des dolchfiirmigen Legestaebels in die Blatter.

L a p h y r u s  p i n i  L.
Aueh irh  babe L. pini auf P inus sylvestris gefunden, neben 

welcher Pin. pinaster in Mehrzahl stand, ohne jedoeh von den 
Raupen angegriffen worden zu sein. An den entnadelten Trieben 
der jungen Forehen batten die Endknospen wieder ausgetrieben, 
iibrigens etwas spater als die andern. An den Stammehen, deren 
obcre Krone ganz abgefressen worden war, entwickelten sieh alle 
Knospen gleichzeitig , weil der Saft wahrscheinlich im verschon- 
ten Theil der Aeste seine Yerwendung nieht rascb genug finden
konnte. _ . . . .

E in andermal bemerkte ich abcr aueh auf Pin. pinaster eine 
Spinne, die eine Larve des Pini verzchrte. Letztere komiut somit 
aueh auf pinaster vor.

E in F all merkwiiidiger Verspatung der Pini diirfte folgender 
s e in : Ende Septbr. 42 braehte mir inein Freund Riegel eine
Larvenfamilie, die sieh Mitte Oetbr. einspann. Die Mehrzahl der 
Individuen sehliipfte im Juli 43 aus. 3 Exempt, hlieben als E a r- 
ven im Gespinst bis Juli 44. In den erstcn T agen  dieses Monats
noch Larven, erschienen hierauf die W espen gegen Ende Juli.

C l ad  iu s  u n e i n a t u s  M u  s. K i n g .
Die Larve lebt im H erbst auf Ulmen. Die W espe schliipft

im Mai aus. Sie befestigt ihr braunes Gespinst, wenigstens in der 
Gefangensehaft, an Blattern.

P e m p h r e d o n  i n s i g n i s  v. d. L i n d ,  
fiihrt e in e , mehreren Crabronen gemeinschaftliche Lebensweise. 
leh fand ihn  im Gang eines Hylesinus polygraphus L . Die W espe 
lag vor ihrer W ohnung, worin sieh zwei durch hautige Scheide- 
wande getrcnnte Larven hefanden, die im Mai das Ansehen batten, 
als wolllen sie sieh bald in Puppen verwandeln.

S p h e x.
Ratzeburg verm uthet, Forstins. II. 3 4 , dass verschiedene 

kleinere S pheges: Stigmus etc., die ich in diirren Aesten in Gan- 
gen land, dort als Sehmarotzer leben. Ich bestreite die Miiglieh- 
keit dicser Yermuthung n ie h t, denn ich fand eininal unter der 
Rinde junger Kiefern und in Rindenwiegen an der Larche echte 
Sphex vereinzelt im G espinnst, daneben in ahnliehen otfenbar von 
einem Rinden-lnsect angefertigten Gangen lehneuinonen im Cocon. 
Diese Sphex konnte also wohl wie ein Iehneumon leben. Allein 
was Stigmus und ahnliehe Spheges betrifft, so seheint mir die 
Annahine gewagt. Pemphredon insignis traf ich am Ende ernes 
M uttergangarms von Hyles. polygr. E s war deutlich zu sehen, 
dass der Gang ganz vom Kiifer angelegt worden war.
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Yiele andre kleinere Spheges dagegen legen iiue Gauge 
selbst an , sei es in dem inorschen Holz eines W eidenbauins *), 
sei es in der M arkróhre von W eiden- oder Pappelstecklingen, 
oder endlich im Mulm der Nagekafergange in harten todten 
Buchenzweigen. Die W espe suclit offenbar ein weiehes Medium 
zur Anlage ihrer Brut. Shuckard spricht bei S. cephalotes von 
Riihrenzellen. Das sind eben solche von Larven bewohnte Gange. 
Die Larven liegen (lurch hautige Scheidewamle von einander ge- 
trennt. E s ist nicht gut einzuschen, wie die Larven nicht aus 
ih rer geordneten L age konimen, wie das Mucterthier die N ah- 
rnng vertheiJt, und wie die vielen Schmarotzer hinein gelangen. 
leh fand sehon bei den Larven ziemlieh grosse Yorrathe von 
Blattlausen. Man findet im April die zur Yerpuppung bereit lie— 
genden Larven, immer (lurch hautige Wiinde getrennt, und bflers 
in  Zellen, die innen fein ausgesponnen sind.

D er Puppenzustand dauert etwa 4 W ochen. Was mir 
Ratzeb. ids Sphex figulus L. bezeichnet, war eine A rt, die ich 
mehrnials einzeln im W inter als L a n  e im Gespinst am Ende von 
M uttergangen des Eccoptog. Pyri fand, ganz ohne den Kitt, init 
dem das M utterthier nach Ratzeb. Forstinsecten sonst seine Jungen 
zu umgeben ptlegt. Im Juni kroch das Insect aus.

P i m p l  a p e r s u a s o r i a  L i n n ,  
sieht man ihre E ier in alte Stocke, sowie in junge , ahstandige 
W eisstannenstangen einbohren. Sie benutzt liiezu alte, tief ins 
Holz dringcnde Fluglbcher von Sirex (spectrum wahrscheinlich, 

wovon einige cf am Stamm liefen). Sie scheint hauptsachlich 
deren Larven aufzusuchen. Einmal fand ich sie so fest mit dem 
feinsten F aden der Legrohre eingebohrt, dass sie diese erst nach 
einiger Zeit und mit grosser Anslrengung zuriickziehen konnte.

C t e n o p h o r a  a t r a t a  L i n n ,  
aus faulem Holz von Populus canadensis im Mai ausgeschliipft. 
Sonst treibt sie sich auf Zimmerplatzen an altem Eichenholz herum, 
urn ihre E ier idjzulegen.

S y r p h u s  p y r a s t r i  L . 
fand ich einmal als F liege in vielen Exem plaren, ich glaube fodf, 
in angefaulten K iefernstocken. W ie war die F liege da hinein 
gekom m en'?

T  i p u 1 a.
Bei Gelegenheit der Schilderung der Lebensweise der D ip- 

ternlarven diirften wohl auch die oft so zahlreichcn Maden E r-  
wahnung verdienen, die man im feuchten Mulm der alien Borken-

* )  Taf. II . F ig . 11 zeigt einen  Gang in  m orsch em  W eidenholz  des von 
R atzeburg als P sen  atratu s bezeich neten , in  sein en  F orstin secten  III. 
p. 3 4  Crabro ch rysostom u s genannten T hieres.
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kafer, besonders aber der Boekkafergiinge lindel. Sie werden von
Laien haufig fiir die Urheber des Mulms gebalten.

A p h i s  l a n u g i n o s a  H r  t.
D ass es wirklich, wie Reaum ur sagt, faustgrosse Blattblasen 

von A. lanug. giebt, ist moglich. W enigstens fand ich davon 
einige mit fingerlangem Durchinesser.

• R a p h i d i a  o p h i o p s i s  L.
erscheint manchmal ais Larve in solcher Menge in den Gangen 
andrer Inseclen, dass sie selbst fiir den Urheber der Gange ge-
halten wird, und z. B. bei der Badener Yersammlung ais schrid-
liches Forstinsect gezeigt wurde.

H e  m e r  o b i n s .
Ratzeb. Forstins. III. 246 will den Gestank nicht benierkt 

haben, den Hemerobius verbreitet. Bei Perlą fiel er mir auch nie 
auf. Aber bei reticulatus Leach oder einem sehr verwandten (bei 
uns der gemeinsten Art im W ald) ist der an denF ingern  von der 
F liege hinterlassene Geruch unertraglich.

A ca ru s .
E s iniige hier zuin Schlusse gestattet se in , einer Art Aca

rus zu erwahnen, die den in Seherben frischgekeimten Nadel- 
holzpflanzchen sehr nachtheilig wird. Die Milbe bohrt sie be
sonders am Austritt des Stengelchens aus dem Boden vielfach an. 
Die Pflanzchen fallen darauf bald um und gehen zu Grund. 
1m Sommer gesaete Samen litten dadurch besonders und es 
ware m oglich, dass das einfache Mittel dagegen friihe S aat im 
Friihjahr ware.

Der V erein  hat fiir B riefe und P ak ete innerhalb  des P reu ss. S taates  

P ortofrcih cit, w enn die Briefe o f f e n  unter K reuzband gesen d et werden, und  

die P ak ete m it offener A d resse  n ich t iiber 5 Pfd . w iegen . D ie  A d resse  fiir 

Briefe und Pakete m u ss  la u te n : „A n  den entom ologischen  V erein zu S tet

tin" und a u s s e r d e m  noch den B cisatz  fiihren: „A llgcm . A n gelegen h eiten  

des entom olog ischen  V ereins zu Stettin ."  E s  wird dringend g eb e ten , m it 

grosster G enauigkeit d iesen  V orschriften nachzukom m cn.

I)ruck von F . II e s s e 111 a n d.




