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Gedenkblattchen.

W as man den K indera w unscht zu hinterlasaen — 

Ub Pergam enle, secbzelinschildig B lut,

G eelirten Kamen, schweres Geld und Gut —

W ird Rinem so, dem A ndern anders passen.

I)ie meinen, lioff’ ich, w erden’s richtig  fassen 

Ais kostbar E rb theil oline U eberm uth,

Yor n ich t’gem Stolze ehrlicli auf der Hut,

W as H um boldt m ir gesagt vor dem Erblassen.

An seinem letzten Lager zu ersclieinen 

E il t’ ich auf seines bosen Fiebers Kunde,

Mit bangem Herzen m eistert’ ich uas W einen.

Da liiclielte der Greis: „Zur guten Stunde 

„Beli ich von meinen liebsten docli nocli E in en !“

Und kiisste mich m it seinem bleichen Mnnde.



4

Dies schreibe ich E nde August 1869, also noch v o r  der 
bevorstehenden  S acu la r fe ie r : icb fiirchte, n a c h  derselben 
w ttrde  ich mich schw erer  dazu entschliessen, denn icb selie 
mit le idiger Bestim m theit  v o ra u s ,  dass die Tyrannin  P h rase  
g e ra d e  bei d e r  Humboldtfeier au f  hohen, meist hohlen  W ogen  
einherrauschen  w ild .

D a indessen von den noch Lebenden nur w enige sind, die
sicli rtihmen diirfen, vom Ja lire  1832 ab bis zum S terbelager
des grossen Mannes sein besonderes persQnliehes W ohlw ollen  
genossen zu haben , so ach te  icb es fUr eine Pflieht der  P ie ta t ,  
einige D ata  zu veroffentlichen, die den M e n s c h e n  bezeichnen, 
der  H e r o s  w ird  von a ller  W e l t  j a  ausre ichend gewtirdigt.

E s  w ird vielleicht bekannt sein, dass nach der  Juli- 
Revolution 1830 Humboldt in P ar is  von Seiten Preussens 
eine V er trauens-M iss ion  b ek le id e te ,  mithin neben seinen 
fortlaut’enden  wissenschaftlichen Bescliaftigungen und seiner 
umfangreicben Correspondenz mit den naturhistorischen Cele- 
b r i ta ten  a l le r  civilisirten Nationen eine grosse politisclie Ver- 
an tw or tung  tibernommen ha t te .  Dieses Ueberm aass von Be-
sehaftigung h inderte  ihn aber  n ic h t ,  sich meiner au f  das
eingreifendste anzufiehmen, ais ihm der  m ir  befreundete Mu- 
siker  F e l ix  Mendelssohn m itgethe ilt  hat te ,  ich sei durch eine 
V erk e t tu n g  von U m standen  m it meinem Y ate r  in anscheinend 
unlosbare D isharmonie gera then  und im Begriffe, einen un- 
besonnenen „coup de te teu zu begehen. D am als  nahm sich 
H um boldt des ihm durchaus unbekannten  jungen  Menschen, 
und zw a r  so eingehend und human an, dass mein Y ate r  dem 
freundlichen Vermitte.ln des beriihmten Mannes eine wohl- 
w ollende Aufnahm e nicht weigern  konnte. Eine indirecte 
F o lg e  davon w aren  die m ehrfachen  in teressanten  Keisen, die 
ich in den nachsten  J a h re n  nach den N ie d e r la n d e n , Scandi- 
navien, sp a te r  nach dem siidlichen F rank re ich ,  I tal ien , Alge- 
r ien, Spanien, dann nach Brasilien ausfiihren konn te ;  von der 
le tz te ren  b rac h te  ich im J a h re  1836 eine Anzahl auf Spazier- 
gangen gelegentlich  aufgelesener K afer  mit nach  Europa  
zurttck, die 1840 den zufalligen Anstoss g a b e n ,  mich in den 
entomologischen Verein aufnehmen zu lassen.

Es w a r  se lbstve rs tand lich ,  dass ich keine Gelegenheit  
v e ra b sau m te ,  Humboldt meinen R espec t  zu bezeugen, wenn 
ich zufallig mit ihm in demselben O rte  zusam m entraf ;  indessen 
beschrank ten  sich d iese ,  von dem mit Besuchen ubermassig 
heim gesuchten Manne gew a h rten  Audienzen imm er nur auf 
wenige M inuten ,  und es w a r  w oh l sehr n a t i i r l ic h , dass i c h  
in diesen M omenten das W o r t  I h m  Uberliess. E rs t  als ich 
den ers ten  Band meiner Spanischen Dram en ihm behandigt 
h a t t e ,  konn te  ich m it F reuden  w a h rn e h m e n ,  dass sein bis-



h e d g e s ,  so zu sagen bloss allgemeines Intevesse ftlr mich 
eine m ehr  ane rkennende  F arb u n g  angenomrnen h a t te ,  und 
als e r  vollends micli (im A uftrage  des zufallig behinderten  
K ab ine tsra th  M uller)  bei dem Konige F r ied r ich  W ilhe lm  IV. 
behufs einer Vorlesung ilber Volkslieder  eingefilhrt hatte ,  
e rw a rb  mir  die Leistung dieses A bends sein ganzes Herz. 
Es w a r  ein besonders gliicklicher U m stand , dass ich im Ja lire  
1835 aus einem schweisstre ibenden Juni-Abende im Ih e a te i  
von A lm eria  ein m erkw iird iges al tes ,  v ie lleicht noch aus man- 
r ischer Zeit  stam m eudes Lied g e re t te t  ha t te ,  und dass H um 
boldt gerade  dies L ied  (in ganz Spanien bek an n t  un te r  dem 
Namen la  t i rana)  bei dem Passiren  der  Cordilleras de los 
A ndes  von dortigen M aulth iertre ibern  g eh d r t  haben musste! 
Diese allerdings fiir den gefeierten Reisenden merkwlird igc 
und ganz ungeahn te  Reminiscenz ergrifF ihn aufs tiefste, und 
ich w erd e  es nicht vergessen, wie er an diesem A bende und 
in den an d e r th a lb  S tu n d en ,  die er am folgenden V orm itlage 
mir im Schlossgarten  von P o tsdam  schenkte, mich m it Freund- 
lichkeit  uberschiittete . Von da ab bedu r l te  es fiir mich nicht 
m ehr der  la s tigen  formalen A nm eldung: ich durfte  ungem eldet 
kom m en, w ann ich w ollte ;  sein ge treuer  K ainm erdiener Seifert 
w a r  ganz a u f  meiner  Seite, um mich auch dann einzuschmug- 
g e l n , wenn eigentlich angem eldete  Besucher au f  die Gunst 
vorgelassen zu w erden  Anspruch hatten.

H um bold t  sprach bekanntlich nicht nur ungemein rasch 
— selbst bis in sein hohes A lte r  — sondern  h a t te  noch eine 
a n d r e  E ig e n a r t ,  die ihm von Vielen iibel gedeute t  w orden 
is t :  er  liess den mit ihm Sprechenden so leicht nicht zu W o r t  
kom m en. Ich weiss n ich t ,  ob dies schon in jiingern Ja h re n  
ihm eigenthtimlich gew esen : ich w a re  sonst gene ig t ,  es mir 
an d e rs  zu erk la ren .  W e r  Gelegenheit geh a b t  ha t ,  in hochsten 
Z irke ln  sogenannten ge lehr ten  G esprachen beizuwohnen, w ird  
u n sc h w e r  bem erk t  haben, dass es den meisten hochgebornen 
oder  hofberech tig ten  H erren  — ganz abgesehen von den zu 
j e d e r  N a ive ta t  von Gottes G naden wohlberufenen  Hofdam en
'__ n iem als  an der Kunst gefeh lt  h a t  noch fehlen w ird ,  iiber
beliebige Gegenstftnde irgend eine Meinung zu hegen und zu 
aussern ,  natiir lich auf die G efah r ,  dass der  geeh r te  Redner 
mit seinen P h rasen  w ed e r  haut. noch s t ich t ,  sondein  Zeug 
vorbringt ,  w as w eder  gehauen  noch gestochen ist. Dass dies 
vorzugsweise der  Fall  ist, wenn die Rede  au f  N aturgeschichte 
kom m t,  das ist le ider  um so begreiflicher, als  w ir  j a  auf un- 
sern B ildungs- Ansta lten  w eder  Lehrer^ h ab e n ,  die N a tu r 
geschichte lehren ,  noch S ch u le r ,  die sie lernen konnen. Ich 
denke mir nun, H um boldt w ird  sich bei seinem grossen W e lt-  
v e rk e h r  und bei den vielen A b en d e n ,  die er aus inuiger
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personlicher  A nhanglichkeit  an seinen geistreichen Konig am 
Hofe F ried  rich W ilhelm  des V ierten zu b rach le ,  allmiilig an- 
gew bhnt haben, dem unberufenen A uskram en  natui historischer 
U nverdaulichkeiten  den W e g  zu verrennen, da e r  bei seiner 
colossalen Belesenheit und G edankenscharfe  in der  Regel 
schon bei den ersten  W orten  des Gegners s a h , w orau f  der- 
selbe hinaus w oil te. W enigs tens  liabe ich diese E rfahrung  
personlich ,  und zw a r  in d e r  W eise  g em ac h t ,  dass H. mir 
(nam entlich  in den ersten  Ja b re n  unsrer  Bekann tschaft)  oft 
genug das W o r t  absclin itt ,  urn mit w enigen W o r te n  rascli 
zu e rg a n zen ,  w as  ich (nach seiner Meinung) e tw a  gemeint 
lia tte .  Nun begegnete ilun indessen, nicht oft, jedoch  zuweilen, 
dass er sieli dabei ge irr t  h a t te  und mir  e tw as supplirte ,  was 
ich n icht ha t te  sagen wollen. L an g e  h a t te  ich mir das ge- 
fallen lassen ,  endlich aber  griff ich zu dem mir erlaubt 
d iinkenden A usw ege ,  dass ich mich nicht unterbrechen  liess, 
sondern  gelassen (mit ihm zugleich) w eite r  sprach und rneinen 
G edanken beendete. Das schien ihn die ersten  drei,  vier Male 
zu v e rw u n d ern ,  dann aber  liess er mich ausreden. A ud i 
h a t te  ich, j e  lftnger j e  d re is te r ,  mich daran  gew olin t ,  meine 
Ansichten ihm gegeniiber kiii zer und wo moglich kauslischer 
zu fassen, und das harm onirte  offenbar besser mit seiner 
eignen Ausdrucksweise.

L ebhaft  ist mir noch im G edach tn iss , dass ais ich ihm 
den vierten Band meiner  Spanier  ilberreichte und ihm dabei 
sagte, ich w iirde j e t z t  diese li te rar ische  Beschaftigung aufgeben 
mtissen, weil die Direction des enlomologischen Yereins meine 
ganze freie Zeit in A nspruch nahine, er  mir in seiner raschen 
W e ise  en tgegne te :  „ach, lassen Sie doeli die dunimen Kafer 
— daftir sind genug A ndere  da  — aber  fiir das Spanische 
sind Sie j e t z t  beinali allein — Schlegel ist ein a l te r  Geck, 
Gries tota l e rb lindet  — bleiben Sie hiibsch dabei !Łt Da se tz te  
ich mich abe r  in P ositu r  und sagte ilirn, dass von I h m ,  dem 
Princeps der  N a tu rfo rschung ,  solche R ede  mir  seltsam und 
unerk larl ich  dunke, dass E r  g e ra d e  am bes ten  wissen miisse, 
w as  unsrer  Zeit w ich t iger  se i ,  A esthetik  oder N a tu rkunde ,  
und dass ich jede Specialbeschaftigung mit den Organismen 
der  Schopfung fiir g le ichw erth ig  h a l te ,  K afer  oder Steine, 
Blumen oder  Sterne. „K un, nuir- e rw ieder te  er e inlonkend, 
„so w ar 's  nicht gem ein t ;  wenn Sie g la u b en ,  dass Sie dabei 
aushalten, dann in Gottes N a m e n !11

Und dass er sich nachher  bei Gelegenheit der  Minimal- 
Zahl der  Insec ten  aucli an mich um Auskunft gew a n d t  h a t ,  
davon  rede t  j a  der  zw eite  Band seiner Ansichten der  N atur  
fiir mich eh re n voiles Zeugniss. C. A. D o  h m .
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Trecłiorum oculatorum Monographia
par

J. Put*eys.

Les pages qui vont suivre ne sont qu un dem em brem ent 
d ’un trava il  plus e tendu  qui a pour obje t la monographic 
generale  des Trechides. A defaut de m ater iaux  suffisans il 
ne m a encore e tć  possible de te rm iner  ni la partie  des 
T r e c h u s  prives d ’y eu x  distincts ( A n o p h t h a l m u s )  ni plu- 
sieurs genres de T rech ides  exotiques.

Ce se ra  1’objet de memoires ułtćrieurs.

A le x e m p le  de L atre ille ,  D ejean  ava it  rśuni les T r e c h u s  
et  les B e m b i d i u m  dans un m em e g roupe  sous le noin de 
s u b u l i p a l p e s ,  e t  il v ava it  jo in t  les L a c h n o p h o r u s  (Spćc.
gen. des Col. V. 1 (1831)).

Les ca rac te res  communs e ta ie n t :  pćnultieme artic le  des 
palpes  renfle vers P ex trem itć ;  dern ier  article  term ine en pointę. 
Ja m b es  anterieures fortem ent ćchanc rees ;  les deux p rem ie is  
a r tic les  des ta rses  dilates chez les E ly t r e s  non tronquees

Erichson (Die Kaf. de M. Brandb. (1837) I. 119) reumt 
dans son groupe des T r e c h i n i ,  les genres P a t r o b u s ,  
T r e c h u s ,  P o g o n u s  et  B e m b i d i u m  dont les^ ca rac teres  
gene raux  sont ainsi resumes: Ligula co rnea ,  apice ddata to  
liberoque: paraglossis  m e m b ran e is ,  apice libens .  E ly t r a  
in tegra. T a rs i  antici maris articulis 2 primis d ila ta tis ,  subtus
biseriatim -pectinato-setosis.

Get a r ran g e m en t  fut adop te  par  Schiodte (Danm. Eleuth.
I. 319).

Mr. L aco rda ire  (Gen. des Col. I. 364 (1854)) ,  se p laęant 
au meme point de v u e ,  donna le nom de P o g o n i d e s  a  sa 
X X XV I. t r ibu ,  dans laquelle il fit en trer,  outre les P a t r o b u s ,  
T r e c h u s  et  P o g o n u s ,  les genres O m p h r e u s ,  S t e n o -  
m o r p h u s ,  D i c a e l i n d u s ,  C a r d i a d e r u s ,  S y s t o l o s o m a ,  
M e r i z o d u s ,  A e m a l o d e r a  et  A e p u s ;  mais il en exclut 
les B e m b i d i u m ,  qui ont le dernier  ar ticle  des palpes tres 
p e t i t  e t ven tab le m e n t  subule ,  tandis qud chez les 1 r e c h  u s  
ce t ar t ic le  est g rand et en cóne allonge.

C e tte  div is ion,  admise p a r  Jaequelin  Duval (Gćn. des 
Col. d’E urope  1. 20. 1855), a e te  com battue  par  Schaum
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(Deutschl. Ins. I. 364. 1858) qui a demontre l'heterogenite 
des elemens sur lesquels elle ?e base.

Dans sa repartition des Carabiques de Scandinavie, 
Thomson a śtabli une sous-famille des H a r p a l i d e s ,  ainsi 
definie:

Mesosternum antice deplanatum vel excavatum, haud 
earinatum. Acetabula antica occlusa. Tibiae anticae intus 
excisae vel emarginatae, calcaribus altero apici, altero supra 
apicem insertis.

II y a fait figurer les tribus des L o r i c e r i n a ,  C l i v i -  
n i n a ,  E l a p h r i n a ,  T r e c h i n a ,  B r o s c i n a ,  B r ac l i  i n i n  a,  
L e b i i n a ,  F e r o n i i n a ,  L i c i n i n a ,  P a n a g a e i n a ,  C h l a e -  
n i i n a  et H a r p a l i n a .

Les T r e c h i n a ,  contenant les genres B e m b i d i u m ,  
T r e c h u s ,  B l e m u s  et P a t r o b u s ,  ont pour caracteres com- 
muns: les ćpimbres du mesothorax n’atteignant pas les hanches 
et dilatśs vers les ćpaules; les mandibules portant un point 
pilifbre au dessus du milieu de leur cotć ex te rn e ; le front 
muni, de chaque cótś , de deux points piliferes, les epimeres 
du m etathorax sont distincts; les tibias antśrieurs sont sinues 
anterieurement.

Quoique cet arrangement soit appuye sur des caracteres 
dont il n’avait pas encore ćtó fait usage, je  ne puis admettre 
que ces caractbres prevalent sur ceux que fournissent les 
organes de la bouche et Pensemble des formes.

Je crois done devoir maintenir le groupe des Trechides 
tel qu’il a btć limitć par Schaum.

Languette s’dlargissant vers son extremitd, un peu arrondie 
au sommet, gendralement surmontee de 8 longs poils, dont 
2 au milieu et 3 de chaque cótś.

Paraglosses ddpassant notablement la languette , ciliees 
intórieurement.

Dernier article des palpes a peu prbs de la tneme lon
gueur que le prćcedent, se terminant en pointe.

Sillons frontaux larges, profonds, arques, se prolongeant 
jusqu’en dessous de la tete apres avoir longć les yeux.

Episternes du mesosternum s’elargissant vers la region 
humćrale.

Les deux premiers articles des tarses des sont elargis, 
presque triangulaires, dilates interieurement.

La pubescence des articles commence des le deuxibme 
article (elle ne commence qu’au troisieme chez les P o g o n u s ,  
P a t r o b u s  etc.); le premier porte ordinairement quelques 
longs poils a son extremitć interne. — Le labre est echancre.

Les mandibules ont, it leur base in te rn e , une forte dent 
plus ou moins divisce; elles sont aigues a l’extrdmitd et
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portent un point pilifere a la partie  superieure de l’excavation 
du bord externe. Deux points piliferes sont places de chaque 
cote des yeux, entre ces organes et le sillon arque.

La base des ely tres est depourvue d’un rebord speciel 
s’etendant (comme chez les Feronia p. ex.) de 1’ścusson aux 
epaules; seulement le rebord m arginal se prolonge plus ou 
moins au d e li  des dpaules.

11 existe une petite strie  de longueur variable, entre 
l’ecusson et la prem iere strie.

O rdinairem ent, la  strie m arginale contourne l’extrem ite 
de 1’elytre et se releve en face de la  cinquieme strie (parfois 
de la troisi&me), a laquelle elle se reunit plus ou moins di- 
stinctem ent

Les genres appartenant au groupe des T r e e  hi des  sont 
pen nombreux.

I. T r e c h u s ,  presentant tous les caracteres du grou]>e 
et com prenant par consequent les sous-genres

a) A n o p h t h a l m u s  qui n’en differe essentiellement que 
p ar 1’extrSme petitesse ou l’absence des yeux.

b) E p a p h i u s ,  ayan t la dent du inenton entiere.
c) T h a l a s s o p h i l u s ,  chez lesquels la  courbure de la 

prem iere strie  se releve en face de la troisieme.
d) C n i d e s  (voy. ci-apres T. r o s t r a t u s ) .
II. A e m a l o d e r a  Sol., Chez lesquels la dent du menton 

est en tiere , le dernier article des palpes est assez epaissi 
vers la base et qui, pour le surplus, se rapprochent beaucoup 
de certains T r e c h u s  de Madere.

III. A e p u s ,  ayant la dent du menton entiere, le der
nier article des palpes tr&s e tro it, le penultieme tres large 
a l’extrem ite, une epine recourbee sous le penultieme article 
des tarses anterieurs. — Le genre T h a l a s s o b i u s  Sol. n’en 
differe pas.

IV. P e r i l e p t u s ,  prósentant tous les caracteres des 
Aepus, quoiqu'ayant un aspect tres different, dti principalement 
a ce que les yeux sont saillans. La prem iere strie des ćlytres 
ne se releve pas a l ’extrem itd et les yeux sont pubescens.

? V. Je  ne connais le genre T a c h y n o t u s  que p ar une 
indication trop sommaire qu’en donne Motschulsky (B. M. 
1861 p. 100) et p ar la tres mauvaise figure de l’unique espbce 
(T. c a s t a n e u s ) .  Je  crois cependant que "fee genre fait partie  
des Trćchides.
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J e  reviens m aintenant aux T r e c h u s  p roprem ent Hits, 
qui forment l’objet principal de ce memoire.

C ’es t C lairv ille  qui ,  dans le tome II. (p. 22) de son 
E n t o m o l o g i e  h e l v e t i q u e ,  a cree le genre  T r e c h u s ;  
mais bien qu’il y  ai t  p lace les T. r u b e n s  (il l’a figure pi. II. 
f. 6) e t  m i c r o s ,  il a cependant etudie et figurś les caractbres 
de l ’A c u p a l p u s  m e r i d i a n u s  L. C’est ainsi qu’il represen te  
la  languette  commc surm ontće de deux  soies, tandis qu’il y 
en a 8 cliez les T r e c h u s .  Ce qui p a ra i t  1’avoir  surtout 
portb  a reunir ces insectes, c’est la  forme conique du dernier  
article des palpes.

Ce n 'est done pas  sans quelque raison que C u r t i s ,  sepa- 
r a n t  ces elćmens heterogenes, a  rese rve  le nom de T r e c h u s  
aux insectes que Clairville a p lu to t  eus en vue, e t a  a t tr ibue 
aux C a r .  m i n u t  u s ,  r u b e n s  etc. un nom a  peu pres nouveau: 
celui de B l e m u s ;  j e  dis a  p e u  p r e s ,  parce  que ju sq u ’alors, 
ce nom av a i t  servi a  designer des insectes placds anterieure- 
rnent parm i les B ern  b id  i um.

Je  ne discuterai pas la question de savoir  si le genre 
qui m ’occupe en ce moment doit necessairem ent,  d ’apres  la 
reg ie  d ’an te r io r i te ,  p o r te r  le nom de B l e m u s  ou bien celui 
de T r e c h u s  dont les ca rac tb res  onl bte assez bien etablis 
p a r  D ejean  qui y a rep a r t i  toutes les especes connues en 1831.

J e  me rangera i  it l’o])inion gbneralem ent adm ise et j ’ac- 
cep te ra i  le nom de T r e c h u s .

G e n ć r a l i t ó s .

La languette  est plus ou moins net tem ent tronquee; ses 
paraglosses, plus ou moins longues et b tro i te s ,  sont toujours 
separees du corps de la la n g u e t te  et plus longues que celle-ci.

Le lab re  est assez court, ja m a is  tronque, toujours un peu 
echancre  en arc  de cerc ie ; parfois cependant ce tte  echanc iu re  
semble formee p a r  deux lignes obliques, parfois aussi le fond 
de 1’echanerure  est bisinue p. ex. m i c r o s ,  d i s c u s .

Le menton est c o u r t ,  les lobes ex te ines  sont arrondis 
en dehors, anguleux a leur ex trem ite  in terne, plus eleves que 
la  dent cen tra le  qui est o rdinairem ent bifide, ou p ar ta g ee  par  
un silIon profond qui en divise l’extrbmite. Parfo is ,  mais 
r a rem e n t  (p. ex. T. s e c a l i s )  la  den t est epaisse et nullement 
divisee. Les deux derniers ar tic les des palpes sont a peu 
prbs de meme longueur,  mais le penultieme est en massue 
a llongee ,  e t  le dern ie r ,  moins epais des sa base ,  s’amincit 
g radue llem en t ju sq u ’a l’ex trem ite  qui ,  cependan t ,  est un peu
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tronquee. 11 est plus ćtroit des la base chez les T. c a u t u s ,  
c u s t o s.

Les antennes sont tres variables: quelquefois elles at- 
teignent le milieu des elytres, quelquefois elles ne depassent 
pas la base du corselet; souvent, elles grossissent leg&rement, 
de la base a Fextremitd. La longueur la plus ordinaire est 
celle de la moitie du corps; leurs articles sont parfois cylin- 
driques, sauf ceux de la base, mais le plus souvent ils sont 
en massue plus ou moins allongee; dans quelques esp&ces, 
cependant, les articles superieurs sont presque moniliformes. 
La longueur relative des deuxifeme et quatri&me articles offre 
un bon caractere, pour autant qu’il soit observe avec beaucoup 
de soin, car le sens dans lequel on examine cet article le fait 
paraitre  plus ou moins long; lorsque les antennes sont rame- 
nees en a rr ie re ,  il est plus long interieurement qu’extćrieu- 
rement.

De cbacun des cotes de la base de l’epistome part  un 
sillon arquć qui contourne l’oeil en laissant en dessous de 
celui ci un bourrelet plus ou moins large , et qui va aboutir, 
en dessous de la te te ,  a la piece centrale (g u la ) .  Le 
maximum de profondeur de ces sillons est ordinairement en 
lace du milieu des yeux; dans certains cas, la profondeur ne 
commence a decroitre qu’a la hauteur du bas des yeux. — 
Le bourrelet compris entre le sillon et Foeil est plus ou 
moins convexe, plus ou moins large, surtout en arriere de 
Foeil; son developpement est en raison inverse de la gran
deur et de la śaillie de l’oeil5 la comparaison de sa longueur, 
en face des angles anterieurs du corselet, forme un triss bon 
caractere. — Le bourrelet porte deux points piliferes ( p o r e s  
o r b i t a i r e s  Pand.); l’un, en face du premier tiers de l’oeil, 
est ordinairement assez grand; Fautre , beaucoup plus petit, 
vers la partie postśrieure de Foeil, est place presque dans 
le sillon meme. Mr. Pandelle a tire un bon parti de la posi
tion relative de ces deux points, en les supposant relies par 
une ligne qui est ou n’est point parallele avec la ligne qu’otfrent 
les points de Foeil oppose. Mais il n’est pas toujours facile 
d ’apprecier ce parallelisme. J 'ai prefere indiquer le point 
pićcis oil aboytirait la ligne orbitaire si elle elait prolongee 
auterieurement: e’est tantot la base centrale meme du premier 
article des antennes, tantot le cote soit externe soit interne 
de cet article, soit la base de l’epistome, soit un point entre 
les antennes et l epistome.

Les yeux varient beaucoup quant a leur dimension, leur 
forme, leur saillie, Le jilus souvent, ils depassent l’orbite 
dans lequel ils sont engages, parfois cependant ils sont plus 
ou moins aplatis; quelquefois, ils sont extremement petits:



12

le  cas se p resen te  particuli&rement dans les esp&ces a colo
ra t io n  tes tacće .  Ils sont ordinairernent. un peu cordiforrnes, 
la  par t ie  la  plus e tro i te  se d ir igean t vers  la  par t ie  antórieure 
du dessous de la  tó te ;  leur cóte in fórieur ,  c. £i d. situć en 
face des angles  du co rse le t ,  est moins a rrondi que le cóte 
superieur situó vers la  base des antennes. Les facettes sont 
d ’au tan t  plus la rges  que l’oeil est plus petit.

Le corselet es t toujours moins long que l a r g e ,  ta n tó t  
presque ca rre ,  ta n tó t  com ple tem ent cordiforjne, le plus souvent 
a y a n t  une forme intermediaire . P o u r  apprec ie r  ses d im en
sions, Mr. P ande l lć  a mesurć 1’espace qui,  en av a n t  et en 
ar r ió re ,  separe  les angles soit an ter ieurs  soit postśrieurs . Ce 
procćde  est peu t-e tre  plus r igoureusem ent exact, que celui oil 
l ’on prend pour róel (c. a d. fesant pa r t ie  de la  la rgeu r)  le 
plus g rand  developpem ent an ter ieu r  e t  oh l’on ne  tient pas 
com pte de la  par t ie  sa i l lan te  des angles postćrieurs. Mais 
il peut en resu lter  ce tte  consequence qu'un corselet tres de- 
veloppe sur les cótes an te r ieu rs ,  trós retreci vers la base 
avec les angles saillans et p a r  consequent t res  cordiforme, 
soit indique comme plus etroit en av a n t  qu’en arr iere .  Au sur
plus,  la com paraison de 1'ćcartement qui existe en tre  les angles 
soit antórieurs soit posterieurs est un ca rac te re  excellent.

L e  bord an te r ieu r  du corselet est ordinairernent tronquć 
ou, du moins, les angles ne le depassent que fort peu. Mais 
le bord de la base est plus variable. 11 peu t e t re  net tem ent 
t ro n q u ś ,  ou bien avoir  la pa r t ie  comprise en tre  les fossettes 
et les cótes moins pro longśe en a r r ió re  (p. ex. m i n u t  us  et 
su r tou t  s e c a l i s ) ;  parfois les cótes sont places sur un au tre  
n iveau que la  base  par  suite de  Paffaissement de celle-ci en 
face des fossettes,  ce qui n’em peche cependan t pas que la 
base soit tronquee.

Les fossettes sont situóes un peu plus pres du bord ex- 
te rn e  que du centre  du corselet ;  e lles sont plus ou moins 
profondes, p lu tó t  tr iangulaires  qu ’a r rond ies ,  se re lian t d'un 
cóte avec le sillon m arg ina l  qui contourne 1’ang le  posterieur ,  
de l’au tre  avec le sillon t ran sv e rsa l  postś rieur.  — Cliez un 
certa in  notnbre d ’especes, elles sont fort peu profondes.

Les e ly tres  sont plus ou moins allongees, plus ou moins 
p lanes :  cylindriques e t  ap lan ies  chez le T . ' J o n g i c o r n i s ,  
oblongues dans plusieurs especes,  oblongues-ovales chez le 
plus g rand  no m b re ,  elles sont quelquefois en ovale  court et 
en menie terns t res  convexes.

Leur base n ’a pas de r e b o rd ,  mais le  rebord  marginal 
8’y  p ro longe au  dessus de l’epaule  pour s’a r r e te r  brusquement 
a v a n t  le  milieu. L a  longueur et la  direction de ce prolonge- 
m ent on t fourni a  Mr. P ande l le  l’un de ses principaux carac-
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teres: en effet, il peut btre droit ( la tu s )  ou bien il peut, 
soit s'blever ( s t r ig ip e n n i s ) ,  soit s’incliner vers le bas (m i
nut us). L’extrbmitb des elytres n’est que trbs faiblement 
sinuee. II est rare que les stries soient toutes entierement 
distinetes ou qu’elles disparaissent completement; le plus ordi- 
nairement les premibres stries internes seules sont plus ou 
inoius completes et les autres deviennent de moins en moins 
distinetes. — La premiere strie, a son extremity inferieure, 
se reeourbe et longe l’elytre jusqu’un peu au dela du milieu, 
puis se releve b peu prbs parallblement a la suture et re
monte jusqu’en face du sixibme intervalle d’oii elle s’incline 
intbrieurement pour se rbunir plus ou moins distinctement 
a la cinquieme strie. Parfois e’est 4 la troisieme strie que 
le prolongement de la premibre se reunit ( m ic ro s ,  lo n g i -  
co rn is ) ,  parfois mbme la premibre strie longe toute la partie 
postbrieure de l’elytre et ne se rbunit qu’b la strie marginale 
( a n g u s ta tu s ,  m onolcus).

La huitieme strie n’est ordinairement distincte qu’en des
sous des epaules et dans sa moitib inferieure; mais elle est 
profonde dans toute son etendue chez les Trechus de Madbre, 
du Chili. En dessous des epaules, elle porte toujours 4 gros 
points piliferes, et vers l’extremitb, plusieurs autres points 
semblables, mais plus espaces.

Le strie prbscutellaire se trouve toujours entre l’ecusson 
et la premibre strie et parallblement a celle-ci.

Le troisieme intervalle porte presque toujours 3 gros 
points piliferes dont les 2 premiers sont ordinairement placbs 
sur la troisieme strie et le dernier vers l'extremite de la 
deuxieme; le nombre de ces points est plus considerable cliez 
les T. p a c i f i c u s ,  s u b t e r r a n e u s  etc. — Chez le T. M exi- 
c a n u s ,  le troisieme intervalle est imponctue et e’est le cin- 
quieme qui porte les points pilifbres.

Le dessous du corps n’est jamais ponctue, sauf chez les 
espbees pubescentes. La pointe sternale est ordinairement 
glabre, mais elle est munie de quelques poils chez les T. 
d iscu s  et m icros.

Les episternes du mbtathorax sont ordinairement plus 
longs que larges; chez plusieurs espbees de Madbre, ils sont 
carres.

Le mbtasternum varie de longueur. Mr. Pandelle a ti es 
bien utilisb ces diffbrences en comparant l’intervalle coxal 
(c. b. d. la largeur du metasternum entre les hanches inter- 
mediaires et postśrieures) et les piliers des harfches posterieures.

Les cuisses n’offrent aucune particularity, tauf dans une 
seule espbee (o c h re a tu s  D.) oil les cuisses postbrieures du Ą 
sont rentlees et dentees en dessous.
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Les tibias sont elargis ń, leur ex trem ite  infśrieure. — 
Les 3 premiers ar ticles  des tarses sont dilates cliez les 
prolonges in ter ieurem ent,  b r ievem ent sillonnes, p o r tan t  quel
ques poils en dessus, papilleux en dessous.

L a  p lupart  des especes sont g la b re s ,  quelques unes, 
ee pendan t ,  sont plus ou moins compl&tement pubescentes 
( m i c r o s ,  d i s c u s  etc.).

La coloration la  plus generale est le noir de poix plus 
ou moins fonce sur la  te te ,  le corse le t et les ć ly tre s ;  souvent, 
eependant,  les deux prem iers  sont d ’un brun plus clair. Beau- 
coup d ’espeees ,  surtout celles a  petits  y e u x  et a  bourre lets  
post-oculaires tr&s g ra n d s ,  sont ferrugineuses ou testacees; 
cliez quelques especes, les e ly tres ,  de couleur foucśe, por ten t  
une bordure  m arg ina le  ( m a r g i n a l i s )  ou des taches testacees 
hum era les  ou apicales ( n i g r o - c r u c i a t u s ,  s c a p u l a r  i s ,  s u b -  
n o t a t u s ,  b i n o t a t u s ) ;  cliez d ’au tres ,  dont la coloration genć- 
ra le  es t te s ta c śe ,  il y a sur les ś ly tres  une bandę noire 
( d i s c u s ,  A r e c h a v a l e t a e ) .  — II est assez r a r e  que les an- 
tennes et les pa t tes  soient plus ou moins foncees; je  n ’ai done 
p a r l e ,  dans les descrip tions ,  de la  coloration de ces parties,  
que lorsqu’elle n ’est pas d ’un testacd uniforme.

1. T. d i s c u s  Fab. S. E. I. 207. 200 ^.Carab.). -  Pufz. 
no. 1. — Schaum D. I. 633. 1. — Pand. no. 3.

u n i f a s c i a t u s  Panz. 38. 7 (Car.).
M a r i a e  Hum m el Ess. ent. II. 44.
Bufo-teslaceus, capitis laleribus elj/troruntijue fascia ante- 

apicali n igris- ( cyaneo- ) .  Antennae longiores, arliculo secundo 
quarto breviore. Oculi prominuli, interslitiis posticis duplo ma- 
jores. Protliorax cordatus, angulis posticis lalis, prominentibus, 
acutis. Elytra elongato-ovata, pubescentes, la.ve puuctato-slriala.

E u ro p e  temperee e t  bordale, surtout dans les roseaux le 
long des eaux courantes.

2. T. m i c r o s  H erbst Arcbiv 142. 60. — Schaum D. 1. 
I. 634. 2.

r u b e n s  Duft. II. 172. 230  (Car.).
var.  p l a n a t u s  Duft. II. 172. 229.
s e r i c e u s  Fleisch. B. M. 1829. 69.
f l a v u s  Sturm VI. 76. 4.
var. q u a d r i c o l l i s  Putz. Stett . E. Z. 1847. 303.

Pubescens, teslaceus, vertice elytronm qne plaga iiuletermi- 
nala poslica obscurioribus Antennae dimidiam elytrorum par
tem attingentes; sulci rerlicis antice divergenles; inlerslUia 
poslica oculis subprom im lis aequalia. Protliorax subquadratus, 
laleribus infra medium s im a tis , angulis posticis acute reel is,
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basi truncata. E ly tra  depressiuscula , oblonga, subparallela, 
basi trunca ta , humeris ro tu n d a tis , sub tiliter p u n c ta to -str ia ta , 
in terstitiis  punciu la tis .

Long. 4 -  El. 2 -  Lat. I 1/ ,  M.
En 1847 j ’ai dćcrit comme appartenant a une esp&ce 

distincte, deux individus provenant de St. Petersbourg, ayant 
Je corselet 4 peine sinuć sur les cótćs, les angles posterieurs 
trfes grands, parfaitem ent droits, non aigus ni saillans et chez 
lesquels les elytres ne sont nullement deprimees an milieu. 
Depuis, j ’ai constate l’existence du dernier caraclere (con- 
vexite des ely tres) cliez des individus qui sont bien certaine- 
ment des T. m ic ro s .  Je  suis dispose 4 croire que le q u a -  
d r i c o l l i s  est une simple varidte oix la  partie posterieure du 
corselet est plus elargie que dans les individus ordinaires.

3. T. l o n g  i c o r n  is Sturm D. I. 83. 9. — Scliaum D. I. 
I. 635. 3. — Pand. no. 1.

T. l i t t o r a l i s  Dej. Spec. V. 7. 3.
A la tu s , fu sco -testa ceu s; caput dilute brunneum , lalum , 

sulcis mediis antice subparallelis. Antennae u ltra  dim idiam  
corporis partem  extensae. In lerstitia  poslica  oculis hand p ro -  
m inuhs sesqui-longiora. P ro thorax subcordalus, basi u trinquc  
ad angulos posticos em arg ina ta , hisce su b rec tis , erectiusculis. 
—  E ly tra  depressa, elongala, subparallela, basi truncata , hu 
meris ro tu n d a tis , s tr iis  3  prim is pro fund ioribus, prim a apice 
terliae con juncta ; m etathorace abdomineque parce pubescentibus.

Long. 4 %  -  El. 2 %  — Lat. l ‘/ 3 M.
La m arge basilaire des elytres s’etend jusqu’st la troi- 

sieme strie; elle se relie ń. un rebord un peu arque qui va 
jusqu it l’dcusson. Les deux fossettes dorsales des śly tres 
sont situćes sur le troisieme intervalle. La ligne orbitaire se 
dirige sur la  partie supśrieure des yeux.

Habite it peu pres toute PEurope tem perśe et mćridionale.

4. T. W h i t e i  W ollast. (genre T h a l a s s o p h i l u s )  Ins- 
Mader. p. 71 no. 55. — Coleopt. A tlant, p. 55. no. 165.

R u fo -ferru g in eu s n itidus depresses, capite picescenli;  p ro -  
thorace cordato lateribus postice subreflexis; elytris d iln to -  
teslaceis s tr ia tis ,  s tr iis  ad  latera  evanescentibus,  •  fascia  su b -  
api 'cali obscura nigrescenti ornalis et singulo pnnctis 2  d istinctis  
im presso, pedibus testaceis.

Long. 1%  Lin. '
Ne connaissant pas cet insecte, je  me suis borne it re- 

produire la diagnose etablie par 1’auteur. Mr. W ollaston con- 
fddkre le T. W h i t e i  comme represen tan t, dans les lies de
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l’A tlantique, le T. l o n g i e o r n i s .  II se trouve rarem ent 
a Mad&re, i mais beaueoup plus communement aux Canaries.

5. T. r u b e n s  Fab. S. E. I. 187. 92 (Carab.). — Schaum 
I). I. 638. 6. — Pand. no. 43.

p a l p a l i s  Duft. II. 183. 248 (Car.).
p a l u d o s u s  Gyll. II. 34. 20 (Bemb.). — Sturm VI. 89. 

— Dejean V. 8. 4. — Putz. no. 5.
p a l  l id  us Sturm VI. 98. 18.

Picens, iridescens. Antennae articulo secundo quarto bre- 
niore. Oculi prominuli, interstitio postico duplo majores, PrO- 
thorax subcordatus, angnlis posticis acute rectis. Elytra 
oblongo-ovata, basi transversim truncata, punctato-striata, 
striis ex tends subiilioribus.

Long. 6 — El. 4 — Lat. 2 M.
Europe tem peree et boreale. Commun it la Baraque 

Michel; fanges elevees k l'est de la  Belgique.

6. T. i n t e g e r .
Rufo-brunneus, palpis pedibusqne pallide testaceis. A n 

tennae articulo secundo quarto breviore. Oculi p a rc i, baud 
prominuli, interstitiis posticis fere aequales. Prothorax qua- 
dratus, antice lateribus rotundatis, dein usque ad angulos p o -  
sticos rectis, hisce subrectis, apice acutis nee prominulis, basi 
in medio v ix  prolongata Elytra oblongo-ovata, humeris ro 
tundatis, undique profunde striatis, striis punctnlatis.

Long. 5 l/ j  — El. 3%  — Lat. 2 M.
La couleur generale est plus rougeatre que celle du 

l u l v u s .  La tete est semblable tl celle du L a l l e m o n t i ,  sauf 
que les antennes sont un peu plus longues et que les bour- 
relets post-oculaires sont un peu plus larges. Le corselet est 
plus regulierem ent arrondi au prem ier tiers an terieur, beau- 
coup moins retreci en arriere , nullement sinuś avan t les angles 
postórieurs qui ne forment aucune saillie, quoiqu’ils soient tr&s 
tranchans. Le milieu de la base est moins prolonge en arri&re. 
Les ćlytres sont plus la rges, plus regulierem ent ovales, plus 
largement. arrondies aux śpaules; la surface est un peu moins 
aplanie; les stries sont tout aussi profondes, mais plus regu- 
li&res et leur ponctuation est un peu moins forte.

Je  n’e n 'a i  vu que deux individus ( ,^ ) venant de Tanger 
e t fesant partie  des collections de Chaudoir et Vuillefroy.

7. T. R a y m o n d i  Pandellć no. 47.
Rufo-brunneus, palpis pedibusqne testaceis. Antennae 

tenues, elytrorum tertiam partem n ix  attingentes, articulis se
cundo qnarloque aequalibns. Oculi prominuli, interstitiis posticis
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duplo majores. Prothorax fere quadratus, lateribus rotundatis, 
angnlis posticis mirmtis, erectis, acutiusculis. Elytra oblongo- 
orata, pnnctvlato-striata, striis externis obsoletis.

Long. 4%  — El. 2 2/ 3 — Lat. 2 M.
U differe du T. f u l v u s  par sa coloration plus brune, 

ses antennes plus courtes, les sillons du vertex plus parallfeles, 
les yeux plus saillans, les bourrelets post-oculaires moins 
ddveloppes, la ligne orbitaire se d irigeant, non vers la base 
interne des antennes, mais entre les antennes e t la base de 
l’dpistome, le corselet un peu plus long et encore raoins rś- 
treci en a rrie re ; les angles postórieurs un peu plus aigus; la 
surface est plus convexe, le sillon longitudinal est plus pro- 
fond. Les elytres sont plus la rg es , plus arrondies sur les 
cotes, les epaules sont plus arrondies; les stries sont moins 
fortement ponctudes, les stries externes surtout sont beaucoup 
moins marquees.

Get insecte a etc trouve a H y eres , p ar Mr. Raymond. 
Je  n en ai vu que 2 individus dont 1’un appartient h Mr. Pan- 
delle, l ’autre & Mr, Chevrolat.

8. T. f u l v u s  Dej. spec. V. 10. — Putz. no. 10. — Pand. 
no. 46.

Le 1. l u l v u s  peut etre consider^ comme le type d’un 
petit groupe habitant le midi de I’JSurope et le nord de 
1 Afrique et dont une espece se trouve meme sur la  cote 
m śridionale de 1 A ngleterre. Les especes de ce groupe sont 
caraeterisćes par leur taille, grande pour le genre, leur colo
ration plus ou moins testacee, leurs elytres oblongues allongees, 
assez profoiidement- ponctuees-striees, leur corselet carre ou 
cordiforme, leurs yeux assez petits, peu ou point saillans, les 
bourielets post-oculaires ti es developpes et les antennes longues.

A doptant le T. f u l v u s  comme jioint de depart, je  crois 
devoir donner a sa description quelque developpem ent.

Long. 4 2/ 3 — El. 2y.. — Lat. 1 % M.
D un testace un peu rougeatre, avec la te te  plus foncee, 

les palpes, les antennes et les pa ttes plus pales. La dent du 
menton est courte, la rg e , bien nettem ent bitide. Les deux 
derniers articles des palpes m axillaires sont d’egale longueur. 
Les antennes, filiformes, composees d’articles cylindriques, 
a deuxieme et quatriem e articles egaux, ne depassent pas le 
tiers des elytres. Les yeux  sont a peine un peu saillans, 
d'un tiers seulement plus grands que les bourrelets post-ocu
laires. La ligne orbitaire se dirige sur la "base interne des 
antennes; le premier point est situe en face du milieu de 
l’oeil, le deuxieme est place beaucoup plus bas.

Le corselet est tr&s variable. Dans l’individu unique ($ )
2
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ty p e  de D ejean , le corselet est transversa lem ent c a r re ;  le bord 
an tć r ieu r  n ’est nullem ent dchancrć; les angles anterieurs sont 
un peu avances, coupćs presque droits avec la pointe obtuse : 
les cotes sont arrond is  jusqu 'au  p rem ier  tiers d ’ou ils se di-
r igen t obliquement, en se retrdcissant un peu jusqu’aux  angles
posterieurs  oii ils se red ressen t legerem ent;  ces angles sont 
petits, droits, nullem ent sa illans; le milieu de la base, jusqu aux 
fossettes basales, es t un peu prolonge en arr iere .  Des indi- 
vidus recueillis p a r  Mr. Schaufuss en P o r tu g a l ,  dans des 
groltes ,  sont identiques au ty p e  de D ejean ; mais d 'au tres  pris 
en meme terns on t le corse le t no tablem ent plus la rg e ,  plus 
a rrond i sur les co te s ,  un peu ćchancre au bord an tśr ieur .  
Un au tre  individu, ega lem ent pris p a r  Mr. Schaufuss (C abilla r) ,  
a  le corse le t  plus allonge et moins rćtreci en arriere.

Les e ly tres  sont ob longues,  o rd ina irem ent planes sur  le 
dos; les epaules sont tres  arrond ies ;  les stries sont profondes 
e t  trks fortement ponctuśes, en gśndral presque crenelćes; elles 
sont toutes trfes distinctes et aussi profondes a l ’extrdrnitd 
qu’& la base.

Espagne. Portugal.

9. L a l l e m a n t i  Fairm. A. s. ent. F r.  1858. 783.
Un peu plus g rand  que le f u l v u s ,  d u n e  couleur un peu

plus foncśe ; le troisi&ipe ar tic le  des antennes est no tab lem ent 
plus g rand .  Les bourre lets  post-oculaires sont un peu plus 
grands, le point o rb ita ire  inferieur est plus p e t i t ;  le corselet 
es t plus arrondi sur les cotes, plus nettem en t sintie au dessus 
des angles posterieurs qui sont plus grands  et saillans.

A lgśrie.

1. T . l a p i d o s u s  Daws. Ann. nat. hist. 111.(1849) 214. 
—  Geod. Brit. 168.

Un peu plus allongd et p roportionnellem ent plus ś tro it  
que le f u l v u s ,  e t  d 'un testace  plus c la ir ;  les antennes sont 
un peu plus longues; la te te  est plus d tro ite ,  plus allongće, 
plus p la n e ;  les deux  sillons la td raux  sont plus droits et  plus 
rćguliers ;  les y e u x  sont un peu plus petits  e t nettem ent sail
lans ;  l ' in te rva lle  qui les sćpare  de la  base des antennes est 
beaucoup plus g ra n d ;  le corselet est encore moins arrondi 
sur les cotes e t  moins re trec i vers la base ;  les angles poste
rieurs sont tres  d ro i ts ;  la base des dlytres est un peu moins 
t ronquee et les ćpaules sont plus a r rond ies ;  les sti ies sont 
tou t  aussi profondes, mais leur ponctuation est moins distincte.

Cote meridionale de l’A ng le terre  et surtout lie de W ight.
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11. T. c e p h a l o t e s .
T. f u l v u s  Fairm. Lab. F. F. I. 150.

Cet insecte a ete confondu avec le T. f u l v u s  dout,  
cependan t,  il s’eloigne beaucoup. L a  te te  est plus etroite, 
plus allongee, les sillons la te raux  sont beaucoup plus d ro its ;  
ils r e s te n t  tres profonds dans tou te  leur  ś tendue, tandis que, 
ehez le f u l v u s ,  ils s’a t tenuent cons idśrab lem ent av a n t  lę 
deuxiem e point o rb i ta ire ;  les veux  sont beaucoup plus petits,  
absolument p la t s ;  les bourre lets  post-oculaires sont plus g ran d s ;  
les antennes sont un peu plus longues et leu r  deuxiem e artic le  
est plus court que le  quatrifeme; le corse le t  es t  p lus  etroit,  
plus long e t  par  consequent plus c a r rć ;  il est fort peu arrondi 
sur les có tes ;  les angles posterieurs sont plus saillans e t  un 
peu a igus; les ely tres sont plus ovales.

C’esl au T. l a p i d o s u e  que le C e p h a l o t e s  ressemble 
le p lus: il s 'en distingue p a r  un corselet plus e t ro i t ,  moins 
arrondi sur les cótćs an te r ieu rs ;  p a r  la  te te  encore moins 
Ja rg e ,  les yeux  un peu plus pe t i ts ;  le point o rb ita ire  supś- 
n e u r  est situe au n iveau du bas des y e u x ,  tandis que chez 
le l a p i d o s u s  il es t en face du milieu; les joues  forment une 
saillie plus prononcee en tre  les y e u x  et la  base des antennes.

P y re n .  orientales.

12. T . c h l o r o t i c u s .

lesłaceus. Antennae longae, (iliformes, articulis secundo 
qu ar toque longitudine aequalibns. Caput latum. Oeuli magni, 
pi imnnuli, interslitio postico aeqitales. Prothorax subcordatus, 
bast angustatus, angulis posticis rectis. Elytra oblonga, late-  
11bus subparallelis, marginibus basalibus antice Connergentibus; 
plana, striis 2  primis imprcssis, caeleris nix postice conspicuis.

Long. 4 %  -  El. 2 %  -  Lat .  2 M.
Lnti&rement testace. D ent du menton la rge  et profonde- 

ment divjsee, Mandibules aigues. Antennes iil iformes, trfes 
ongues, depassant le prem ier  tiers  des ś ly t r e s ;  les deuxieme 

e t  q u a tn e m e  articles p resqu’^gaux  en longueur. T e te  aussi 
urge que le co rse le t ,  lisse. Bourrele ts  post-oculaires dgaux 

aux  y e u x ;  ceux-ei g rands ,  un peu saillans; les lignes orbita ires 
d ivergent fortem ent en av a n t  et  sc d ir igent sur Ja par t ie  
superieure des yeux.

Le corselet es t subcordiforme, de moitie plus e tro it  a  la 
base qu’en avan t oil il est de la  la rg eu r  de la te te ;  les cótśs 
sont arrondis ju squ ’au milieu, puis legerem ent arques ju sq u ’aux 
angles qui sont re leves e t  droits. Le rebord la tera l  est la rge ,  
du double plus la rge  aux  angles de la  base. Le sillon longi
tud ina l es t profond, mais il es t a peine a p p a re n t  au delń, de 
1 impression t ransve rsa le  anter ieure . Les fossettes de la  base

2*
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sont la rg e s ,  mais peu profondes; elles sont comprises entre  
le sillon qui touche aux  angles et l 'impression t ransve rsa le  
de  la  base qui fo rm e ,  de chaque co te ,  un sillon court et 
oblique s’a r r e t a n t  a v a n t  le sillon longitudinal.

Les ś ly t re s  sont deux fois et  demie aussi longues que le 
corse let ,  oblongues, mais avec les cótós (finement crśnelśs)  
presque p a r a l ld e s  au  m ilieu ,  de meme la rg eu r  en av a n t  e t  
en a r r i^ re ;  les śpau les  sont t ie s  arrond ies ;  les m arges basi- 
la ires  convergen t en av a n t  e t  s’a r re te n t  en face de la qua- 
tri&me s t r ie ;  la surface est p la n e ,  mSme un peu depr im śe; 
les deux  prem ieres  stries sont bien m arquees,  sauf it la  b a s e , 
les au tres  ne sont bien distinctes que vers I’extr6mit6. Les 
trois points sur la  troisieme strie sont la rges  et profonds; le 
deuxteme est silue un peu plus bas que le milieu; l 'extremitd 
recourbśe  de la  p rem iere  str ie  est p rofonde et se term ine 
brusquem ent a  la  cinquieme strie  & luquelle elle tend a se 
rśun ir  obliquement.

Les piliers des hand les  posterieures  sont d 'un quar t  plus 
courts que la  longueur du m ćtas ternum . Chez le on re- 
m arque  une fossette  oblongue a l 'ex t re m itś  du dernier seg
m en t abdominal.

Chili (Germain). 5 ind. coll. de Chaudoir.

13. T . f e r r u g i n e u s  Brulle V oyage  d ’Orbigny (1842) 
p. 43 no. 118.

Rufo-testaceus. Antennae longae, subfiliformes. Prothorax 
subcordatus, basi angustatus, angulis posticis subacnlis. Elytra 
oblonga, lateribus fere parnllelis, subplana, striis c ix  perspicuis.

Long. 5 %  M.
T estacś  rougeatre  assez clair . T e te  et corse le t un peu 

plus allongds que chez le c l i l o r o t i c u s ;  antennes un peu 
plus fortes; cótśs du corselet plus sinues posterieurem ent; 
angles  postś r ieu rs  plus aigus et plus saillans en deh o rs ;  ely- 
tre8 plus allongees, plus paralleles, a peine s trides; des deux 
points placćs sur la  pa r t ie  an ter ieure  de la  troisieme strie le 
p rem ier  seul est visible; le  dessus est un peu moins p lan ;  
les pa t tes  sont plus allongees.

Cordilidre du Chili. Le type de Brulld , qui est une $ ,  
se t rouve  ddpose au Musćum de P ar is  oil Mr. de Chaudoir  
a  bien voulu le com parer .

14. T. q u a d r i c e p s .
Testaceus. Antennae longae, filiformes, articulis secundo 

quartoque aequalibus. Caput latum. Oculi parci hand p ro - <
minuli, interstitio postico bis minores. Prothorax transcersim  
quad rat u s , basi leciler angustatus, angulis posticis obtusis.
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Elytra oblonga, humeris rotundatis, basi transversim Iruncata, 
inargine laterali serrulato; plana, striis pro fundis , puncAatis, 
interstitiis sublilissime remote punctulatis.

Long. 5 — El. — Lat. 2 '/ ,  M.
T estace, avec les mandibules et 1’extrem ite des tibias 

bruns. Dent du menton peu large et Iśgerem ent bifide; 
peoultieme article des palpes pyriforme allonge, de meme 
longueur que le dernier, mais de moitić plus large it l’extre- 
m itś que celui-ci Lest a la base. Mandibules śpaisses, peu 
recourbees et peu aigues a l'extrem itó, lisses en dessus. An- 
tennes liliformes, longues, atteignant le prem ier quart des 
e ly tres; deuxieme article śgal en longueur au quatrieme.

Tete tres large a raison du grand developpem ent des 
bourrelets post-oculaires qui, en arriere , ont deux fois la lon
gueur des yeux. Ceux-ci sorit tres petits e t nullement sail- 
lans; la  ligne orbitaire diverge fortement en avan t; elle se 
dirige sur la  base interne des antennes.

Le corselet est en carrć  transversal, un peu rótrści vers 
la base; les cótćs sont arrondis jusqu’au prem ier tiers ofi ils 
depassent la largeur de la te te ; ils se dirigent ensuite obli- 
quement vers la base sans aucune sinuositć. Les angles postć- 
rieurs sont tres obtus. Un peu avant le milieu de chaque 
cote de la base, un pli donne naissance, d’un cote, a  l’im- 
pression transversale (laquelle est interrom pue au milieu), de 
I autre k une fossette assez large, mais peu profonde, qui est 
sśparće du sillon la tś ra l par un espace relevć. — Le sillon 
longitudinal n’a tte in t pas tout it fait la  base.

Les ć ly tres sont oblongues, tres arrondies aux epaules; 
les m arges basilaires s’etendent jusqu’en face de la quatri&me 
strie  (elles touchent la  cinquieme) et convergent transversale- 
ment. Le rebord des śly tres est tres finement crenele depuis 
la base jusque vers le dernier tiers. La surface est plane; 
es stries sont profondes (sauf les deux externes qui sont 

cependant distinctes dans toute leur etendue), ponctuśes; les 
in tervalles, surtout ceux exterieurs, sont parsem śs de tres 
petits points piliferes. I.e prolongem ent recourbś de la p re
miere strie s'unit a la cinquieme. La strie prescutellaire est 
longue et profonde; elle est paralle le  a la  premi&re strie. 
Les deux fossettes de la  troisieme strie sont bien m arquees; 
la prem iere touche it la fois a la  troisi&me et a la quatri&me 
s tr ie ; la troisieme est situśe a l’extrem ite meme de 1’ćly tre, 
contre la  strie  recourbee.

La pointę sternale est rebordee, dćprim će entre les han- 
ches, pluri-sillonnee k  l’extrem ite. Le pilier des hanches
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postćrieures est de moitić plus long que la longueur du m eta
sternum. Les tibias et les tarses sont sillonnes en dessus.

Pampas du Chili (Germain). 1 $ coll. de Chaudoir.

15. T. A u d o u i n i  Guer. Voyage Coquille p. 60 pi. I. 
f. 6 (1832).

T. t e s t a c e u s  Blanch. Voy. au pole Sud IV. 45 t. 3 f. 15.
R ufo-testaceus. Antennae longae, ftliformes. Caput latum. 

Oculi subprom inuli. P ro thorax angm te  subquadra tus, basi 
a n g u sta tu s . angulis posticis ob tn sis , fossulis basalibus nullis. 
E ly tra  ova to -ob longa , p laniuscula, slriis 3  distinclis.

Long. 4%  M.
Tree voisin du q u a d r i c e p s :  d’une couleur plus brune 

et plus terne; tete avec toutes ses parties semblables; yeux 
plus grands et plus saillans; corselet bien plus etro it, pas 
plus large que la te te , un peu moins long que large, assez 
retreci en arribre, tr£s peu arrondi si.r les cotes, surtout 
depuis le milieu; angles posterieurs obtus, arrondis au som- 
met; base coupće un peu obliquement vers les angles; rebord 
lateral un peu moins iargement releve; disque un peu con- 
vexe, coupe longitudinalement par un sillon profond au milieu 
et se prolongeant en s’affaiblissant jusqu’a la base, mais 
s'arretant en avant a l’impression transversale qui est distincte 
et un peu angulaire; point de fossettes basales. Elytres plus 
exactement ovalaires, base nullement echancree; epaules plus 
arrondies; le dessus plan avec trois stries suturales tres 
lśgerement indiqu£es et trois tres petits points sur la troi- 
sieme strie.

lies Malouines et Detroit de Magellan. 2 ?.
Les types de Mrs. Guórin et Blanchard se trouvent au 

Musćum d’liistoire naturelle oil Mr. de Chaudoir les a com
pares. C’est par erreur que la description de Mr. Guerin 
indique l'insecte comme venant de Port Jackson.

16. T. m i c r o p h t h a l m u s  Miller. Wien. ent. Monatschr. 
1859 no. 10 p. 300.

Ferrugineus. Caput latum. Antennae crassiusculae, dim i- 
diam  fere  elytrorum  partem  a ltingentes, drticulis secundo  
quartoque aequalibus. Oculi m inuti, depressi, in terstitio  postico  
fere triplo minores, puncto orbitali postico minimo, linea orb i
tali in ter oculos et antennarum  basim porrecta .  —  P ro thorax  
cordatus, in ter angulos anticos capite angustior, dein lateribus  
latior atque ro tundatus, ante medium  angustatus, ante angulos 
posticos hand subito  constric tus, hisce la tis , omnino rectis, 
apice acuto prom inulo. —  E ly tra  ob lo n g o -o va ta , humeris ro -
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tundatis, basi ipsa transversim  subtruncata , s tr iis  sub inaequa- 
libus, punclula tis, 5  prim is d islinctis, tertia  5 -foveo la la .

Long. 4%  -  El. 2%  — Lat. 1% M.
Je ne connais qu’un seul individu qui a ete donne par 

Mr. Miller a Mr. de Chaudoir. II presente la mśme anomalie (?) 
que j'ai ddjil reucontrće dans plusieurs des especes prćcć- 
dentes c. a d. que la troisieme porte 5 gros points au lieu 
du nombre normal de 3 (Mr. Miller dit 2, fesant sans doute 
abstraction du point postśrieur). Le rebord marginal des 
ćlytres se prolonge sur la base presque jusqu’en face de la 
troisi&me strie; ce n’est que vers son extrdmitd qu’il prend 
une direction horizontale. On remarque une petite carfene 
entre la suture et le quatrieme intervalle.

Comparś au T. L o n g h ii ,  le m ic ro p h th a lm u s  offre 
les differences suivantes. Ses antennes sont plus śpaisses, 
surtout vers Pextremit6; le quatrieme article des antennes, 
plus long que le deuxieme chez le L o n g h ii ,  est ici it peu 
pres de la mgrne longueur. Les yeux sont plus petit6, nulle- 
ment saillans; les bourrelets post oculaires sont de moitić plus 
grands; la ligne orbitaire se dirige, non pas sur la base ex- 
terne des antennes, mais entre les antennes et les yeux. Le 
corselet est moins convexe, un peu moins arrondi au tiers 
antśrieur, se rćtrecissant plus graduellement jusqu’au dessus 
des angles postćrieurs oil il est moins śtrangle: les angles 
eux memes sont un peu plus grands, plus releves, mais moins 
droits; les elytres sont un peu plus śtroites, moins larges 
antćrieurement, moins tronquees la base; les stries sont un 
peu moins profondes et plus irregulieres.

Monts Tatra (Miller). Mr. Miller l’a egalement trouv6, 
mais rarement, au Czerna hora, sous de grosses pierres plates, 
dans les endroits humides.

17. T. p r o c e r u s  Putz. 1. c. no. 9. — Pand. no. 4.
Piceo-niger, ore, antennis, pedibus elytrornmque basi, m ar- 

gitie extrem o suturaque augustę ru fo -testace is. Caput latum. 
Antennae longiores, tertiam  elytrorum  partem  attingentes, a r l i -  
culo quarto secundoque parum  longiore. Oculi p a r v i,  leviter  
prom inuli, in terstitiis posticis aequales, linea orbitali in an ien- 
narum  basim internam  porrecta. P ro thorax antice capitis la ti-  
tudine, cordatus, lateribus antice rotundatis, dein sensim  a n g u -  
sta tis, ante basim constrictis, angulis posticis latis, reclis, apice 
a cu liu scu lis; basi truncata .  —  E ly tra  o b lo n g o -o va ta , basi 
o b liqua ta , s lr ia to -p u n c ta ta , striis 4  prim is pro fundioribus, 
quinta sextaque obsoletioribus, caeteris nullis.

Long. 6 — El. 3%  — Lat. 2 M.
Transylvanie.
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De m em e que dans les especes suivantes, les gros points 
de  la  troisieme strie  depassent parfois le nom bre normal de  3: 
chez l’un de mes individus, la troisieme strie  por te  sur chaque 
ć ly t r e  5 points trds  regulierem ent disposes.

18. T. s u b t e r r ' a n e u s  Miller. Y erhandl .  der K. K. zool. 
bot. Ges. in W ien  1868 p. 10.

Cet insecte es t  assez voisin du T. p r o c e r u s ;  il est 
a  peu. pres de la  meme ta i l le ,  en t ie rem ent d’un brun ferru- 
g ineux ; les antennes sont encore plus longues, leurs a r tic les  
sont plus cylindriques; les y eu x  ne sont nullement sa i l la n s ; 
les bourre lets  post-oculaires sont de moitie plus g ran d s ,  mais 
moins proeminens. Le corselet es t moins arrondi a sa partie  
a n te r ie u re ,  un peu plus la rge  en a r r ie re ,  plus subitement 
re trśc i au dessus des angles postćrieurs qui sont plus pe t i ts ;  
les rebords la te rau x  du corselet sont plus eleves et la  gout- 
t ie re  qui les longe est plus large. Les e ly tres  ont la  meme 
fo rm ę ,  elles sont strides e t  ponctućes de m em e, mais elles 
sont plus dćprim ees ąu milieu; la troisieme strie porte  5 gros 
points, nom bre que Mr. Miller indique comme e tan t  norm al .

J ’en ai vu un individu dans la  collection de Mr. Cliaudoir: 
il p rov ien t  de Mr. Miller qui l’a pris avec d ’au tres  dans les 
K arpa th s  de la  Galicie orientale ,  vallee de G adzyna ,  sous de 
grosses p ierres p rofondem ent enfoncees dans le sol humide. 
Un au tre ,  com pletem ent id e n t iq u e ,  m 'a  ćtd communiqud par  
Mr. Schaufuss (Beskiden).

19. T. p a c i f i c u s .

B rinm eo-p icsvs , hand niłidus. Antennae hrem ores, articulo  
secundo tertio breciorc. Caput latum . Oculi prom inuli, in te r -  
slitio  postico tertia  y a rte  m ajores. P ro thorax  transversim  
subcorda tns, [angulis, poslicis subrectis E ly tra  elonga to -ob -  
longa, anterius a ngusta la , hum eris depress i s . p la n a , s tr ia ta , 
interstitio  tertio  6 -puncta to .

Long. 8 -  El. 4 %  -  Lat.  2 3/ t  M.
Couleur de poix un peu b runatre  et tres te rne sur les 

ely tres. Base des an tennes ,  ex trćm ite  des palpes,  le v e rs  des 
cotes des e ly tres  et pattes  d ’un testace  rougeatre .

L a  dent du menton est tres large , obtusćment divisee au 
milieu; les lobes la td raux  sont |a r rond ies  sur les cotes et 
te rm inśs | in tć r ieu rem en t  p a r  u n e jo n g u e jd  en t spiniforme. Tous 
les articles des palpes  sont assez epais,  tronquds.

Antennes epaisses, peu allongees, ne depassant que faible- 
ment la  base des e ly tre s ;  troisieme article  le plus long, 
deuxieme le plus court. T e te  grande, aussi la rge  que le cor-
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selet;. mandibules fortes, peu aigues. Yeux saillans, d ’un tiers 
seulement plus grands que les bourrelets post-oculaires. Ligne 
orbitaire se dirigeant sur la  base des antennes.

Corselet transversalem ent subeordiforme; bord anterieur 
tres faiblement echancre; angles deprim es, cdtes arrondis se 
retr^cissant graduellem ent jusqu’aux angles posterieurs qui 
sont peu saillans, presque droits et dont la pointę est obtuse.
Ca base forme un bourrelet qui s’ćtend jusqu’au prem ier quart 
de sa largeur pres des angles posterieurs. Le rebord lateral 
est la rg e ; le sillon qui le longe intćrieurem ent vient se con- 
fondre avec les fossettes basales qui sont larges e t assez 
profondes et s’unissent a l’impression transversale inferieure 
laquelle est tres marquee et n’est nullem ent interrom pue au 
milieu. Le sillon longitudinal est bien distinct dans toute son 
etendue, tr&s profond entre les deux impressions transversales.

E lytres oblongues-allongees, tres attćnuees en av an t; 
epaules nulles; marges basilaires convergeant fortem ent en 
avan t; le rebord m arginal est un peu moins large que cqjui 
du corselet; il se term ine seulement en face de la troisieme 
strie. La, surface est plane, meme un peu deprimee au milieu; 
toutes les stries sont bien marquees, profondes, peu distincte- 
ment ponctuees; la  troisieme porte  6 gros points piliferes.
Le sillon apical est tres prolonge et se reunit par une leg&re 

'courbure a  la cinquieme strie. Les piliers des hanches poste- 
rieures sont d ’un quart plus longs que le metasternum. Les 
segmens de l’abdomen sont parsem śs, surtout au m ilieu , de 
quelques points piliferes assez gros. — Les pattes sont grandes, 
lo rtes; les tibias et les tarses sont pubescens. Le deuxieme 
article des tarses anterieurs du c? est presque bilobe.

He Croiset (O cśan pacifique). 3 ind. coll. de Chaudoir.

20. T. L o n g h i i  Comolli Col. prov. Novoc. (1837) p. 13 
no. 18. — Pntz. no. 8. — Pand. 1. c. no. 42.

Rufo-lestaceus, sutura dilutiore. Antennae dimidiam fere 
elytrorum partem atiingentes, articulo secundo quarto breviore.
Oculi parci inlerstiliis posticis scsqui-m inores, liriea orbitali 
versus basim antenuarum externam porrecta. Prothorax cor-  
datus, laleribus anticis ad medium usque rotundatis, dein angu- 
statis, ante basim constrictis, an guli s posticis subrectis. apice 
acutiusculis, erectis; basi truncala. E lytra  oblongo-ocata, 
margine lato erecto, antice latiora, humeris rotundatis, basi 
ipsa transversim truncala, concexiuscula, in xlorso tantum de- t
planata, punclu la to-stria ta , striis I prim is profundioribus, 
quinta sextaque minus distinctis, caeteris obsoletis.

Les deux individus (c j) de la collection Dejean ont ete 
envoyes par Villa et doivent, par consequent, e tre  regardćs
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comme represen tan t parfaitem ent l’espece dćcrite par Comolli 
d’&pr&s des exem plaires de la raeme provenance c. a d. du 
Mont Legnone (Lac de Cóme).

21. T. B a ld e n s is .
Mr. Miller m’a donne ja d is , sous le nom de L o n g h i i ,  

un Trechus venant du Mont Baldo (Lac de G arda) mais qui 
est essentiellem ent distinct de l’espece decrite par Gomolli, 
a  laquelle appartiennent certainem ent les individus de la  col
lection Dejean. 11 est un peu plus grand; les e ly tres sont 
plus longues, beaucoup plus rćguli&res, les epaules etant 
moins m arquees, plus deprim ćes; leur base n’est nullement 
tronquee, mais ses cotes rem ontent obliquem ent; leur rebord 
m arginal est plus d tro it; les stries sont un peu plus profondes; 
le corselet est plus long, plus e tro it, moins elargi et moins 
arrondi sur les cótds dont le rebord est bien moins la rg e ; 
les angles antćrieurs 6ont plus deprimes. La te te  est plus 
allpngde, plus carree; les yeux ne sont nullement saillans; le 
bourrelet postćrieur est de moitie plus dśveloppe; le point 
orbitaire infśrieur est plus grand.

22. T. s t r i g i p e n n i s  Kiesenw, Ber). E. Z. 1861. 374. 
— Pand. no. 7.

T estaceus, antennae longiores, a rlicu lis  secitndo quar- 
toque aequalibns. Oculi p a rc i hand prom inuli, in ters lilio p o -  
stico aequates. P ro thorar subcorda tus, lateribus an tire parum  
ro tn n d a tis , postice parum  a n g u s ta tis , angulis posticis rectts  
acutiuscu lis, ereclis. E ly tra  oblonga, bast ro tunda la , depres- 
s iu scu la , puncta tQ -stria ta , s tr iis  om nibus p ro fu n d is , ex te rm s  
bast exceptis.

Long. 3%  — El. 2 — Lat. l*/i M.
Mont rose, dćcouvert par Mr. Kiesenwetter.

23. T. o c h r e a t u s  Dej. spec. V. 11 .6 . — Putz. Trecb. 
Consp. no. 19. — Pand. no. 8.

M i l l e r i  Redtb. F. A. 68.
T estaceus, e ly tr is  medio p lus m inusve in fusca tis . A n 

tennae quartam  elytrorum  partem  attingentes, arlicu lis secundo  
quartoque aequalibus. Labrum  subangnlatum  cm arginatum  Oculi 
p a rc i hand prom inu li, in terslilio  poslico m inores. P ro thorax  
su b c o rd a tu s , lateribus non s in u a tu s , angulis postic is  apertis  

* apice subobluso. E ly tra  ob longo-ocata , lateribus subparallelis,
puncta to -stria ta , s tr iis  4  prim is p ro fund ioribus. Femora postice  
longissim a, arcua ta , sub tu s ante apicem  d ila ta ta  et fere em ar-  
qinata.

Long. 3%  -  El. 2 — Lat. I 1/* M.
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La ligue orbitaire se dirige sur la base interne des an- 
tennes. Le deuxieme point dorsal est situe plus bas que le 
milieu des dlytres.

Styrie. Alpes de 1’Autriche.

24. T. s a x ic o la .
Testaceus. Capu! oca/tan, laecigalum. Antennae cras- 

siusculae arliculis secnndo quartoque longitudine aequalibus. 
Ocali minuti, hand prominenles, interstilia postica tur/lida, 
ocu/is dupło latioru, linea orbitali inter oculos et anten- 
nurum busim por recta. Prothorax quadralus, lateribus anti- 
eis parum rotundatus, nitra medium leriter angustatuś, ante 
ungulos posticos acutos subsinuatus, basi truncata, —- E/głra 
oblongo-ovala, basi obliquala, convexiuscula, punctalo- 
s trial a, striis .5 primis profundioribus, caeteris obsoletiori- 
bus, atlamen perspicuis.

Long. 3%  _  El. 2 — Lat. 1% M.
Entierement testace, avec les palpes et les pattes plus 

elairs, les antennes et l’extrćmite des mandibules plus rou- 
geatres. Les antennes atteignent le quart des elytres; elles 
grossissent legerement vers l’extrćmite. Les sillons frontaux 
sont lisses, tr&s peu arquśs en avant. Les yeux sont tres 
petits, presqu’aplatis, ne depassant pas le niveau des bourre- 
lets post-oculaires, ceux-ci tres developpes, ayant deux fois 
et demie la grandeur des yeux. La ligne orbitaire aboutit 
entre la partie superieure de ceux-ci et la base externe des 
antennes. Le corselet est presque carre, 1’espace entre les 
extrśmites des angles postśrieurs etant egal a celui entre 
1 extremity des angles postśrieurs. Les cótśs sont arrondis 
assez legerement et dilates jusqu’au tiers antćrieur oil se 
trouve le premier point pilifere la tśra l; de la ils se dirigent 
obliquement et en se rćtrćcissant un peu vers la base avant 
laquelle ils se redressent pour former les angles posterieurs; 
ceux-ci sont assez grands, un peu saillans, aigus; ils paraissent 
un peu relevśs par suite de 1’abaissement des cótćs de la 
base 5 le rebord lateral est large et assez rćgulier, bien qu’il 
soit un peu plus dćveloppe aux angles tant anterieurs que 
posterieurs et au premier point pilifere. Le sillon longitudinal 
est bien marqud dans toute son ełendue; 1’impression trans- 
versale antćrieure est a peine distincte, mais 1'impression 
postśrieure est trós prononcee; les fossettes latśrales sont 
assez profondes et remontent presque parall&lement au bord 
externe. — Les elytres sont regulierement oblongues-ovales, 
le rebord marginal remonte tres obliquement le long de la 
base; la surface est assez convexe, si ce n’est au milieu; les 
stries, sans etre tres profondes, sont bien marquees, rćgulieres,



28

ponctućes; les sixieme et septieme seules sont peu distinctes 
it l’extremite; les deux premiers gros points de la troisieme 
8trie sont larges et profonds, situes dans la premiere moitie 
des elytres. La largeur du metasternum egale seulement la 
moitie de la largeur des piliers des hanches posterieuree.

Je n’ai vu qu’un seul individu de cette esp&ce^ il 
m'a ete communicjuć par Mr. de Vuillefroy coinme ayant ete 
trouvś par Mr. de la Brńlerie a Pajares (Asturies) dans les 
anfractuosites des rochers.

25. T. el eg a  ns Pułz. Trecli. Consp. no. 36. — Schaum 
D. I. no. 16;

Fulms, oculi rix prominuli, inlerstiłiis posticis paullu 
minor es. Prothorax subcordalus, poslice anguslatus neque 
sinualus, angulis anticis fere porreclis, posticis acute reclis. 
Elytra orała, in itorso planiusculo, slriis 3 profundis, cae- 
teris sensim obsoletioribus.

Long. 3%  -  El. i y 3 -  Lat. 1% M.
Styrie. Carinthie.

26. T. o v a t u s  Putz. Prem. ent. 58. 56. — Trech. eur. 
Consp. no. 39. — Schaum no. 15. — Pand. no. 6.

p a l l e s c e n s  Redtb. F. A. 69 (var. cfr. Schaum D. 1. 
646 not. #).

o c h r e a t u s  Redtb. F. A. 68.
Fulvo-teslaceus. Labrum pro fundę emaryinalum. An

tennae breriores, crassiusculae, arliculis secundo quartoque 
aequalibus. Oculi rix prominuli, interstitio postico paul/o 
minor es. Prothorax cordalus, angulis posticis subrectis; 
sulco longitudinąli in medio lato atque profunda. Elytra 
ocata, piana, basi oblique truucala, slriis primis profundis, 
caeleris sensim obsoletioribus.

Long. 3%  — El. I 3/* — Lat. l ' / 4 M.
La ligne orbitaire se dirige sur la base interne des an- 

tennes. Le metasternum śgale a peine la moitić de la lon
gueur des piliers posterieurs.

Montagnes de 1’Autriche et de la Styrie.

27. T. B r u c k i i  Fairm. Ann. soc. ent. Fr. 1862. 58. — 
Pand. no. 5.

T. p o l i t u s  Fairm. Ann. soc. ent. Fr. 1861. 578.
Piceus, elytrorum upite testaceo. Antennae arlictdo 

secundo quarto bretiore. Oculi parci r i j  prominuli, inter
stitio postico aequales. Prothorax contains, lateribus parum 
arcuatis, angulis minutis, prominulis, acutis, basi utrinque
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lev Her ascendente. Elytra oblonga, stria ta , striis rix  di- 
stinde punehdalis, extends subtilioribvs.

Long. 4 — El. 2 ' / j  — Lat. I 1/ ,  M.
Pyrenees occidentales.

28. T. S c h a u f u s s i .
Long. 3 3/ 4 — El. 2 -  Lat. 1 %  M.
D’un brun assez clair, les ćlytres et le corps couleur de 

poix. Les antennes ne dćpassent pas le premier quart des 
elytres; leur deuxieme article est it peine un peu plus court 
que le quatrióme. Les yeux sont saillans, 3 fois aussi grands 
que les bourrelets post-oculaires. La ligne orbitaire aboutit 
entre les antennes et 1’ćpistome. Le corselet est un peu plus 
large que la te te ,  assez allonge, presque carrć ,  arrondi sur 
les cotes e t se retrecissant jusqu'aux angles posterieurs oil il 
est legerement sinue; les angles sont grands, plutót aigus que 

loits, saillans. La base est tronquee, inais fortement abaissee 
en face des fossettes qui sont profondes, larges, presqu’ar- 
ron *es; le milieu de la base porte des rugosites longitudi- 
nales. Le sillon longitudinal est profond; il n’atteint pas 
tout & fait le bord anterieur.

Les elytres sont oblongues-ovales, distincfement elargies 
'e ra  leur moitie posterieure, un peu tronquees a la base; le 
rebord marginal se prolonge en s’ćlevant un peu obliquement 
au dessu8 de 1’epaule jusqu’a, la base du cinqui&me intervalle 
ou il se termine par un petit crochet. La surface est un 
peu plane; toutes les stries sont ties distinctement ponctuees, 

len marquees, sauf la septieme qui se compose plutót d’une 
igne de points. —• Le metasternum est d’un quart plus ćtroit 

que la longueur des piliers.
Portugal (Sierra de Estrella). 1 $  rapportśe par Mr. 

ochaufuss.
Com me cette espece est ćtablie sur un individu unique,

/ ' fe, rj  Pouvoir Ja comparer avec une espece voisine
senlc m i U* 8nS 6S 00 ectiont- Mais je  n’en connais qu’une 
seule qui sen  rapproche un peu, c’est le T. K ru c k i .

Le 1. S c h a u f u s s i  a les elytres beaucoup plus foncees; 
elles sont plus courtes, proportionnellement plus larges, moins 
aplańies; le rebord marginal est plus brievement prolonge 
sui la base et moins obliquement; les stries sont plus di- 
stinctes, plus fortement ponctuees; le corselet est plus large, 
plus arrondi anterieurement en dessous du milieu; les angles 
posterieurs sont plus grands et plus saillans; la base est 
tronquee beauCoup plus nettement; les fossettes et la ligne 
longitudinale sont plus profondes; la te te  est plus forte; les 
3 fiux sont plus saillans, les bourrelets post-oculaires plus



30

petits ; la ligne orbitaire a une autre direction; les antennes 
sont un peu plus epaisses.

29. T. e x im iu s .
Piceus. Antennae praelongae, articulo seeundo quarto 

breriore. Oculi prominuti mterstitiis posticis duplo majores. 
Prothorax cordalus, angulis posticis amplis, erect i s , acu- 
tiuscu/is. Elytra oblonga, conrexiuscula, hamer/s rotunda- 
tis, striis 5 prirnis profundioribus, punctatis, caeteris sub- 
obsote/is.

Long. 4 — El. 2 — Lat. 1 */a
D’un brun clair, plus foncć sur la tete et le corselet; 

les antennes et les pattes sont testacćes; le milieu des cuisses 
est un peu rembruni de meme qu'une partie  des 3 premiers 
articles des antennes.

Les antennes sont ties longues, elles atteignent le milieu 
des ćlytres; leur deuxieme article est un peu plus court que 
le quatrieme. Les yeux sont saillans, de moitió seulement 
plus grands que les bourrelets post-oculaires. La ligne orbi
taire se dirige sur la base des antennes.

Le corselet est cordiforme, dilate, rnais mediocrement 
arrondi sur les cotes anterieurs; le bord marginal se retrecit 
fortement et obliquement jusqu'au quart postśiieur ou il est 
sinuć, puis tombe droit sur la base pour former les angles 
qui sont saillans, grands, relevćs, un peu aigus et s etendent 
jusqu’en face de la quatri&me strie des elytres; la base 
s’abaisse brusquement au premier quart lateral pour former 
les fossettes basales qui sont tres larges, arrondies k leur 
sommet qui est distinct jusqu'au tiers inferieur du coi’selet; 
le sillon transversal est un peu distinct, interrompu au milieu 
par le sillon longitudinal qui est ties profond dans toute son 
śtendue.

Les elytres sont tres regulierement oblongues, assez 
convexes, surtout en avan t,  le milieu seul ćtant legerement 
deprime; les epaules sont tr^s arrondies et les marges basi- 
laires convergent un peu en avant jusqu’a la cinquieme strie, 
a laquelle la strie marginale se reunit; les 5 premieres stries 
sont distinctes et ponctuees, les sixieme et septieme ne sont 
indiquees que par une ligne de points qui dćpasse a peine le 
milieu de le ly t re ;  les 3 ou 4 premieres surtout sont larges 
et profondes. Le sillon apical est assez court; il ne touche 
pas la cinquieme strie. — Le metasternum est plus court que 
les hanches posterieures.

Mr. de Chaudoir en possede 2 individus c> qui ont ćte 
trouves par  Mr. Miller dans le Clioraip (Styrie).

Comparśe au T. p r o c e r u s ,  avec lequel elle a beaucoup
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de rapports, cette espece en differe par sa coloration, par sa 
tail Je, par ses ślytres plus courtes, plus ślargies aux epaules; 
ses stries un peu plus marquees; son corselet un peu moins 
arrondi sur les cótśs et dont les angles postśrieurs sont pro- 
portionnellement plus grands; ses yeux un peu plus larges, 
plus saillans, et les bourrelets post-oculaires moins dilatćs; les 
antennes sont aussi plus longues.

30. T. r u f i c o 11 i s.

Nigro-piceus, prothorace rufo. Antennae longissimae. 
truli subprominuli, interstitiis posticis minor es. Prothorax 

augustę subcordatus, angulis posticis rectis. E lytra ob/onga, 
tateribus subparallela, basi oblique truncata, p ian a , leriter 
punc/ato-striala, striis  2 prim is profundioribus.

Long. 4 1/ ,  — El. 2 %  — Lat. 1 */* M.
Elytres d ’un noir de po ix ; corselet et antennes d’un

un r°uge; pattes testacees. La base des elytres et la
partię anterieure de la tete  sont de la nieme couleur que le 
corselet. M

Les antennes sont longues et atteignent presque le milien 
es e l j t re s ;  le deuxiśme article est a  peine un peu plus court 

et le troisieme un peu plus long que le quatrieme. Les 
ouirelets post-oculaires sont plus grands que les yeux ;  ceux-ci 

sont aiblement saillans; les lignes orbitaires convergent en 
avant et se dirigent sur la base des antennes.

Le corselet est subcordiforme, assez ćtroit; il ne dśpasse 
a a igeur de la tete qu'& son premier quart qui est fortement 

arrondi; les cótes se redressent aux angles postśrieurs qui 
son aigement relevds e t droits; les fossettes de la base 
sont arges et assez profondes; elles se prolongent jusqu’& la 

ase nu)me; le sillon longitudinal est profond sauf ses deux 
ex remites; 1 impression transversale anterieure n’est bien

tdon^post^ieure^s^peu^profbiKle. ^  ^  rUgUeU8e; 

(f in em en t^ crćn ^ lćs^ u n ^peu^para^e^e^ ^ 0 ” ^ 06!81 CÓt®8
dies en avant q u i  a r t L e '
un peu en avant. La surface est plane, meme un peu deprimśe 
au milieu. Les stries sont distinctement et laeliement ponc- 
uees, les deux premieres sont bien marquees dans toute leur 

etendue; la troisieme ne Test pas entre la base et le premier 
gios point dorsal; les autres sont plus faibles, bien que restant 

istinctes. La partie  redressee de la premiere strie est pro- 
onde, arquśe, et se termiue brusquement contre la cinquifcme 

strie k laquelle elle s’unit.
Cette espece est assez voisine du T. c h l o r o t i c u s ;  elle
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en diff&re par  sa coloration , p a r  sa taille plus pe t i te ,  ses 
antennes plus longues ,  le dćveloppem ent plus g rand  des 
bourre lets  post-oculaires; les lignes orbitaires d ivergeant moins 
fo rtem en t;  le corselet plus c o u r t ,  plus sinue au dessus des 
angles postć rieu rs ;  les fossettes de la base un peu plus 
p rofondes;  les stries des ć ly tres  plus distinctes et plus pone- 
t u ć e s ; la  str ie prescutellaire  est plus m arquee ;  les 2 prem iers  
points dorsaux  de la troisieme strie sont plus rapprochćs. 
Le segm ent anal est fovćole e t  parfois meme il p a ra i t  un 
peu echancrś .

Chili (Germ ain).  4 ind. coli. de Chaudoir.

31. T. o b s c u r i c o r n i s .
Niger, nitidus , antennis obscuris articulo hasali tibiisque 

testaceis. Antennurum arliculus secuntlus quarto minor. 
Otuli subprorni/nuli, interstitio postico quinta parte major ex. 
Prothorax transrersus, basi ant/u s ta tuś, an polis post i cis 
apertis, subprominulis; foveolis busalibus profundis. Elytra  
oblong a, post ice latiora, in medio plana, stria  prima tantum  
omnino distinct a; abdominis sepmento ultimo punctata.

Long. 4 %  -  El. 2 %  -  Lat .  I 3/ ,  M.
D u n  noir b r i l la n t ;  palpes, antennes e t  pattes  b ru n s ;  d e r 

nier  ar t ic le  des p a lp es ,  prem ier  ar tic le  des an ten n e s ,  base 
des au tre s  artic les et t ib ia8 testacśs. Dent du menton large 
et & peine divisće. Antennes a t te ignant le tiers d e s ś ly t r e s ;  
deuxieme artic le  de moitió plus court que le qualrieme. Bour- 
re le t  post-oculaire un peu ru g u e u x ,  d'un cinqui&me moins 
g ran d  que les y e u x ;  ceux-ei un peu saillans; lignes orbitaires 
parall&les, se d ir igean t sur la base des antennes.

Corselet pas  plus la rge  que la  te te ,  de moitić plus court 
que long ,  t r a n sv e r sa l ,  peu a rrond i sur les cd tć s ,  r ś t r śc i  d&s 
le  p rem ier  t ie rs ,  jusqu’aux angles posterieurs oil les co tśs  se 
red re sse n t ;  ces angles sont ouverts ,  mais leur ex trćm ite  forme 
une legere  sa i l l ie ; les fossettes sont profondes,  transversale-  
m ent rugueuses; elles pa r te n t  de la  base meme, se prolongent 
en s’atl'aiblissant vers la  partie  ex te r ieu re  du -corse le t  e t  se 
ra t tach e n t  a  Timpression t ransversa le  postćrieure  qui es t moins 
p ro fonde ,  mais non in terrom pue au milieu. Le sillon longi
tudinal est bien m arque  dans toute son etendue.

Les e ly tres  sont ob longues ,  un peu ćlargies vers leur  
par t ie  pos te rieu re ;  les epaules sont tres  a r rond ies ;  les m arges 
basila ires convergent lćgerem ent en a v a n t ;  elles s a r rS te n t  
A la  naissance de la  cinquieme strie. Les cot6s sont presque 
paralleles. Le rebord m arg inal est de m em e la rgeur  dans 
tou te  son etendue. L a  surface est plane au milieu. I ,es Pre_ 
m ie re ,  buitieme e t  neuvifcme stries seules sont entierem ent
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distinctes; les deuxteme e t  troisieme ne le sont point & la 
base; les au tres  ne sont qu’a peine p e rcep t ib les ;  toutes sont 
ponctuees; la strie prescutellaire  es t profonde et droite. Les 
3 points du troisieme in tervalle  sont ega lem ent bien m arąuśs .  
La partie  recourbee de la  p rem iere str ie est p ro fonde ,  assez 
courte, un peu arquśe ,  presque p a r a l e l e  it la suture, te rm inće 
brusquement a  son sommet. Les segmens de 1’abdom en sont 
couverts, sur tou t  au  milieu, de points piliferes.

Chili (Germ ain).  5 ind. coli. de Chaudoir.

32. T. M e x i c a n u s .

N igro-picens, nitidus. Antennae longiores, articulo secundo  
quarto parum  longiore. Oculi parvu li prom inu li, in terstitiis  
posttcis aequales. P ro thorax subcordatus, angulis posticis latis, 
rectis. E ly tra  oca la , basi ro tunda ta , co n vexa , su lu ra  depla-  
n a ta ,p u n c ta to -s tr ia ta , in lerstitio  quinto bifoceato.

Long. 5 %  —  El. 3 — Lat. 2 %  M. 
le . in noil‘ de Poix b r i l la n t ,  parfois un peu brunótre  sur 
rp fC0If e- , e.1 base des e ly tre s ;  j)alpes, antennes, pattes  et 

01 d inferieur des e ly tres  testaces. — La dent du menton 
e8 g rande ,  creusee au centre, bifide a  l’ex trem ite ;  les lobes 
a e raux  sont arrondis sur les cótes e t ,  en d es su s , aigus 

ex trdm ite  interne. Le lab re  est t r a n s v e r s a l , tronque  au 
cen ie ;  ses angles sont avancfo  et un peu aigus. -Les antennes 
ije ei.®nent Lextrśm itć  du prem ier  tiers des ć ly t r e s ;  leur 

• ||UXle,” e ai'fiele est un peu plus court que le qua tr ióm e; les 
ons trontaux d ivergen t en av a n t  e t  en a r r ió re ;  les yeux  

^on res saillans, assez petils, ć tan t  it peu pres  aussi g rands 
que es bourre lets  post-oculaires; la  ligne o rb ita ire  se dirige

la base in terne des antennes.
Le corselet es t un peu plus la rg e ,  sur les cótes, que la 

enr^l‘f VeC *es y eu* ,  plus e tro it  en a r r ie re  qu’en a v a n t ,  sub- 
an ń ,T .m e ’u  . °ótes sont assez fortem ent rebordós ,  surtout 
les angles’ nnftzr^m ent a .rrondis e t  móme un peu sinuós avan t
r b a s ge es 1  leU1'S ^  S° n ‘ g ran d s’ d lo its> “ “ Peu >'edressós; la base est tronquee, un peu repliee apres  le milieu- les fos

se tes ba sales sont la rges,  profondes, presqu’a rrond ies ,  situśes 
peu pres  au milieu de chaque cóte. L ’impression trans- 

versa le  posterieure es t m arquśe  p a r  un sillon anguleux  qui 
n a t te m t  pas le milieu. Le sillon longitudinal est profbnd 
dans toute son śtendue,  su r tou t  k  sa base.

Les ely tres sont regulierem ent ovales; les m arges basi- 
a i r e s convergen t un peu en av a n t  e t  se prolongent jusqu’& la 

quatriem e str ie ;  le rebord  m arg inal est la rge  (un peu moins 
que celui du co rse le t) ,  sinue av a n t  l ’ex trem ite .  L a  surface 

8 assez convexe, si ce n ’est vers la  rógion su tura le ; toutes
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les stries sont distinctes en entier  (parfois meme tre s  pro- 
fondes avec  les in te rvalles  un peu convexes),  mais les 5 p r e 
mieres e t  les 2 dernidres sont les plus profondes; elles sont 
ponctudes; on voit deux larges fossettes sur la cinquidme 
strie  1’une au bas du prem ier  q u a r t ,  1’au tre  au dessus du 
dernier  tiers de chaque e ly tre ;  il n’y en a pas sur la troisieme 
strie  Le sillon ap ica l est assez c o u r t ,  t ie s  la rge  et t ie s  
p rofond; la  cinquidme strie s’y  rdunit ,  mais en reste  bien 
distincte. -  Les piliers des hanches postdrieures sont d un 
q u a r t  plus grands  que le m etasternum .

C ette  espdce semble e t re  assez variable. J e  ne crois 
pas  pouvoir en sćpnrer  les individus k  corselet plus la rge et 
plus arrond i en av a n t  et  & e ly tres  en ovale beaucoup plus 
court e t  dont les stries sont un peu  plus marquees.

Mexique (Salle).  5 ind. coll. de Chaudoir.

33. K i e s e n w e t t e r i  Pand. Ess. T rechus  140 no. 9.

N iger palpis antennis fetnoribvsqne brvnnescen iibus, a ti-  
tennarum  ’basi libiisqne testaceis. Caput oblonyum. Antennae 
lonqae articnlo secundo eaeteris anyustiore alqne bremore. 
Oculi m inuti, parum  prom inuli, in terstitio  postico v ix  m n/ores. 
P ro thorax anqusUis, postice angnslatus, angulis posticis re tusis , 
fere rotundatis. E lytra  ob longo -ova ta , p lana , bast obhquata,
planiitscula, in leg r i-p n n c la to -s tr ia ta .

Long. 4 %  -  El. 2 - *  Lat .  l 2/ s M.
L a te te  est g r a n d e ,  a l longee ; les yeux  sont t ies  peu 

saillans, petits, k  peu pres  cgaux aux bourre le ts  post-oculaires; 
la  li»ne o rb ita ire  se dirige sur la base ex te rne  des antennes. 
Les Billons fron taux  sont tres profonds. Les antennes atteignent 
le p rem ier  tiers des dlytres. Le corselet est e t ro i t ;  1 espace 
en tre  les angles an terieurs  est un peu moindre que celui qui 
existe en tre  les angles poster ieurs;  les cotes sont dilates au 
tiers an te r ieu r :  ils se retrecissent ensu ite ,  suns sinuositś,
iusqu’aux  angles posterieurs qui sont tres buverts ,  mais cepen- 
d an t  bien marques. Les f'ossettes basales sont la rges ,  un peu 
rugueuses et s’e tenden t presque jusqu 'au  sillon longitudinal.

Les e ly tres  sont trds retrdcies a la  base qui est tronquee 
t re s  obliquem ent; le rebord  basilaire rem onte  jusqu  en lace 
de la quatr iem e s tr ie ;  elles sont no tab lem ent plus larges vers 
l ’ex trdm itd ; les stries sont profondes, d istinctement ponctudes. 
Le m etas ternum  est d ’un q u a r t  plus cour t  que les piliers.

Hautes P y renees ;  a  la  limite des neiges.

34 T a n g u s t i c o l l i s  Kiesenw. S tett .  E. Z. 1850. 218. 
-  Ann. soc. ent. F r.  1851. 385. -  Pand. no. 10.

T res  voisin du T. K i e s e n w e t t e r i ,  un peu plus petit ;
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biun, avec les bords et le centre tant du corselet que des 
ćlytres de couleur plus claire, les antennes et les pattes
testacees. L ’espace entre les angles aqterieurs du corselet est
egal & celui qui existe entre les angles postćrieurs; les cótćs 
sont un peu rnoins arques en arri&re, un peu plus releves; 
Jes angles posterieurs sont un peu plus marqu6s, mais non 
saillans; les fossettes de la base sont moins larges et s’eten- 
dent moins vers le centre du corselet; les stries et leur 
ponctuation sont un peu moins distinctes.

Pyrenees centrales.

35. T . d is t in c tu s  Fairm . Fn. Fr. 1. 145). —  Fand. no. 11.
Long. 3 —  El. 2 — Lat. 1 M.
Assez facile & distinguer du T. a n g u s t ic o ll is  par sa

couleur d’un testace brunatre; ses antennes qui n’alteignent 
que le premier quart des ćlytres et dont le deuxikme article 
est plus i0Dg qlle je quatri&me; son corselet sinue au dessus 
( es angles postćrieurs qui sont plus largement relev£s, plus 
J.'on. 1S- Les ólytres sont notableinent plus, etroites, moins 
fond^'eS Cn a ir *^re e*i êurs stries sont beaucoup moins pro-

Hautes Pyrenees.

T. g la c ia l i s ,  a s s iin il is ,  P e r t y i  etc.

1 andis que la plupart des nombreux T re c h u s  de 1’A lle - 
magne montagneuse ont ete recueillis en quantites souvent 
consi erables, les especes de Suisse ne se rencontrent qu'a 
peine dans les collections. II est resultś de cette disette que 
peu ( e ces espfeces ont pu etre etudiees et que le plus grand 
nom ie de celles etablies par Heer en 1837 ont śte niees, 
suppnmees ou reunies plus ou moins arbitrairement.

e me suis efforce de resoudre, ce qui est devenu un 
veritable probleme, la question des Trechus de Suisse.
tu reu x^ n n l ^  de C-GS observateurs superficiels ou aven- 
ureux dont il so.t pernns de contester l’exactitude ou de nier
a competence. 11 faut done admettre a priori que ce qu’il

a decrit, il l a  vu et nettement exprimć. Les types sont
d ailieurs deposes au Musće de Zurich ou chacun peut les
verifier et les comparer aux descriptions.

Ceci pos6, chacun reste naturellement libre d’appr^cier 
a valeur specifique des caracteres, tout en tenant compte,

I ant des caracteres en eux-meme, que de leur Constance chez 
des individus plus ou moins nombreux. Schaum s’est livrć 
a cette appreciation, mais son dćsir de dćbarrasser l ’ento- 
mologie des especes mal etablies lui a peut-etre fait trancher 
trop facilement la rśunion de la plupart des Trechus de Heer.
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J ’ai tenu a  m e ttre  sous les yeux  des entomologistes 
toutes les pieces du proems. Mr. T ourn ier  a obtenu la com 
munication des types  du Musbe de Zurich et il en a fait de* 
dessins en p renan t  les precautions les plus minutieuses contre 
tou tes  les chances d 'inexaeti tude ;  ces figures ont ensuite ete 
exam inćes p a r  Heer lui-mbme qui les a dbclarees correctes.
On les t rouvera  ci-jointes. J e  pense qu 'aprbs les avoir  com- 
parees aux  descriptions*), chacun reconna i t ra  qu’il est prudent 
d ’a journer  toute reunion, toute suppression. J e  tiens provi- 
soirement en reserve le T. S c h a u m i  Pand.

Les T rechus dont il s’ag i t  appar t iennen t b deux formes 
bien distinctes.

Chez l ’u n e ,  le corselet est t ran sv e rsa l ,  avec les cotes 
arrondis, faiblement rbtrecis vers la base et les angles poste- 
rieurs saillans.

Chez l’au tre ,  le corse le t e s t  subcordiform e, peu arrondi 
sur les cótbs; les angles posterieurs sont peu ou point saillans.

A la p rem iere  forme appa r t ien t  le T. g l a c i a l i s ,  auquel 
se re l ien t  les T. a s s i m i l i s ,  p r o f u n d  e s t  r i a t  us  et m a c r o -  
c e p  h a l u s .

La deuxieme com prend les T. P e r t y i  et l a e v i p e n n i s .

36. T. g l a c i a l i s  Heer. Die Kiifer d. Schweiz III. 47. 8.

T e te  trbs fo r te ,  p resqu’aussi la rge  que le corse le t ;  an- ^ 
tennes egales a la moitie du corps; sillons frontaux res tan t  
trbs profonds en face du milieu des yeux. Corselet t r a n s 
versal,  arrondi sur les cótbs an ter ieu rs ;  les angles posterieurs 
sont a rrond is ,  inais termines p a r  un angle aigu tres  pe t i t ;  
les b ly tres  sont assez allongees, leurs  cotes sont presque pa- 
ra llb les; la surface est assez convexe; le rebord m arginal est 
assez g r a n d ;  les s tr ie s  sont un peu inegales**) ,  toutes m ar
quees, mais les 3 prem ibres  sont les plus profondes.

Sur les points les plus blevbs des Alpes.

37. T. a s s i m i l i s  H eer  1. c. 47. 7.

Diffbre du g l a c i a l i s  p a r  la te te  plus btroite que le  co r 
selet ,  le sillon longitudinal et les fossettes basales du corselet 
moins profonds, l’impression transversale  an tb rieu re  beaucoup

*) P our les especes etablies par Heer, on se borne ordinairem ent 
a consulter la  F a u n a  C o l e o p t e r o r u m  h e l v e t i c a  (Zurich 1841). 
Cet ouvrage n ’est que le resume des memoires principaux qui ont 
ete publies, en 1837, dans l e s N e u e  D e n k s c h r i C t e n  d e r  S c h w e i z .  
N a t u r f .  G e s e l l s c h a f t  tires a part sous le titre  : D ie  K a f e r  d e r  
S c h w e i z .  N e u f c h t i t e l  1837. 3 vol. in 4°.

**) „Die Streifen abweichend, bald seichter, bald tiefer, vvodurcli 
sie wie punk tirt erscheinen.

4
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plus faible; les ćlylres sont moins paraM les, plus ovales; 
chacune d’elles est separćment arrondie a l’ex trśm itś; les 
stries sont un peu plus profondes; les mandibules sont plus 
courtes et plus arquees.

> Dans les plaines.

38. T. p r o f u n d e s t r i a t u s  Heer 1. c. p. 48 no. 9.
Differe du g l a c i a l i s  par ses elytres plus ovales, entiere-

ment et tres profondement strides, son corselet plus carre, 
ruguleux, a angles posterieurs moins saillans; ses mandibules 
plus arquśes; les antennes sont d’un brun noir&tre avec la base 
de chaque article plus claire.

Un seul individu. — Region des neiges.
Dans une lettre adressee a Mr. Tournier et que j ’ai sous 

les yeux, Mr. Heer se dćfend du reproche d’avoir dćcrit 
comme espece distincte un ex. mai conforme du T. g l a 
c i a l i s .  „Vous voyez, dit-il, qu’il n’est point v e r k i i m m e r t ,  
mais un ex. g u t a u s g e b i l d e t  und w o h l  e r h a l t e n .  C’est 
le meme que Mr. Schaum a vu.tt

En eflet, le dessin tres fidelement executd par Mr. Tour
nier ne semble pas confirmer la supposition de Schaum.

39. T. m a c r o c e p h a l u s  Heer 1. c. p. 48 no. 10.
, Un peu plus petit que le g l a c i a l i s ;  la tete est aussi

large et plus longue; les mandibules sont arquees; les an
tennes ne depassent pas les śpaules; le corselet est moins 
arrondi sur les cótćs anterieurs, plus faiblement marginś; les 
angles posterieurs sont un peu saillans; les elytres sont plus 
ovales et les stries sont moins profondes.

Trouvd un peu en dessous de la region des neiges.

40. T. P e r t y  i Heer 1. c. 49. 11.
La tete est g rande, allongee, avec le col un peu plus 

long que chez le g l a c i a l i s .  Le corselet est presque cordi- 
forme, assez convexe, tronque a la base, legerement śchancrś 
cn avant, notablement elargi a sa partie anterieure; les angles 
antdrieurs arrondis; les angles posterieurs nettement droits 
precedes d’une faible sinuosite; les 4 ou 5 premieres stries, 
sans etre tr£s profondes, sont bien marquees; les autres de- 
viennent moins distinctes, sauf les stries ^externes qui dis- 
l>aiaissent compHtement.

Region alpine et superieure.

41. T. l a e v i p e n n i s  Heer 1. c. 49. 12.
De meme taille que le prćcśdent, un peu plus etroit, de 

teinte un peu plus claire, surtout sur le corselet; les antennes
I
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sont plus foncees; les sillons frontaux font plus profonds et 
surtout plus prolongśs, mais ils sont plus faibles des le milieu 
des yeux; le corselet est un peu plus court; les 3 prem ieres 
stries sont extrSmement faibles; les autres sont k peine lćg&re- 
m ent distinctes.

II habite en genśral des localitós plus ć le v ś e s  que le 
T. P e r t y i .

42. T. S c l ia u m i Pand. 1. c. no. 12.

43. T. l i m a c o d e s  Dej. sp. Y. 23. 19. — Putz. no. 38. 
— Schaum no. 27. — Pand. no. 15.

Rufo-testaceus. Antennae crassiusculae, articulo secundo 
quarto longiore. Oculi v ix  prominentes, parvu li, interstitio
poslico aequales. Prothorax cordatus, angulis posticis reel is. 
E lytra  cotwexa, oval a , striis 3  profundioribus, quarta atque 
quinta subtilioribus, caeteris obsoletis.

Long. 1%  -  El. 1%  -  Lat, 1%  M.
Alpes de l’Autriche, de la S tyrie et de la Carinthie.

44. T. l i t h o p h i l u s  Putz. Trech. consp. no. 37. — 
Schaum D. I. no. 24. — Pand. no. 16.

(immatur.) T. a l p i c o l a  St. D. I. VI. 95. 15.
Piceus, prothorace elytrorumque sutura dilutioribus. A n

tennae crassiusculae, breviusculae, articulis secundo quartoque 
aequalibus. Oculi subprominuli, interstitiis posticis dimidio vix  
majores. Prothorax cordatus, angulis posticis parvis, acutis, 
prominulis. E ly tra  breviter ovata, convexa, striis v ix  punctu- 
latis, 3  prim is profundis, quarta subtiliori, ex tends obsoletis. 
Prothorax elytraque margine late erecto. Metasternum pilis 
quadruplo minus.

Long. 3 */3 — El. 2 — Lat. 1%  M.
Alpes de la Styrie e t de la Carinthie.

45. T. c r o a t i c u s  Dej. no. 17. — Putz. no. 26. — 
Schauin no. 25. — Pand. no. 17.

Rufescens, elytris plus minusve infuscatis Antennae bre
viusculae, articulis secundo quartoque aequalibus. Oculi hand 
prominuli, interstitio postico triplo majores. Prothorax corda
tus, angulis posticis m inutis, acutiusculis. E lytra  convexa, 
ovata, striis 3  primis profundis, caeteris obsoletis.

Long. 3%  — El. 1%  — Lat. 1%  M.
II differe du l i t h o p h i l u s  par sa couleur, ses antennes 

un peu moins śpaisses, les yeux un peu plus plats, les bour- 
relets post-oculaires plus petits , le corselet plus arrondi sur 
les cótes, moins rćtrćci en a rri^ re , les śly tres moins courtes,
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moine largement rebordds, le rebord basal plus oblique etc. 
De meme que chez le l i t h o p h i l u s ,  la ligne orbitaire aboutit 
entre les antennes et la base des mandibules.

Croatie. Carniole.

46. T. s u b c o r d a t u s  Chaud. Enum. Caucas. p. 192 
no. 315.

N igro-piceus, elyfrorum margine, sulura apiceque ru fo -  
brunneis. Antennae crassiusculae, articulis secundo quartoque 
aequalibus. Oculi hand prominuli, inlerstitio postico duplo 
latiores. Prothorax transcersim subcordatus, angulis posticis 
rectis, subprominulis. E ly tra  bremter ovata, convexa, punctato- 
slriata, striis 3  primis integris, caeteris sensim obsolescentibus.

Long. 3 %  -  El. 1% — Lat. 1%  M.
Brun de poix; corselet, partie antdrieure de la tete, 

extremity des dlytres, suture et bords externes d’un brun 
rougeatre, palpes, base des antennes et pattes testaces.

Antennes assez dpaisses, a deuxieme et troisieme articles 
egaux. Yeux peu developpds, trds plats, doubles de la lar- 
geur des bourrelets post oculaires. La ligne orbitaire se di- 
rige sur la base des antennes.

Le corselet est plus large que la tete, transversal, sub- 
cordiforme; les cotes sont peu arrondis et descendent en se 
retrecissant jusqu’aux angles posterieurs qui sont droits, un 
peu saillans, releves; la base est couple carrśm ent et ne 
s'abaisse qu’au niveau des fossettes qui sont triangulaires et 
assez profondes; le sillon longitudinal est bien marque jusqu’a 
la base.

Les elytres sont plus larges que le corselet, en ovale 
assez court et tres rśgulier; les marges basilaires convergent 
en avant. La surface est convexe.

Les stries sont distinctement ponctuees; les 3 premieres 
seules sont bien marquees dans toute leur elendue; les sui- 
vantes diminuent graduellement de profondeur; les dernieres, 
sauf la strie marginale, sont k peine indiqudes.

Comparde au T. l i m a c o d e s ,  dont elle a la taille, cette 
espece en differe par la coloration foncde de la tdte et des 
dlytres, par ses antennes un peu plus longues, sa tdte moins 
large , ses yeux plus aplatis; le corselet e t t  beaucoup moins 
cordiforme, moins arrondi sur les cotes, plus retrdci vers la 
base, les angles posterieurs plus droits; les marges laterales 
sont moins larges; les dlytres sont un peu plus courtes et 
un peu plus larges anterieurement.

Caucase occidental (Radscho 8000 p.). 1 ind. (J coll.
de Chaudoir.
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47. T. o v i p e n n i s  Motsch. Bull. Mosc. 1845 p. 348. _  
M annerh. ib. 1852. 299.

Piceus, iridescens, prothoracis, elytrorum mar ginę atque 
sutura r  u fu  lis. Antennae longae. Ocnli subprominuli, inter -  
stitiis posticis tertio. parte majores. Prothorax breciter corda- 
tu s , angulis posticis m inutis, rectis et prominenlibus. Elytra 
snboblongo-ovata, planiuscula, basi transversim truncata, stria  
prima integra, secunda tertiaque subtilioribus, abbreciatis, cae- 
teris obsoletis.

Long. 4 — El. 2 »/3 _  L at. 1 %  M.
C ouleur de poix ou roussa tre , avec le  dessus des d y tr e s  

(sa u f  les m arges et la  su tu re) e t parfo is Je co rse le t couleur 
de p o ix ; les d y tr e s  su rtou t ont un reflet i rise. P a lp e s , an- 
tennes e t p a tte s  testacćs. Les an tennes sont assez longues; 
e lles a tte ig n en t l’ex trćm ite  du p rem ier tiers des d y tr e s ;  les *
yeux  sont fa ib lem en t sa illan s; les bou rre le ts  post-ocu laires 
sont du %  moins g ra n d s ; les lignes o rb ita ires se d irig en t sur 
la  base  des antennes. —  Le co rse le t est brievem ent cordi- 
form e, assez faib lem ent arrond i sur les cótes an terieu rs , r d re c i  
en a r r ie re ; les angles p ostśrieu rs  sont p e tits , droits e t sa illan s; 
les fossettes basales p resqu ’arrond ies ; l'im pression  transver- 
sa le  p o stśrieu re  est bien m arquśe  e t non in terrom pue au mi
lieu ; ra n tć rie u re  est egalem ent bien distincte, depassće p a r  le  
sillon longitud inal qui est la rg e  e t assez profond. — Les ely- 
tres sont ovales, un peu oblongues, un peu planes en dessus; 
les m arges basila ires con v erg en t tran sv e rsa lem en t e t s’a rre te n t 

la  quatriem e strie  qui s’y reu n it; la p rem iere  s tr ie  seule 
es t com plete, p o n c tu śe ; les su ivantes sont de m oins en m oins 
distinetes. Le sillon ap ica l es t assez court et se term ine 
brusquem ent sans se rćun ir 4 la  cinquiem e strie . Le deuxiem e 
p o in t dorsal est s itue  un peu a v a n t le  milieu. L es p iiiers
des hanches posterieu res sont un plus longs que le  m śta-
sternum .

A m erique russe (S itk a ). 6 ind. collection de C haudoir. —
3 ind. coli. Schaufuss (S an  G regorio).

C e tte  espbce est assez voisine du T. r o t u n d i p e n n i s ;  
elle en differe p ar sa coloration  hab ituellem en t moins foncće, 
ses e ly tres  un peu plus longues, moins arro n d ies  sur les cótes, 
beaucoup m oins convexes; le sillon ap ical est un peu plus 
co u rt; le  co rse le t es t moins convexe, moins arrond i sur les 
có tśs, moins rć trćc i av an t les angles postórieurs qui sont plus 
p e tits ; le  rebord  m arg inal est un peu plus la rg e ; les yeux  
sont un peu plus g rands e t moins saillans.

48. T. c y c l o p  t e r  us.
Brum eus. Antennae graciles, articulo secundo quarto sub-
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breviore Ociili prom itm li, inter stitio postico Iriplo majores. 
Prothorax la tus, iransversus, laleribus rotundatis, angulis 
posticis minutis, v ix  prominnUs. Elytra breviter o ta ta , ron- 
vexa, humeris basique rotundatis, striis 2  primis profundioribus.

Long. 4 — El. 2 — Lat. 1%  M.
Brun, avec l’extrem ite des palpes, le prem ier article des 

antennes, les pa ttes et le bord externe des elytres testacńs; 
les tibias sont brunatres.

La dent du menton est sillonnee dans toute sa longueur, 
Jegerement divisde a l'extrem ite.

Les antennes sont assez minces; le deuxieme article est 
de tres peu plus court que le quatriem e; il est plus cylindrique. 
Les yeux sont saillans; le bourrelet post-oculaire n ’est que 
du tiers de leur ćtendue; la ligne orbitaire se dirige sur la 
base interne des antennes.

Le corselet est tr&s tran sv ersa l, plus large que la tete, 
de meme largeu r a ses deux extrdmitAs; les cótśs sont regu- 
lierem ent arrondis jusqu’aux angles posterieurs qui ne forment 
qu'une ti es faible sa illie ; le rebord s’elargit depuis le milieu 
jusqu’it la base. Le pli de la  base qui commence les fos- 
se tte s , est situś a peu pr&s au milieu de chaque cote de 
celle-ci; le sillon se dirige, d'un cótć en rem ontant parall&le- 
m ent au bord externe, de l’autre obliquement, en se confondant 
avec l ’impression transversale laquelle n’est pas interrom pue 
au milieu, mais y  devient moins profonde, plus large et plus 
irreguli&re; le sillon longitudinal est tres profond dans toute 
son etendue; cependant il n’attein t pas tout-ó,-fait le bord 
anterieur.

Les śly tres sont en ovale tres court; les ćpaules sont 
tres dóprimśes et ne sont pas distinctes; les marges basilaires 
y  sont tr&s arrondies, convergent en avan t et s’a rre ten t en 
face de la  cinquieme strie, a laquelle elles touchent. La strie 
recourbśe de l’extrem ite est longue et s’etend jusqu’ .̂ la 
huitiem e, avec laquelle elle se confond d’abord pour faire 
un crochet vers la cinquieme. La surface est convexe; la 
region suturale est deprimće surtout en avan t; les deux pre
mieres stries sont profondes; les 3 suivantes sont peu di
stinctes; les sixieme et septieme ne le sont nullement. Les 
3 points dorsaux sont fort peu m arques, surtout le premier. 
Le m ćtasternum  est extrem em ent etroit; i f  atteint a peine la 
moitie de la  longueur des piliers postćrieurs.

Chili. 1 ind. (immat. ?) coll. de Chaudoir.

49. T. r o t u n d i p e n n i s  Duft. F. A , II. 176. 236. — 
Putz. no. 23. — Schaum D. I. 652. 23. — Pand. no. 18.

Brunneo-piceus, antennis, pedibus elytrorumque maryine
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rufo-testaceis Antennae teriiam elytrorum partem attingentes, 
articulis secundo quartoque longiludine aequalibus; ocali leciter 
prominuli, interstitio post-ocnlari tertia parte majorcs, linea 
orbitali versus basim internam antennarum porrecta, puncto 
inferiore minimo. Prothorax transversirn cordatus, antice 
rotundatus, ante basim coarctatus, angulis posticis acutiusculis, 
paulo erectis. Elytra breriter ovata, in dor so v ix  planiusrula, 
margine laterali breviter per basim transversirn continua, striis 
3 prim is profundioribns, quarto quintaque obsoletioribus, cae- 
teris obsoletis.

Long. 3 1/ ,  — El. 2 — Lat. 1 %  M.
S ty rie ,  A lpes Noiiques.
Schaum com pare  l e T .  r o t u n d  i p e n n i s  avec les T. c o n -  

s t r i c t u s  et  l i t h o p h i l u s .  La forme du corselet est te llement 
difierente chez le T. c o n s t r i c t u s  que la com paraison est 
inutile. II y  a plus d ’analogie avec le l i t h o p h i l u s ;  mais 
les antennes sont plus longues ,  le corselet es t no tablem ent 
moins la rg e  an td r ieu rem en t ,  moins sinue en a r r id re ,  la base 
des e ly tres  est tronquee non pas obliquement mais trans- 
versa lem ent,  leur suture est ord inairem ent plus obscure et 
les stries internes sont un peu plus prononcśes.

Le m a r g i n a l  i s a le corselet beaucoup plus la rg e  et 
plus a rrondi en a v a n t;  ses angles postdrieurs sont plus aigus 
et plus saillans- les ely tres au trem ent colordes, sont plus 
la rgem ent tronqudes ^ la  base; le bourre le t post oculaire est 
beaucoup plus d tro it;  les antennes sont un peu plus courtes; 
l ’in te rva ile  coxal est plus dtroit.

50. T. p u l c h e l l u s  Putz. P rem . ent. p. 59. 57. — Trech. 
consp. no. 31. — Pand. no. 19.

Piceus, capite, prothorace, elytrorum margine suturaque 
rufescentibus. Antennae breviusculae, articulo secundo quarto 
longiore et paulo angustiore. Oculi parum prominuli, inter
stitio poslico triplo m ajores, linea qrbitali inter antennas et 
clypeum porrecta. Prothorax transversirn cordatus, lateribus 
anlicis rotundatus, dein angustatus, angulis posticis minutis 
subacutis. Elytra ovata, basi fere rotundata, v ix  transversirn 
truncata, striis 3  prim is profundioribns.

Long. 3 %  -  El. 1 %  — Lat. 1 %  M.
H aute  Lusace, Montagnes de la  Sildsie, de la T ransy lvan ie  

e t  de la  Saxe.

51. T. r o t u n d a t u s  Dej. V. 23. — Putz. 27. — Schaum 
D. I. 28. — Pand.. 20.

Nigro-piceus, antennarum basi pedibusque testaceis. A n 
tennae crassiusculae, quartarn elytrorum partem v ix  attingentes,
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arlicułis secundo quarloque fere aequalibus. Oculi in terstitio  
postico quadruple) majores, linea orbitali in antennarum  ha si in 
inlernam  porrecla. P ro thorax transversim  subcordalus, la te -  
ribus an tic is ro tundatis, usque ad angulos postiros angustatus, 
hisce erectis, obtusiusculis. E lytra  ovata, convexa, s tr iis  su b -  
tilibus, leviter p unctu la tis , tribus prim is in leg r is , duabus s c -  
quenlibus abbreviatis, caeteris obsoletis.

Long. 2%  — El. i y 3 — Lat. 1%  M.
Les individus de la  collection Dejean viennent des mon- 

tagnes de la Styrie. L’inseete se retrouve en Carniole et en 
Carinthie. •

52. T. m a r g i n a l i s  Scliaum Beri. Ent. Zeit. VI. (1862) 
p. 264. — Pand. no. 21.

Piceus, cyaneo-m icans, e ly tro rum  m argins untennarnm que 
articulis p rim is testaceis. Antennae quartam  elytrorum  partem  
attingentes, articulis secundo quarloque aequalibus; oculi in ter
stitio  postico quadruplo m a jores, linea orbitali inter antennas 
atque clypeum  porrecta. P ro thorax transversim  cordatus, la tc -  
ribus anticis ro tundatis, angulis posticis sa t latis, acutiusculis. 
E ly tra  o va ta , hum eris ro tu n d a tis , basi ipsa tru n c a ta , leviter 
str ia ta , s tr iis  3  prim is integris, quarta  v ix  perspicua, caeteris 
obsoletis.

Long. 3 — El. 2 — Lat. I 1/ ;  M.
Transylvanie et Banat.

53. T. p i n g u i s  Kiesenw. Stett. Ent. Zeit. 1850. 218. — 
Ann. soc. ent. F r. 1851. 389. — Pand. no. 22.

P iceo-ru fus. Antennae crassiusculae, usque ad tertiam  
elytrorum  partem  extensae, articulo secundo quarto  v ix  longiore. 
Oculi prom inuh, in terstitiis  posticis duplo latiores. P ro thorax  
transversim  subcorda tus, lateribus parum  arcn a lis , angulis 
posticis m in u lis , acu tiuscu lis , subprom inulis. E ly tra  breviter  
o v a ta , basi latius m arg ina ta , striis 3  vet 4  prim is d istinclis, 
caeteris obsoletis.

Long. 3 '/8 — El. 1%  — Lat. 1 '/2 M.
Pyrenees orientales et centrales. Les types de Mr. Kiesen- 

w etter ont ćte recueillis au lac d’O o, pr£s de Bagn&res de 
Luchon.

y

54. T. d i s t i g m a  Kiesenw. Ann. soc. ent. Fr. 1851. 388. 
— Pand. no. 37.

Piceus. Antennae tertiam  elytrorum  partem  paullo e x c e -  
dentes, articulis secundo quarloque aequalibus. Oculi prom inuli, 
in terstitiis posticis hand duplo latiores. Prothorax transversus, 
basim versus paullo  angustio r, angulis posticis promxnenlibus,
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acułis. E li/lrn  o ra ła , basi brerius m arg ina ta , s tr iis  3  re i 4  
prim is d istinctis, caeteris obsn le tis.

Long. 3 Vs — El. 2 — Lat. 1 %  M.
Diflere du p i n g u i s  p a r  ses ely tres rnoins arrondies et

dont le rebord marginal est plus court;  son corselet notable-
ment plus la rge ,  moins retreci vers la  base, plus a rrondi sur 
les cótós et dont les angles posterieurs sont plus g rands  et 
plus aigus; p a r  les bourre le ts  post-oculaires qui sont un peu 
plus g rands;  ses antennes un pen plus minces vers  Textremite 
e t  un peu plus longues.

Hautes et Basses Pyrenśes.

55. T. s t r i a  t u l  us  Putz. 1. c. 311. 28. — Schaurn 1. c. 
20. — P and .  no. 35.

N ig ro -p ice u s , anlennis bast quandoqne prothoracc rufis, 
pedibus obscurioribus. Aule/m ac quartam  e ly trorum  parłem  
atlingenlcs, arliculo secinido quarto longiore. Ocali intersliliis  
posticis quadruplo m ąjores, linea orbitali in basim antennarum  
internam  porrecla . P ro lhorax transversim  subcordatus, angulis 
posticis rectis prom inulis, basi recie tru n ea ta , humeris ro tu n -  
d a tis , striis 3  prim is pro fu tid ioribus, qnarta abbrecia ta , cae-  
leris obsolełis.

Long. 3 %  -  El. 2 -  Lat. 1 %  M.
Silesie m erid ionale ,  C arn io le ,  Transy lvanie .  (Mr. Pan- 

delle indique encore la Grece. Ce doit e t re  une erreur .)

56. '1'. g r a v i d  u s *).
T. latipennis Chaud. Buli. Mosc. 1844 p. 451.

Piceus. Antennae ra lidae, crassiuscnlae, arliculo secundo  
quarto brcciore. Ocali subprom inuli, iriterstitio postico dnplo  
latiores. P ro thorax su b o ra tn s, anłice posticeque angustatus, 
angulis posticis m inutis, subacute rectis. E ly tra  lata, breriter  
ora ta , convexiuscula , striis distinctis, 4  prim is profundioribus.

Long. 4 — El. 2 %  -  Lat. 1 %  M.
D’un brun plus ou moins clair, les antennes de la  meme 

teinte, les pa t tes  d ’un roux un peu testace de m em e que les 
derniers segmens de Pabdomen.

Les antennes sont assez epaisses et a t te ignent l ’ex trem ite  
du p rem ier  quar t  des ć ly tre s ;  leu r  deuxi&me article est plus 
court que le quatrieme. La te te  est m śdiocrement la rg e ;  les 
bourre le ts  post-oculaires egalent it peu prfcs la  moitiś des 
y e u x ; la  ligne orb ita ire  se d irige vers  l ’angle basal de l’epi-

*) Sturm ayant decrit (D. I. 95. 16) un T r e c h u s  l a t i p e n n i s  
(place aujourd’hui dans le genre T a c h y s )  j ’ai cru devoir adopter 
pour l ’espece decrite par Mr. de Chaudoir le nom de g r a v i d u s ,  
propose par Schaum.
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stome; le deuxieme point est situć beaucoup plus bas que la 
partie fnferieure de 1’oeil. — Le corselet est peu large, en 
egard a la largeur des elytres, trfes rfetrfeci entre les angles 
anterieurs qui sont fortement deprimes et touchent presque 
le col; les cotśs sont arroudis jusqu’au premier tiers, puis ils 
se dirigent obliquement et en se retrecissant sur les angles 
posterieurs oil ils sont tres faiblement sinues; les angles sont 
petits, droits, presqu’aigus, mais peu saillans. La base, un 
peu plus large que le bord anterieur, est netteinent tronquee.

Les elytres sont beaucoup plus larges que le corselet, 
ties courtes, assez regulierement ovales; la base est tronquee; 
le rebord marginal se prolonge au dela des epaules, et 
transversalement, jusqu’it la hauteur de la cinquieme strie, 
•A, laquelle il se reunit. La surface est tres convexe, elle ne 
s’aplanit que vers le milieu; toutes les stries sont distinctes 
et ponctufees dans toute leur etendue, cependant les 4 pre
mieres seules sont profondes. L ’intervalle coxal est plus court 
que les piliers des hanehes posterieures.

Mr. de Chaudoir a comparó son T. l a t i p e n n i s  au rl'. 
p a l p a l i s ,  la seule espece connue en 1844 qui eQt quelque 
rapport avec lui. Sa coloration est la menie, sauf que les 
antennes et les pattes sont plus obscures et que les derniers 
segmens de Tabdomen sont testaces; la taille est un peu plus 
petite; la tete est plus etroite; les antennes sont plus epaisses, 
leur premier article est plus court, plus pyriforme; la ligne 
orbitaire qui, chez le pa l p a l i s ,  se dirige sur la base externe 
des antennes, se dirige chez le g r a v i d  us sur Tangle de 
l ’epistome. Le corselet est trfes different; il est plus fetroit, 
beaucoup moins elargi au premier tiers anterieur; les angles 
anterieurs sont beaucoup plus deprimes et plus rapproches 
de la tete; la base qui, chez le p a l p a l i s ,  est un peu reculfee 
dans sa moitie externe, est entierement tronquśe chez le 
g r av i das .  — Les elytres de ce dernier sont beaucoup plus 
courtes, plus convexes, un peu plus larges ó, la base, moins 
arrondies sur les cotes, striśes a peu pies de la menie maniere, 
mais un peu plus distinctement ponctuees; la strie prescutellaire 
est un peu plus courte; Tintervalle coxal est plus etroit.

L'espece a cote de laquelle le T. g r a v i d u s  se place le 
mieux a raison de la plupart de ses caracteres est le T. 
s t r i a t u l u s ;  de mdme que ce dernier, i l a les ćlytres brifeve- 
ment ovales, mais encore plus larges et surtout plus prolonde- 
ment striees-ponctuees, — les lignes orbitaires divergeant en 
a r  rife re, mais beaucoup plus fortement, — les antennes testa- 
cees seulement k la base, — Tintervalle coxal notablement 
plus court que les piliers posterieurs; mais la forme de son 
corselet est toute autre.
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J ’ai vu dans ]a collection de Mr. Chaudoir les deux sexes 
de eet insecte cjui a śte rapporte des environs de Trśbizonde 
(Gouriel) par Mr. de Nordmann. — La collection de Mr. Reiclie 
en conlient egalement un exemplaire.

57. T. m o n t a n e l l u s  Gemrninger Cat. p. 392.
T. m o n t a n u s  Put/.. Stetl. Ent. Zeit. 1847 309. 21.
Schaum D. 1. 1. 643. 12.

N igro-piceus, subcyan.escens; antennae arliculo secundo 
quarto subaequali. Interstitium  posticum oralis triplo minus. 
Prothorax transversus, lateribus rolundatus, basirn versus sub-  
angustatus, angulis poslicis m inutis, aculis. E lytra  ovata, 
coneexa, striis ■'$ prim is inlegris profundioribns.

Long. 3 3/ 4 — El. 2 %  — Lat. l l/ 2 M.
D un noir brillant, oll'rant un reflet bleuatre. Les an- 

tennes et les pattes sont testacees. Le corselet est trans
versal, un peu retrści vers la base, regulidem ent arrondi sur 
les cotes jusqu’aux angles posterieurs qui sont aigus et saillans. 
Les angles antśrieurs sont tres dćprimśs, un peu avancśs, 
ties arrondis; la surface est convexe; le rebord lateral est 
peu large. Les elytres sont ovales, les epaules sont tr£s 
arrondies, le rebord lateral les depasse peu , il s’a r r l te  
brusquement en face de la cinqui&me strie. Les 3 premieres 
stries sont profondes et completes; les autres deviennent de 
moins en moins distinctes. La tete, avec les yeux, est moins 
large que le corselet; le deuxidne article des antenneś, un 
peu plus court que le troisieme, est un peu plus long et plus 
śtroit que le quatridne. Le bourrelet post-oculaire egale le 
tiers des yeux; la ligne orbitaire se dirige sur l’angle de 
Pepietome. Le premier point est tres large. Les piliers des 
bancbes posterieures sont de moitie plus longs que la largeur 
du mćtasternum.

Silesie aux environs de Glatz (Schneeberg).
Le nom, sous lequel j ’ai dćcrit cet insecte en 1847, avait 

deja d e  donnę en 1844 par  Motschulsky it un Trechus de 
Siberie. Mr. Gemrninger a proposś de designer sous le nom 
de m o n t a n e l l u s  mon T. m o n t a n u s .

58. T.  s p l e n d e n s  Gemrninger Cat. p. 394.
T. m i c a n s  Schaum D. 1. I. 644. 13.
Pandelle p. 150 no. 36.
Piceo-niyer, ni tide subcyaneus; interstitimn posticum 

oculis triplo minus. Prothorax transversus, lateribus sub- 
rolundatus, anyulis poslicis aculis, prominu/is. Elytra ora/u, 
subconrexa, striis 4 primis integris profundioribus.

Long. 3 — El. 2 — Lat. V /t M.
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Mr. P ande l le  (p. 159) em et des doutes sur la  rea li te  de 
ce tte  esp&ce qui, suivant lui, pou rra it  bien n ’e t re  qu’une va- 
r iś te  du T. n i o n t a n u s .

Bien, qu’en effet,  ces deux insectes soient assez voisins, 
ils sont cep en d an t  parfa item en t distincts.

Le m on t a n  us  est plus g ra n d ,  d 'une leinte plus foncee 
el; plus br i l lan te ;  ses pattes et ses antennes sont plus rou- 
geatres. Le m i c a n s  a les ć ly tres  plus ou moins tesfacees 
sur les bords ;  les bourre lets  post-oculaires sont plus g rands ,  
les lignes o ib i ta ires  sont beaucoup plus para lle les ;  le corselet 
est proportionnellem ent plus la rge ,  moins arrondi sur les c ó t ś s ; 
les ś ly t re s  sont moins con vexes,  plus profondśm ent str iśes; 
leurs dpaules sont moins arrondies  et presqu'anguleuses.

Silćsie, aux  environs de Glatz.
Suivant Schaum , Mr. Miller au ra it  t rouve en S ty rie  des 

indivklus excedan t d ’un Mill, la taille ordinaire . Scbaum 
signale ćga lem ent 3 individus de cette  taille venan t de C roatie  
et p resen tan t  un corselet un peu plus la rge  et des e ly tres  
moins arrondies.

Mr. Le Conte a y a n t ,  des 1840, decrit  un T. m i c a n s ,  
le nom donnś p a r  Schaum tt la p resente espece a ete modifie.

59. T. d e p r  e s s i c o 11 i s.

Stdtuenescenti-piceus, anlennarum arlicnlo primo cae- 
lerorumque bust rufis; elytra singulo maciilis iluabus notalo, 
utiu hunter ali subquadra/a , all era unte-apicali rotundata, 
versus mar ginem connexis, rvfo-lestaceis. Prothorax lulus, 
transversus, late marginatus, angulis poslicis tails, uculiu- 
sculis. Elytra b re tite r  orata, convexa , bast truncal a, pun- 
cfato-striata.

Long. 4 -  El. 2V3 -  Lat. 2  M.
D’un bruu de poix ord ina irem ent un peu plus bronzć sur 

les e ly tres  que sur le co rse le t ;  l’e x t r e m M  des palpes, le p re 
mier article des antennes ainsi que la base des suivans, les 
pattes ,  une tache huindrale presque ca r rśe ,  prolongee le long 
de la  m arge  ex terne,  une g rande  tache arrondie ,  situśe vers 
le bord ex te rne  au dernier  q u a r t  des ćly tres ,  sont d ’une cou- 
leur testac^e un peu ro u g ea tre ;  le  milieu des tibias e t  les 
tarses sont ordinairem ent brunatres.

La den t du menton est assez l a r g e 'e t  bifide. Les a n 
tennes,  assez fortes ,  depassent le prem ier  q uar t  des ś h t r e s ;  
le deuxieme article est un peu plus court que le quatri&me; 
les yeux  sont tres  sa illans; ils sont des J/ 3 plus g ran d s  que 
le bourre le t  post ocu la ire ; la ligne orb ita ire  se dirige vers la  
base interne des an tennes; les deux points sont assez rap- 
p rochśs l’un de l’a u t re ;  au dessus du point superieur on re-
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m arque  plusieurs stries longitudinales; le milieu du ver tex  
porte un point enfonce bien distinct.

Le corse le t  es t la rge ,  transversa l ,  de rneme la rgeur 4 ses 
deux ex trdm ites ;  son rebord  la tdral est la rg e ;  les angles 
an tśr ieurs  sont prodminens, mais arrondis ;  les cótes sont for- 
tem ent dlargis au p rem ier  t ie r s ,  puis ils se rd trecissent jus- 
qu’aux  angles postdrieurs qui sont g ra n d s ,  re levds ,  trds sail- 
lans, un peu plus aigus que dro its ;  un sillon oblique p a r t  du 
p rem ier  tiers de la  base et oecupe le fond des fossettes ba- 
sales; l’im pression t ran sv e rsa le  posterieure est in terrom pue
au milieu; le sillon longitudinal est bien m arqud si ce n’est 
vers le bord an td rieu r ;  a  la base, il est un peu plus profond 
et a ,  de chaque c ó te ,  un sillon court e t un peu inegal. La 
surface est peu convexe si ce n ’est au milieu de  cbacune de 
ses deux parties.

Les e ly tres  sont en ovale  court,  tres convexes ; lenr base 
es t  d isl inctement tronquee ;  la  m arge basilaire est tres  courte 
e t  ddpasse &, peine les dpaules qui sont un peu saillantes; le 
rebord la te ra l  est la rge ,  un peu moins cependan t que celui 
du corselet. Toutes  les stries sont o rd inairem ent bien mar- 
qudes, legdrement ponctudes; les stries ex ternes  (sauf  la
huitidme et la  neuvieme qui ne se reunissent qu’en dessous de 
l’epau le )  sont cependan t plus legdres que les autres. —  Les 
piliers des lianches sont de  moitie plus petits que le m e ta 
sternum.

Chili. Collection de Chaudoir.  5 individus de la  co l
lection Solier sous le nom inedit de T. r u f i p e s  Sol.

60. T. l a t u s  Putz. no. 24. — Schaum no. 21. — Pand.
no. 3 1.

Niyro-piceus ; antennae brunneue, scapo testuceo. An
tennae quartum elylroram partem rix utlingentes; articalo 
secundo quarto paullo breviore. Ocali prominuli, interstitio 
postico fere triplo majores. Pruthorax subcordatus, anya/is 
post id s  prominalis, acute rectis. Elytra breriler or at a, 
conrexiuseuta, striis 5 primis profandioribus, caeteris ob- 
solelis.

Long. 4 %  — El. 2 3/ 4 — Lat .  2 M.
Alpes de la S ty r ie ,  de l ’l l ly r ie  et de la  Transylvanie.

(Fortsetzung folgt.)
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Mutłimaasslicłie Anzahl der Schmetterlinge 
resp. Bemerkungen zu. den Betrachtungen 

des Gericłitsraths Keferstein
von

IVIcr IlaiiHScii in Elberfeld.

Im  2. Q u a r ta lh e f t e  vor. J .  d ieser  Z e i tu n g  h a t  m e in  hoclr- 
g e s c h a tz te r  F r e u n d ,  H e r r  G e r ic h t s r a th  K e fe rs te in  in E r f u r t ,  
s e h r  in te re s s a n te  M i t th e i lu ng en  t ibe r  V o rk o m m e n  und L ebens-  
w e ise  d e r  S c h m e t te r l in g e  gegeb en .  D ie  L ep id o p te ro lo g e n ,  
w e lc h e  ih rem  S tu d iu m  ke inen  zu en g en  K re is  g ez og en ,  w e rd e n  
sie a l le  m it  w a h re m  V ergn iig en  g e le sen  h a b e n  und dem  A u to r  
ebenso  d a n k b a r  d a li ir  sein , a is  ich es se lb s t  bin. N ich ts  
d e s lo  w e n ig e r  k a n n  ich micli dock n ich t  m i t  a l ien  v o n  ihm 
a u fg e s te l l te n  B e h a u p tu n g e n  e in v e r s ta n d e n  e r k l a r e n ,  und  g an z  
b e s o n d e r s  n ich t  m i t  d e r  von ihm  vo rg e n o m m e n e n  E rm i t t e lu n g  
d e r  A n z a h l  sa m m t l i c h e r  F a l t e r  d e r  E rd e .  Sie  b e r u h t  auf 
Y o r u u s s e t z u n g e n , die s c h w e r l ic h  r ic h t ig  sind. N a c h s te h e n d e  
A n g a b e n  w e rd e n  d ieses n a h e r  begriinden.

D e r  C a ta lo g  von  S ta u d in g e r  und  W o c k e  f i ih r t  3 9 2  S p e 
cies R h o p a lo c e r a  auf. H ie ru n te r  sind a b e r  5 6  A r te n  e n th a l te n ,  
w ofii r  noch k e in e  F lu g p la tz e  in E u ro p a  n a c h g e w ie se n  sind. 
E s  b le rben  d e m n a c h  n u r  3 3 6  d e r  E u ro p a is c h e n  F a u n a  ange-  
h o r ig e  F a l t e r .  D ass  d iese  je m a ls  die Z a h l  von 4 0 0  e r r e ic h e n  
w e r d e n ,  w ie  a n g e n o m m e n  w ird ,  is t  n ich t  w o h l  zu v e rm u th e n .  
U nser  W e l t th e i l  is t  in B ezug  a u f  T a g f 'a l te r  so d u rch fo rseh t ,  
dass  d a r in  a l le r  W a h rs c h e in l ic l rk e i t  n a ch  n ich t  viele noch  zu 
e n td e c k e n d e  A r t e n  tibrig  sind. Ich  g la u b e  d a h e r ,  w en n  die 
Z a h l  d e r  E u ro p a is c h e n  R h o p a lo c e r e n  au f  3 4 0  an g en o m m en  
w ird ,  d e r  W i r k l i c h k e i t  n a h e r  zu k o m m e n ,  a ls  bei 400 .  F e r n e r  
sch e in t  m ir  d ie  B e re c h n u n g  naCh den  Q uad i a tm e i le n  d e r  ver-  
sch iedenen  W e l t th e i l e  u n te r  Z u g ru n d e le g e n  d e r  fiir E u ro p a  
an genorf im enen  Z a h l  n ich t  zu t ie f fend .  U n re r  W e l t th e i l  l ieg t  
g a n z  in d e r  g em a ss ig ten  Z on e ,  ihm  feh l t  d e r  R e ic h th u m  d e r  
T ro p e n .  Die E u ro p ii isch e  S c h m e t te r l in g s -F a u n a  is t a r m  im 
V e rg le ic h e  m it  d e r  bis j e t z t  sehon b e k a n n te n  d e r  a n d e rn  
W e l t th e i l e .  B esi tzen  w i r  doch  von dem  grossen  G enu s  P a -  
p il io  n u r  4  A r t e n  (X u th u s  und  A ja x  k o n n en  n ic h t  g e z a h l t  
w e r d e n ,  d e r  E r s t e r e  is t  ein A s ia te ,  und das  V o rk o m m e n  des 
L e tz t e r e n  a u f  d e r  Ib e r is c h e n  H a lb in se l  b e d a r f  n och  s e h r  d e r  
B e s ta t ig u n g ) ,  v on  der  z a h l r e ic h e n  F’am ilie  d e r  E r j c i n id e n  nu r  
e ine  e inz ige  S pec ies  ( L u c in a ) ,  von d e r  g ro ssen  M enge d e r

4
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Saturn iden  bloss 6 A rten  ( Isabe l lae ,  P y r i ,  Spini,  Carpini, 
Caecigena und Tau),  und ftlr die unendliche Menge der Synto- 
m iden ,  Glaucopiden und Lithosienartigen Thiere Asiens und 
A m erikas  w erden  w ir  nur durch P h e g e a ,  A n c i i la , P uncta ta  
und wenige Dutzend Z ygaenen  und Lithosien entschadigt.  
E ine  solche F au n a  kann nach meiner Ansicht nicht in der  
W e ise  ais Maassstab benutzt werden, wie es H err  Keferstein 
gethan hat.  W e n n  die Rhopa loceren  SUdamerikas so genau 
erm itte l t  w a ren  wie die E u ro p a s ,  und es w drde  die dort 
gefundene Zalil bei der Bereclinung nach Quadratmeilen zu 
G rundę g e le g t ,  so wiirde sich sicher ein ganz a n d e re s ,  aber 
jedenfalls  auch unrichtiges R esu lta t  ergeben, weil der  grosste 
Theil der  E rd e  in der  nordlich gernassigten und kalten  Zone 
l ie g t ,  und diese bei w eitem  w eniger F a l te r  aufzuweisen ha t  
ais das meistens tropisclie und w arm e  Siidamerika. Schon 
die gewiss noch sehr weit un te r  d e r  W irk l ichke it  bleibende 
Z ah l  der fur ganz Arnerika angegebenen F a l te r  von 1669 
giebt bei der  Bereclinung nacli Q uadratm eilen  fiir die ganze 
E rd e  9838 Rhopaloceren. Diese Summę ist beinahe doppelt 
so gross ais die von Herrn  Keferstein gefundene und zeigt 

* deutlich, dass die Q uadratm eilen  nicht bei der Berechnung 
zu Grunde geleg t w erden  dUrfen.

Die von S peyer  s. Z. in der L innaea entomologica er- 
mittel te  Anzahl der  Lep idop teren  der  ganzen E rde  be t rag t  
130,000. Diese Zahl hal te  ich fur weit annahernder  als die 
von Herrn  Keferstein aufgestellte ,  weil ich zu der  nam lichen 
durch ein ganz anderes  R echnungs-M anover , als das von 
S peyer  angew endete ,  gelangt bin.

Bevor ich jedoch  zur Darlegung meiner Bereehnungsweise 
tibergehe, muss ich noch bem erken , dass es von H errn  K efer
stein tibersehen w orden  is t ,  die von ihm au f  Seite 221 an
gegebenen 340 Bom byciden, sowie die au f  Seite 222  ver- 
m erk ten  640 Tortriciden mit 15 zu m ultip lic iren , wie es bei 
den andern  Tribus geschehen ist, und in die Gesammtsumme 
mit au fzunebm en if). Nach Berichtigung dieser beiden Fehler  
und qoch eines d r i t le n ,  abe r  w eniger  wesentlichen bei den 
P yra liden  s te llt  sich seine G esam m lzahl nieht m ehr au f  
67 ,255 ,  sondern au f  81,975 Arten. F e rn e r  ist noch zu be
m erken , dass es au f  Seite 222 Zeile 14 von oben nicht 8550 
Tortriciden, sondern Crambinen heissen muss.

Nach einem von mil- un ter  angem essener  Benutzung des 
H errich-Schaffer’schen Prodrom us und vieler anderen  mir zu

*) A lim . d. R e d . Von m ehreren Seiten, nam entlicli auch von 
Herrn Dr. Kriechbaumer in Miinchen, ist auf diese F eh ler in der Be
rechnung aufm erksam  gem acht worden.
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G ebote  ges tandeuen M aterialien und Sammlungen angefertig ten  
Verzeichnisse liber sammtliche Rhopaloceren  sind, un ter  Aus- 
schluss der  unbestri t tenen  V a r ie ta te n ,  bis j e t z t  tlieils in 
W e r k  en, theils bloss in Sammlungen benannt:

548 Papilioniden,
887 Pieriden, 

pr. pr. 944 Lycaeniden,
720 Eryciniden,

9 Libytheiden,
219 Danaiden (Euploea ,  Danais, Ideopsis u. Hestia) ,  
521 Heliconiden (im Sinne der  a l te ren  A utoreu),
105 Acraeiden,

1381 Nymphaliden (zuziiglich A geronia),
61 Bibliden,

805 S atyr iden  (incl. P avoniden  und M orphiden),  ̂
pr. pr. 040 Hesperiden,

Suinma 6640 Arten.
W en n  hiervon die friiher angegebene Zahl der  E u ropa i

schen T ag fa l te r  von 340 abgezogen wird, so verbleiben noeh 
6300 A rten  Exoten. Nun lasst sich ab e r  annehm en, dass 
diese 6300 Species noeh lange nicht die G esam m tzahl d e r  in 
den fremden W eltthe ilen  existirenden Diurnen ausmachen. 
Unermessliche L anders treeken  *sind noeh nicht durchforscht, 
keines E u iopaers  Fuss hat sie jem als  betre ten ,  kein S am m ler 
den Kiitscher darin  geschw ungen  und das lla tternde Staub- 
wild von den Blumen geschnappt oder aus den LUften geholt. 
Selbst diejenigen aussereuropaischen L ander,  worin der  uner- 
miidliche F o rscber  J a h re  lang  tha t ig  w a r ,  liefern noeh fort- 
wfihrend N eues ,  U nbekanntes .  Ich glfftbe dalier nicht zu 
liocli zu greifen , sondern eher noeh un ter  der W irk l ich k e i t  
zu bleiben, wenn ich an n e h m e , dass wenigstens ein Drittheil  
T ag fa l te r  m ehr in den fremden W eltthe ilen  ex is t i r t ,  ais uns 
bis j e tz t  bekann t ist, und somit dereń Gesamrntzahl sieli min- 
destens au f  8100  belauft. Bei dieser Annalime wird die An- 
zah l  der  Rhopaloceren der  ganzen E rd e  8740 betragen und 
unsere Europaischen F a l te r  hiervon den 26. Theil ausmachen.

leli habe bei der  Durchsicht vieler Europaischen Local- 
Faunen und heim Vergleiche derselbeu mit einander gefunden, 
dass sich im Allgemeinen die A nzahl der  A rten  der  Hetero- 
ceren stets nach der Zahl der A rten  der Rhopaloceren richtet,  
so dass in einer Gegend , worin viele Tagfa l te r  vorkommen, 
auch m ehr  A rten  Nachtschm etter linge sind, ais in einer G egend, 
die von E rs te ren  nur wenige aufzuweisen hat. Ich  nehm e 
d aher  an ,  dass unsere Europaischen Heteroceren sich g era d e  
so zu den exotischen verha lten ,  wie es bei den Rhopaloceren

4*
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de r  F a l l  ist, das? sie also aueh nur  den 26. Tlieil der  Gesammt- 
masse der  N ach tfa l te r  bilden.

Obgleich Europa  in Bezug auf  H eteroceren  ebenfalls sehr 
e ifrig  durchforscht w u rd e ,  so ist es doch gew iss ,  dass nocli 
m ehre re  bis je tz t  unbekannte  Species aufgefunden w erden , 
weil  die N achtschm etter linge in Folgę ilirer Lebensweise sieli 
den Blicken der  Sam m ler zu leicht entziehen. Ich will mich 
indessen nur  an die Zahl der im Cata loge von Staudinger  
und W ocke  verzeichnelen A rten  lialten und bloss bei den 
M ierolepidopteren 100 fiir nocli neu zu en tdeckende Species 
m ehr  annehmen. Sollte dieses zuviel sein 7 so wird es sieli 
d a d u rc h ,  dass ich bei den Eulen und Spannern nichts zu- 
schlage, hoffentlich ausgleichen und auf das G esam m tresu lta t 
von keinem Einfluss sein.

In dem genannten C ata loge sind nacli Ahzug der Exoten 
aufgefUhrt:

28 Sphingiden (wozu ich nur die Genera  Macro- 
glossa, P terogon , Deilephila, Sphinx, A cherontia  
und Smerinthus rechne. Sesiiden ,  Zygaeniden, 
Syntomiden, T hyriden ,  H ete rogyniden  etc. liaben 
mit den Sphingen nicht die geringste V erw and t-  
schaft, w ede r  im vollkommenen Zustunde, noch 
in den frtlheren S tanden),

50 Sesiiden,
345 Zygaeniden ,  Syntomiden, Lithosiden, Arctiiden, 

L ip a r id e n ,  S a tu rn iden ,  D re p an u l id en , Bombj'- 
ciden, Hepialiden, Cossiden, L imacodiden, Noto- 
dontiden etc. ( Ich  w erfe  al le  diese Familien 
zusairjjpen, weil die E xoten  denselben zum Theil 
nicht en tsp rechen ,  da bei Letz te ren  m ehrere  
vo rkom m en ,  die gar  keine Reprasen tan ten  in 
E u ro p a  haben,

884 Noctuen,
662  Geometren  und mit einem Zuschlage von 100 

2685 K leinschmetterlinge,
Sum m a 4654 Arten.

Multiplicirt man nun diese vors tehenden  Zahlen  mit 26, 
so erg ieb t sich fiir die au f  der  ganzen  E rd e  vorkommenden 
Schm etterlings-A rten  folgendes R esu lta t :

728 Sphingiden,
1300 Sesien,
8970 Z y g ae n id en ,  Syntom iden, L ithosiden,  Arctii

d e n ,  P sych iden ,  S a turn iden , Drepanuliden, 
Siculideu, Bombyciden, Hepialiden, Cossiden, 
Limacodiden, Notodontiden, Castniiden, Cocy- 
tiiden, ^kgaristiden, P terophoriden  etc. etc.,
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22984 Noctuae,
17212 Geometrae,
69810 Microlepidoptera,

SummaTT2TOO4 Arten Heterocera, 
hiezu 8740 - Rhopalocera,
giebt 1 29744 Arten fur den ganzen Erdkreis.

Ich bin weit entfernt davon, diese Zahl fur rich tig aus- 
zugeben, weil sie noch auf zu vielen willkilrlichen Annahmen 
beruht, glaube aber, dass sie eine grossere Wahrscheinliclikeit 
fur sicli h a t ,  als die von meinem hochgeschatzten Freunde, 
Herrn Keferstein, ermitteite.

Zu einigen der ferneren interessanten Mittheilungen des- 
selben erlaube ich mir noch Folgendes hinzuzufiigen:

Auf Seite 194, v o  von den Farben der Sehmetterlinge 
gesprochen wi l d ,  hatte noch erwahnt werden konnen, dass 
bei den Tropenfaltern das Schwarze bei einer grossen Zahl 
von Papilioniden, Nymphaliden etc. stark vertreten ist, dass 
es sogar die Unterseite mehrerer Ostindischer und Neuhollandi- 
scher P ie r iden , die oben grosstentheils vi7eiss s ind , beinahe 
vollig bedeckt, wahrend bei den Europaischen Rhopaloceren 
die schwarze Farbe  meistens nur in einzelnen Flecken und 
Biuden zu Tage tritt  und die grossten Dimensionen bei V. 
Atalanta einnimmt. Bei V. Antiopa ist es schon kein reines 
Schwarz mehr.

Bei der Mittheilung iiber das Erlangen der schwer zu 
erhaschenden grossen Morphiden Slidamerikas vermisse ich 
die Fangart  vermittelst verzuckerten W eines, wodurch die 
Falter aus der Hóhe heruntergelockt w erden , durch das be- 
gierige Einscbliirfen desselben siclr betauben und dann leieht 
fangen lassen. In ahnlicher Weise wird bei uns durch ver- 
zuckertes Bier jahrlich eine grosse Menge Eulen erlangt. 
Auch sollen zufolge Mittheilung eines Freundes in Brasilien 
sicli diese Morphiden, besonders die Weiber, gem  an Baume 
setzen, aus deren Stammen Saft herabfliesst, den sie begierig 
aut’saugen, und wobei sie siclr dann leieht, sogar init den 
Fingern, fangen lassen. Ein gleiches Raschen an Baumsat'ten 
sehen wir auch hier zu Lande hautig bei V. Polychloros, 
C-albunr, Atalanta, Antiopa, Apatura Iris., Catocala Sponsa 
und vielen andern Eulen.

Auf Seite 195 Zeile 2 von unlen wird Medor Cr. als 
eine Acherontia bezeichnet. Es ist dieses wahrscheinlich nur 
ein Schreib- oder Druckfehler (an letzteren mangelt es niclit) 
und wird Amphonyx heissen sollen. Dieses von Poey er- 
riehtete Genus fiir Duponchelii, Medor Cr. (Jatrophae Fbr., 
Antaeus Dry.), Cluentius Cr. und Medora Boisd. in lit. wird
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von W a lk e r  mit Macrosila vereinigt und ist nacli meinem 
Dafurhalten  auch nicht wohl davon zu trennen. U nter  A che- 
rontia  konnen die genannten T hiere  unmoglich wegen der  
ausserordentlich  langen Rollzunge geb rack t w erden.

W e n n  H err  Keferstein Seite 196 sagt,  dass seines Wis- 
sens A fr ika  keinen Riesenschm etterling  p ro d u c ire ,  so h a t  e r  
wohl augenblicklich niebt da ran  g ed a cb t ,  dass der  8 Zoll 
messende Papilio  Antimachus D r j .  den Ostindischen Ornitho- 
p te ren  w iirdig zur Seite s teh t  und die in Thom son’s Archiv 
1858 publicirte, in meiner Sammlung befindliche Bunaea De}'- 
rollei aus Gabon dem grossten A ttacus Atlas in der  Flugel- 
b re ite  nur sehr wenig  nachsteht,  ihn in der  S ta rk e  des Kor- 
pers aber  w eit  iibertrifft. A m erika h a t  ausser T hysania  
Agrippina Cr. keinen grosseren S cbm etterling  aufzuweisen. 
A u d i  der  Actias Cometes Boisd. von M adagascar  h a t  eine 
ganz ansehnliche Grosse und s teh t  den Ostindiern  Selene, 
Maenas und Leto nicht nach. Das E x em p la r  in der  Bois- 
duval’schen Sammlung is t ,  wenn ich mich rech t  er innere ,  
noch betrachtl ich grosser.

Die uns auf  derselben Seite gem achte  M ittheilung, dass 
zwei ganz verschiedene R aupen von verschiedener Lebens- 
weise, N ah rung  und Erscheinungszeit denselben Scbmetterling  
geben ,  wird gewiss noch nahe re r  Besta tigung bedtirfen. Ich 
babe keine grosse Meinung von der  Q uelle ,  woraus diese 
N achrich t  geschopft ist. Die Surinamschen Y linders bei Sepp 
in A m sterdam  scheinen mir von keinem besondern Lepido- 
p terologen verfasst zu sein Sie sind g a r  n icht wissenschaft- 
lich geha lten ,  br ingen Vieles, w as M ir bereits aus Stoll kennen, 
und manche sehr zu bezweifelnde,  sogar einige offenbar un- 
richtige Mittheilungen. Dabei lasst die Ausfiihrung der Kupfer- 
tafe ln , die den G ey e r’sclien w eit  nachstehen, Vieles zu wtin- 
schen iibrig.

W e n n  F e lde r  in seinen Species Lepidopterorum  hucusque 
d escr ip tae  etc. Ornith. R ichm ond ia , * E u p h o r io n , P ronom us, 
Cronius, Oceanus, A rruana ,  Urvillana, Tri ton , Poseidon, P e 
g asu s ,  A rch ideus,  Croesus und spa ter  in der  Novara noch 
Lydius als L oca lvarie ta ten  von Priam us L. b e t ra ch te t ,  so 
stimmt er darin  mit Boisduval ubere in ,  und es lasst sich 
nicht b es tre i te n ,  dass seine Behauptung  e tw as  fflr sich h a t ;  
allein so lange diese nur au f  Muthmaassungen beruht und 
nicht durch sichere D ata  belegt w erden  kann , so lange kann 
sie bezweifelt w erden. W enn  uns Vanessa Polychloros und 
Xanthom elas  unbekann t w aren  und uns die eine von Amboina 
und die an d e re  von Halmalieira oder Neu-Guinea zuginge, so 
wilrden w ir  ganz waiirscbeinlich den am spatesten  erha ltenen  
F a l te r  fiir eine Localvarie tiit  desjenigen e r k la r e n ,  in dessen
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keineswegs die Behauptung so ausgezeichneter Lepidoptero- 
logen, wie Boisduval und Felder,  bes tre i ten ,  sondern sogar 
noch einen Schritt  w eiter  gehen und den meines W issens 
nur in einem einzigen E xem pla r  in E u ro p a  existirenden Ornith. 
T ithonus de H aan fUr eine Aberra tion  irgend einer der ver- 
schiedenen P riam us-Form en e rk la ren ,  bei der zufalliger W eise 
die UnterflUgel eine abnorm e G esta lt  erha lten  haben. Aehn- 
liche Erscheinungen habe  ich bei der  Zucht von hiesigen 
F a l te rn  schon w ah rg en o m m en , am auffallendsten bei einer 
Melitaea A th a l ia ,  welche mit ganz abw eichender Zeichnung 
und der  Fliigelform einer A craea  aus der P u p p e  schliipfte. 
Sollten indessen von Tithonus noch E xem plare  ausser dem im 
L eydener  Museum sich in Sammlungen befinden, so muss ich 
von der eben ausgesprochenen Ansicht ais einer irrigen  zurttck- 
treten.

Seite 198 w ird  angeftihrt, dass mit dem N am en H ypenor 
geschw anz te  W e ib e r  von Memnon belegt w aren .  Ich flnde 
in den mir  zu Gebote s tehenden W e rk e n  keinen anderen  H y 
penor  ais den von G odar t  in der  Encyclopadie beschriebenen, 
und dieser ist kein Weil) von Memnon L., sondern gleich 
Coon Fabr.

W enn  auf der  folgenden Seite b ehaup te t  w ird ,  dass ver- 
schiedene Melitaeen ein und dieselbe Species bildeten, so muss 
ich hiertiber in Betreff von A thal ia  und Dictynna, den einzigen 
von all  den g enann ten ,  die ich im Leben k en n e ,  meine be- 
scheidenen Zweifel ausdrticken, weil nicht allein die Zeichnung, 
sondern auch die Lebensweise dieser beiden T hiere  eine ganz 
verschiedene ist. E rs te re  A rt  fand ich stets nur in Gebiischen 
von niedrigem Laubholz, selbst au f  den hochsten Berggipfeln 
der  A achener  und hiesigen G eg e n d ,  le tz le re  dagegen  imm er 
nur auf  feuchten, sumpfigen W iesen .  Selbst w enn  diese an 
W a ld u n g e n  anschossen, so v e r i r r te  sich doch selten eine 
A tha l ia  d a ra u f  und in die GebUsche nie eine Dictynna. Haufig 
habe ich A thal ia  und D ictynna in der B egattung getroffen, 
aber  nur mit ihresgleichen. E s  ist dieses filr mich ein Beweis,  
dass es ge t renn te  Species sind. W a s  H err  Keferstein von 
Setina I r ro re a  und dereń V erw and ten  sagt, w ird  w ahrschein-  
lich ausser dem Z e l le r ’schen noch auf viele andere  W ider-  
spriiche stossen. Da ich diese Thiere n icht aus dem Leben 
kenne, so en thalte  ich mich eines Urtheils  dariiber.

Auf derselben Seite theilt uns H err  Keferstein ferner mit, 
dass er A cherontia  Atropos aus Mexico erha l ten  habe. Dass 
dieses der  Fali  i s t ,  w ird Niemand bezweifeln , aber  es w ird 
sich gewiss mit dieser Atropos gerade  so ve rh a l ten  w ie mit 
den vielen N ordam erikanischen  Sphingiden und Eulen,  w elche
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in England aufgefunden w orden  sind. Nach a lien  mir von 
A m e r ik a  zugekom m enen Nachrichten  kom m t unser Todten- 
kopf in diesem W elt the i le  nicht vor, obgleich uus die Haupt- 
nahrungspflanze der R aupe dieses Sphingiden in Deutschland 
von do r th e r  zugegangen ist. H ieraus g eh t  aber  hervo r ,  dass 
unser knolliger  N achtschatten  nur ein S urrogat  fur das eigent- 
liche b u t te r  dieser Raupe ist. H ierbei muss ich aber auch 
noch e rw ahnen ,  dass der  Schm etterling ,  den H er r  K eferste in  
so freundlich w a r ,  m ir  s. Z. als A tropos aus Mexico zu zei- 
gen, nicbt unsere  Species, sondern die Ostindische A cheron tia  
S ty x  W estw. (Lachesis Tisiphone) w ar.  Mógen w ir  nun 
diesen, wie W estw ood  und Boisduval, als besondere A rt  oder,  
w ie C ram er  und W a lk e r ,  als V ar ie ta t  von Atropos betracbten ,  
so w a r  es jedenfa lls  ein Asiate, der  von Ostindien oder  einer 
dazu gehorigen Insel in Mexico here ingesch leppt w orden ist, 
denn dass er das stille Meer tiberflogen habe ,  kann ich nicbt 
gut annehm en ,  obgleich es wegen der vielen darin  befind- 
lichen In se ln ,  au f  denen die Species vielleicht ebenfalls hei- 
misch is t ,  far  w abrscbeinlicher  geha lten  w erden  kan n ,  als 
dass Sphinx Quinquemacnla (Celeus),  Carolina, P lebeja etc., 
wie H err  Koch g laub t (siehe dessen V erbre itung  der Euro- 
paischen S chm ette rl inge) ,  Uber den atlantischen O cean ,  der  
g a r  keine R uhep la tze  darbie tet ,  nach England  gellogen sind. 
W e n n  diese T hiere  auch eine ausserordentliche F lu g k ra f t  be- 
s i tz e n , so entw ickeln  sie diese doch nur stets in der  N acht 
und niemals oder nur in schw achen , bald aufgegeberien Ver- 
suclien am T age . Sie mussten demnach pr. pr. 900 deutsche 
Meilen in 5 — 6 Stunden bei Innehaltung der  geraden  Linie 
zurtickgelegt h ab e n ,  also in einer Minute 2 ' / 2 bis 3 Meilen. 
Sollte dieses w ohl moglich sein?

Seite 199 und 200 bem erk t H err  K efers te in ,  dass er 
Chaeroc. Alecto aus Ostindien erha lten  habe. H.ierin ist doch 
w ohl schwerlich  e tw as  Auffallendes zu l in d e n ,  da dort seine 
eigentliche Heim ath ist1, von wo er sieh w ahrschein lich  nur 
durch  den F lug  nach  Kleinasien und den griechischen Inseln 
mit seiner G efahr t in ,  C haerocam pa C re t ica ,  ve rb re ite t  hat, 
ungefahr in ahnlicher W eise  w ie Daphnis Nerii und Chaeroc. 
Celerio nach  E u ro p a  resp. N orddeulschland.

Zur  Besta tigung dessen ,  was H err  Keferstein Seite 203 
sagt,  dass das Yorhandensein  des F u t te rk rau ts  m ancher Raupe  
nicht imraer auch das Vorhandensein dieser bedinge, kann  ich 
nicht jumhin m itzutbe ilen ,  dass am Fusse der  hohen Yeen, 
ungefahr 5 Stunden sudlich von A a c h en ,  eine grosse Menge 
Polygonum  b i - to r t a , die Nahrungspflanze der  R aupe  von 
A rg jn n is  A p h i ra p e ,  wachst.  Die Bluthen dieses Polygonum 
.sind dort E n d e  Mai und Anfang Juni bei gee igne ter  W itte-
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rung mit den eben en twickelten  F a l te rn  wie besat.  Obgleicii 
nun diese Pflanze 2 Stunden ndrdlicber, bei Eupen, in grosser 
Menge auch im romantischen Lennathal in W e s tp h a len  .und 
sogar liier in den W iesen, die sieli langs der  duftenden W u p p e r  
h inziehen, w ac h s t ,  so habe ich doch an diesen O rten  noch 
niemals eine Spur von A phirape gefunden.

Zu Seite 201 Zeile 1 von unten bem erke ich noch, dass 
auf  der  hohen Veen und im V a sd ra th a l ,  zwischen R ottgen  
und Eupen, auch niemals Pales ,  sondern stets nur  Arsilache, 
und z w a r  in manchen J a h re n  in ungeheurer  Menge, vorkommt.

A uf Seite 207 theilt uns H err  Keferstein  m it ,  dass er 
3 P rocris -Arten aus Neuholland besitze. Sollten diese nicht 
Sjiecies des Genus Polanisus W lk .  se in ,  von dem m e h re re  
A rten  im W a lk e r ’schen C ata loge s tehen ,  und wovon der 
grosste  un ter  dem N am en V iridipulverulentus von Gućrin be- 
kan n t  gem acht w orden  ist? Sie stehen zw a r  den Procris  
sehr n a h e ,  sind aber doch besonders durch die s ta rk  ge- 
kam m ten  F ab le r  des Mannes verschieden. E igentliche  Procris 
aus Australien  habe ich noch nicht gesehen.

Die auf Seite 210  aufgestellte  Behauptung, dass sich die 
im C a ta loge  von Staudinger  und W o c k e  verzeichneten Klein- 
Asiatischen, Russisch-Asiatischen resp. A rctisch-Amerikanischen 
Schm etterlinge nach Europa ,  wie Celerio  und Nerii, verirr ten , 
w ird  jedenfalls  noch des Beweises bedtirfen. T ro tz  aller  
Miihe habe  ich bis je t z t  nicht in E rfah rung  bringen konnen, 
dass H yperm nestra  Helios Nick., C orybas F. d. W., Apollo
nius Ev.,  Actius Ev.,  P ieris  M esentina Cr. etc. etc. jem als  
lebend die Grenzen Asiens iibersehritten und uns in E u ro p a  
m it einem Besuche b ee h r t  batten . Bis dato  w aren  es stets 
Leichen, w enn  sie a u f  Europaischen Boden gelangten. W enn  
also H err  Keferstein alle die von S taudinger mit einem * 
bezeichneten F a l te r  als E u ropaer  be trach te t ,  so ist dieses ein 
I r r thum , in den er verm uthlich  deshalb  gera then  ist, um bei 
seiner spa teren  Berechnung d e r  F a l te rzah l  der ganzen E rd e  
eine ansehnliche A nzahl E u ro p a e r  zu G runde  legen zu konnen. 
H a t te  e r  die Herrich-Schaffer’sche Zahl (316) angenommen, 
so wiirde er zu einem noch geringern  Resulta te  gelang t sein, 
als das i s t ,  wozu er  j e tz t  gekommen. Ich w tlrde  dagegen  
mit diesen 316 bei meiner  oben angestellten Berechnung eine 
w eit g rossere Anzahl erm itte l t  haben. Es ist iibrigens dankba r  
anzuerkennen ,  dass die H erren  S taudinger  und W o c k e  alle 
diejenigen T h ie re ,  w e lche ,  um mich gelinde auszudrilcken, 
Handelsspeculation in die Cata loge der Europaischen F au n a  
geb rach t h a t ,  in ihrem W e r k e  kenntlich gem acht haben. 
Viele Iusec tenhandler  haben die S chw ache  der  Sam m ler,  vor 
deren  Augen nur E uropaische L epidopteren  Gnade finden,
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und denen je d e r  E x o t  ein Greuel ist , bald e rk a n n t  und sie 
dadurcb gehórig  auszubeuten g esu ch t ,  dass sie eine Menge 
T h ie re ,  die eine den E uropaern  ahnliche Form  h a t te n ,  ais 
se ltene  Bew ohner des sildlicben oder  nordliehen Europa z.u 
reeh t  theuren  P re isen  verkauften. E s  w under t  mich nur, dass 
diese speculativen H erren  nicht so w eit gegangen  sind, aucli 
noch Californier, Unionisten, Chilenen, Ja p an e r ,  Ostsibirier etc., 
dereń es doch rech t  viele g ieb t,  die sich eines sogenannten 
Europaisclien Habitus erfreuen und zu G enera  gehoren ,  die 
in unserm W e ltthe ile  F lugp la tze  haben, als E u ro p a e r  an den 
Mann zu bringen. S ieher  h a t ten  sie aucli hierzu Kaufer  ge- 
fu n d e n , selbst un ter  den grossten E x o te n -V e ra c b te rn , wenn 
das V a te r lan d  angeblieh Russland, die T iirkei oder Griecben- 
land gewesen w are*) .

Mit der  au f  Seite 212 gem achten  B eh au p tu n g ,  dass die 
Sudafrikaniscbe F au n a  einen aufiallenden Mangel an Indivi- 
duen derselben Species zeige , con tra s t i r t  die von T rim en in 
Butler 's  Monthly Magazine gem ach te  Mittheilung tiber die 
Schm etterlinge Nata ls  ganz gewaltig . Nach dessen Aussage 
sollen die W iesen und Bttsche daselbst von F alte rn  w immeln 
und einige A rten  ganz zahllos ver tre ten  sein. Ich selbst sah 
vor  20  J a h re n  eine grosse Sendung aus N a ta l  bei Becker in 
P ar is  ankom m en, w o run te r  320 A ctias  Mimosae waren. Dies 
scheint doch gewiss nicht auf A rm uth  hinzudeuten. Allerdings 
sind die hocbgelegenen O rte , wo schon ein ziemlich s t renge r  
W in te r  herrsch t ,  w eniger  begiinstigt.

Seite 2 l 3  heisst es, dass T ro p a ea  (d ieser Name ist jlln-

*) W ie sehr solche faunistischen Liebhabereien von H andlern 
ausgebeutet w erden , habe ich selbst erfahren. A ls ich vor einigen 
Jah ren  bei einem N aturalienhandler in London auf der High H olborn 
S treet w ar und d o rt dessen V orrath  an Schm etterlingen durchsah, 
fand ich un ter anderen auch eine mir convenirende Castnia. Es war 
die noch nich t sehr verbreitete Papilionaris W lk. E r verlangte fur 
das T hier, das zw ar etw as gelitten, aber doch noch rech t b rauchbar 
lilr die Sam m lung w a r, 6 Pence. Ich hatte  wegen dieses billigen 
Preises nichts E iligeres zu thun , als es zu kaufen. A ls ich die Aus- 
lander durchgesehen und M ehreres ausgesucht h a tte , zeigte er m ir 
auch einige Europaische A rten . D arun ter befand sich eine recht 
hiibsche Luperina H aw orthii. Mehr aus Neugier als in der A bsicht 
zu kaufen, frug ich nach dem Preise derselben. One pound, w ar die 
A ntw ort. Ich erw iederte ihm in A nbetracht der B illigkeit d e rE x o te n : 
You w ill say perhaps one penny. 0 ,  no, no, s ir , one pound, th a t’s 
a  britisli Insect E r h a tte  kaum  ausgesprochen, als ein englischer 
Samm ler herein kam , der diese fine species bew underte u n d , ohne 
zu feilschen, one pound liir diese Moth, weil sie in England geboren, 
bezahlte. A ls deutscher Sclim etterling wiirde diese Noctue nur 
wenige Pence gekostet haben , aber als vollb liitiger B ritte  w ar sie 
one pound w erth. O sancta simplicitas! m urm elte ich und ging 
m einer Wege.
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g er  ais Actias Leacli) Artemis von Pek ing  und dem Bureja- 
G ebirge gevvaltigere Dimensionen zeige ais die Spanische 
lsabel lae  Graells. Ich kenne E rs te re  nur aus der  Brem er-  
schen Abbildung. Diese ist aber  bloss urn ein Geringes grosser 
ais meine lsabellae und gewiss k le iner  ais das W eib  in der  
Sammlung Boisduval’s.

Auf derselben Seite w eite r  unten erfahren  wir, dass H err  
Keferste in  V. P olychloros,  Arg. L aton ia ,  Catoc. E locata  und 
N ym phaea  aus Poona  e rha lten  hat.  Mein hochgeschatz ter  
F reund  iiatte die Gefalligkeit, mir diese 4 Species von dorther  
mitzutheilen. Ich fand bei der  Laton ia  weit grossere  Dimen
sionen, a b e r  sonst s timmte sie ganz mit der  Unsrigen iiberein, 
den angeblichen Polychloros musste ich aber  fllr X anthom elas  
h a l ten ,  und die beiden Catocaliden boten auch so wesentliche 
U ntersch iede  von unserer  E loca ta  und N ym p h ae a  d a r ,  dass 
ich sie unmijglich m it denselben fflr identisch ansehen konnte. 
L e tz te re  ha t te  noch m ehr Aehnlichkeit mit Abam ita Brem. 
vom Amur.

In dem Seite 216  angefuhrten  Citate  von Spix und Mar- 
tius lesen w ir ,  dass am Am azonenstrom e sich die blaulich- 
weisse Idea  wie ein Vogel in die Luft schwingt. Dass dieser 
F a l te r  einen vogelartigen  F lug  ha t ,  will ich nicht bes tre iten ,  
obgleich mir  sein ganzer  Bau nicht d a m a c h  auss ieh t ,  aber  
dass er diesen F lug  am A m a z o n e n s t r o m  en tw ickelt ,  ist ein 
I rr thum . Das Y ate r land  der  Idea  und der ihr verw and ten  
A rten  sind die Ostindischen Inseln (Australasien). Es ist 
d ah e r  nicht anzunehm en, dass jem als  eine Species des Genus 
Hestia  die Am erikanischen Lilfte durchfla tter t  hat.  Ich wiirde 
eine Verw-echslung mit Morpho L ae rtes  Dry. verm uthen, 
wenn dieser F a l te r  nicht ausdriicklich vorher  schon genannt 
w orden  ware.

Auf Seite 223 haben w ir  das V ergn iigen , die Anzahl 
der  R hopa loceren-A rten  zu ersehen , welche sich im Friih jah r  
1868 in der Sammlung des H errn  Keferstein befanden. Augen- 
blicklich w erden  sich aber  sicherlich noch m ehr  darin  be- 
t inden, weil e r ,  w ie  mir bekannt,  seit je n e r  Zei t  bedeutenden 
Zuw achs ,  namentlich von den Philippinen, erha lten  hat.  Zu 
bedauern  ist e s ,  dass er uns keine Mittheilungen iiber seine 
H ete roceren  gem ac h t ,  von denen er  ebenfalls eine grosse 
M e n g e , namentlich prach tvo lle  S a tu rn iden ,  besitzt. Leider 
konnte ich seine schone Sammlung im verflossenen H erbs te ,  
ais ich in E rfu r t  w a r  und mich seiner zuvorkom m endsten  
Gastfreundschaft erfreute, w egen Mangel an Zeit  nur  fliichtig 
durchsehen. In meiner Collection sind einige Familien  s ta rk e r ,  
andere  a b e r  schw acher  v e r tre ten  als in der  von Herrn 
Keferstein.
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I)a sich vielleicht einige Exotensam m ler  dafiir interessiren, 
go er laube ich mir die Anzahl der  A r t e n ,  welche ich von 
j e d e r  Fam ilie  besitze, sunimarigch m itzutheilen:

I. R h o p a l o c e r a .  276 Pa pil-, 295 P ier.,  198 Ervc .,  
295 Lycan., 7  Libyth.,  100 Danaid.,  157 Helicon., 44 Acraid.,
657 Nymph., 24 Bibl., 75 Morph. (incl. Brassol.), 275 S aty r .,
305 H esper. — Summa 2708 Arten.

II.  H e t e r o c e r a .  Teredoniden  (B o h r ra u p e n ) : 41 Castn., 
15 Hepial., 19 Coss., 26  Ses., 1 Cocyt.; Sphingiden: 232  He- 
m erophil.,  Deil., N yctiph il. ;  T richoderm atiden  (H aarraupen ) :  
48 Zyg., 164 Syntom. und Glaueop., 9 Ctenuch., 42 Xanth ir . ,  
24 Diopt., 31 Pericop.,  36 Nyetem., 9 Hazid.,  2 Epicop.*), 
36 Chaleos.,  26 Agan., 61 Lithos., 30 Callimorph., 47 A garis t . ,
150 Arct. e t Phaegopt.,  95 Lipar.,  86 Lasiocamp., 8 P se u d o sa t . ;
Bombyciden (T uberke l-  und  S tache lraupen ,  im le tzten  S ta 
dium oft g la t t ) :  138 Saturn, und Agliid., 28 Sphingomorph.,  
1 E ndrom .;  Liinacodiden (S c b n ec k en rau p en ) : 14 Limacod.; 
Saccophoriden (S a ck trag e rrau p e n ) :  8 Perophor.,  11 P sych . ;  
Onom orphiden (O niscom orphidae,  Asselformige R a upen ) :  2 ;  
H eterocam piden: 16 P la ty p t . ,  1 Sicul. , 91 N otodont. ;  Noetui- 
den:  832 ; U ran iden: 17; G eom etriden : 542 ; Delto iden: 45 ;  
P y ra liden : 116; C ram biden , Tortriciden, Tineiden etc .: 306 — 
Summa 3406 Arten. H ierzu die vorstehenden  R hopa loceren ,  
g iebt 6114 A rten  excl. Y arie ta ten .

An H eteroceren  ist, wie aus diesem Verzeichnisse hervor- 
geht,  meine Sam m lung arm, zumal, wenn man bedenkt, dass 
W a lk e r  in seinem Cataloge dereń beinahe 2 1 0 0 0 it#) ver-

*) \ ’ou den Epicopeiiden sagt Felder in der Wiener Monats- 
schrift bei Aufzahlung der Arten vom Rio Negro (Separat-Abdruck 
Seite 56), dass sie die Antennen der Uraniden hatten. Ich besitze 
Epicopeia Philenora und Polydora. Beide haben gekammte Fiihler, 
die nicht die mindeste Aehnlichkeit mit Uraniden-Antennen haben. 
Nach meiner Ansicht gehort das Genus Epicopeia nirgend anders 
wohin ais in die Familie der Chalcosiden (Gynautoceriden). Ais 
solche sind sie auf den ersten Blick zu erkennen. Nur kunstliche 
Merkmale konnerr sie davon trennen, aber doch schwerlich in die 
Nahe der Uraniden bringen. In ihrer Lebensweise gleichen sie den 
Zygaeniden, es wird daher die lingua spiralis omnino abortiva doch 
noch immer so gross sein, dass damit der Liquor aus der einen oder 
anderen Blume gesaugt werden kann.

**) Diese Zahl vertheilt sich auf die verscliiedenen W elttheile 
in folgender Weise:
Europa fiir sich a lle in • • • ••  ..............   o"-"!

gemeinschaftlich mit Asien allein •  .....................................  *1
Asien und Afrika................................  4

- Asien und A m erika............................. 2
- Asien, Afrika und Australien • • • • 5
- Asien, Afrika und A m erik a   1
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zeichnet hat. W e n n  die sehr zu bedauernde  Flilchtigkeit des 
Autors hierunter  auch m e h re re  2, sogar 3 mal und vielleicht 
noch ofter gebrach t h a t  und diese abgezogen w e r d e n , so 
hleibt doeh noch ein erkleckliches Siimmchen iibrig. A uf die 
Verm ehrung  der  Sphiugiden und Bom byciden in meiner Samm- 
lung bin ich indessen eifrig bedacht und g e m  be re i t ,  dafiir 
e tw as  zu opfern, all ein auf  Eulen und Spanner lege ich wenig 
W e r th  und aut' Mici olepidopteren  g a r  keinen, weil es mir an 
Zeit  zum eingehenden Befassen mit dem ganzen Schmetterlings- 
hee re  fehlt.

Auf Seite 227  w ird  uns m itgethc il t ,  dass die Augen von 
Sph. Convolvuli L. im D unkeln gleich gltihenden Kohlen 
leuchten. Dasselbe bem erk t man Abends bei fast alien Noctuen. 
Von Convolvuli h a t te  noch e rw a h n t  w erden  konnen, dass er 
s t e t s , wenn er  in der  D am m erung im F luge gefangen w ird, 
einen bedeutenden W a rm e g ra d  bes itz t ,  der  wahrscheinlich 
durch die s ta rk e  Bew egung der  Fliigel ents teht und sich viel
le ich t  auch bei andern  Sphingiden tindet, abe r  von mir noch 
nicht w ahrgenom m en w u rd e ;  ferner  diirfte es noch erw ahnens-  
w er th  e rach te t  w e rd e n ,  dass er nicht wie Sphinx Ligustri, 
Chaeroc. E lpeno r ,  P ergesa  Poreellus etc. nu r  an schonen, 
w arm en  Abenden die Bliithen um schw arm t,  sondern auch bei 
n iedriger  T e m p e ra tu r  (12  G rad  R śaum ur)  Und sogar im Regen 
um hertliegt .  Le tz te res  hat  er mit V anessa Cardui gemein.

Europa gem einschal'tlich m it A sien , A m erika und A u stra lien -• • 1
Asien, A frika, A m erika und Austr. 1
A frika a l le in ............................................ 9

- A m erika a l le in .............................   29
Am erika und A u str a lie n ..................  3

- A ustralien  allein  • ■ •  .......................... 1
Asien fur sich allein   .......................................................................................  4967

gemeinschal'tlich m it Afrika a lle in .................................................  2
- A ustralien a l le in ..........................................  27
- Europa etc. siehe oben.

A frika fur sich a l le in ........................................................................................ 1543
gem einschaftlicb m it Asien a l l e i n .............................................. 25

A sien und A u s tr a lie n .......................... 9
- A ustralien a l le in ....................................  1

Europa siehe oben.
Am erika fiir sich a l l e i n ....................................................   6876

gem einschaftlich m it A sien  a l l e i n  ' ..............................  7
- Asien und A fr ik a .............................  4
- A sien und A u s tr a lie n ....................  1
- A frika a lle in ...................   4
- A ustralien a l le in ................................ 11
- Europa etc. siehe oben.

Australien fiir sich a lle in ..................................................................... • • • •  1594
gem einschaftlich m it Europa etc. siehe oben.

Unbekannten Ursprungs sind .......................................................................  535
Summa 20799
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Z ur Bestatigung dessen , w as H err  Keferstein ttber das 
E n ts tehen  der  Kaupen aus unbefruchte ten  Eiern  m it theu t ,  
kann  ich ein Beispiel aus eigener E rfah rung  anfUhren. Vor 
m ehre ren  Jaliren, ais nocli die R aupe  von O rgyia  E ricae  bei 
Crefeld im Monat Juni auf der  Haide stets ausserordentlich 
liaufig w a r  und kaum  beach te t  w u rd e ,  fand ich dereń noeh 
zufallig eine am W e g e  gegen E nde  Juli. Sie w a r  besonders 
gross und versprach  ein W eibchen  zu werden. Nichts desto 
w eniger  nahm  ich sie mit und th a t  sie in ein fest schliessendes 
P ap p d o sc h en ,  vergass aber  sp a te r  sie herauszunehm en. Ais 
mir nach m ehreren  W o c h en  das Schachtelchen w iede r  in die 
H&nde g e r ie th ,  w a r  s ta t t  der Raupe  ein Gespinrist und eine 
Menge ju n g e r  Raupchen  d a r in ,  die jedoch  aus Mangel an 
N ahrung  zu G ruude gegangen waren. Das Gespinnst fand 
sich voller ausgeschlUpfter E ie r  m it dem w eib l ichen ,  fast 
au f  Nichts reducirten  Schmetterling  dabei.  E ine Befruchtung 
w a r  hier ganz unmoglich gew esen ,  und dennoch w aren  
die abgesetzten  E ier  ausgeschlilpft.  In die Schachtel konnte 
Nichts hineindringen, sie w ar  zu gut verschlossen, welches 
schon daraus  h e rv o rg e h t ,  dass die ausgeschliipften jungen  
Raupchen  keinen Ausgang gefunden batten  und alle darin  
gestorben w aren .  Die gew ohnlicbe F lugzeit der  Manner w ar 
langst vortiber, und w enn vie lleicht sich aueh noeh ein Spat- 
ling herum tum m elte ,  so befand sich doch der  O r t ,  wo diese 
Spinner gewohnlich lebten, ilber eine ha lbe  Stunde von mei- 
ner W'ohnung entfernt. Letzferes  durfte indessen weniger ins 
Gewicht fallen, weil bekanntlich diejenigen N octuen , die die 
N a tu r  fur die Unvollkom m enheit  odor das ganzliclie beblen  
der Fressw erkzeuge mit einem ausserordentlich lieftigen Ge- 
scbleehtsfrieb begabt h a t ,  oft aus sehr w e ite r  Ferne das Vor- 
handensein eines W eibchens wittern. Dieser s ta rkę  Geschlecbts- 
tr ieb ist gleichsam eine N othw endigkeit  bei alien Thieren  von 
so k u rze r  Lebensdauer. E r  ist es, der die B egattung in der  
Gefangenschaft veran lass t und m itunter zu H ybriden  fUhrt. 
Deshalb  finden sieli L e tz te re  auch weit hiiufiger bei den Sme- 
r in th e n ,  Saturniden etc. ais bei den L ep id o p te ren , welche 
w ahrend  ihrer  Lebensperiode N ahrung  zu sich nehm en eme 
langere  Lebensdauer und einen geringeren G rad  von Begat- 
tuno-strieb haben. Von nam hafteu  Entom ologen , namentlich 
Fors te r  iii A achen, w ird zw ar  die Parthenogenesis  hei'tig be- 
s tr itten aber die von mir gem ach te  E rfah rung  ba t  mich iiber- 
zeugt dass eine solche w irklich in der N atu r  vorkommt.



Ueber Setina aurita-ramosa 
und die Bildung montaner Varietaten

von
lip. A. Speyer.

Die G attung  Setina bietet. in ihren gelben , schw arz  
punktir ten  Arten ein zum Studium der  V arie ta tenb ildung  be
sonders geeignetes Material. W a s  sie dazu geeignet macht, 
ist einmal die w eite  V erbre itung  m ehre re r  ih rer  Arten in 
senk rech te r  R ichtung, dann aber und besonders der  IJmstand, 
dass sie, m e h r  als andre  gegen locale  E inw irkungen  empfind- 
lieh, eine ersiclitliche Neigung ze ig t ,  un te r  dem Einfluss der- 
selben in F a rb e  und Zeichnung und selbst in der Form  er- 
keblich zu variiren  und Localform en von so ausgesprocbenem 
und constantem C h a ra k te r  zu bilden, dass die F ra g e ,  ob man 
ihnen A rtrecb te  zuerkennen s o l i , mit fast gleich gewichtigen 
Grttnden von dem Einen im positiven, von dem A ndern  im 
negativen Sinne b ea n tw o r te t  wird. Die T ra g h e i t  ibrer plum- 
p e n ,  kurzfltigeligen W eibchen  zwingt die Setinen zu einer 
g iosseren  Sessbaftigkeit als die meisten andern  S chm etter-  
linge und m ag eine der  Ursachen sein, die sie der  E inw irkung  
localer Einfliisse in s ta rk e rem  Maasse zuganglich m acht als 
f lugfertigere A rten ,  die sich denselben duich haufigeren W ech-  
sel des A ufen tha ltsorts  Jeichter zu entziehen im S tande sind. 
W e n n  ich also nocbm als au f  diese, von den H erren  Zeller 
und Keferstein bereits  ausfiihrlich besprochene A rtengruppe  
zuriickkom m e, so bestimmt mięli dazu w eniger  das systema- 
tische als das morphologische In teresse des G egenstandes und 
der  W unsch , zur E ro r te ru n g  der  F ra g e  nach der  Yariabilitat.  
der  Species, welche auf die w eite re  nach der Entstehung der 
Arten zurlickfUhrt,  anzuregen.

Ich will mich bier zunacbst au f  A urita  und Ram osa  be- 
s c b ra n k e n ,  theils weil diese beiden A rten  oder Localformen 
einer  A rt  die ausgedehnteste  V erbre itung in senkrech te r  R ich 
tung besitzen, theils weil mir iiber sie ein betrachtliches Ma
teria l an eigenen B eobachtungen und E x em p la ren  zu Gebote 
steht. W i r  fanden d iese lben ,  meine Bruder und ich selbst, 
in den Alpen Tirols und besonders der Schweiz an vielen 
O r te n ,  oft zahlreich  und sam m elten  eine ansehnliche Zabl 
E x em p la re  e in ,  von denen alien O rt  und Zeit des F anges  
sogleich notir t  wurden. Eine Auslese von 35 Exem plaren ,  
w e lc h e  die bem erkensw erthes ten  V ar ie ta te n ,  w elche uns vor*
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kamen, und die verschiedenen Localitaten und Etliebungsstufen 
reprasentiren, wurde von den eingesammelten Vorrathen 
zurttckbehalten und bildet die Grundlage der gegenwartigen 
Bemerkungen.

Keferstein bat (Entomol. Zeitung 1867 S. 278) die An- 
siclit vertheidigt, dass alle europaischen Setinen , mit Aus- 
nabme von Mesomella, nur Varietaten einer einzigen Species 
seien. Hatte er gesagt, dass sie alle Sprósslinge desselben 
Stammes in genealogiscbem Sinne, aus gemeinsamer Grund- 
form hervorgegangen seien, so wilrde ich die Berechtigung 
dieser Ansicbt vollstandig anerkennen. Er fasst aber die 
Sacbe im systematischen Sinne auf, und da geht er offenbar 
zu weit. Nach den geltenden Begriffen von Artrechten mtissen 
wir zugesteben, dass sich mindestens drei derselben ais gute 
Arten unzweifelhaft festgestellt haben, dereń Yerscbiedenbeit 
nicht bloss auf Farbę und Zeichnung, sondern zum Theil aucb 
auf die Form (der Flibler u. s. w.) begrtindet ist, und zwischen 
denen keine wabren Uebergangsformen, mir wenigstens, be- 
kannt sind: Irrorella (mit Freyeri und Andereggii), Roscida 
(mit Kublweinii, Alpestris Z., Melanomos und Flavicans) und 
Aurita mit Ramosa. Uass diese Arten nicht Localvarietaten 
sind, geht ganz einfacb daraus hervor, dass sie an den glei- 
clien Localitaten und gleicbzeitig vorkommen, oline irgend in 

, einander iiberzugehen. W ir baben in 5000 und 6000 Fuss 
Hohe, an denselben Stellen, wo Ramosa reichlich flog, aucb 
Irrorella  gefangen, und diese Irrorella waren der Ramosa 
nicht ahnlicher ais jedes beliebige Exemplar aus den nord- 
deutscben Htigellandschaften. Wenn Irrorella eine alpine 
Abanderung erleidet, so kann daraus Freyeri und Andereggii 
w e rd en , wic aus Aurita Ramosa , oder aus Roscida Melano
mos, durch Ausdehnung des Scbwarzen auf die biiigeladern 
und andere Theile; nienials aber wird aus einer Irrorella 
eine Ramosa oder Melanomos, oder aus Aurita eine Andereggii. 
Mit andern W orten: die wesentlichen Unterschiede zwischen 
Ramosa, Andereggii und Melanomos sind eben so gross ais 
die von Aurita, Irrorella und Roscida. Ebenso kommen in 
Mitteldeutschland Irrorella und Roscida zusammen vor, ohne 
sich einander zu nahern. Die Grlinde, welche daiilr spreeben, 
ausser den drei genannten audi den ttbrigen von Zeller (Enlom. 
Zeitung 1867 S. 33 sqq.) ais Arten betrachteten Formen, oder 
docb einigen derselben, zumal der Kublweinii, Artrechte 
zuzudrkennen, sollen bier vorlaufig unerortert bleiben.

Aurita und Ramosa unterscheiden sich von den Ver- 
wandten durch kraftigeren Bau, zottigere Behaarung, beson 
ders des Hinterleibes, und durch tiefer gekerbte , s tarker 
gewimperte FUhler des Miinncbens; von der lrrorella-Gruppe
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noch durch  die d ich te re ,  au f  den Vorderfliigeln nicht ge- 
schw arz te  Bestaubung der  Unterseite .  N ur bei den bleichsten 
Stiicken von Kamosa w ird diese diinner und lasst die Ader- 
streifen der  Oberseite durchscheinen; der  Grund zwischen 
denselben beha lt  a b e r  seine gelbe F arbę.  D er sehw arze,  oft 
zu einer kurzeń  Linie ver langer te  P u n k t  an der W u rz e l  der 
Vorderfli igel,  w elchen  Z e l le r  ais charak te ris t isehes  Kenn- 
zeiclien von A urita  mit Recht hervorheb t,  un te rscheide t  ferner 
diese A rt  sehr gut von R ose ida ,  Kuhlweinii und Alpestris,  
mit welchen sie, der  ahnlichen F a rb ę  und Zeicbnung w egen , 
sonst am leichtesten v erw echse l t  w erden  konnte. Absolut 
bes tandig  ist ab e r  dies Kennzeichen leider nicht.  Von den 
17 A uri ta ,  die ich noch vor mir lmbe, zeigen 14 den P unk t  
sehr deu t l ich ,  abe r  ein Miinnchen von Isella am Simplon, 
gross und mit dicken schw arzen  R andpuste ln  aller FlUgel, 
und ein W eibchen  von Airolo haben nur ein P a a r  kaum 
sichtbare sehw arze  Schuppchen an seiner Stelle, und bei einem 
prac h t ig  o rangegelben ,  friseh en tw icke lten ,  ganz reinen Mann- 
chen, ebenfalls von meinem B ruder  August um 12. Juli 1863 
bei Ise lla  gefangen, fehlen auch diese. Dies E x em p la r ,  sonst 
eine norm ale A u r i ta ,  zeigt zugleich die grosste  A usdehnung 
des Gelben am Hinterleibe un ter  alien meinen E x em p la ren :  
die beiden letzten Segm ente sind ganz g e lb ,  die ubrigen 
schmal gelb geringt ,  und ein g e lber  Seitenstreif  z ieht bis zur 
W u rz e l  des Hinterleibes hinauf. Die Ausbreitung der  gelben 
F a rb e  und das V erschw inden  des schwarzen. Basalpunktes 
scheinen also im Zusam m enhang zu stehen.

Auf ein an d e res ,  von Zeller nicht e rw ahn tes  M erkm al,  
welches A uri ta-R am osa von den ubrigen A r ten  unterscheidet,  
babe ich schon friiher (G eograph  V erbre itung  der  Schmet- 
terl inge u. s. w. II. S. 284 bei Kuhlweinii) aufm erksam  ge- 
m acht.  E s  sind dies die einfarbig gelben S ch ienen , T arsen  
und Spornen , die sicli selbst bei den dunkelsten  Ram osa nicht 
schw arzen , w ahrend  diese T hei le  bei der  I r ro re lla -  und Roscida- 
G ruppe m ehr oder minder geseliwarzt oder geb raun t  sind, am 
bestiindigsten an der Aussenseite des Tarsus. Vollig durch- 
greifend ist dieser U ntersch ied ,  w ie ich j e tz t  se h e ,  freilich 
auch nicht. U nter  den 35 A urita -R am osit-Exem plaren  findet 
sieli nur e i n e  Ausnahrne: ein grosses frisches W eibchen  von 
A uri ta ,  bei Airolo gefangeu , ha t  das E nde der  Hinterschienen 
und die Aussenseite der  Fussglieder  e tw as  g eb ra u n t ,  mit 
g rauen  Schuppen gemischt. A ber  un ter  den zah lre ichea-K uhl
weinii von Meseritz, welche ich Zeller’s Gtite v e rd a n k e ,  be- 
iinden sicli 2 Mannchen und u n te r  D anziger  Stiicken dieser 
A rt  1 W e ib c h e n ,  an welchem  diese Theile  e infarbig gelb 
b le iben ,  und dasselbe ist bei einem w alliser  W eibchen  von

5
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Andereggii der  Fall.  Im m erhin  b leibt es ein sehr  beachtens- 
w e r th e r  U m sta n d ,  dass bei R am osa die S c h w arzu n g ,  tro tz  
ih re r  viel bedeu tenderen  Ausdehnung, Schienen und Tarsen  
frei la ss t ,  w ah rend  diese Tlieile bei der grossen Mebrzabl 
meiner Kuhlweinii (und den 5 Alpestris, welche ich vetg le iche) 
melir oder  minder mit S chw arz  gemischt sind ,  selbst bei 
E xem pla ren  mit ganz gelbem Korper.

W e n n  es nun unzweifelhaft ist, dass A uri ta  mit Ram osa 
specifisch von den ubrigen Sćtinen verschieden is t ,  so bietet 
die Entscheidung der  F r a g e ,  ob diese beiden Formen ais 
L oca lvar ie ta ten  verbunden w erden  miissen oder  nicht,  g rossere  
Schwierigkeiten. Dass keins der  von Guende zu Gunsten 
der  specifischen V ersch iedenheit  bervorgebobenen  M erkm ale 
in F orm  und F arbung  s t ichhalt ig  ist, ha t  bereits Zeller nach- 
gewiesen, und ich kann Alles, w as  er dariiber bem erk t ,  nur 
bestat igen. Der Fliigelschnitt ist bei beiden Form en  groseem 
W ecbse l  un te rw orfen ,  bei den grosseren  E x em pla ren  von 
Ramosa dem von A u ri ta  vollig gleich. H alsk ragen  und 
Scbulterdecken sollen bei A uri ta  im m er g e lb ,  bei Ram osa 
schw arz  gemisclit sein. In d e r  T h a t  aber  babe ich drei 
A uri ta  aus O berw all is ,  am 3. A ugust in 3000 Fuss Hohe ge- 
fangen, deren K ragen  s ta rk  mit schw arzen  H aa ien  gemisclit, 
vorn fast ganz s c h w a rz ,  und ein Mannchen von Ramosa 
(Chiavenna 3. August) nebst 3 W eibchen  (2  bei Am steg am 
20. Ju l i ,  1 aus O berw all is ,  am 9. Juli gefangen),  bei denen 
e r  einfarbig gelb  ist. Die Scbulterdecken sind bei Aurita 
allerdings ausnabmslos gelb, aber  ebenso bei den 4 genannten 
R am osa mit gelbem K ra g e n ,  und nicht minder bei 3 andern  
Mannchen. Sogar meine beiden kleinsten, auf  dem Riffelberge 
in 8 bis 9000 Fuss Holie gefangenen R am osa haben die gelben 
Schulterdecken nur mit wenigen schw arzen  H aaren  gemisclit. 
Auch die ge lbe  B ehaarung  des T horax , die F arbung  der  F uh ler  
und Beine giebt keine s tandhaften  Unterschiede. Die Mann
chen beider F orm en  zeigen oline Ausnahme einen einfarbig 
schwarzen K opf,  aber  ein W eibchen  von A uri ta  aus O b er
wallis und ein solches von Ram osa von Am steg im Reussthal 
haben  ganz gelbe P a lpen  und eine s ta rk  mit gelben H aaren  
gem ischte Bekleidung der  Stirn.

So bleibt denn nichts als die schwarzen  Aderstreifen der  
Ram osa iibr ig ,  und da auch in diesem P u n k te  Mittelformen 
vo rk o m m e n ,  von denen Zeller einige beschrieben h a t ,  so 
exis tir t  kein unabanderliches  M erkmal, auf  welches sich eine 
specifische T rennung  beider Form en griinden liesse. A ndrer-  
seits giebt es aber  auch U m stande ,  w elehe dieser T rennung  
gUnstiger sind. Dahin gehoren:

1. D ie  S e l t e n h e i t  w i r k l i c h e r  M i t t e l f o r m e n .  Unter
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den zahlreichen Exem plaren , welche wir fingen, kam uns 
nicht ein einziges vo r ,  das irgend einen Zweifel gelassen 
hatte, ob es der einen oder der andern Varietat zuzurechnen 
sei, und iiberhaupt nur eins, welches in der Aderfarbung einen 
Uebergang bildet. Es ist dies ein schónes frisches Ramosa- 
Mannchen aus der Via mala (1. Juli 1861), von der Grosse, 
Gestalt und Farbę der gewohnlichen Aurita, bei welcbem die 
Subcostalis gelb bleibt und nur je  eine sehr kurze scbwarze 
Langslinie an den Stellen fiihrt, wo bei Aurita die Punkte 
stehen. Die Mediana und ihre drei Aeste, sowie die Dorsal- 
ader bilden sehr diinne schwarze Linien, die an den Stellen 
der Punktreihen deutlich verdickt sind. Der Halskragen ist 
schwarz gemischt, die Schulterdecken bleiben gelb. Bei einem 
andern Mannchen (Chiavenna 3. Juli), so gross und prachtig 
orange, wie die schónste A uri ta ,  mit dick schwarzen Ader- 
streifen und sehr grossen Randflecken aller Fliigel, ist der 
Streif aut der Subcostalis in der Mitte unterbrochen. Alle 
meine tibrigen Ramosa filhren die Aderstreifen vollstandig, 
wenn auch in sehr verschiedener Starke.

2 . W enn Ramosa dureh Vermehrung des Schwarzen 
aus Aurita hervorgeht, so sollte man denken, dass, je  grosser 
die schwarzen Punkte oder Flecken bei Aurita w erden, in 
demselben Maasse auch eine Tendenz derselben sic.htbar 
werden mUsste, sich auf die Adern der Lange nach auszu- 
dehnen und so allmalig die Ramosa-Zeichnung herzustellen. 
Das ist aber keineswegs der Fall. Bei der am dicksten 
schwarz gefleckten Aurita verlangern sich die Flecke ebenso 
wenig zu Langslinien oder Langefleckchen als bei Exemplaren, 
wo sie punktformig sind. Ein grosses, lebhaft orangegelbes 
Aurita-Mannchen von Isella hat viel mehr Schwarz auf den 
Fliigeln als rnanche Ramosa. Eine vollstandige Reihe dicker 
Flecke lautt vor dem Rande aller Fliigel, und die mittlern 
Querreihen der Vorderfliigel werden ebenfalls von ungewohn- 
lich grossen Flecken gebildet, aber eine Neigung derselben, 
sich nach der Langsrichtung auszudehnen, ist nicht zu er- 
kennen. Dagegen fehlen bei mehreren Ramosa die schwarzen 
Flecke der Hintertlugel bis auf ein Paar schwache Punktchen 
am Yorderrande, und die Randflecke der Vorderfliigel sind 
klein Es ist also nicht einfach die Zunahme des Schwarzen, 
welches Aurita zu Ramosa macht, sondern es findet bei bei- 
den e i n  a b w e i c b e n d e r  Mo d u s  d e r  V e r t h e i l u n g  d e r  
s c h w a r z e n  Z e i c h n u n g e n  s t a t t .

3. Di e  V e r h a l t n i s s e  d e s  V o r k o m m e n s  und  d e r  
A e r b r e i t u n g .  Beide Formen sind, soviel mir bekannt, nur 
in den Alpen heimisch. Ueber das Nahere verweise ich auf 
unsere „Geograph. Verbreitung der Schmetterlinge u. s. w.

5 "
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I. 8. 368 und II. S. 284  und will h ier  nur  anfiihren, w as uns 
eigene Beobachtung dariiber  ge leh r t  hat.

A uri ta  fanden w ir  bei Im st in T iro l und an versch iedenen  
Punk ten  der  siidlichen Schweiz stellenweise zah lre icb ,  n irgends 
hóher  als bis zu 4000  Fuss tiber dem Meere ( W a l l i s ) ,  stets 
unvevmischt mit I iamosa. Nur im Visperthal fand sich eine 
einzelne Ramosa an g le icher  S telle mit A uri ta ,  nahe  der  obern 
F lugg ranze  der  le tz te rn ,  in e tw a  3500 Fuss Hohe. In der 
nordlicb von der C e n tra lk e t te  und den berner  Alpen gelegenen 
Schweiz karn sie uns nicht vor.

R am osa tlog im westlichen Tiro l und in der Schw eiz an 
vie len  O rten  in Menge: am tief’sten in Cliiavenna, 1023 Fuss, 
und im R eusstba l bei 1500 Fus’s , und von da riurch a lie 
Regionen hindurch bis in die Sclmeeregion: Stilfser Joch  bis 
7900 F uss ,  Riil'elberg bis 8800 Fuss. Ein Miinnchen fing 
mein B ruder  August nocli auf  dem Gipfel des Piz L anguard ,  
in m ehr  als 10000 Fuss Seehohe. N irgends sahen w ir  eine 
A uri ta  an diesen Stellen.

Gehen w ir  also nur von den eigenen (nattSrlich nicht 
ausre ichenden)  Beobacbtungen aus, so erscheinen A uri ta  und 
Ram osa ,  wenigstens in der Schweiz, als zwei raumlich s treng  
geschiedene A r te n ,  von welchen jene  au f  die w arm ern  slid - 
lichen A lpen tha le r  und eine 10 0 F’uss nicht ubersehreitende 
M eereshohe eingeschrftnkt ist (Mengelbier giebt a n ,  sie am 
Siidabhange des Bernina bis zu 5000  Fuss gesehen zu baben), 
w ah ren d  Ram osa  eine viel al lgem einere Verbreitung h a t ,  in 
der  subalpinen und den hohern Regionen iiberall zu finden 
ist und local bis in die tiefsten F luss tha ler  h inabreicht.  lh r  
Vorkom m en an einer so w arm en  Loca li ta t  als C biavenna, wo 
sie mein Bruder August in den S trassen  der  S tad t  selbst ling, 
le ider abe r  nur wenige E x em p la re  von da m itbrachte ,  zeigt, 
dass die T e m p e ra tu r  allein nicht ausre icbt ,  R am osa  in A uri ta  
zu verw aude ln .  Diese C hiavenner  Stiicke sind gross und leb- 
h a f t  g e fa ib t ,  ab e r  s ta rk  schw arz  geadert.  Andrerseits  scbeint 
es, dass in W all is  w irklich klimatiscbe IJnterschiede die senk- 
recbten  V erbre itungsgranzen  der  beiden A rten  bedingen. FIs 
m ag also sein, dass eigenthttmliche Local verhaltnisse das 
V orkom m en von Ram osa in Cbiavenna (w o Aurita  nicht be- 
m e rk t  w urde )  erm oglichen , die in W allis  nicht in gleicher 
A rt  zu finden sind. Vielleicht ist es w eniger  die Zunahm e 
der  W a rm e ,  als die der T rockenhe i t  der  Luft und des Bodens, 
w e lche  R a m o sa ,  wie ande re  m ontane A rten ,  nach ab w a r ts  
besc-brankt, w ah ren d  bei Aurita der  u m g e k eh r te  Fall  statt-  
findet. Dumit wUrde auch d e r  Mangel der  le tz tern  in der 
cisalpineu Schweiz e rk la r l ich  w erd en ,  sowie dass sie w eiter  
ostlich (T i ro l ) ,  wo unter g le icher  Breite im Allgemeinen
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W a r m e  und T rockenheit  der  Som m er zunehmen, hohere  Brei- 
ten erreicht.

In Wallis,  wo beide Form en  haufig sind, fliegt im Rhone- 
thal selbst,  z. B. bei Siders,  A urita  zalilreich, ebenso in den 
untern Abschnitten d e r  von Siiden au f  das H au p tth a l  stossen- 
den Seiten tha ler  (Y isper tha l ,  Einfischthal)  an sonnigen Hugeln 
und B ergse iten ,  bis zu 3500  und 4000 Fuss. R am osa  fehlt 
u n te rh a lb  dieser Hohe vo ll ig ,  tr i t t  mit derse lben einzeln au f  
und re ic h t  bis in die n iva le  R eg ion ,  wo sie ,  z. B. oberha lb  
Z e rm a t t ,  zwischen 8000 und 9000  Fuss Hohe g era d e  in be- 
sondere r  Haufigkeit vorkommt. Bei 3500 bis 4000  Fuss Hohe 
sto8sen also die obere Grenze von Aurita  und die un tere  von 
Ram osa  zusammen, und man sollte bier M ittelformen zwischen 
beiden vorherrsehend  zu finden e rw a r te n ,  w enn  R am osa als 
eine m ontane Y ar ie ta t  von A uri ta  angesehen  w erden  muss. 
Meine Brtlder haben  aber  bei w iederho lten  Besuclien dieser 
Gegend u n d ,  obgleich sie sich darum bem iih ten , nicht eine 
einzige U ebergangsform  bier bem erken  konnen. Die obersten 
A uri ta  und die un ters ten  Ramosa w aren  in Betreff der  Ader- 
farbung nicht minder s treng  gesch ieden ,  als E x em p la re  aus 
w eit  getrennten  Localitiiten. Diese Beobachtungen gentigen 
freilich bei weitem nicht zum Beweise, dass U ebergange bier 
i iberhaupt nicht zu finden, docli aber  w oh l zu dem, dass sie 
selten sind. Der alte  A n d e re g g ,  von dem w ohl die meisten 
derse lben , w elche in den Sammlungen zu finden sind, her-  
s ta m m e n ,  und der  m ehr als ein Andrer  G elegenheit  h a t te ,  
die F ra g e  durch  B eobachtung an  O rt  und S te lle  zur Ent- 
scheidung zu bringen, w a r  d e r  Ansicht oder  ha t  sich wenig- 
stens dahin ausgesprochen , d ass ,  wo im M ittelgebirge beide 
A rten  zusam m enstiessen, sie sich un te r  einander bega tte ten  
und dann in alien U ebergangen  vorkam en. E r  sah  also diese 
U ebergange  als B asta rd fo rm en  an. Ob ihn dazu directe 
Beobachtungen anom aler  B egat tungen  berech tig ten ,  weiss ich 
nicht.  Dass solche haufig sind, muss ich nach unsern  eigenen 
E rfahrungen  bezw eife ln ,  dass sie aber m itun ter  vorkom m en 
w erden ,  ist sehr glaublich.

Der Mangel s tandhaf te r  Unterschiede — da auch die 
A derfa rbung  U e b e rg a n g e ,  wenn auch se lten ,  erkennen  lasst 
— m ach t es unthunlich, Aurita  und Ram osa  als zwei Species 
im systematischen Sinne zu betrach ten .  R am osa ist aber  eine 
so s tandhaf te  Rasse, dass sie nahe an den R ang  der Species 
h inanreicht.  E s  wiirde sich vielleicht em pfehlcn, sie w ie an- 
dere  in ahnlichem V erhaltn iss  zu ih re r  S tam m art  (oder als 
solche be t rach te ten  F’orm) s tehende constante  V ar ie ta ten  
(Pap . feisthamelii-podalirius, Arg. arsilache-pales, Ereb. euryale- 
l igea,  Mel. m erope-artem is etc.) als Subspecies im System auf-
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zufuhren. Es ist k la r ,  class U ebergangsform en zwischen diesen 
A rten  oder  Rassen viel haufiger vorkornmen milssten, wenn 
sie sicli d a ,  w o sie gem einsame F lugpla tze  h ab e n ,  oline 
Unterschied f ruch tbar  begatte ten  und nicht v ie lm ehr  die 
Mannchen j e d e r  R asse  immer, oder  doch mit Vorliebe, w ieder 
W eibc lien  der  gleichen R asse  zu Gattinnen wahlten . In der 
constanten  B egattung von Individuen derselben V ar ie ta t  an 
gleicher L oca li ta t  scheint a b e r  einer der  W e g e  gegeben , auf  
vvelchen aus V arie ta ten  im Laufe der  Zeit  Rassen und endlich 
A rten  w erden , indem die Mittelformen nach dem Gesetze der 
Y ererbung  — welches sich natttrlich nicht allein au f  die kor- 
perlichen , sondern  auch au f  die psychischen Eigenschaften , 
die T riebe und Instincte, e rs t re ck t  —  im m er se ltne r  w erden  
und schliesslich ganz verschwinden. Dies Moment fdr die 
Artenbildung ist besonders von Bates hervorgehoben ,  und 
seine W irksam ke it  zumal in der  G ruppe der brasilianischen 
Heliconier durch Beobachtungen nachgew iesen  worden. In 
ihm e rha lten  w ir  eine Erkl&rung ftlr die En ts tehung  je n e r  
G ruppen  ungemein ahnlicher,  stets dasselbe T hem a der  F a rb e  
und Zeichnung var i i render  A r te n ,  an  denen viele Insecten- 
G attungen  so reich sind und dem S ystem atike r  durch die 
Schwierigkeit ih re r  T rennung  in gute A r te n ,  Rassen und 
Y arie ta ten  V erlegenheiten  bereiten. Dass es nicht das einzige 
Mittel ist, welches d e r  N atur  zu Gebote steht,  urn umzuformen 
und Mannigfaltigkeit aus dem ursprOnglich Gleichen hervor-  
gehen zu lassen, bedarf  kaum  der  E rw ahnung. Ich brauche 
nur an die Nahrung zu erinnern, die, in so vielen F a llen  oline 
alien ersichtlichen Einfluss au f  die Bildung cons tan ter  V ar ie 
ta ten ,  in andern  wesentlieh d a ra u f  h inzuwirken  scheint, 
z. B. in d e r  G ruppe  der zahnflUgeligen Cucullien, bei manchen 
E upithecien ,  Coleophoren u. s. w.

W e r  sich also dazu entschliessen kann, das a l te  Dogma 
von der  B estandigkeit  der  Arten, w eun  auch nicht ohne m ehr  
oder minder motiv ir te  Seufzer, fallen zu lassen, w ird  geneigt 
sein, in Aurita  und R am osa  noch nicht perfect gew ordene  
A rten  zu sehen ,  die w ir ,  der  noch vorkom m enden  M ittel
formen w e g e n ,  vorlaufig nur als Rassen behandeln  konuen, 
die sich abe r  bereits  soweit, aus e inander gese tz t  haben , dass 
S ys tem atiker  fe rnerer  Ja h rh u n d e r te  verm uth lich  keinen Grund 
m ehr finden w erden ,  ihnen die A rtrech te  zu verw eigern .  In 
ana loger W e ise  wiirden die Form en der  I rrore lla -  und Roscida-  
G ruppe  und, nur historisch w eite r  zuriickliegend, sam m tliche 
Setinen genetisch zusamm enhangen (secundare und t e r t ia r e  
A rtenk re ise  b ilden ) ,  als K inder desselben S tam m es, deren 
gem einsam er U rahn  in einer der obersten  Schichten unseres 
P lane ten  begraben liegen mag.
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W ie  die Setinen eine der Gruppen  s in d , die durch ilire 
ausgesprochene Neigung zur  Bildung von Localvar ie ta ten  
vorzugsweise geschaffen scheinen, das S tudium der F ra g e  
nach der  Ents tehung  der  A rten  t tberhaupt anzuregen , so sind 
sie insbesondere gee ignet ,  diejenigen Veranderungen erkennen  
zu lassen ,  welche durch w eite  Y e r b r e i t u n g  i n  s e n k -  
r e c h t e r  R i c h t u n g  in F orm  und F a rb e  einer Species hervor-  
gerufen  werden. Es ex is t ir t  v ie lleicht kaum  eine zweite  A rt ,  
w elche die hierzu erforderl ichen E igenschaften  in so voll- 
kom m enem  Maasse besftsse als Setina ramosa, auch wenn ihr 
Z usam m enhang  mit A urita  dabei ganz ausser B e trac h t  ge- 
lassen w ird .  Neben einem N iveau-A bstande ih re r  obern  und 
untern  G renze (in derse lben Localita t)  von 9000 P a r ise r  Fuss, 
die von keiner  andern  A rt  Ubertroffen, von wenigen e rre ich t  
w ird ,  zeigt sie eine ersichtliche Empfindlicbkeit gegen locale 
Einflusse und spiegelt dieeelben in Abanderungen  w ieder ,  die, 
so betrach tl ich  sie s in d , docb keinen Zweifel an ih re r  Zu- 
sam m engehorigkei t  ges tat ten .  Sie ist dabei eine an ihren  
F u n d o rte n  haufige, zurn Vagabundiren, gleich ihren  Gattungs- 
genossen, wenig gee ignete,  le icht zu beobachtende A rt .  Eine 
A n tw o r t  auf  die F ra g en :  w elchen  Effect die E rhebung  fiber 
die Meeresflache habe, wie und an w elchen Organen  er sich 
ausse re ,  welchen Grad die durch dies Moment erzeugten 
A banderungen  erre ichen , und wie constant sie sich erweisen, 
w ird  also mit Grund von Ram osa e rw a r te t  und aus den 
V eranderungen  in Form  und F arbung ,  w elche mit zunehm ender 
Hohe ih re r  W o h np la tze  iinmer m erk l icher  h e rvo r tre ten ,  somit 
als W irk u n g  dieses F ac to rs  e rscheinen ,  entnommen w erden  
diirfen. Die von uns eingesammelten E xem plare  ergeben  in 
dieser Beziehung das Folgende.

1. D i e  G r o s s e  n i m m t  m i t  d e r  E r h e b u n g  ab .  Es 
beda rf  kaum  der E rw a h n u n g ,  dass dies nicht so zu verstehen 
is t ,  als ob alle E x e m p la re ,  die einige hunder t  oder tausend 
Fues boher w ohnen, ohne Ausnahm e kle iner sein mtissten, als 
die uni so viel tiefer ge iundenen ; im Allgemeinen abe r  ist 
die Erscheinung  deutlich genug ausgesprocben, und zw ar  bis 
zu einem sehr be trach tl ichen  Grade.  Die kleinsten Mannchen 
der subnivalen Region (W eibchen  habe ich nur aus Hohen 
bis zu 6000 Fuss vor inir) sind kaum  halb so gross als die 
grossen E xem pla re  der  tiefcrn F undorte  (Fliigelspannung dor t  
23, h ie r  34 M illim eter) ;  die grossten bleiben immer noch um 
‘/ 3 hin ter diesen zurtick und gleichen den k le ineren  der  
alpinen und subalpinen Region, w ah rend  die ausgebildetsten 
Stticke d ieser  le tz te ren  Erhebungsstufe e rs t  den m ittelgrossen 
der  collinen uud m ontanen Region an Grosse gleich kommen.

2. D i e  B e k l e i d u n g  d e s  K o r p e r s  w i r d  r a u l i e r ,
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z o t t i g e r ,  durcli reichlichere oder langere Behaarung. Der 
Kopf der subnivalen Mannchen er innert  durcli seine lange, 
last  wollige Behaarung, welche die Mundtheile ganz vers teck t ,  
an den der  Psodos-Arten und Psychiden. H alskragen , Schulter- 
d e c k e n ,  B ru s t ,  H in te rle ib ,  Hiiften und Schenkel sind zottig, 
bei den Stricken aus den tieferen Regionen sparlicher  und 
mei8t anliegend behaart.  Die Bekle idung der  Sehulterdecken 
bes teh t  bei le tzteren  aus w en iger  abs te l ienden , ziernlich 
geraden , bei den subnivalen E xem plaren  aus s ta rk  abstelienden, 
k rausen ,  vorniiber gekriimmten Haaren. Die Scbienen sind 
bei e rs te ren  ganz anliegend, g la t t  h a a r s c h u p p i g ,  bei le tz te 
ren  h a a r i g ,  doch in sehr verschiedenem G ra d e ,  bald sehr 
wenig ,  bald s ta rk e r ,  bei einem E x em p la re  so s ta rk ,  dass die 
ganze Aussenseite der Schiene mit einem , das ers te  T arsa l-  
glied i iberragenden Haarbusehe iiberzogen ist. Es t r i t t  bier 
also an einem Tbeile B ehaarung  auf ,  wo sie bei andern  
V ar ie ta te n  feh lt ,  oder  ich sie wenigstens durch die Loupe 
nicht w ab rnehm en  kann. Ob nieht auch an andern  Korper- 
stellen (S ehu lte rdecken?)  eine V eranderung  der  Form  der 
B ekle idungselem ente in der  A rt  vor sieli geh t ,  dass aus H a a r -  
8 c h u p p e n  der  grossen V arie ta ten  w irk l iche  H aare  bei den 
kleinen w e r d e n ,  beda rf  einer microscopischen Prilfung, die 
ich j e tz t  nicht vornehmen kann. Die Stiicke von den mitt- 
leren Erhebungsstufen halten  auch in Betreff d ieser V erhal t-  
nisse die Mitte zvvischen den E xtrem en. Auffallend ist es 
iibrigens, dass die Z unabm e der Behaarung  sich nicht tiberali 
am K orper  gleichmassig ausbildet.  So hat das E xem pla r  vom 
Gipfel des Piz Languard  z w a r  einen ungemein diclit zottigen 
Kopf und H in te rle ib ,  ab e r  g a r  keine B ehaarung  an den 
Sehienen.

3. Im G egensatz zur Bekleidung des K brpers  n i m m t  
d i e  D i c h t i g k e i t  d e r  S c b u p p e n b e d e e k u n g  d e r F l i i g e l  
mit w achsender Holie im m er m ehr ab .  Die bei den E x e m 
pla ren  der  t ieferen Regionen sehr  ged rang t  stehenden Schtipp- 
chen (H aarschuppen)  lassen grossere Zw ischenraum e f re i ,  so 
dass der  Flilgel m ehr  oder minder durchscheinend wird . Als 
Folge dieser m inder  d ichten  Schuppenbekleidung erseheint 
die F arb e  der  Fliigel dort g esa t t ig t ,  hier verd iinn t,  dort 
g le ichsam mit D eck fa rbe ,  hier mit W a sse rfa rb e  aufgetragen.

4. D ie  r o t h g e l b e G r u n d f a r b e  v e r b l  e i c h t  a l lmalig 
bis zu einem blassen S trohgelb. Dabei m acht sich nocli der 
Unterscbied bem erk lich ,  dass bei den lebhaft do tte rgelben  
E x em pla ren  die F arbung  der  Fliigelilache ganz gleichmassig 
is t ,  bei den blassen dagegen langs dem Vorder- und ofter 
auch langs dem Innenrande e tw as  lebhafter  bleibt. Das 
Abbleichen des D otte rge lben  ist iibrigens eine R e g e l ,  der  es
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nicht an Ausnahmen fehll. Die einzelnen Exemplare der 
hochsten Regionen wechseln darin von einem Rothgelb, w el
ches dem der grossen Stiicke nahe konirnt, bis zur Strohfarbe, 
und sind zum Theil tiefer rothgelb ais einzelne Exemplare 
aus der alpinen und subalpinen Region.

5. D a s  S ch  w a r z e  g e w i n n t  an  A u s d 'e h n u n g .  Dieser 
Satz ist auch nur im Allgemeinen richtig und erleidet Modi- 
ficationen. Am constantesten werden Schulterdecken und 
Kragen sehwarzer. Die eisteren bleiben bei meinen sammt- 
lichen Exemplaren aus der Hiigel- und Bergregion einfarbig 
rothgelb, bei alien Exemplaren der hoheren Regionen sind 
sie schwarz gemischt, nur in verschiedenem Grade, und gerade 
bei einem kleinen bleichgelben Mannchen vom Riffel am 
wenigsten. Die Schwarzung der Fiihler und Beine ist viel 
weniger bestandig. Das Gelbe an den Seiten des Hinterleibs 
fehlt den meisten kleinen Exemplaren oder ist docli sehr 
beschrankt, aber gerade das Mannchen vom Piz Languard 
bat es in deiselben Ausdehnung wie die grossen Stiicke. Aul 
den FlUgeln zeigt sich die Zunahme des Schwarzen constant 
in dem Breiterwerden der Adersti iem en, welche sieli bis an 
und zwischen die Saumflecke ousdehnen, und in der Yermeh- 
rung des scliwarzlichen Anflugs an der Basis der Hinterfliigel, 
der bei einem kleinen blassen Mannchen bis zur Fliigelmitte 
und auf der Mediana und aussern Dorsalader verdiinnt bis 
zum Saunie reicht. Bei den Exemplaren von Chiavenna fehlt 
er ganz, bei den iibrigen grossen Exemplaren zeigt sieli nur 
eine Spur davon unmittelbar an der Fltigelwurzel. Die Rand- 
flecke sind dagegen bei den kleinen Stiicken durcliaus nicht 
constant grosser, sondern es zeigt sich hier ein von der 
Meereshóhe unabhangiger Weclisel. Am dicksten bat sie ein 
Chiavenner Mannchen, am kleinsten ein lolches von Miirren 
(5000 FusS). Die der Hinterfliigel sind bei den kleinsten 
Exemplaren in der Regel ziemlich gross und zahlreich, docli 
nicht ohne Ausnahme.

6. D e r  F l i i g e l s c h n i t t  e r l e i d e t  e b e n f a l l s  e i n e  
M o d i f i c a t i o n .  Die Winkel runden sich mehr ab, die Vor- 
dertliigel werden durcli geringere Erweiterung am Hinterrande 
schmaler, die Hinterfliigel durcli Abrundung des Yorderwinkels 
etwas ktti zer, so dass sie weniger iiber den Innenwinkel der 
Yorderlliigel v o r tre ten ; ilir Saum bildet eine regelmassige 
Bogenlinie, wahrend er bei den grossen Exemplaren, wie bei 
A urita , auf der innern Dorsalader stumplwinklig vortritt. 
Diese Yeriinderung des Fliigelschnitts ist indess nicht bei alien 
kleinen Stiicken gleicli deutlich ausgesprochen; ein Paar  der- 
selben nahert sich durch mindere Abrundung der Vorderflugel- 
^pitze und des Winkels auf Ader 1 b den grossen Exemplaren.
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Stellt man die E x trem e  der  tiefsten und hijchsten Flug- 
grenzen zusam m en, so erscheint der  Unterscliied so gross, 
dass man geneigt sein w ilrde ,  zwei A rten  anzunehmen. Er 
ist. viel betrachtl icher  als d e r  zwischen A urita  und Ramosa. 
Aber die E x em p la re  aus den m ittle ren  Regionen (MUrren, 
G em m i)  bilden eine ganz sanfte Uebergangsreihe zwischen 
den E xtrem en. Ein Mannchen von Miirren ist sehr aus- 
gezeichnet durch blasses C o lo ri t ,  diinne A derstr iem en und 
kle ine Randflecke der Vorderfliigel.  Seine Hinterfliigel sind 
bis au f  ein P a a r  dunkle Staubchen am V orderw inkel ganz 
ungefleckt; die Fiih ler sc h w a rz ,  ebenso der  K ragen zum 
grossten T he i le ,  die Schulterdecken rein geJb. Die S tucke 
von der  Gemmi haben breite  A ders tr iem en ,  grosstentheils  
gelbe Fiihler und theils  blasse, theils ro thgelbe Grundfarbe. 
So zeigt sich neben den co n s tan te ren , durch die Meereshdhe 
bedingten  Abanderungen  eine Neignng fast an je d e r  Localita t ,  
eigene Localformen zu erzeugen. Die Mannigfaltigkeit der 
Modificationen wird dadurch  so gross, dass es kaum thunlich 
i s t ,  sie sammtlieh systematisch aufzustellen Die E x tre m e :  
die d e r  w arm eren  Localita ten  d e r  collinen und montanen und 
die der alpinen und subnivalen Region lasseu sich fiir das 
System allenfalls so c h a ra k te r i s i r e n :

Var. a. Major, alis la tioribus, sa turu te  vitellinis, anticis 
nigro venosis, scapulis vitellinis.

V ar .  b. Minor, corpore  h irsu to ; alis angustioribus, apice 
rotundatis,  dilutioribus, venis al. antic, la te  nigris, subtus con- 
spicuis; alis post, basi nigro adspersis; scapulis nigro mixtis.

Um zu e r fah ren ,  ob die bei Ram osa durch Niveaudiff'e- 
renzen der  W ohnpliitze bedingten V eranderungen  auch bei 
andern  A rten  un te r  denselben Verhaltnissen w iede rkeh ren ,  
babe ich die A rten  meiner Sammlung verg lichen , von denen 
sie E x e m p la re  aus Hdhenlagen von mindestens 1000 Meter 
senkrech ten  Abstandes enthalt .  Als Ergebniss ha t  sich heraus- 
ges te l l t ,  dass zw ar  in vielen Fallen  analoge W irk u n g e n  er- 
sichtlich s ind ,  dass aber  n i c h t  e i n e  der  bei Ram osa  so 
deutlich ausgedruckten  A banderungen der  B ekleidung, F ar-  
bung und F o rm  c o n s t a n t  durch das genannte  Moment her- 
vorgerufen w ild .  Am meisten bestandig  e rgab  sich die Ab- 
nahm e der  Grijsse. dem nachst die Zunahm e der B ehaarung 
des K orpers  und die Ausdehnung der schwarzen Farbung. 
Manche A rten  zeigen eine fast durchgreifende Analogie ih re r  
m ontanen V arie ta ten  mit denen der R a m o sa ,  z. B. Melitaea 
artem is-m erope , Ino s ta t ices-chrysocephala; bei der  M ehrzahl 
d e r  iibrigen m acht sich nur die eine oder an d e re  der  auf- 
gezahlten  V eranderungen  bem erklich ;  einige lassen g a r  niehts 
davon  erkennen  (A rgynn is  la to n ia ,  H esperia  a lv eo lu s ,  Oreo-
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pB)Tche p lum ifera ,  die nicht im m er mit zunehm ender Hohe 
kle iner  w i r d ) ;  j a  in einzelnen Fallen  scheint die W irk u n g  
geradezu eine en tgegengese tz te  zu sein. So find die bei Trafoi 
in 5000 bis 6500 Fuss H ohe gefangenen E xem pla re  von 
P olyom m atus dorilis Hfn. (var .  subalpina) durchscbnittl icb 
e tw as  grosser und dichter beschuppt als die biesigen und ver -  
r a th e n  ih ren  alpinen C h a ra k te r  nur durch die E insehrankung 
oder  den vdlligen M angel der  ro thgelben Farbe.  Eine Li- 
thosia lurideola von derselben Localita t  ist grosser als die 
norddeutsclien Mannchen und sonst von diesen nur durch 
e tw as  blasseres Bleigrau verschieden. Meyer-Diir (T ag fa l te r  
der  Schw eiz)  bem erk t  bei Vanessa urticae :  „Die E xem pla re  
der  hohen B ergregionen bekommen ein viel b rennenderes  
R othgelb  als die des T ieflandes und des Siidens. Meine 
grossten und feurigsten E x em p la re  sind am 11. August liber 
dem D aubensee ,  8000 F u ss ,  gefangen. Die W eibchen  der 
alpinen und subnivalen Region erre ichen  iiberhaupt eine Grosse, 
die w ir  im F lac li lande nur selten antreff'en.u Die Em pfang- 
lichkeit fUr die E inw irkung  der durch die Meereshohe be- 
dingten klimatischen V eranderungen  nicht nur, sondern auch 
die Reaction auf  dieselben ist h iernach bei den verschiedenen 
A rten  eine sehr verschiedene. Das Klima selbst ist abe r  aus 
®o vielen einzelnen F actoren  zusam m engeselz t — T em pera tu r ,  
Insolation, Bewegung und D ruck  der  Luft, F euchtigkeitsverha lt-  
niesen u. s. w. —  und bedingt w ieder  so m anche secundare 
Veranderungen  der  Nahrung, der  Entw ick lungsper ioden  u. a., 
dass m an von vornhere in  e rw a r te n  kann, verschiedene W e se n  
nicht in g le icher W eise  von ihnen afficirt zu sehen. Je d e  
G ruppe , jede  Species fast b ed a rf  hier eines eigenen Studiums, 
wie nicht m inder die V erschiedenheit  der  einzelnen Gebirgs- 
theile und Lagen zu wilrdigen ist ,  die bei gleicher absoluter 
Hohe von sehr verschiedenem C h a ra k te r  sein konnen. Solche 
Studien in geniigendem Umfange vorzunehm en sind fast allein 
die im H ochgebirge selbst ansassigen Collegen befahigt.

Vorlautig  ergeben  die an Ram osa gem achten  Beobachtun- 
gen wenigstens soviel mit S iche rhe it ,  dass eine Reihe ein- 
greifender V eranderungen  durch N iveau -U n te rsch iede  der 
W o h n p la tz e  hervorgerufen w erd en  k o n n e n ,  und in w elcher  
R ich tung  diese der  Regel nach zu suchen sind. W e n n  zwei 
verschiedenen K lim aten oder Hohenstufen angehorige  Form en 
sich nur durch je n e  Differenzen un te rsche iden , welche bei 
R am osa als W irkungen  localer Einfliisse sich ausgewiesen 
h ab e n ,  w ird eine grosse W ahrsche in lichkeit  vorliegen ,  dass 
sie als V ar ie ta ten  zusammengehoren.

Die le tzte und w ichtigste  F ra g e :  auf welchem  W e g e  sich 
solche L ocalvarie ta ten  b ilden , lasst sich bis j e t z t ,  und viel-
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leicht im m er,  nur hypothetisch beantw orten .  Ein Theil der 
bei Ramona auf tre tenden  V eii inderungeu, zumal die der  Be- 
kleidung des Korpers , ist seh r  wabrscheinlich durch Anpassung 
an die verander ten  órtiichen Yerhaltnisse entstanden. Die 
Region oberhalb  der  B aum grenze ist schutzlos den selten 
rubenden ,  oft sehr heftigen W inden  p re isg e g e b e n , k a l t  und 
feucht, du tch  Nebel und T h au  und atm ospharische Nieder- 
schlage in j e d e r  Form. Individuen, welche sicli eines Pelzes 
e r f r e u e n , w erd en  durch denselben nicht nur  vor der  Ers lar-  
rung durch die K alte  und B enetzung durch  die Nasse, sondern 
auch vor Yerle tzungen besser gescliiitzt sein, wenn der Sturm 
sie um heiw irf t .  Auch ger ingere  Grosse mag ihnen vortheil- 
haf t  sein, da  sie le ich ter  Schlupfwinkel finden lasst und dent 
Sturm eine weniger grosse Angriffsflache bietet. Kleinere 
E x em p la re  einer A rt  mit reichlicherer B ehaa iung  des Korpers 
sind somit in solchen Gebirgslagen die begiinstigten beim 
Kam pfe urns Dasein und liaben Aussicht,  die anfangs zufallig 
en ts tandenen vortheilhaften  E igenschaften  auf dem W e g e  der 
na tu ra l  selection imm er m e h r  auszubilden, imm er zahlreicher  
zu w erden  und endlich zur Alleinherrschal't zu gelangen. Zur 
Abnahm e der Grosse m ag kUmmerlichere N ahrung  und in 
diesen unwirth lichen Regionen leichter als andersw o ein tretende 
S torungen, w elche  die R aupe  zu einer vorzeitigen Verpuppung 
n o th igen ,  ofters den Anlass geben. Mit einer minder voll- 
kom m enen Ausbiluung w ild  vielleiclit auch die V eranderung  
des Fliigelsclinittes in ahnlicher  W eise  zusam m enhangen, wie 
sie bei gezogenen E x em pla ren  so liaufig vorkom m t, wenn die 
Z uch t nicht alle dem Gedeihen des T hiers  gunstigen V erha l t  
nisse herzustellen vermoclite. Durch  V ererbung  wdrd sie dann 
dauernd.

Mindere D ichtigkeit der Fliigelbeschuppung ist eine Eigen- 
s c h a f t ,  welche die alpinen V arie taten  mit vieleu arctisclien 
und denjenigen A rten  unserer  Breiten theilen, die in der  kal- 
tern J a h re s z e i t ,  im Yorfrilhling und S p a th e rb s t ,  leben. A b
nahm e der  W a r m e  sclieint dem nach der  Ausbildung der  
Bekleidungselemente zur S chuppen fo rm , die wohl als eine 
hiihere Entw ick lung  der  H aarfo rm  zu betrach ten  ist , hinderlich 
zu sein. Auch das bleichere Colorit und die Ausdehnung des 
Schw arzen  ist den alpinen mit vielen liochnordischen Arten 
und V arie ta ten  gemeinsam und mag in mehr direc ter  W eise  
mit T em p era tu r -  und L ich tverhaltn issen  zusammenhangen. 
Fu r  das W ie ?  habe ich keine E rk larung .
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Nachtrag zu den Bemerkungen iiber den 
Hermapłiroditismus der Insecten

(30 .  J a h r g .  S. 24 5  sqq. d. Z .)
von

l)r. A. Sjieyer.

E in e  m ir  se lbs t  u n e rk l a r l i c h e  V e rsau m n iss  h a t  m ich  bei 
A b fa ssu u g  d e r  1. c. g e g e b e n e n  K ro r te ru n g e n  iiber Insec ten -  
Z w i t t e r  d ie  w ic h t ig e n  a na tom isc l ien  U n te r s u c h u n g e n  iibersehen  
l a s s e n ,  zu w e lc h en  das  n eu e rd in g s  b e o b a c h te te  V o rk o m m e n  
h e rm a p h ro d i t i s c h e r  H o n ig b ien e r . ,  b eson ders  in dem* E u g s te r -  
schen  S to c k e  in C o n s tan z  -  in w e lch em  d e r  H e rm a p h ro d i t i s -  
inus end em isch  zu h e r r s c h e n  sche in t  —  m e h r e re n  F o rs c h e rn ,  
d a ru n te r  G e r s t a c k e r ,  L e u e k a r t  und  beso n d e rs  K. Th . von Sie- 
boid , G e le g e n h e i t  g e g e b e n  h a t .  E s  w a r  d ies  um so w e n ig e r  
7.u en tschu ld igen ,  a is  sie dureli  G e r s t a c k e r s  J a h r e s b e r i c b te  fllr 
1 8 6 2 — 60 zu r  a l lg e m e in e n  K en n tn is s  g e k o m m e n  sind. Das 
R e s u l t a t  d e r  zum e r s te n m a l  in g ro s se r  Ż ali ł  v o rg en o m m en en  
Z e rg l i e d e ru n g e n  (v. Siebold k o n n te  m eltr  a is  2 0 0  B ien en zu  i t te r  
d e r  U n te r s u c h u n g  u n te r w e r f e n )  is t  eine B e s ta t ig u n g  d e r  V er-  
m u th u n g ,  d ass  j e n e  M a n n ig fa l t ig k e i t  d e r  C o m bin a tion en  m ann- 

>• l ich e r  und  w e ib l i c h e r  C b a r a k t e r e ,  ie sie im a u sse rn  K ijrper-
ba u  d e r  Z w i t t e r  a u f t r i t t ,  aucli im Y e rh a l t e n  d e r  inneren  
S e x u a lo r g a n e  sieli w ie d e r f in d e t ,  o im e dass  doc li ,  w en ig s ten s  
in d e r  g ro s se n  M eh rz ab l  d e r  F i i l l e ,  be ide  Y e rh a l tn is s e  m it  
e in a n d e r  im E in k la n g e  s tehen .  Y on b eso n d e re m  In te re s s e  w a r  
es m ir ,  die A ns ieh t  von d e r  B ed eu tu n g  des B e f ru c l i tun gsac ts  
fiir d a s  Z u s ta n d e k o m m e n  d e r  Z w i t t e r b i l d u n g e n ,  w e lc h e  ich 
1. c. S. 2 5 3  be ton en  zu m ussen  g la u b te ,  aucli von  zw ei so aus- 
g eze ic h n e te n  P b j 's io lo g en ,  a is  von  S iebo ld  und  L e u e k a r t ,  ver-  
t r e te n  zu selien. B e ide  suebeu  ( G e r s t a c k e r ’s B e r ic h t  fiir 
1863 — (i4 S. 51 und 1865 —66 S. 4 1 )  die U rsaeb e  des H er ina -  
p h ro d i t i sm u s  in e inem  re g e lw id r ig e n  B e l ru e h tu n g s h e r g a n g e :  
von S iebold  in unzui e ic h e n d e r  E in w irk u n g  des S p e rm a s  — 
d u rc h  eine zu g e r in g e  A n z a h l  e in g e d r a n g e n e r  S p e rm a to z o id e n ,  
L e u e k a r t  in e ine r  A b u o rm i la t  d e r  b e ig em isch ten  D rU sensecre te .

A uch  aus  v e r s c b ie d e n e n  a n d e rn  O rd n u n g e n  d e r  Insec ten  
sind im L a u f  d e r  le t z te n  J a l i r e  v e re in z e l te  F a l l e  von Z w i t t e r -  

, b i ld u n g e n  in b e t r a c b t l i c h e r  A n z a h l  zu r  o ffen tl ichen  K enn tn iss
g e b r a c h t  w o r d e n ,  v on  d e n en  indess d ie  m ir  b e k a n n t  g e w o r -  
d enen  u n se r  W is s e n  u b e r  d en  in te re ssan ten ^ S to f f  m e h r  ex ten s iv  
e r w e i t e r n  ais  n e u e  G ę s ic h t sp u n k te  zu se iner B eu r th e i lu n g  d a r-  
bieten.
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Die Made von Eristalis arbustorum L. als 
Parasit im menschlicben Darmkanale*)

von
Hr. H. W a g n e r  in Fulda.

Von einem hiesigen Arzte , H errn  Dr. Kind, dev bei seiner 
P rax is  speciell den menschlichen P aras i ten  fortw iihrend ein 
au fm erksam es Auge zuw endet,  e rh ie l t  ich am 10. Marz 1865 
eine Insectenlarve mit der  Bem erkung, dieselbe sei vor 5 Tagen 
nebst 3 — 5 anderen  E x em pla ren  in F olge einer Dosis Rha- 
ba rbe r  durch den S tub lgang  eines weiblichen P a t ien ten ,  der 
sich eingebildet,  E ingew eidew tlrm er zu b e h e r b e r g e n , en tleert  
worden. Die sehr cha rak te ris t ische  Form  der  L a r v e ,  beson- 
ders der  lange, rohrenfbrmige S tigm entrager ,  liess in ihr als- 
bald  die Made einer Erista lis  erkennen. — Das V orkom men 
von F liegenm aden im D arm kana le  des Menschen ist wohl zu 
verschiedenen Zeiten behaupte t ,  meines W issens abe r  niemals 
bis zu einer zuverlassigen Bestimmung der  Species entomo- 
logisch verfo lg t worden. Andererseits  lehrt. die E rfahrung ,  
wie le ieht bei dergle ichen B eobachtungen ein I rr thum  unter- 
laufen k a n n ,  w enn  sie n ich t un ter  dem Schutze einer alles 
F re m d ar t ig e  streng  ausscbeidenden Prlifung gem acht w erden ,  
w esha lb  es ra th sam  erscheint ,  solche Mittheilungen ste ts  mit 
grosser Vorsieht aufzunehmen. Der g eg en w ar t ig e  Fall liegt 
indess, wie ich g laube, ziemlich k la r  vor, so dass ich ihn der 
Publicirung w er th  halte.

Die Made w urde  in  V erhal tn isse  g e b r a c h t , welche den 
im Freien  lebenden Maden moglichst angepass t  w a r e n ,  was 
um so le ichter geschehen konnte , als bekanntlich  die Lebens- 
weise der zahlreichen Species dieses Genus im Ganzen grosse 
Uebereinstim m ung zeigt.  Als ich am 30. Marz den Zw inger 
bfl'nete, sum m te mir eine „w ilde Biene“ entgegen, es w a r  ein 
Mannchen von Erista lis  arbustorum .

N ach  den bestimmten Versicherungen des genann ten  
A rztes w urden  von ihm seit Anfangs Mftrz die sorgfaltig  auf-

a) D urch ein bisher noch unaufgeklartes Versehen ist dieser 
bereits vor vier Jah ren  eingesandte A rtike l un ter andere Papiere ge- 
ra then  und erst je tz t von mir zufallig aut'gefundeo w orden; ich w ar 
in jener Zeit auf einer Reise nach I t  ilien und Frankreich  abwesend. 
D er Gegenstand h a t an seinem Interesse dadurch n icht eingebiisst, 
und der geelirte H err V erfasser hat gegen die ohne mein V erschulden 
verspatete, erst je tz t erfolgende Publication nichts eingewendet. 

S tettin , Ende Septem ber 1869. C. A. D o h r n .
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bew ahrten  S tuhlausleerungen d e r  dem gebildeten S tande an- 
gehorigen Patientin  alltaglich  untersucht und ausserdem iiber 
die nahe ren  Verh&ltnisse so genaue Mittheilungen gemacbt, 
dass aueh nicht en tfern t  ein Grund vor l ieg t ,  die Richtigkeit  
der  bezeichneten H erkunft  der  Made zu bezweifeln. W a s  
aber  ausserdem  der S ache noch besonders einen hohen G rad  
von G laubw ilrd igkeit  ve r le ih t  und dieselbe fast zur Evidenz 
erbeb t,  ist der  hier in B e trach t  kom m ende wichtige Umstand, 
dass bei Erista lis  w ohl ausnabmsweise einzelne P u p p en ,  nie- 
mals abe r  die Maden t tbe rw in te rn ; w ollte  man also hier einen 
I r r thum  u n te rs te l len , so wtlrde man schwerlich einzusehen 
v e rm o g e n ,  wolier denn sonst in einein so strengen und an- 
ha l tenden  W in te r ,  w ie der eben  ver leb te ,  Anfangs Marz die 
Maden gekom men sein sollten.

W en n  es nun hiernach auch schwerlich noch eines weitern  
Com m entars bedarf,  so drangen sich uns doch ferner  zunachst. 
die F ragen  auf: In welchem Lebensstadium erfolgte die Ein- 
w anderung  des Insects? und: Sind denn im menscblichen 
D arm kana le  aucb wirklich die Existenzbedingungen flir einen 
solchen thierischen Organismus gegeben? D er  Annahme, die 
Made sei in friilier Jugend  mit Nahrungsmitteln  eingefiihrt 
w orden ,  steben so gew ichtige  Bedenken entgegen, dass davon 
g a r  keine Rede sein kan n ;  es konnen also nur Eier des In
sects gewesen sein, und zw ar  miissen dieselben den mancherlei 
Gefabren, die ilinen au f  dem W e g e  vom Munde bis zum 
D arm e in den verschiedenen mecbanischen und chemischen 
Agentien begegneten ,  ha r tn a ck ig  W id e rs ta n d  geleistet baben. 
Die A n tw o r t  au f  die ande re  F r a g e  e rg ieb t sich aus der  
Lebensweise des Insects und der  substantiellen Beschaffenheit 
des Davminhaltes. Man findet die Maden in Mistgruben, 
A bzugskanalen  von K loaken ,  jauchigem  Sch lam m w asser ,  an- 
gehauftem Strassenkotli  u. s. vv., also in vegetabilischen und 
animalisclien Stoffen, welche besonders un ter  dem Eintlusse 
von Feuch t igkei t  und atmosph&rischer Luft eine rasche Zer- 
setzung erleirien. Die durch die Chymification bereits schon 
im Mageu beginnende chemiscbe Um w andlung  der  Nahrungs- 
stoffe w ird  bekanntlich durch den Hinzutri t t  des pankrea ti-  
schen Saftes und der  G alle  im Duodenum energisch ange reg t 
und nimmt im w eite ren  V erlaufe  des ganzen T rac tu s  ihren 
ununterbrochenen F ortgang . Durch die chemischen Unter- 
suchungen des^jDarminhaltes ist aucb fur  den des Menschen 
die Anwesenlieit von atm ospbarischer  Luft nachgewiesen. 
Auch lasst die rasche Entw ickelung  dieser Maden im Hocli- 
sommer e r w a r t e n ,  dass ilinen die e tw as  hohere  T em pera tu r  
des D arm inhaltes  eh e r  zutraglicb  als nachtheilig  sein w erde. 
W ir  sehen a lso ,  die Umgebung der  parasi t irenden  Maden
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bietet grosse Analogie mit derjenigen der im F re ien  lebenden, 
und w enn es bei le tzteren  fast scheinen will, ais mttssten w ir  
ilinen eine gewisse Vorliebe zu mephitischen Gasen zugestehen, 
so ist aucli hierftlr wenigstens im Rectum gesorgt. F a s t  sollte 
man also g lauben , die Maden miissten sieli da  so rech t in 
ihrem E lem ente  fiihlen. Freilich  ist noch sehr die F rage ,  ob 
in Rede steliende Maden ihren  W ohnsitz  w irk lich  im Darm- 
kana le  aufgeschlagen bat ten ,  oder  ob sie nicht v ie lle icht gleicb 
den Gastrophilen  unter den Oestriden im Magen leb ten ,  den 
sie e rs t  am E nde der L arvenzei t  wtlrden verlassen liaben, 
um die P assage zu maehen. D as,  wenigstens bei E. te n ax  
bekannte ,  grosse Accomodationsvermogen in der  Lebensweise 
und die nicht minder bewunderungswiird ige Resistenz der 
Maden gegen V erderben  drobende aussere Einfltisse lasst 
kaum  ein Bedenken a u fk o m m en ,  wenn e tw a  das  Letz te re  
der Fali  sein sollte.

A uf die Frage,  wie wobl die E ie r  in den Magen gelangt 
sein m o g e n ,  lasst sich zw a r  keine ganz bęstimmte A n ta  o rt  
geben ; docli liegt hier e i n e  V erm uthung  besonders nahe. 
Da namlich unsere F liege  oline Zweifel d e r  bei den Insecten 
allgemein giiltigen Regel folgt,  die E ier  nur da zu deponiren, 
w o fur die kunftige Brut die nothigen Lebensbedingungen 
gegeben sind, im vorliegenden F alle  also die E ier  an die oben 
e rw ah n ten ,  in Z erse tzung  begriffenen organischen Stoffe ge- 
l a n g e n , so konnen bier die f e s t e n  menscblichen Nahrungs- 
mittel schwerlich  in Betraclit  kommen. Noch w eniger  dtirfen 
w ir  an zubereite te  G e tranke  denken. Es eriibrigt mitliin, 
W a s s e r  als das geeignete Y ehike l anzunehmen. Unsere 
D iingerstatten  sind in F o lg e  einer fast noch durchw eg  be- 
s te h e n d e n , ziemlicb unvollkom menen landwirtbscbaftl icben  
E inricbtung tibera.ll den a tm ospharischen Niederschlagen zu- 
gang licb ;  bei Regen- und T h a u w e t te r  findet einc Auslaugung 
je n e r  Diinger und mit de.in W a sse r  sicber aucb eine F ort-  
fiibrung g a r  vieler der ilinen anver trau ten  Insecteneier statt.  
Dieses W asse r  d r ing t von den Abzugskanalen her  nicht selten 
in Brunnen mit unvolls tandigem Veiscbluss ,  wovon wir uns 
alljahrlich, namentlich iiri Herbste und Frtililinge durcb melir 
als einen Sinn oft bis zum E kel ilberzeugen. Nichts liegt 
also n a h e r ,  als anzunehm en ,  die E ie r  seien mit dem Trink- 
wasser  e ingeluhrt worden.

iSIocbte diese kurze  Notiz den Herren  Ae^zten und Ento- 
mologen ein Anlass werden, liber den bier kurz besprochenen, 
jedenfalls  nur zufalligen Parasitismus, der abe r  wahrscheinlicb 
auch noch bei anderen A rten  von Eristalis vorkommen w ird ,  
al lse itigere und griindlicbere Nachforscbungen anzustellen.
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De Vlinders van Nederland.
Macrolepidoptera.

Systematiscli besclireven door I*. C . X . Snellen, 
’s Gravenhage 1867.

Deni BedUrfniss der  N ied e r lan d e r ,  ein in ih rer  Sprache 
geschriebenes W e r k  zu besitzen, in w elchem sie die Schmet- 
terlinge ibres Landes leielit und siclier bestimmen konnen, 
w ird durch diesen ersten Band der Beschreibung der  nieder- 
landischen F a l te r  vortrefflich GenUge geleis tet.  D er kennt- 
nissreiche, grtindIiclie V erfasser h a t  darin  auf  jede  denkba re  
W e is e ,  aus-genommen durch Abhildung der  A r te n * ) ,  weil 
sie nicht in seine Aufgabe g e h o r te ,  das Studium zu er- 
leichtern gesucht. Nach einer ausfUhrlichen, durch 4 saubere 
l i thograph ir te  Tafeln's*j e r lau te r ten  Einleitung iiber die aussere 
Anatomie des ausgebildeten  Insects lasst er die gewohnliche 
Eintheilung in R hopalocera  und H eterocera  folgen und macht 
die n iederiandischen , io n  ihm angenommenen 25 Schm etter-  
lings-Familien in einer mit zalilreichen A nm erkungen versehenen 
analytisclicn Tafel kenntlich (S. 13 — 2 0 j. H ierauf  folgt (S. 
2 1 — 707) die eigentliche Aufgabe fur diesen Band des W e rk e s :  
die B earbei tung  der M acro lep idoptern ,  als welche dem Ver- 
fasser die T ag fa l te r  uud von den Heteroceren die Familien  
bis zum Schluss der Spanner gelten. Dass e r  keine positiven 
M erkmale fiir das , w as er M acrolepidoptera nennt,  angiebt, 
d a r f  ihm nieht zum V orw urf  gem acht w erd en j  bis j e tz t  ist 
noch Niemand im Stande gevvesen, fiir die grosse Masse, die 
j e d e r  als M acrolepidoptera zusammenfasst,  ein treffendes, ge- 
meinschaflliches Kennzeichen aufzustellen. Von den angenom
menen 19 M acropterniam ilien  w ird je d e  ers t  im Allgemeinen 
abgehande lt ,  w orauf  nach  einer Tafel iiber die U nterabthei-  
lungen (Fain. I. Papilionidae S. 22 wi l d in die Abtheilungen 
N ym phal idae ,  S a ty r id a e ,  L yeaen idae ,  Equites und P ieridae 
ze r leg t)  die ebenso behandelien G enera und Species folgen. 
Je d e  Species ist mit einer Diagnose und einer m ehr  oder 
w eniger  ausfUhrlichen, jedenfalls  vollig genUgenden Beschrei-

*) Als Ausnahme kann man die 29A rten  von Eupitlieeia ansehen, 
die in der Tydschril't voor Entom ologie IX (1866) zur E rlau terung  
einer M onographie des schwievigen Genus sam m tlich, und zw ar zum 
T h jil gut, auf drei Tafeln abgebildet sind.

**) Als eine zweckmassige E inrichtung erwiihne ich , dass die 
N unm ern  der Figuren durch alle 4 Tafeln ununterbrochen von 1 bis 
136 fo rtlau fen , weil dadurch das C itiren wesentlich abgekurzt w ird.

6
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bung versehen. Dass jedocli bei den Gattungen, von welclien 
bisher tlberliaupt nur eine A rt  bekann t ist ,  die Besciireibung 
der  A rt  in die der  G attung  verw ebt,  und so das Allgemeine 
mit deni Besonderen gemischt is t ,  scheint mir niclit rech t  
zweckmassig. W enn  aucli natiirlich keine Diagnose gegeben 
w e rd e n  kann , wo nur eine Al t vorhanden ist, so hindert docli 
nichts, eine ku rze  diugnosenalmliche Besciireibung zu verfassen 
und danu, wie tiDerail, eine ausfiihrlicbere Besciireibung hin- 
zuzufiigen. —  Von C itaten  w erden  nur die w ich t ige rn ,  mit 
allem R e c b t  aber  die bei n iederlandischen A utoren vorkom- 
m enden angefiihrt. Zu le tztern  geboren : das beriihmte Seppsclie 
W e r k ;  Herk lo ts :  Bouwstoffen voor eene Fauna  van N ederland  
1 - 3 ,  1853— 6 5 ; Handelingen der  N ederlaudsche  Entornol. 
Vereeniging 1— 4, 1 8 5 4 — 57; L 'adm iraa l :  n aa u w k eu r ig e  war- 
nemingen van veele ges ta l tverw isse lende gekorvene  diertjcs 
1 7 4 0 — 44; L yone t :  rechercbes sur l’anatom ie et les m etam or-  
plioses de diffdrentes especes d ’insectes, publiees p a r  W . de 
H aan  1832; Snellen van V ollenboven: de Dieren van  N ed e r
la n d ,  Gelede Dieren 18(31; T ydschrif t  voor Entomologie; 
V er lo ren :  B y d rag e  over de scbadelyke denneni u p s e n , in de 
algem eene konst-  en le t te rbode  1846 — die ich aus dem 
S. 7 1 3 —716 gegebenen Quellenverzeichniss ausz iehe ,  um die 
nicht niederlandischen Lepidopterologen auf diese ihnen walir- 
scheinlich der Mehrzabl nacli giinzlich unbekannten W e r k e  auf- 
m erksam  zu machen*). — Von den Raupen und Puppen  liefert 
der  V erfasser  fast nur Diagnosen. Da er selbst viele Raupen 
erzogen hat, so ist es sehr zweckmassig, dass er iiberall durcb 
Angabe der  Quelle, aus der  er schopfte , ein Urtheil ermoglicht,  
w ie  w eit  er  fiir die R ichtigkeit  haftet. Bei je d e r  Art zeigt er 
den G rad  ih re r  Seltenheit  an, die Provinzen, in denen sie vor- 
ko tnm t (oder  bei Seltenheiten die specielle Localita tJ  und die 
Bescbaftenbeit ibres Aufentbalts.  — In den A b tb e i lu n g en , in 
denen noch nicht alle einheimiscben A rten  entdeckt zu sein 
echeinen, maclit e r  in A nm erkungen diejenigen durcb kurze  
C h arak te r is t ik en  kenntlieh ,  deren Auffiuden in den Nieder- 
landen einige W ahrsche in lichkeit  bat. Da er durcb seine 
vielseitigen V erbindungen in den S tand gesetz t w a r ,  alles 
bisher E n td e ck te  kennen zu lernen und nach Originalen zu 
beschreiben ,  so b a t  seine A rbe it  den hochsteu  bis j e t z t  er- 
re ichbaren  G rad  der  Vollstandigkeit.

Von T ag fa l te ru  bescbreibt er d ah e r  73 A rten  als sicker

*) U nter den Quellenschril'ten ist R osel’s W erk wohl nu r durcli 
Zufall ausgelassen, da es von Snellen docli c itirt w ird , und sicher, 
wenigstens in der hollandischen U ebersetzung, noch vielfach in den 
N iederlanden vorhanden und in Gebrauch ist.



83 -

in den Niederlanden vork om m end .* ) Die Zahl der Sphingiden  
und Spinner**) (d ie  Drepanuliden und Cym atophoriden mit zu 
letztern gerech net)  betragt 144 Arten , die der Noctuinen 253  
(mit den Brephiden 2 5 4 )  und die der Spanner 215. D a die  
Armuth der N ordseekiisten  an T agfa ltern  hinreichend bekannt  
ist, so w ar  die Vermuthung begriindet,  dass auch unter den 
Heteroceren manche Abtlieilung nicht sonderlich reich sein 
wtirde. D iese  Verm uthung bestatigt sieli zum T h eil  recht  
auffallend. Z w ar  w en n  von den Sesiiden nur 9 Arten be- 
schrieben w erden  konnten, so hat das w en iger  Bel'remdendes,  
und Snellen  cbarakterisirt noch (i Arten als m ogl icherw eise  
in den N iederlanden einheimisch. A ber  von P sy c h e  sind 
nieht mehr als 3 (nur eine v ier ie  w i ld  noch vermuthet) nie-  
derlandisch , und zu den 2 Arten Z j g a n a :  tilipendulae und 
trifolii diirfte liochstens noch eine (lonicerae) hinzukommen.

*) Docli ist dabei die A nm erkung S. 24 zu beachten, w orin er 
sagt: „Deutsche Schriftsteller unterscheiden von A tbalia un ter an- 
„dern : P arthen ie , B rito m artis , Parthenoides etc. Grossentheils sind 
„es sicker nu r V arietaten von A thalia , und ich halte  es daher niclit 
„fiir nothig, die unbedeutenden Punkte, auf die man die specifischen 
„Unterschiede grunden w ill, anzugeben.“ Die norddcutsche M e lit .  
P a r t h e n i e ,  deren A rtreck te  ich niclit bezweifeln m ochte, sckeint 
auf niederlaudiscken Torfsiiinpfeii rech t wohl vorkom men und die 
A rtenzahl um eine E inheit erhohen zu kbnnen.

Zu L y c a e n a  A e g o n , die Snellen S. 61 unverkennbar beschreibt 
(„am Ende der V orderschienen m it einem krum m en D orn“) w ird, 
Sepp V ll, Taf. 5 citirt. Ich erkenne liier die L y c . A rg u s .  A uf den 
Vorderfliigeln hat das Mannchen einen so sclimalen schwarzen Rand, 
und auf den Hinterfliigeln die schwarzen Flecke so klein und der 
Randlinie so nahe, wie es bei L. A rgus im m er, le i L. Aegon nie der 
Full ist. Auch das W eibclien liat in der A bbildung auf der untern 
Seite m it L. A rgus die schm alere, weisse, der Liinge nach von Hell- 
braun durchschnittene Binde vor der ro th eu , zusam nienhangenden 
Binde gemeiu. Alle 4 Figuren zeigen die im Verhiiltniss zu Aegon 
betrach tlic liere  Grosse des Argus. Die abgebildete N ahrungspllanze, 
Spartium  scoparium , ist d iejenige, von der sich die Raupe der Lyc. 
A rgus bei Meseritz und Berlin bestim mt n iilirt, und an w elcher die 
von L. Aegon, w enigstens bei Glogau, n icht lebt. Die offenbar n icht 
gęnau abgebildete Raupe stim m t wenigstens in der griinen F arbe  und 
den weisslichen Seitenstrichen m it F rey e r’s A bbildung (2, T. 169) — 
woher mag wohl W ilde „die weissen Knopfchen“ aut dem Riicken 
liaben? — w ahiend des letztern Bild fiir L. Aegon (2, T. 115) eine 
braune (nacli dem T ext freilick auch bisweilen g rune), anders ge- 
zeichnete Raupe darste llt. Es scheint m ir daher, dass man nur noch 
liachzuweisen hat, dass H err J. de Vries, von welchem Sepp die Ab- 
bildungen e rh ie lt, die Raupen in den N iederlanden auifand, um die 
Zahl der niederlandischen Lycanen m it noch grossercr Sicherheit als 
die der Melitiien um eine E inheit zu verm ehren.'

*4) N ur die G attung Psyche w ird von Snellen dazu gerechnet, 
nicht aber Fum ea und Epichnopteryx, obgleich diese in der abgerun- 
deten G estalt der H interlliigel, der Kiirze der Franzen und dem Bau 
der Sacke m it den.Psychen iibereinstimmmen.

6*
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Die Reihenfolge der  A rten zu einer natUrlichen zu m achen , 
h a t  sich Snellen viel Mtlhe gegeben ,  und deshalb nicht nur 
die S tellung der Genera  g ea n d e r t  (z. B. die Brephiden hinter 
die Noctuen, s ta t t  wie bei L ederer  zu den Spinnern geordnet) ,  
sondern aueh diese liier und da  anders beg renzt  (z. B. H e -  
l i o p h o b u s  so, dass ausser p o p u l a r i s  wie in Bdv. G enera ,  
auch n o c h , w ie bei Led. und Hnm., c e s p i t i s ,  und die bei 
Led. und Hnm. un te r  M amestra , bei HS. unter Fo lia ,  bei Bdv. 
un te r  Luperina, bei Gn. als P a c h e tra  stehende, l e u c o p h a e a  
darin  Aufnahme finden). Offenbar w ird bei Benutzung bloss 
euro pais eh e n , oder noch besch rank te ren  M ater ia ls ,  viel ver- 
gebliche A rbe it  bei solchen Yersuchen ge than ,  aber docli aueh 
hier  und da den kUnftig auftre tenden S ystem atikern  ein dan- 
kensw erther  Fingerzeig gegeben sein. Snellen hat sich auch 
geno th ig t  gesehen, ftlr zwei A rten  von Nocluen neue G enera  
zu griinden. Es sind C r a n i o p h o r a ’5) S. 262  ftlr Acr. ligustri 
— von M om  a un te rsch ieden : durch die mit Schuppen ver- 
mischte (nicht einfach haarige)  Bekleidung des Biickens; durch 
die auf  den Yordertliigeln gestielte A der 8 — 9 ,  w ahreud  10 
aus dem R ande  der A nhangzelle kom m t (bei Moma 8 — 10 
ges tie l t) ;  durch das kurze und dicke (bei Moma lange und 
diinne) Endglied der  T a s te r ;  durch die dunkel olivengrune 
G rundfarbe  mit Hellro th  ( s ta t t :  upfelgriln mit Weiss).

S p u d a e a  S. 289 fur Orth, ruticilla — von O r t h o s i a  
un terschieden: durch die abgestum pite ,  rech tw ink lige  Vorder- 
fliigelspitze (s ta t t  der  sehr scharfen mit schragem  H in terrande 
bei O rthos ia ) ;  durch schwarzfleckigen (bei 0 .  ungefleckten) 
B auch; durch gezahnte (bei O. ungezahnte)  m annliche F iihler.

Ausserdem ist das Genus P y r r h i a  H b u . '*) S. 470 fiir 
U m bra  Hfn. (die offenbar nicht mit v. Heinemann zu H ydroecia 
gezogen werden kann)  angenommen und von C h a r  i d e a  
unterschieden durch unbedorn te  Vorderschienen (bei Char, 
haben sie am  E n d e  zwei lange, k rum m e D o rn e n ) ; durch den 
scharfen  Langskam in des T h o ra x  (C har ,  h a t  einen erhohten 
H alsk ragen  und vorn und hinten einen Schuppenbusch); durch 
den auf dem Riicken g la t ten  H interleib  (bei Char,  ist auf dem 
ersten S egm en t ein s ta rk e r  Riickenbusch) etc.

Eine Ungleichheit der Behandlung scheint sich zu eigeben, 
w enn  m an die vielen G attungen  der  Noctuinen mit den ver- 
haltnissmassig wenigen der  S panner vergleicht. Bei diesen 
h a t te  sich, dem Vorgange der  Einglander zufolge, eine grossere

*) In Hubners Catalog S. 205 bildet ligustri mit polyniita das 
Genus Polym ixis.

**) A is A u to r des Namens steh t Wilde dah in te r; aber W ilde 
liat 2, 310 s. W. das Genus nur nach der Raupe ch a rak te ris ir t, den 
Namen P y rrh ia  jedoch aus Hiibners C atalog S. 233 entnoimnen.
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Zahl e rw ar te n  lassen. S ta t t  dessen sind — wohl mit Recht 
— die von Heinem ann angenommenen G enera  (P y la rg e ) ,  
A rrhostia ,  P tychopoda  und Acidalia w ieder,  wie bei Ledere r ,  
ais Acidalia vereinigt, und das gew alt ige  Genus C idaria ,  das 
die E ng lander  vielf'ach spa lten ,  ist noch mit den Lederersclien 
G attungen  Eucosm ia, Scotosia und Lygris  verg rosser t ,  so dass 
es 65 niederlandische A rten  um fass t ,  die nun in i -I Abtliei- 
lungen ze r leg t  w orden  sind.

Ais neue A rt  un te r  den niederlandischen M acroptern  ist 
liberhaupt nur eine aufgestellt,  namlich C a r a d r i n a  s e r i c e a  
S. 447. Ich gebe die Ueberse tzung  a l les  dariiber Gesagten ,  
theils ais  P robe  der  D arste llung  i ib e rh au p t ,  tlieils weil die- 
selbe A rt  durcb S p e y e r  in d e r  entom. Zeitung 1867 S. 73 
gleichfalls ais Carad .  sericea n. sp. bescbrieben w orden  ist.

C a r. s e r i c e a  mihi. Mit der gewohnlichen Ealenzeichnung — 
Einfassung der beiden Flecke fein, heli; gewasserte Bindę und_Hm- 
terrandsfeld nicht merklich in der Farbę verschieden — Vorderlluge 
s c h m a l ;  der Hinterrand k a u m  so 1 a n g w i e der halbe Yorderrana ; 
gewasserte Bindę z w e i m a l  so b r e i t  w i e  das Hinterrandsfeld. \ or- 
derfliigel g e l b g r a u ,  s e h r  g l a n z e n d ;  Hinterfliigel s c h m u t z i g  
g r a u w e i s s .  32 mili. _

(Statt der gesperrt gedruckten Worte hat die Diagnose der 
niichst vorangehenden C. alsines: breit — deutlich langer ais 
gleichbreit; Beschuppung der Vorderfliigel glanzlos — gelbbraun 
einfarbig braungrau. 30 - 33 mili.

Von dieser neuen A rt liabe ich nur ein sehr schones Mannchen 
vor mir. Taster n i c l i t  dunkler ais der Rttcken, dieser so wie die 
Vorderfliigel: Iiopf etwas gelblicli. Die Vorderfliigel haben einen sehr 
steilen Hinterrand und recht deutliche W inkel und sind gelbgrau, 
i i u s s e r s t  schwach gezeichnet; nur mit Miihe unterscheidet man die 
durch den Glanz der Beschuppung noch undeutlicher gemachten 
Querlinien und Flecke; bloss die Wellenlinie ist gut zu sehen, lem, 
sehr schwach geschlangelt, wurzelwarts etwas dunkler schattirt. Erste 
Querlinie schrag; zweite nach der Weise der Caradrinen mit einer 
schwach winkligen Biegung um den Nierenfleck gehend und sehr steil. 
Einfassung der etwas dunklern Flecke fcin , weissgrau. FVanzenlinie 
fein, dunkel; Franzen wie die F'lugel getarbt, u n g e z e i c h n e t .  
Hinterfliigel einfarbig, ungezeichnet mit etwas lichtern Franzen. — 
Unterseite gelbgrau, gleichfalls ungezeichnet. Hinterleib etwas lichter 
und reiner grau als das Riickenschild; Afterbusch gelblich.

Das Exemplar wurde im Juli 1856 bei Amsterdam gel'angen.
D asjen ige ,  worin ich mit dem Verfasser am w enigsten 

einverstanden bin, ist die Nam engebung. Nacli seiner Ansicht 
mii8scn die Namen genau so beibehalten  w erden ,  w ie sie ur- 
sprilnglich ged ruck t vorliegen, weshalb an eine C orrec tur  der 
D ruck- und Schreibfehler  n icht zu denken ist. D ahe r  sehen 
wdr bei ihm z. B. S. 30 Arg. Lathonia L., S. 50 M elanagria*)

*} Meigen hat der Ableitung gemass ganz richtig Melanargia, 
und nur durch ein Versehen ist daraus in Staudingers Catalog Mela- 
nagria geworden, was auch Hnm. beibehalten hat.
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G ala thea  L . , S. 63 Polyomm. Eurid ice R tb . , S. 565 Acid, 
um belar ia  H., obgleieh die nothwendigen Berichtigungen, we- 
nigstens auf dem Continent,  sclion langst allgemein angenom- 
m en ,  j a  zum T h e iJ , ais selbstverst&ndlich (w ie  um bellaria 
s ta t t  um belar ia ,  palustris  s ta t t  pallustris H. Noct. flg. 366) 
obne w eiteres  eingefiihrt waren. D ahe r  soli es nun heissen: 
L yca en a  m inim us*),  Sciapteron tabaniform is , Sesia scoliae- 
formis, Hepialus sylvina. Dann haben w ir  also neben Cram- 
bus uliginosellus auch einen Cram bus p ra te l la  Linn., und s ta t t  
Bucculatrix  f ra n g u łe l la ,  wie bei S ta in to n ,  B. ( 'rangutelia zu 
erw ar te n ,  und flerrich-Sch&ffers cubanische T r ichaea  pilicor- 
mis w ird  unan tech tbare  G attungsgefahrtin  der  Tricli. seticornis 
bleiben so l len , obgleieh offenbar der Schriftsetzer der Autor 
des Namens ist, nicht Herrich-Schaffer, w e lcher  pilicornis ge- 
schrieben hatte. W ozu  kann das ab e r  ftthren ais zur  Ver- 
spottung dieser A rt  des Conservatismus durch die Nichtlepi- 
dop te ro lo g en ! Dabei ist aber Snellen nicht consequent geblieben. 
E r  schreib t S. 86 H e s p .  A e t  a e o n  E . ,  wahrend  bei Esper  
Acteon s t e h t ,  S. 389 N o n a g r i a  a r u n d i n e t i ,  obgleieh 
Schmidt Entom. Zeitung 1858 S. 369 und 370 die A r t  neunmal 
a rundine ta  nenn t ,  S. 101 L e u c a n i a  l i t h a r g y r i a  Esp.,  ob- 
w ohl E sper  nur L y th a rg y r ia  k en n t ,  und ninunt vermuthlich 
unwillkilrlich, weil N iem and mehr ahnt,  dass die W o r te r  ur- 
spriinglich nicht so geschrieben w u r d e n ,  noch m ehr solcher 
C orrec turen  an. Ausserdem gebiihrt doch wohl den Gattungs- 
nam en gleiches Recht mit den A rtnam en. Allein dabei gónnt 
sich Snellen eine viel g rossere Fre iheit .  S ta t t  Syrichtus Bdv. 
Ind. 35 sehen w ir  bei i hm Syrich thus S. 80, s ta t t  C loantha 
Bdv. In d ex  150 C hloan tha  S. 3 2 8 ,  s ta t t  Xylena Ochsenh. 4, 
85 (w obe i falschlich X ylenae  H. c i tir t  w ird ,  w ahrend  Hbn. 
im Catal. 241 X ylaenae  na t )  X ylina S. 310, s ta t t  Acronicta  
O. 4, 62. Hbn. Cat. 201 A cronycta  S. 253 , s ta t t  D yp teryg ia  
S teph. Haust. 2, 167 D ip teryg ia  S. 330. J a ,  w ah rend  er  in 
diesen Beispielen bloss dem Y organge A n d re r  folgt, a n d e r t  er 
sogar  Bupalus in B upa la  (S. 6 0 2 ) ,  vielIeicht urn un ter  den 
aul a r ia  und a ta  endigenden S pannern  keinen au f  us endigen- 
den zu haben. Bei Sarro thripus Curt.**), wofiir ihm S arro th r ipa  
besser scheint, folgt er  wohl S taudingern  und bei Chloephora 
Steph. Cat. genus 2 4 6 ,  wofiir er  Chloeophora***) schreibt,  
Herrich-Schaffern.

Nach meiner Ansicht mussen Druck- und Schreibfehler

*) Minima w ird im D ruckfehlerverzeichniss fiir ein Versehen 
erk lart.

#i')  W elches, ais von adymftęoi' herkom m end, nur mit einem r zu 
schreiben ist.

***) W elches wenigstens keine Berichtigung ist.
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verbessert  w erden .  In den seltensten  Fallen  geben solche 
Aenderungen den W o r te rn  ein so I 'remdartiges Aussehen, dass 
dadureb Missverstandnisse und Storungen im V erk eb r  ents tehen 
konnen. Ebenso sind vollig unsprachm assige  und lacherliche 
Bildungen zu andern. Sesia Schmidtiformis ha t  ebenso wenig 
B erecb tigung  w ie T o rt r .  ahietis-ana und eine Unzahl W alker-  
scher Schopfungen: Origo-alis,  E uphaes-a lis ,  Pinguis-ana,
a lb ice p s-an a , similis-ana etc. etc. W a s  die Berichtigung der  
G attungsnam en betrifft,  so w ird dazu viel w eniger  geschritten  
w erden  diirfen, als m an gewohnlich d enk t ;  denn die griechische 
S prache g es ta t te t  sich F re ihe i ten ,  die den Aenderungslustigen 
w arnen  mUssen, dass er seiner Begierde den Ztlgel anlege, 
« e n n  er niclit Gefahr laufen w il l ,  wegen seiner IJnterneh- 
mungen selbst in C orrek tion  genommen zu werden.

F e rn e r  gelit Snellen in der  F estha ltung  der P r io r i ta t  so 
w eit  dass er Linnd’s Benennungen zu Gunsten a l te re r ,  mogen 
diese seine eigenen oder freinde sein, beseitigt. B edenk t man, 
dass L inne der Schopfer der  heutigen T ages gebrauchlichen  
Namengebung ist, und dass e r  darttber erst allmalig mit sich 
ins K la re  kom m en k o n n te ,  so ist es begreiflich, dass man 
bisher a n n a h m : wie Linnć die N amen iu seinen letzten, also 
den vollendets ten  W e r k e n ,  festgeste llt h a t ,  so mUssen sie 
gelten , auch wenn seine Zeitgenossen e tw as  lriiher den gleichen 
Gegen’standen an d e re  er the il t  haben. Snellen h a t  tibersehen, 
dass ,  w enn  er  fiir Z. aesculi Linn. Syst. Nat. den Nam en Z. 
pyr ina  Linn. Fn. Suec. w fth lte* ) ,  er  nun auch die Argynnis 
Adippe mit der F auna  Suec. p. 281 w iede r  in Arg. Cyd ippe  
um andern  musste. W ahrschein lich  w aren  ajich aus Syst. ^ a t .  
edit. X  (worUber ich mir je tz t  keine Gevvissheit verschaffen 
kann) solche N am en wie Oculus pavonis ,  Am m iralis ,  Bella 
donna, Rex, Principissa, F aunus etc. fiir Van. Jo ,  A ta lan ta  etc. 
herv o rzu h o le n , und am E nde figurirten g a r  noch Leute wie 
G oedart  als A utoren hinter den Namen**). Aber so wenig  w'ie 
man die jdngeren  Linneischen N amen gegen seine iilteren zu- 
rtlcksetzen d a r f ,  sollte C le rc k ,  der  sein Material von Linnć 
e rh ie l t ,  der  keine  einzige S chm ette r l ingsar t  beschrieben , der  
seine B ilder ,  wenn ich mich rech t e r inne re ,  bloss mit den 
A rtn am e n ,  also nach  ach ter  Schm ette rl ingssam m lerm ethode , 
l ie fer te ,  eines Vorzugs vor  Linnś wtlrdig g ea ch te t  w erd en ;  
Nam en wie uncula (fiir H ydr.  un ca n a ) ,  trem ula  tiir Notod.

*) So hat er in der Tydschrift voor Entomologie XI, 124 Cha- 
raxes Jason fiir Jasius angenommen, ungeachtet Linne ersteres in den 
Erraten fiir ein Versehen erklart.

**) Goedart sagt z. B. in der Erkliirung der Tafel, auf der die 
Xaturgeschichte der Brotol. meticulosa dargestellt ist: ob singularem 
timiditatem m e t i c u l o s a m  earn nominavi.
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d ic taea  etc. sollten als unbereclit igt angesehen werden . W e i t  
ilber C lerck  stehen I .inne’s Schuler,  von denen beschreibende 
W e rk e ,  zum Tbeil von bedeutendem W ei the ,  erschienen s in d ; 
abe r  auch sie sollten billig ihrem Lehrer  den P la tz  iiberlassen 
und ibn sieli nur unter e inander und ihren Nacbfolgern s trei tig  
machen. Namen wie Achine Scop, fiir Par . Dejanira L., und 
g a r  Sinon des ganz uubedeutenden P o d a  fur Papil. Podalirius 
L., einfilhren wollen heisst den dem grossen Linne scbuldigen 
R espek t verlaugnen. W obin  kam en wobl die Botaniker, wenn 
sie die N om encla tur  der  Vater  der B o tan ik ,  die ins g raue  
A ltertbum  zuriickgeht,  vviederberstellen wollten!

Aus den im Snellen’schen W e r k  bescbriebenen A r ten  
bebe ich nur  die des Genus Lithosia heraus. W a s  die nachste 
V erw and tschaf t  der  Lith. unita  betrifft,  w elche A r t  S. 148 
e rw a h n t  w jr d ,  so scheint mir, dass darin  wirklich noch viel 
ins Reine zu bringen d. h. in Eine Species zusammenzuziehen 
ist. Dass ab e r  L i t h o s .  s t r a m i n e o l a  eine V ar ie ta t  der  Lith. 
griseola und L i t h .  i n o l y b d e o l a  eine Var. der  Lith. com plana 
sein so il ,  woftlr sie S. 149 und 151 e rk la r t  w e rd e n ,  w ird  
Niemand einraum en, der  die richtigen A rten  vor sicb ba t  und 
sie sorgfaltig  priift. Auch h a t  sich unter den stimmberech- 
tigten Deutschen Herrich-Schaffer im Correspondenzbl.  .S. 182 
fiir die A rt rech te  der L. stram ineola  e r k la r t ,  und S peyer  in 
der  Ent.  Ztg. 1867. S. 125 die der  Lith. inolybdeola unwider- 
leglich nachgewiesen. — W o h l noch m ehr w ird  es uberraschen, 
dass Snellen L i t h o s .  p a l l i f r o n s  (w e lche  Doubleday in zwei 
A rten  auflfist), S. 151 als I., l u t a r e l l a  Linn., beschreibt und 
geneigt is t ,  sie fiir blosse A banderung  der  Ochsenheimer- 
Htibner’scben Luteola anzusehen. W enn, wie die A ngabe in 
de r  Diagnose le h r t :  schedel en h a l sk ra a g  eenkleurig  met de 
voorfleugels —  in der  Beschreibung w ird  die F arb u n g  des 
Kopfes u u e rw ah n t  gelassen —  in den N ieder landen  nur die 
Lithosia mit einfarbig bleicbgelber Stirn vorkom m t (wie es in 
Eng land  der  Fall zu sein schein t) ,  so ist es e rk la r l ic h ,  wie 
er un te r  seinen E xem pla ren  ungeachte t der  genauesten Unter-  
sucbung keine specifischen Unterschiede aufzutinden im Stande 
war*).  Ich habe 27 L. lu ta re l la  und 33 L. pallifrons (unter 
le tz tern  zwei n iederlandische E x em p la re )  vor mir. In der 
F liigelges talt  sind sie so w ec h se ln d , dass ich darin  keine 
A rtversch iedenheit  w ahrnehm en  kann. U e b e rh a u p t  bem erke

*) W ie  ic li s e h e , v erm u th et D r . d e  G avere ( in  T y d sc lir ift  v o o r  
E n to m o lo g ie  1867 p. 198), dass a lle s , w a s m an b ish er  in  den N ied er
lan d en  fiir L. lu ta r e lla  g eh a lten  h a t, zu  L. p a llifro n s g eh o r t. Z u fo lge  
der b e igefiig ten  N o tiz :  C ’est Mr. S n e llen  qui m e tit le  p rem ier  ce tte  
o b serv a tio n , ist  S n e llen  se lb st  zu d ieser A n sich t g ek o iu m en , h a t aber  
n ich t m eh r Z eit g eh a b t, sie  in  se inem  W erk e  au szu sp rech en .
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ich nur Farbenverschiedenheiten, namlich: 1) Lutarella hat 
stets eine geschwarzte, Pallifrons stets eine einfarbig bleich- 
gelbe Stirn. 2) Lutarella hat auf der Oberseite der Vorder- 
fliigel ein gesattigteres Gelb, das auch bei ganz abgeflogenen 
Exemplaren einen von dem der Pallifrons abvveichenden Ton 
behalt. 3) die schwarzliche Farbung der Hintei fiUgel (die 
bei beiden Arten in der Ausdehnung sehr abandert) ist selbst 
bei den am wenigsten geschw&rzten Exemplaren der Lutarella 
auf den Adern des Vorderrandes dunkler ais bei Pallifrons. 
4) auf der Unterseite des Vorderflugels ist die gelbe Farbung 
des Vorderrandes bei Lutarella breiter und reicht weiter 
gegen die W urzel,  oft bis in dereń Kalie. Dass Vitellina 
Bdv. Icon. pl. 57 fig. 9 zu Pallifrons gehort,  glaube ich mit 
Guenee, obgleich hier das Gelb ein viel zu reines, und in 
fig. 10 ein ohne Zweifel falsches Weibchen dazu gestellt ist. 
Aber zu Lith. vitellina Tr. (X, 1. S. 165) kann diese Vitellina 
nicht gehoren; denn von der seinigen sagt Treitschke: „statt 
des gewóhnlichen Gelb zieht am Vorderrand (der VorderflUgel) 
ein weisser Streif, dessen ausserste Linie nur zuweilen haar- 
fein bleichgelb gesaumt ist.“-

Den Schluss des W erkes bilden: S. 709 Verbesserungen 
and Zusatze. S. 713 Verzeichniss der citirten Werke. S. 717 
Sjstematisches Verzeichniss der niederlandischen Schmetter- 
linge. S. 720 Systematisches Verzeichniss der wahrscheinlich 
noch in den Niederlanden zu entdeckenden Arten. S. 733 
Alphabetisches Verzeichniss der Familien und Gattungen. 
S. 737 Alphabetisches Verzeichniss der abgehandelten Arten 
mit ihren Synonymen*j. S. 757 Erklarung der Figuren. 
S. 761 das wohl zu beachtende Druckfehlerverzeichniss.

Das Format ist Lexiconoctav, das Papier und der Druck 
gleich gut.

Das W erk  ist ein in jeder Hinsicht stattliches und eine 
wahre Bereicherung der lepidopterologischen Literatur. Móge 
bald die Fortsetzung folgen!

Februar 1869. p. q Z e l l e r .

*) Sehr zweckmassig, weil das Nachschlagen e r le ic h te r n d , sind  
sie nicht nach Familien abgetheilt; doch hatte ich gewunscht, dass 
bei jedem Artnamen in einer Klammer der Gattnngsname, und bei 
jedem Synonym der dafiir ais berechtigt angesehene Artname beige- 
fiigt ware.
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L i n n a e a n a
von

C!. A . I lo l ir n .
(Fortsetzung.)

5. Der Gymnasiast*).
„1724 w u rd e  unser Carl von der niedern Sehule ins 

Gymnasium v e r se tz t ,  w odurch er noch mehr freie Hand er- 
liielt, sich denjenigen Studien zu en tz ieh en ,  vor denen er in

*) Nachdem der friihere A rtikel im vorigen Jahrgunge bereits 
abgedruckt w ar, gelang es m ir, Ansicht der darin S. 411 erw ahnten 
U ebersetzung von L a p p e  zu erhalten. Dieselbe (verlegt durch Rei- 
m er, B erlin  1826 und m it einem V orw orte von Dr. Rudolphi ver- 
sehen) empfiehlt sich nicht eben besonders durch ihre vernachlassigte 
A usstattung, noch w eniger durch ihre inncre H altung, da sie von den 
zwei gleichberechtigten W egen, entw eder in reines Deutsch zu iiber- 
setzen, oder durch moglichste B eibehaltung von Suecismen den Local- 
ton des Originals so wenig als thunlich  zu verw ischen, keinen ein- 
schlagt, sondern eine indifferent farblose Mitte einhalt. Indessen hat 
micli ein Vergleich m it den von m ir bereits tibertragenen Stellen 
wenigstens dariiber be lehrt, dass ich an drei Stellen falsch verstanden 
habe , und diese Feh ler w ill ich hier berichtigen. Es muss namlich 
heissen:

(S. 424) 1722 w urde C arl in die ,,Ringarno“ versetzt.
tD iese R ingar hatte  ich, verleitet durch dieselbe S chriftart, mit 

welcher Stenbrohult, W exio etc. gedruckt waren, fiir einen Ort, etw a 
ein D orf in nachster Nalie von W exio gehalten ; auf meine A nfrage 
bestatigt H err Prof. S tal, dass Lappe richtig  iibersetzt hat, und dass 
dam it die eigentlichen „Gymnasial-Classen11 gemeint Bind.)

Physiologisch in teressan t und desbalb w ichtiger erscheint m ir 
zweitens die B .rich tig u n g , die ich iiber den von m ir (S. 423 / .  11 
v. unten) gebrauchten A usdruck „im H aushaltbereiche“ nachzubringen 
habe. Das Schwedische „under (let hon w ar hafw andeu ist ein Euphe- 
mismus, w elcher nichts Geringeres bedeutet als „w ahrend sie (L inne’s 
M utter) gesegneten Leibes w ar“. Recht einleuchtend ergiebt sich 
hieraus w ieder die a lte  W ah rh e it, dass bei den hervorragendsten 
Mannern der m u t t e r l i c h e  Einfluss oft da schon bestimmend ein- 
g re ift, wo‘ er sich der iiussern W ahrnehm ung fast ganzlich entzieht. 
Es w ird sieli aus dem spiitern Verlaufe der B iographie ergeben, dass 
dies ,,Versehen“ der M utter ein recht unw illkiirlich heilbringendes 
w ar: ih r Carl ha tte  von ih r, im Gegensatze gegcn das „sachtm odigt, 
jem t“ (sanftm iithig, gelassen) des V aters, das „spest, qu ick t“ fschnei- 
digscharf, m un ter) erb lich  iiberkom m en: w are nun der M utter blinde 
Vorliebe l'ur den geistlichen Stand -  sehr verzeihlich fur die Prie- 
sterstochter — nicht durch die a n g e b o r n e  V orliebe C arl’s fiir die 
Blumen des V aters n eu tra lis ir t und  iiberwogen w orden , so hatten 
v i e l l e i c h t  die schwedischen Schwai’zrocke einen Kamen m ehr zu 
registriren  gehab t, die N aturgeschichte aber g e w i s s  eine welt- 
beriihm te C eleb rita t w eniger.
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z a r te n  J a ln e n  durch h ar te  Behandlung so grosse Aversion 
gefasst. Docli bezog sieli sein Abscheu nicht au f  a l l e  W issen- 
s c b a f le n , obsclion die meisten daraul' z ie lten ,  eine P farr-  
befahigung zu p rap a r i ren :  denn w iew ohl e r  al lezeit  unter 
seinen K am eraden  einer der  schlecliteslen w ar  bei den Lectoren 
der  E loquenz, der  Metaphysik, der  Moralien, der griechischen 
und hebraischen S prache zusamm t der  Theologie ,  so w ar  er 
dagegen allezeit einer der  besten bei denen der  Mathesis und 
besonders der Physik . Der Burscli b a t te  sieli verscldedene 
(botanische) Biiclier verschafl' t,  in denen er T ag  und N acht 
la s ,  so dass ei* sie an den F ingern  l ia t le ,  w ie z. B. Arvidli 
Manson’s K ydaho lm , P flanzen-B uch: T illands’ F lo ra  aboensis: 
P a lm b e rg 's  S er ta  F lo rea  Suecana (ebend. W egw eise r ) ,  wozu 
endlich noch kam  Bromelii Chloris  gotliica und R u d b e ck ’s 
Hortus Upsaliensis,  wenngleieh diese le tz teren  fUr ihn noch 
ziemlich bocligelebrt erschienen. Mit einem W o r t ,  der Jiing- 
ling b a t te  eine innerliche F'reude an einer W issenscbaft,  
welche derzeit  in seinem L ande  in barbariscber  Vergessenlieit 
lag, w ahrend  keine and re  W issenschaften g angba r  w a re n  ais 
d ie jenigen, die P rie s te r  Lrilden sollten, wozu auch seine E lte rn ,  
namentlicb die M utte r ,  ih ren  Solin dureliaus von der  W iege  
an bestim m t hatten. Inzwischen w a r  Carl so weit in einer 
unbrauebbaren  W issenscbaft vo rgeschri tten ,  dass seine L eh re r  
und seine K am eraden  ihn den „lilia (kleinen) Bolanicusu 
nannten,  obschon w e d e r  seine Bucher noch seine Lehrm eiste r  
d i e s e r  Vorliebe irgend entsprachen.

1726  kom m t der  V a te r  angereist , zum W exio-G ym nasium , 
um iiber seinen lieben Solin w as  zu h o re n ,  wo denn alle 
Lectoren nicht langer  vor ihrem Gewissen dem V ate r  ra then  
konnen , den Sohn bei den BOchern zu h a l te n ,  sondern  mit 
einhelliger Stimme dem V ate r  zu rede ten ,  seinen Sohn bei 
Zeiten zu einem H an d w erk e r  (T isch ler  o.ler Schneider) zu

U ngenauigkeit flndet sich S. 424, wo es bei dem Jalire 
17^^ anstatt , j e  schlaffer die Manier des hier herrschenden Privat- 
U nterrichts w ar, um so melir ging er den Bucliern aus dem  W ege“ 
— w ortlicher hatte heissen so llen : „entschliipfte also nach dort an- 
genom inener Manier dem Privatunterriclit, gewann also m elir Anlass, 
den Biicliein  zu enttliehen“. D er Sinn ist last d erselb e, nur hatte 
ich das schw edische „slapp" fiir das A djectiv s c h l a l  i' und nicht, w ie  
ich g eso llt , fiir das Im perfeetum  von slippa (entsch liip fen ) genom m en.

N ach B erichtigung m e i n e r  Feh ler erlaube ich mir noch einen  
zu erw alinen , der sich in der von A fzelius ais Beilage gegebenen  
Stam m tafel, und zwar zweim al vorfindet, olm e dass er ais Druck- 
fehler berichtigt wird. Es heisst nam lich zweim al, Christina Broder- 
sonia, Linne’s Mutter, sei im Jahre 1698 geboren. D ie U nrichtigkeit 
leuchtet e in , da sie ihren Carl 1707 geboren. A uf m eine Frage be- 
statigte Herr Prof. Stal m eine Verm uthung, dass Christina im  Jahre 
1688 geboren worden.
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bringen ,  da  sie iiberzeugt w a re n ,  dass e r  mit den Btlchern 
n icb t das Geringste ausrichten konne. Das w a r  ein Donner- 
schlag fiir den V ate r ,  der nacli seinen schwacben Mitteln, 
nun schon 12 Ja lire  la n g ,  fUr sein liebstes Kind alles ange- 
w and t ha t te ,  w as  er hat te  aufbringen konnen; und w ahrend  
er  noch dariiber nachsann ,  zu welchein Hand w erk  er sein 
Kind verw enden w ollte ,  ging er  gerade  zum Provinzia l-Arzt,  
Johan  Rothman, der  Lec tor  der  Physik  w a r ,  um ihn wegen 
einer Unpasslichkeit zu consultiren, die ihm seit etlicben 
W och en beschwerlicli fiel. Indem er  dem Doctor iiber die 
K rankhei t  ber ich te t ,  kom m t er dabei auch-ge legen tl ich  aut 
den K um m er,  den er eben an seinem lieben Kinde erlebte, 
an welchem  er  nach einhelligem Urtheil der Lectoren o l e u m  
et o p e r  a m  verloren. Dr. R othm an dagegen Ubernahrn es, 
beide Leiden zu cu r iren ,  and versicherte  dem \ a t e r  alien 
E rn s te s ,  dass  un ter  alien studirenden Gymnasiasten keiner, 
auch nicbt ein einziger ware ,  der so viel Hoffnung gabe ais 
sein C a r l ;  indessen e i n  Zeugniss gegen so v i e l e  konnte bei 
dem Y ate r  kein G ew icht haben, bis Dr. R othm an sich dahin 
ausliess: „falls der V a te r  den Sohn nicht langer  un terha lten  
konne, so wolle e r ,  der  Dr., ihn zu sich ins Haus nehm en, ihm 
freie Station geben und ihn un terr ich ten  w ahrend  des noch 
riickstandigen J a h re s ,  bevor der  Jiingling mit seinen Kame-
raden  zur A kadem ie (U niversita t)  ginge; der  V a te r  miisse
wissen, dass die Lectoren darin  ganz Recht h a t ten ,  dass kein 
P r ie s te r  aus ihm w erden  konne; e r  dagegen sei iiberzeugt, 
aus C arl w erd e  ein nam hafter  A rz t  w erden ,  der  sich einmal 
eben so gu t e rnahren  w erd e  wie irgend ein Pfaflu .

Das tros te te  den V a te r ,  und Dr. Rothman las das ganze
nachste  J a h r  privatissim e Physiologie ftir den Sohn; nach 
beendetem Collegium exam inirte  e r  den Burschen und land, 
dass er bis au f  das  Tippelchen alles gut gefasst h a t t e ,  was 
er ihm vorgetragen. Zum Schluss endlich wies ihm Dr. R o th 
ma n ,  dass seine bisherigen Arbeiten  in der Botanik nichtig 
gew esen , sondern dass man die A iten  miisse nach den Bliiten 
e rkennen  konnen ,  wie T ournefort es ge leh r t ;  daraul begann 
Carl die Classes p lan tarum  in Valentini’s H istoria P lan ta rum  
abzuzeichnen , da  sein ganzes Sinnen darau l  gerichtet w ar ,  
jedes  einzelne G ew achs in seine Classe (nach Tournefort s 
System) zu bringen.

(Inzwischen, bevor er noeli zur A kadem ie a b g in g , ha t te  
er sclion viel K opfbrechens  mit manchen Gewachsen, die um 
Stenbrohult vo rk o m m e n ,  und die er alle sy6tematisch ein- 
ordnen  w o ll te ;  Cornus h e rbacea ,  Lobelia D ortm anna , E la tine  
h y d ro p ip e r ,  Peplis p o r tu la ,  Linum rad io la ,  P lan tago  mo- 
n a n th o s ,  Isoetes lacus tr is ,  Anthericum ossifragum , A phanes
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a rv e n s is ,  T r ie n t a l i s  e u ro p a e a ,  S c h e u c h z e r ia  p a lu s t r i s ,  A n d r o 
m ed a  polifo l ia ,  C o l la  p a lu s tr i s ,  S t r a t io te s  a lo ides,  U t r icu la r ia  
v u lg a r is  w a re u  noeli n ich t  von  den  B o ta n ik e rn  ins R e in e  
g eb ru ch t . )

1 72 7 .  Nun w ar  die Z e i t , dass der Jiingling rnit seinen  
Genossen zur A kadem ie  reisen sollte. D er dam alige  Rector  
Gym nasii ,  Nils K r o k ,  gab ihm ein Testimonium academicum  
folgenden Inhalts:

„D ie  Ju g e n d  in de r  S chu le  la s se  sicli e inem  S ta m m -  
clien in d e r  B au m sch u le  v e rg le ic h e n ;  es e re ig n e  sich 
b is w e i le n ,  obscho n  se l te n ,  dass  m a n c h e  B a um chen ,  
an g evv and te r  g ro s s te r  S o rg f a l t  zum T r o t z ,  n ich t  A rt  
h aben  und  d u rc h a u s  W i ld l in g e  b le iben w o l le n ;  w ttrd en  
sie a b e r  en d lich  y e r s e tz t  und  um gepf lanz t ,  so a n d e r te n  
sie ih r e  A r t  und w t trden  schdne  B a u m e ,  die beh ag lich e  
F r u c h t  b ra c h t e n .  In d ie s e r  und k e in e r  a n d e rn  A bsich t 
sen d e  e r  nun d iesen  J i ing l ing  zur A k a d e m ie ,  d a m i t  e r  
d o r t  v ie l le ich t  in das  C lim a  k o m rn e ,  das  seinem Zu- 
n e h m e n  im W a c h s t h u m  gu n s t ig  sei.u 

Mit d iesem  R eisepass  verf t tg te  sich L in n aeu s  zu r  A k a d e m ie  
in L u n d ,  w o  sein f r t th e r e r  In fo rm a to r ,  M a g is te r  G a b r ie l  H o k ,  
sich au fh ie l t ,  d e r  seinen f ru lie ren  Schille r  (o h n e  dies un b eh ag -  
l iche  T es t im o n iu m  v o rzu ze ig en ) ,  m it  sich zum R e c to r  magni-  
ficus und  zum  D ecan  n a h m  u n te r  dem  P r a e t e x t ,  dass  e r  als 
sein S c h il le r  bei d e r  A k a d e m ie  e in g esch r ieb en  w e r d e ;  W o h -  
nu ng  v e rsch a f f te  e r  ihm d e m n a c h s t  im H a u se  des D r. S to 
baeu s .u

Sow eit L inue  i iber seine G y m u a s ia lz e i t .  Aus dem b i t te r -  
sUssen A h i tu r ie n te n  Zeugniss  d e s  g u ten  Nils  K ro k  e rg ieb t  sich 
gu nz  a u th e n t i s c h ,  d ass  o h n e  den  b ra v e n  D r. R o t h m a n  und  
sein e n e rg i s c h e s  E in g re i fen  u n s e r  H eros  fur die W is se n sc h a f t  
v e r lo re n  w a r  — g e s e g n e t  sei sein  A nd enk en .

6. Der Student.
(S . 10.) ^Dr. K ilian  S t o b a e u s ,  s p a te rh in  P ro fe s so r  und 

A r c h ia t e r  in L u n d ,  n ah m  d en  B u rschen  au f ,  a b e r  fand  n ich ts  
an  i h m , w a s  b ehag en  k o n n te ,  e inzig  e tw a  d a s ,  dass  e r  ge- 
to n n en ,  Medicin zu s tu d iren ,  w’ov on  e r  (S to b a e u s )  u b e rz e u g t  
w a r , w eil e r  bei d iesem  S lu d e n te n  ke in  a n d e re s  Buch sali 
a ls  m edic in ische . H ie r  bei S to b a e u s  sah  unser  S tu d e n t  ein 
a r t ig e s  M useum von a l l e rh a n d  A r te n  N a tu ra l i e n :  S te ine ,  Mu- 
s c h e l n , V og e l  und H e rb a r ie n  m it  e in g e leg ten  und  e ingekle i-  
s te r te n  A r te n  (w ie  e r  d e rg le ichen  nie g e s e h e n ) * ) .  Dem ju n g e n

*) Das muss sich entwcder bloss auf das Einkleben beziehen, 
oder auf eiue besondere A rt  des Eiulegens, denn wir haben schon
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Dianne behag te  unvergleichlieh diese Manier, A rten  zu trock- 
neii und einzukleistern in H erbarien ,  und sein ganzes T rach ten  
w ard  nun, alle die Species einzulegen, die um Lund wuchsen. 
S tebaeus w ar  ein k rank l icher  Mann, einiiugig, auf  einem Fusse 
lahm , bestandig heimgesucht mit Migraine, Hypochondrie  und 
Riickenleiden 5 sonst aber  ha t te  e r  einen Geist ohne Gleicben. 
E r  ha t te  es auch iiber sich genom m en, in Skilne (Schonen) 
den hohen Adel arztlich zu beh a u d e ln ,  der  ihm mit Con- 
sultalionen keine Rube liess; deslialb rief er einmal den Lin
naeus h e ru n te r ,  dass ei ilini helfe einen Brief sclireiben, um 
einen Krankcnfall zu bea n tw o r ten ;  aber  Linnaei unzierlicbe 
H andsehrift  w u rd e  v e rw o rfe n ,  und der  einzige V o rz u g ,  den 
L. nocli bei ihm gewinnen konnte, w ar ,  dass e r  den Demon- 
strat ionen S tobaei an Schnecken beiwobnen d u rf te ,  die er 
Matthias Benzelius und Retzius vortrug.

Um je n e  Zeit h a t te  Dr. Stobaeus einen deutscben Stu- 
diosus Medicinae, Namens Koulas, in seine W ohnung  genom
men, w elcher  darin  wie Kind im Hause lebte und zur Biblio- 
th e k  des Doctors Z u tr i t t  hatte .  Mit diesem Koulas macbte 
L. Bekanntschaft und trug  ihm Physiologie v o r ,  wie er sie 
von Dr. R othm an ge lern t  ha t te ,  wogegen Koulas ihm allnacht-  
lich Biicher aus Stobaei Bibliothek lieli. A ber die alte  Mutter 
des S tobaeus ,  w elche Nachts  nicht schlafen ko n n te ,  sah in 
dem F enste r  des Linnaeus alle  N acht Licht brennen und 
w arn te  deshalb  ihren Sohn „vor dem Smaliinder, der  jede  
N ach t  bei brennendem Lichte einschlafe und ihm das ganze 
Haus in Gefahr se tze“. Ein P a a r  T ag e  darnach ,  g e ra d e  als 
L. um 2  Uhr Nachts in voller A rbe i t  mit Stobaei Buchern 
sitzt, kom int Stobaeus sacht heraufgestiegen mit verdrossener 
Miene in der  M einung, den Linnaeus bei dem Licht ein- 
geschlafen zu linden, und f rag t ,  vvarum er Nachts denn nicht 
schliefe, wenn anderes  Volk schliefe? Schliesslich t r i t t  er 
vor bis an den Tisch und sieht da  einen grossen Haufen 
seiner Bucher aufgeschlageu liegen und f rag t  ih n ,  warm und 
w ie  er die Bucher e r la n g t?  L. musste beichten , vvie die 
Sache zusamm enhing, w orau f  S tobaeus ihm befahl, sich s tracks 
zu Bett  zu legen und Nachts w ie andre  Leute zu schlafen. 
Morgens d a ra u f  w ard  L. h e ru u te rg e ru fen , um weiter iiber 
die Bucher ve rh o r t  zu w e rd e n ,  wo ihm denn Dr. St. seinen 
Bibliothekschlussel g a b ,  um die B u cher ,  die ihm behagten,

iriiher gesehea, dass der V ater Nils L. als S tudent in Lund ein H er
barium  vivum von 50 eingelegten Pflanzen besass. D enkbar w are 
i'reili'-h, dass M utter L. in dem kleinen W ohnhause zu R iishult wegen 
Mangels an Raum m it dem „unniitzen H eubundel11 kurzen Process 
gem acht hatte. Noch heutzutage flndet manche „gate W irth in“ den 
Kalifen Omar n icht unbedingt tadelnsw erth . C. A. D.
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herauszunehm en und w iede r  einzustellen. E r  sandte sp&ter 
aucli L. zu seinen P a tien len ,  nahm  ihn mehrentlieils an seinen 
eigeneu T isch ,  mit der Zusicherung , wenn L. e o  fortfahren 
w o lle ,  wie e r  begonnen, so wolle er ihn zu seinem Erben 
einsetzen, da  er keine eignen Kinder h a t l e .a

(In der  Parallel-B iographie lau te t  es iiber das erste Stu- 
den ten jah r  S. 103):

,,1727 w ard  er  im m atricu lir t  — ais S tudent von dem 
dam aligen R ec to r  Magnificus, Doctor der Theologie und Prof. 
Martin H egardt .

Kicht sobald w a r  er S tudent,  ais e r  sich J o b  r e n  i i Ho- 
degus Botanicus kaufte ,  zumal T ournefort  nicht zu erschwingen 
w a r ,  und daraus  e r le rn te  e r  dessen Methode. Sofort durch- 
w ande rtc  e r  die F e ld m a rk en  urn Lund, sonderlicli gegen die 
S eese ite ,  zu forschen nach K ra u te rn ,  die er vordem noch 
nicht gesehen.

Stobaeus sah diesen jungen  Mann, fand indes<-en, dass 
w eder  sein A nges ich t ,  K le id e r t rac h t ,  Manieren noch sonst 
e tw as  ihn recom m andiren  konnten. Doeli wies e r  ihm baldigst 
sein H erbarium  vivum, w o ro n  er frfiher noch nie was gehort.  
Docli ehe ein J a h r  vorbei w a r ,  ha l te  er fast a 11 e Pflanzen, 
die gefunden w urden in' Lund's G ar ten  und w ildw achaend , 
auf  dieselbe A rt  in sein eigen H erbarium  eingelegt.

Stobaeus bem erk le  von j e n e r  N ach t ab (wo er Linnaeus 
in seiner B i b l i o t h e k t r a f )  s ta tig  dieses Jiinulings Fleiss. 
Darum liess er ilin alle seine Collegia gratis  nutzen — — 
gab ilini Unterw eisung iiber alle Verste inerungen und Schnecken 
und leh r te  ihn die G m ndlagen  von verschiedenen Theilen 
der  Medicin.

172^.
„Die Mutter ha rm te  sich ja m m e rl ich ,  ais sie ta l i , dass 

C arl (heimgekommen eon Lund  zu seinen E lfe m  im Sommer') 
niehts andres  that ais Ptlanzen au f  P ap ie r  k le is te rn ,  und 
m e rk te  nun end l ich ,  dass auch g a r  keine Hoffnung niehr 
iibrig, aus ihrem lieben Solm einen Prieste r  zu machem

Der E lte rn  Yermogen w a r  gering. W as Carl an Geld 
erh ie lt  (ais er nach Upsala re isle) ,  w a r  bald zu Ende. Die 
medicinische W issenschal’t w a r  verfaJlen in die grosste B a r
barek  Die Professoren der  Medicin lasen w enig  oder nichts. 
R u d b e c k  hatte  vollig beiseit gese tz t  so die S tudenten  der  
Medicin wie seine Yorlesungen, und R o b e r g ’ s,  des andern  
Professors F reundschaft  horte  a u f ,  sobald C a r l’s G elder  zu 
Ende waren. E r  begann nun wirklich R o th  zu leiden.11

*) S o il offenbar heissen „mit den Buchern seiner B ib lio th ek11; 
(lie Parenthese riihrt nicht von Linne, sondern von A fzelius her.
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— H a tte  unser L. iiber das  zw eite  J a h r  seines S tudenten- 
lebens nichts als die vorstehenden fragm entarischen Andeu- 
tungen hinterlassen (obendrein rilhren die in P aren thesen  
geklam m erten  zwei Satze von Afzelius h e r ) ,  so w ilrden w ir  
e rs taun t f ragen ,  wo Lund und Stobaeus geblieben und wes- 
halb  sie ganz u n e rk la r t  in Upsala, Hudbeck und Hoberg  ver- 
w ande lt  sind. Zum Gluck giebt uns die ausfiihrliche Biogiaphie 
dariiber Auskunft,  wie folgt:

1728 im Friihlinge w a r  L. mit H errn  Matthias Benzel- 
s tjerna an einem heissen T age  nach F a g l e s a n g  zum Bota- 
nisiren ausgegangen ,  ha t te  Rock und W e s te  in der  s ta rken  
Hitze abgew orfen ,  als ein Vermis ( W u r m ) ,  F u r ia  infernalis 
g enann t ,  ihn in den rech ten  Arm stacli,  w orau f  der  ganze 
Arm wie ein Stock aufschwoll, und L. zu Bett musste. , Die 
Intiammation nalim zu; Stobaeus hat te  einen Bad-Com-ulta- 
tions-Termin in Helsingborg und musste seinen L. lolglich 
mit geringer Hoffnung filr sein Leben in des Feldscheers 
Hiinden lassen und abreisen. Feldscheer  S n e l l " )  machte 
eine grosse OetFnung vom Elbogen bis zur Aclisel und lieilte 
schliesslich die W u n d e ,  w orauf  L., als er w iedevhergestellt,  
iiber den Sommer nacli Smaland heim reiste , um seine Eltern 
zu besuchen.

U nter L 's W eilen  in S tenbrohult  lande te** )  eines Tages 
Assessor R othm an  an, w elcher  L. vorstel lte ,  wie Lund s A k a 
demie n icht dienlich sei fiir seinen Z w e c k ,  Medicin zu stu- 
d iren ,  dagegen riihmte er U psa la ,  w ie dor t  Mediciuae Pro- 
fessores seien, der  gelehrte  R o b e ig  in der  Medicin selber, 
der  grosse Rudbeck in der  B o ta n ik , wie doi t sei eine statt-  
liche Bibliothek und ein schoner akadem ischer  G arten ,  sammt 
vielen Stipendien, sowohl koniglichen als von den Magnaten, 
ohne welche ein tha tiger,  aber  mittelloser Studiosus Mediciuae 
nimmer fortkom m en konne. Linnaeus w a r  ju n g  und bald be- 
schw a tz t  von E in e m ,  der ihm so viel Gutes gethan. Die 
E lte rn  setzten ihrem Sohn 101) T h a le r  Silber aus, ein fiir 
a l lem al,  da sie ihm spalerh in  nicht weiter  beispringen konnten, 
und somit re is te  L. nach Upsala.

Als L. nach Upsala gekom m en (1728 im H erbs t) ,  wareu  
seine Gelder  bald zu Ende, und keine Condition, durch welche 
a im e  Jiinglinge sicli durchzubringen pflegen auf unsein Aka- 
demien, konnte L. als Medicinae Studiosus a n v e r t ra u t  w erd en ;  
denn Medicin studiren w ar  derzeit  keine Ehre .  L. musste 
sich in Schulden setzen fur das  Essen und ha t te  kein  Geld,

*) In der Lappe’schen Uebersetzung wird er in S e i d e l  um getault.
**) Das ,.anlandaw im Original (Lappe ubersetzt „einsprecheir ) 

lasst sich w oh l w ortlich  auf ein Heruberkom m en von M oklanas deuten.
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seine Schuhe zu vevsohlen, sondern mussle barfuss gehen 
mit e tw as  P a p ie r ,  das er in den Schuh legte. Er. h a t te  ge- 
w ilnsch t,  zu seinem huldreicben Stobaeus zu kom m en ,  ab e r  
der  lange  W e g  w elirte  es ih m ,  abgeselien d av o n ,  dass 
Dr. S tobaeus lierzlich erziirnt gewesen, h a t te  e r  einen Jiing- 
ling w iede rgesehen ,  fur den er  soviel Y orliebe gefass t ,  und 
der  ihn olme R iicksprache verlassen. Indessen 

— — labor omnia vincit 
Im probus et duris urgens in rebus egestas.

Yirg.
— — alles bew a lt ig t  die leidige Arbeit  

Sam m t der  bedrangenden  N oth  in h a r t  e r t rag l iche r  L age .u
Soweit Linnć iiber die J a h r e  1727 und 1 7 28 ,  und icli 

muss befiirchten, dass ich d i e s m a l  ausser S tande  bin, seinen 
Selbstbekenntnissen einen fatalen F lecken abzuvvaschen. Dass 
er den von i hm,  seinem W o h l th a te r  Stobaeus gegeniiber 
begangenen, schw eren  F eh le r  selber gefiihlt, mochte ich schon 
aus dem U m stande ab le i ten ,  dass e r  in der  k u r z e n  Bio- 
graph ie  dariiber gleichsam wegzusehliipfen verBucht; in der  
l a n g e r e n  ist er  ehrlich  g enug ,  die Sache zur  Sprache  zu 
br ingen ,  weiss ab e r  gegen sein eignes anklagendes  Gewissen 
niehts w eite r  als Ausrede vorzubringen als das erro thende  
„Linnaeus w a r  ju n g  — “. So selir ich dem verdienstlichen 
Dr. R othm an verbunden bin fur a l le s ,  w as  e r  mit R a th  und 
'I h a t  fiir unsern H elden ge than  h a t ,  so w iirde ich docli an 
seiner S telle  primo loco d a ra u f  bes tanden haben , Linne miisse 
nicht in so evident un d an k b a re r  W eise  „ohordanŁ‘ (ohne Riick- 
sprache) seinem W o h l th a te r  S tobaeus den Riicken kehren. 
Das w a r  n ich t  hubsch von dem Pastorssohn, und man schutte lt  
ve rw u n d er t  den K opf,  dass V a te r  und Mutter den jungen  
wissensdurstigen S tudenten  nicht besser bera then  haben. N e
mesis,  die unerbittliche, h a t  ihn dafiir auch h a r t  genug gebiisst, 
die fabelhafte  F u r ia  infernalis und das Barfussgehen haben 
ihm U psala  theuer  zu s tehen kom m en lassen ,  und bei dem 
(spiiterhin 1732) erfo lg ten  W iederse lien  mit S tobaeus w ild  
L. wolil gefuhlt  h ab e n ,  dass e r  unveran tw ortl ich  dem alien 
braven  Manne gegeniiber g ehande l t  h a t te ,  d e r  ihn aus Wolil-  
gefallen an seinem unermiidlichen Fleisse h a t te  ,,zum Erben  
einsetzen w ollen11.

7
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Neue europ&ische Hemiptera,
beschrieben von 

Jolin in Lee bei London*).

1. Fam. O d o n t o s c e l i d a e  — Genus C o r i m e l a e n a  W hite .

C o r i m e l a e n a  f u l v i n e r v i s .
D unkel metallisch gelbbraun, e tw as  glanzend, dicht und 

fein punk tir t ;  Scliildclien e tw as  querrunze lig ,  innerhalb  der 
B asa lw inkel t ie f  eingedriickt.

Kopf Schwarz, schwach  p u n k t i r t ,  am dicliteslen bei den 
Augen. Ftih ler rotlilich. Augen pechbr&unlich rotli. Schnabel 
rotlil ich.

Corium h in te rw arts  sowie die A dern  gelblich oder hell 
h raunlichgelb ,  der  Y orde rrand  schmal peehbraun. S ternum  
schwarz .  Schenkel p ec h sc h w a rz ; Schienen pechbraunlichroth  ; 
Fiisse und Krallen rotlil ich.

li in terle ib  u n te rw a r ts  metallisch sc h w a rz ,  in der  Mitte 
sparlicli,  an den Seiten reich licher  fein punktir t .  L ange  2 Lin.

Diese A i t  kann  w ede r  mit C. s c a r a b a e o i d  es  L., noch 
mit C. n i g r  i t  a r s i s  G arb ig lie tti  (Bull, della Soc. I ta l iana p. 1) 
verw echse l t  w erden. Von der  e rs te rn  un te rscheide t  sie sich 
durch die S ta tu r  und die Scu lp tu r ;  von le tz te re r  durch die 
rb th lichen  Ftisse, von beiden durch die F a rb e  der  A dern  des 
Coriums.

Ein einzelnes, durch H errn  Cro tch  in Spanien gefangenes 
E x e m p la r ;  es befmdet sich w ie  die ande rn  im F o lgenden  
beschriebenen A r ten  in der  Sammlung des H errn  E. Saunders.

2. Fam. P h y g a d i c i d a e  — Gen. N y s i u s .

N y s i u s  g r a c i l i s .
K o p f ,  Riickenschild und Schildchen sc h w a rz ,  punk tir t ,  

d e r  e r s te re  nicht so tief wie die zwei le tzteren  und mit einer 
k u rze n  brtiunlichgelben Mittellinie am H interrande .  Fiihler 
ge lbbraun ; das ers te  Glied schwarz ,  an der  W u rz e l  und am 
E n d e  schmal hraunlichgelb. Schnabel p e e h b ra u n , am ersten  
und zw eiten  Gliede gelblich.

P rono tum  gelblich, mit t ie fschw arzen  P u n k ten ,  die dem 
Discus einen schw arzen  S chat ten  geben, und mit einem kurzen  
gelblichen Mittelstrich am V o rd e r ra n d e ;  au f  der  hintern Halfte 
jederse i ts  von der  Mitte is t  ein m ehr  oder  w en iger  deutlicher

*) Aus dem Englisclien ubersetzt von P. C. Zeller.
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gelblichweisser  Stricli; die H in te rw inke l und ein P u n k t  in 
der  Mitte des H in te rrandes  weisslich. Clavus am Innenrande 
zwischen dem Scute lla rw inke l und der  Spitze, und im Discus 
mehr oder  w en iger  gelbbraun. Corium hell gelblichweiss,  
am V orde rrande  selir scbmal b raun; die ers te  A d er  mit 
4 — 5 b rau n e n ,  m ehr  oder  w en iger  vereinigten P u n k ten ;  die 
zw eite  mit 3 P u n k te n ;  der H in te rrand  mit 3 dunkelbraunen 
Strichen. Membran be l l ,  du rchsich tig ,  mit weissen Adern ,  
und zwischen diesen mit b raunen  F lecken  von ungleicher 
G rosse; nalie der  W u rz e l  der  G abe lader  ist ein b rauner  P u n k t  
und am innern  Basalw inkel ein unregelm assiger  b rauner  Fleck. 
S ternum  sc h w a rz ;  d e r  V orde rrand  des P rosternum s gelblich. 
Die Scheiden rings um die W u rz e l  des ersten  und zw eiten  
P aare s  d e r  Hiiften vorn wachsweiss. Beine gelb mit schw arzer  
W u rz e l  der Hiiften; Sclienkel mit grossen, schwarzen  P u unk ten ;  
Schienen an der  W u rz e l  schm al s c h w a rz ;  Fiisse g e lb ,  an 
der  Spitze des ers ten  Gliedes nnd am ganzen dritten  pech- 
braun. —  Hinterleib  au f  der  U nterse ite  schwarz . Lange 
1 %  Lin.

Diese A r t  s teht zwischen N. m a c u l a t u s  und N. T h y  mi. 
Sic h a t  ungefiihr die S ta tu r  des e r s te rn ,  von dem sie sich 
aber durch die F arbe  und P unk tirung  der  Membran unter- 
scheiden lasst.  Hire ger ingere  G ro sse ,  ih r  einfarbiges Scu- 
tellum und die einfarbige U nterse ite  ihres H interleibes lassen 
sie leicht von N. T h y  m i  sondern.

D urch  H er rn  Saunders bei M artigny  im S ep tem ber  ge- 
sammelt.

3. Fam . P s a l l i d a e  —  Gen. P s a l l u s .

P  s a 11 u s- C r o t c h i.
Hell braunlich oder g rauge lb ,  mit hellen und schw arzen  

gemischten H aa ren  bckleide t.  Corium mit einem e tw as  dun- 
keln F lec k  in der  Mitte und mit braunen P u n k te n ,  welche 
ste llenweise kleine Haufen bilden und bier  und da F leekchen  
von unregelm assiger  G esta l t  zwischen sich lassen. Clavus 
ahnlich p u n k tir t  wie das Corium. Cuneus an  d e r  Spitze 
schw ach  orangegelb. Membran sc h w a rz b ra u n , mit einem 
dunklern  W is c h ,  der  un ter  der  Spitze des Cuneus anfangt 
und bis zu r  Spitze des V orderrandes  reicht,  in dessen Mitte 
ein h e l l e r ,  e tw as  ru n d e r  F leck  liegt.  Zellenadern  ge lb ;  
Zellen dunkel schw arzbraun , in gewisser Beleuchtung gelblich 
erscheinend. K opf vorn mit einem gelbbraunen  W isch . F tlh ler  
g e lb ,  am zweiten und dr i t ten  Gliede gelbbraunlich. Augen 
purpurbraun .

P ronotum  mit ge lbbraunen  Schwielen  und einer Reihe
7*
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von 5 — 6 P unk ten  quer ttber die Mitte. Scliildchen an der  
W u rz e l  o ran g e ro th ,  an den Seiten mit. e tw a  2  Reihen gelb- 
b rau n e r  P u n k te ,  an der  Spilze und in der  Miltellinie blass. 
H in terle ib  unten rotl), an den R a n d e m  der Segm ente lieller. 
Beine g e lb ;  Sclienkel m it dunkel gelbbraunen P n n k te n ,  das 
dr i t te  P a a r  an d e r  Spitze me hr  oder  w eniger  o ran g e ro th ;  
Schienen schw arz  p u n k t i r t ,  mit aufgeric lite ten , e tw as dorn- 
ar t igen ,  schw arzen  H a a re n ,  die fast in zwei Reihen s teben; 
Fiisse gelb ; das dri t te  Giied an d e r  Spitze und die Krallen  
schwarzlicli. L ange  1 %  Lin.

Durch H er rn  Cro tch ,  dem zu E hren  ich die A rt  benenne, 
in Spanien gefangen.

4. F am . C a p s i d a e  — Gen. A g a l l i a s t e s  Fieb.

A g a l l i a s t e s  A b s i n t h i i .
Hell g r a u ,  mit e tw as n iederliegenden  weissen Haaren 

bekleide t und dicht und unregelmdssig dunkel braunlich 
punktir t .

K opf hell gelblichweiss mit zwei rolhen Punk ten  am 
H in terrande .  Augen und Ftih ler hel lgelb ;  erstes Glied der  
le tztern  mit einem schm alen schw arzen  Ringe an der W urze l  
und an der  Spitze. P ronotum  hell gelblichweiss, vorn  durch 
eine weisse Mittellinie g e sp a l ten ,  auf  dem vordern  Theil 
nicht so dicht punk tir t  wie au f  dem h in te rn ,  in der Mitte 
des Discus mit seh r  ausgezeichneten , dunkel sc lrwarzbraunen 
Punkten .  Scliildchen an den Basalwinkeln  gelblieh. Clavus, 
Corium und Cuneus g le ichfarb ig ,  dicht dunkel schwarzbraun  
p u n k t i r t ;  die W urze l  des Cuneus schmal weisslich und ohne 
Punkte .  M embran schw arz lich ,  un te rh a lb  des Cuneus naiie 
am V o rd e rra n d e  mit einem grossen blassen, dreieckigen, von 
zwei dunkeln  Streifen eingefassten W isch. Zellenadern  weiss- 
licli; B indrippe weiss. Beine h e l ig rau ;  S chenke l a l le r  P a a re  
schw arz  pu n k tir t ,  am dr i t ten  verd ick t;  Schienen mit schwarzen 
P unk ten  und aufrecht s tehenden , gelbraunlichen H a a re n ;  
Fiisse hell b raunge lb ;  das dr i t te  Glied und die Krallen pech- 
braun. Hinterleib au f  der  Unterse ite  beim c? rothlicli,  beim 
$  grilnlich. Lange  1% -— 1 3/ 4 Lin.

U nter  gew isser  B eleuchtung scheinen die Fliigel durch 
und geben der  Mitte des Coriums eine schone hell violette 
B'arbung.

V e rw a n d t  mit A. K i r g i s i c u s  Becker (Mittheilungen der 
Schweiz, ent. Ges. Vol. I. Nr. 8 S. 261) ,  ab e r  ohne den rothlich- 
gelben oder  ro then  Kopf dieser A r t ,  auch ohne das griine 
P ronolum  mit dem ovalen rd th lichgelben  F leck darauf.

Gefangen durch Hrn. Saunders bei Martigny im Septem ber.
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5. Genus L o p u s .
L o p u s  s a t y r i s c u s .
ej braunschwarz, sparlich weiss behaart.
Kopf mit einev dtinnen, hell briiunlichgelben Linie in der 

Mitte und einer andern an der W urzel jedes Auges. Gesicht 
hell gelbliclnveiss, mit schwarzem Mittellappen. FUhler 
schwarz, mit feinen, kurzen, schwarzen Haaren, die mit langen, 
aut'gerichteten, starken gemischt sind. Augen sehr hervor- 
stehend, fast gestielt, pechschwarz, hinlen an der W urzel mit 
einem kurzen , hellen Strict). Schnabel gelblich, an der 
Spitze schwarz.

Pronotum mit einer Querrinne, die in der Mitte eine fast 
taubenschwanzformige Zahnelung hat;  der Hinterrand mit 
eincm gelblichen Punkt in der Mitte und ebenso gefarbten 
Winkeln. Schildchen schwarz mit tiefer Querrinne, an der 
Spitze hell braunlichgelb, welche Farbe sicli zuweilen in einer 
dunnen, kurzen Mittellinie fortsetzt. Clavus pechbraun oder 
braunschwarz. Corium hell pechbraun, allmalig blasser gegen 
den breit griinlichweissen Yorderrand. Cuneus grttnlichweiss, 
am innern Basalwinkel hell pechbraun. Membran pechbraun. 
Zellenadern schwarz. Sternum schwarz. Beine gelbbraunlich 
oder trubgelblich. Schenkel aller Paare auf der Oberseite 
mit einigen langen, aufgerichteten Haaren; das erste Paar  
pechbraun mit heller Spitze, das zweite und dritte pechbraun 
punktirt. Schienen gelb mit langen, aufgerichteten, schwarzen 
Haaren; die Spitze des dritten Paares schmal schwarzlich. 
Fiisse und Krallen schwarz. Hinterleib schwarz. Lange 
2 %  Lin.

Die hervorstehenden Augen zeichnen diese A rt sofort 
vor alien andern aus. Der Kopf, von vorn betrachtet,  sieht 
dem des D i p l a c u s  a l b o - o r n a t u s  Stal (Stettiner Entomol. 
Zeitung 1S58 Taf. \  tig. 3 b) sehr ahnlich, und ich glaube, 
das Aussehen des Thieres mochte manchen verleiten, es aus 
der Gattung Lopus zu entfernen. Aber die Haarspalterei, 
auf die man seit einiger Zeit verfallen i s t ,  urn Unterschiede 
fur die Aufstellung neuer Genera ausfiudig zu machen, muss 
eines Tages so gut ein Ende haben , wie die Urheber der- 
selben es haben werden.

Gefangen durcli Herrn Crotch in Spanien.
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Zwei neue Arten der Gattung Phymata,
bescliricben 

von John Scott.

P h 3' m a t a F e r e d a y i.
heli ochergelb mit dunkelbraunen Zeichnungeu und 

kleinen, weisslichen, rauhen Erhohungen. Kopf nach vorn in 
zwei spitze, ges treckte ,  scliwach zuriickgebogene Fortsatze  
verlangert. Kuekenschild vorn am schmalsten; die Seiten- 
rander sind erweitert und zuriickgebogen und tief blattartig 
gezahnt (ahnlich einem Blatte von Hex), in der Mitte mit 
einem grossen , etwas eifórmigen Einschnitt. Hinterleib heli 
ochergelb, viel breiter ais die Fliigeldecken; die niedern Win- 
kel der drei ersten Segmente sind in einen kurzeń Dorn ver
langert; quer iiber die Mitte zieht eine breite, schwarze  
Bindę, die sich unterwarts ais ein funfeekiger Fleck fortsetzt, 
welcher gewohnlich nalie an seinem Jnnenrande einen ocher- 
farbenen Fleck einschliesst. Am aussern Basalwinkel des 
dritten und einwarts auf dem sechsten Segment ist ein Klei
ner pechscliwarzer Fleck. Beine gelb oder griinlieh.

Kopf dunkelbraun, zwischen den Augen mit einer tiefen 
V-iormigen Rinne; die Fortsatze iiber den Ocellen bilden 
einen kurzeń, scharfen , nach vorn gerichteten Dorn. Fiihler 
róthlichbraun, ani vierten Gliede dunkler. Schnabel gelblich  
oder griinlieh, mit pechfarbener Spitze.

Pronotum dunkelbraun, querrunzelig, am Vorderrande 
und vorn am Discus, sowie zwischen den Seitenkielen mehr 
oder weniger ocherfarbig. Scutellum ocherfarbig oder mit 
einem braunlichen Fleck vorn auf jeder Seite des Mittelkieles. 
FlUgeldecken dunkelbraun. Coriuinadern mehr oder weniger  
gelbbraunlich oder braungelb, und ebenso ein Fleck von ver- 
schiedener Grosse und unregelmassiger Gestalt in der Mitte. 
Membran pechfarbig, gegen die Spitze heller; die Adern an 
der Wurzel am dunkelsten. Sternum hell ocherfarbig, mit 
kleinen, weisslichen, rauhen Erhohungen. Lange 3 Linien.

Auf N ew  Zealand von Herrn Fereday gefangen, dem zu 
Ehren ich die Art benenne.

P h y m a t a  c o n s p i c u a .
c? hell ochergelb mit braunen Zeichnungen; Kopf und 

Riickenschild mit kleinen, weissen, rauhen Erhohungen diclit, 
die Fliigeldecken nur sparlich damit bedeckt. Kopf vorn
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niclit verliingert.  Am R uckenschilde sind die S eiten iander 
vorn bis zur Mitte convex, von da an erw ei te rn  eie sich bis 
zu den scharf  gezahn ten  H intereeken. H interle ib  vicl b re ite r  
a Is die F lugeldecken, mit einer breilen, schw arzen  Binde iiber 
die Mitte. Lknge 2 %  Linien.

Kopf dunkelb raun ,  in der  Mitte zw ischen den Augen 
heller. Fiihler hellbraunlich, am vierteu  G liede dunkelbraun. 
Sehenkel gelb lich; das zw eite  Glied braunlich m it heller
Spitze. . . ,

P ronotum  ocberfarb ig  weiss, vorn mit einem biaunen  
F leck der  vom V orderrand  bis zu den Seitenkielen  reicht,  
und mit einem braunen F leck  in der  Mitte der  Convexitiit  
des Seitenrandes. H in te recken  und H in te rrand  m ehr  oder  
w eniger  b raun gew olk t .  —  Scutellum hell braunlichweiss. 
Fliigeldecken b rau n ;  Spitze des Coriums und die Zellen dunk le r;  
in der  Mitte des Coriums ist ein g rosse r ,  unregelmassiger,  
w eisser F le c k ,  d e r  bis zum V orde rrande  re ich t und braun 
geptink te lt  ist. Adern  weiss; die W urze l  und die Spitze der  
ers ten  sowie der  Innenrand  braun. Membran hell pechfarben; 
die A dern  an der  W u rz e l  dunkler.

S ternum hell b raunlic lige lb ,  an den Seiten mit kleinen, 
v e is se n ,  rauben Erhohungen . Mesosternum langs des V order-  
rarides am dunkelsten. Beine g e lb ;  Schienen des zw eiten  und 
d rilten  P aa re s  an der  Spitze schwach g eb ra u n t ;  T arsen  am 
d ritten  Gliede b raun lich ;  K ra llen  braun. —  Hinterleib ocher- 
fa rben ,  oben mit einer b re iten ,  schwarzen  Binde iiber die 
Mitte, unten ganz ocberfarben.

Die Y erschiedenheiten an Kopf und Huckenschild lassen 
diese A rt  und P h .  F e r e d a y i  mit S icherheit  untersclieiden.

D as einzelne mannliehe E x em p la r  w’u rd e  gleichfalls von 
H errn  F ereday  au f  New  Z ea land  gefangen.
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Bemerkungen zu einigen der im Jahrg. 30 
der Entom. Zeitung beschriebenen Bienen

von
Professor A. Sdienck zu Weilburg.

1. P h i l e r e m u s  r u f i v e n t r i s  Fdrst., nacli Gerstacker 
Pasites maculatus Jur., hat nacli einem von mir untersucliten 
Exemplar sehr kurze Kiefertaster, an welchen ich eine Glie- 
derung nicht wahrnehmen konnie. Conf. Jahrb. d. Nass. Ver. 
f. Naturk. Jahrg. 1868 S. 349.

2. Pl i i l .  n a s u t u s  Gerst. habe ich im Jahrg . 1868 der 
Nass. Jahrb . S. 346 ais neue Art unter dem Kamen Pasites 
punctalus beechrieben. Meine Exemplare slimmen in Allein 
mit G erstacker’s Beschreibung iiberein, nur nicht in den Kiefer- 
lastern und der Liinge des dritten Fuhlergliedes. Die Kiefer
taster sind viergliedrig, ziemlich lang, ungefahr doppelt so 
lang ais die 2 letzten Glieder der Lippentaster zusammen. 
Das dritte Fuhlerglied ist bedeutend lunger ais das vorher- 
gehende und die 4 folgenden; am kiirzesten ist das vierte 
Glied der Geissel. Ich besilze beide Geschlechter dieser liier 
sehr seltenen Ar t ,  die ich auf Betonica officinalis in Gesell- 
schaft des Rhophites quinquespinosus ling. Friiher hielt ich 
diese Art fUr Phileremus punctatus Lep.

3. B i a s t e s  b r e v i c o r n i s  Pz. kenne ich durch Autopsie 
nicht, daher der Irrthum in der Beri. ent. Zeitschr. Berichtigt 
łindet sich derselbe im Jahrg . 1868 unserer Jahrb. S. 345.~846.

4. A m m o b a t e s  b i c o l o r  Pz. habe ich 1. c. S. 349. 350 
ais Ammobatoides bicolor beschrieben, ersehe aber je tz t  erst, 
dass in den Hor. soc. ent. Ross. bereits ein Genus Ammoba
toides auf Phileremus punctatus Lep. gegriindet worden ist. 
Mit meiner Loupe kann ich die Kiefertaster nur ais dreigliedrig 
erkennen; die Theilung des letzten kurzeń Gliedes wird mir 
wegen der sehr engen Verbindung der Theile entgangen sein")

5. E p e o l o i d e s  c o e c u t i e n s  F. habe ich in den Nass 
Jahrb. 1868 S. 339 ais neue Species unter dem Namen E. fulvi- 
ventris- beschrieben. Die zu Grunde liegenden Exemplare 
meiner Sammlung sind Mannchen; meine Angabe in der Beri. 
ent. Zeitschr. beruht auf einem Schreibfehler. Ich sah noch 
ein Exemplar aus Pommern, erinnere mich aber nicht, welches 
Geschlecht dasselbe war. Ein wesentliches Unterscheidungs-

!) S. Berichtigung am Schlusse des Artikels. Red.
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merkmal dieser Gattung von Epeolus beruht auf den sechs- 
gliedrigen Kiefertastern, welche Angabe in Gerstacker s 
Diagnose fehlt. Uebrigens sind die Kiefertaster bei coecu- 
tiens $  viel langer ais bei ambiguus ? ;  auch das gegenseitige 
Verhaltniss der einzelnen Glieder ist sehr verschieden, so dass 
man hieraus wolil auf 2 verschiedene Arten schliessen diirfte.

6. C o e l i o x y s  r u f e s c e n s  Lep. mochte wolil die api- 
culata Nyl. sein, und auch umbrina Sm. dazu gehoren. Letz- 
tere ist allerdings viel kleiner, wie sieli denn auch bei andern 
Arten ein bedeutender Unterschied in der Grosse findet; an- 
dere Unterscheidungsmerkmale finde ich jedoch nicht; das 
Schildchen ist bei beiden winklig , wahrend Smith es bei 
umbrina ais rund angiebt. Die rufescens und umbrina erhielt 
ich von Smith selbst und fińg sie auch hier.

7. C. e l o n g a t a  Lep. W egen Abweichung in Grosse, 
Seulptur und Gestalt habe ich 5 Arten unterschieden: C. sim
plex Nyl., acuminata Nyl., elongata Lep., gracilis und tridenti- 
culata n. sp. Rucksichtlich der Bandirung und des untern 
Analsegments stimmen diese ziemlich iiberein, so dass man sie 
wolil ais Varietaten der simplex Nyl. betracliten konntc. 
Die Art, welche ich fur die elongata Lep. liielt, zeichnet sieli 
durch die rothliche Farbę der Flugeladern und des Stigma’s 
aus. Ein ahnliches kleineres ?  hat ganz wasserhelle, nur 
am Kande sclimal und schwach getriibte bliigel mit rothgelben 
A dem  und solchem Stigma, ein kurzeres unteres Analsegment 
und ein sehr fein punktirtes Bauchsegment 4. Dieses liabe 
ich im Jahrg. 1868 unserer Jalirb. S. 353 ais C. claripennis 
beschrieben. W as  bei Coelioxys Varielat und was selbst- 
standige Art is t,  lasst sieli sehr schwer entscheiden. Aller
dings variiren besonders die parasitischcn Hyrnenopteren un- 
gemein in Grosse und Farbę, wie auch in andern Merkmalen, 
die Grenze aber lasst sich oft kaum bestimmen.

8. C. d i v e r  ge n  s Forst. halte ich mit Smith fiir das
der simplex Nyl. Aehnlich sind die von mir ais distiipita, 
obscura und parvula beschriebenen in Seulptur und den 
Enddorneń abweichend. Auch apiculata Fórst. 3  gehort

9 C .  e r y  t h r o p y g a  Forst. ist wohl die rufocaudata Sm.
und das $ zu octodentata Duf. Wenigstens fliegt sie mit <J,
welche nach Lepeletier’s Beschreibung zu letzterer gehoren.

10. C e r a t i n a  c u c u r b i t i n a  und c y a n e a  haben nacli 
meiner und Anderer Untersuchung sechsgliedrige Kiefertaster. 
Friiher glaubte ich sie auch, wie Gerstacker, ais funfgliedrig 
zu erkennen. Vielleicht ist die Zahl schwankend. Smith 
giebt sie ebenfalls ais seclisgliedrig an und stellt sie bildlich 
so dar.
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11. B o m b u s  m a r t e s  G ers t .  V o n  B. S c r im sh i ra n u s  
bes i tz e  ich $  m it  g a n z  S ch w arzem  K opfe  und  ro s t ro t l i  be- 
b a a r t e n  H in te r sch ie n en ,  a n d e r e  m it  s c h w a rz  und  ge lb l ich  be- 
h a a r t e m  K o p fe ;  bei e inem  ^  sind b e id e r le i  H a a r e  s c h w a rz .
A uch  bei a n d e rn  A r te n  v a r i i r t  die  F a r b ę  d e r  H a a r e  des  Korb* 
chens, so z. B. bei te r r e s t r i s ,  w o v o n  ich E x e m p l a r e  m i t  ros t-  
r o th e n  K o rb c h e n h a a re n  besitze .  U e b e r h a u p t  ist bei den  
Bienen die F a r b ę  d e r  S a m m e lh a a r e  n ich t  im m e r  c o n s ta n t ,  
z. B. g e h o re n  A n d r e n a  h e lv o la  und v a r i a n s  u n g e a c h te t  d e r  
v e rsch ied en en  F a r b ę  d ie se r  H a a re  s ich e r  z u s a m m e n ,  und 
abenso  C h a l ic o d o m a  m u r a r ia  u n d  n e s to r e a ;  aucli Ch. s icu la  
bes i tze  ich  m it  r o t h e r  und  m i t  s c h w a r z e r  Scopa .

12. B. t e r r e s t r i s  L. D a ss  B. lu co ru m  L. a is  V a r ie t i i t  
d a z u  g e h o r t ,  b e w e is t  b eso n d e rs  d ie  U e b e re in s t im m u n g  d e r  r j  
l i ick s ich t l ich  d e r  G en ita l ien .  Die F a r b ę  d e r  E n d s e g m e n te ,  
w e lc h e  nacli S m i th  ein w esen ll ic h e s  U n te r s c h e id u n g sm e rk m a l  
a b g ic b t ,  is t g a n z  o h n e  B e d e u tu n g ;  denn  t e r r e s t r i s  k o m m t  bei 
uns n u r  m it  re in  w e is sen  E n d se g m e n te n  v o r ,  und ich besitze  
m e h i e r e  < $  von  lu co ru m  m it g e lb l ichen  E n d se g m e n te n .

13. B. p r o t e u s  G e rs t .  rj  i s t  e ine  d e r  v ielen  V a r ie ta te n  
d es  (J von  B. soroensis  F. W e i l  d iese  Al t  so w o h l  im w eib-  
lichen  w ie  m a n n l ic h e n  G e sc h le c h t  a u c h  g a n z  s c h w a rz  (b is  
zu r  H in te r le ib ssp i tz e )  v o r k o m m t ,  so h ie l t  ich  sie fr i iher ,  elie
ich  s u b te r r a n e u s  L. k a n n t e ,  ftir d ie se  A r t ,  w e lc h e  id en t iseh  > 

is t  m i t  so roensis  K. und  L ep .  Conf. Nass. Ja i i rb .  186 8  S. 2 75 .
D e r  N a m e  p ro te u s  p a ss t  iib rigens s e h r  g u t ,  d a  d iese  S pec ies  
n e b s t  m u sco ru m  F. d ie  v a r ia b e ls te  d e r  G a t tu n g  B o m b u s  ist.
A uch  B. coll inus Sm. is t eine V a r ie t a t  des  B. so roensis  F. 
S o w o h l  ru ck s ic h t l ic h  d e r  B a n d iru n g  a is  d e r  F a r b ę  d e r  E n d 
seg m en te  v a r i i r e n  d ie  $  und  d ie se r  A r t  u n g e m e in ;  d a g e g e n  
l ia b e  ich  d ie  ^  n u r  m it  r o t h b r a u n c n  und  m i t  w eissen  E n d 
se g m e n te n  und h o c h s t  se l te n  m it  g e lb e n  B in den  g e fan g en .
D e r  a h n l ich c  B. p r a to ru m  v a r i i r t  n u r  in d e r  B a n d iru n g ,  n ich t  
in d e r  F a r b ę  d e r  E n d s e g m e n te .  Bei den  $  is t  die G e s ta l t  
des  B asa lg l ied es  d e r  H in te r t a r s e n  und  d e r  G en i ta l ien  d a s  
w e s e n t l ic h s te  U n te r s c h e id u n g s m e rk m a l  des B. soroensis  F. 
und p r a to r u m  L., bei den  $  und  ^  d ag eg en  d ie  S c u lp tu r  des 
C l j 'p e u s  und d ie  A r t  d e r  B e h a a r u n g  des H in te r le ib es .

14. O s m i a  c a e m e n t a r i a  G ers t .  h ie l t  ich  s te ts  nu r  
m u th m aass l ich  fllr d ie  O. S p in o lae  Lej). I m  H eft  IX . 1. A b th .  
u n s e r e r  J a h r b .  S. 181 sch lug  ich d en  N a m e n  an th o co p o id e s  . 
v o r ,  f r i ih e r  n a n n te  ich  sie c la r ip enn is .  N ach  S ic h e l’s viel- 
j a h r ig e n  B e o b a c h tu n g e n , w e lc h e  m i r  d e r s e lb e  br ieflich  m it-  
t h e i l t e ,  is t  s ie e ine  c o n s ta n te  V a r i e t a t  d e r  a d u n ca .  I c h  b e 
si tze  E x e m p l a r e  des $  m it  d en  d e u t l ic h s te n  U e b e r g a n g e n  d e r  
e inen  S pecies  in d ie  a n d e r e ,  so z. B. ein E x e m p l a r  m i t  den
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Fliigeln und Schienspornen der adunca und der Gestalt, Ban- 
dirung und Sculptur des Hinterleibes der caementaria. Hier 
wie bei Paris nisten beide Arten neben einander in Erd- und 
Mauerlochern, bei Paris auch in Locliern des Grobkalks, und 
bei Lippstadt baut adunca nach einer Mittbeilung des Ober- 
lehrers Dr. Muller in Kluften des Massenkalks Zellen aus 
kleinen Steinchen und Erde. Von caementaria fing ich nur 
einmal ein kleines $ auf Lotus. Uebrigens ist die Richtung 
der H a a re , ob sie anliegend oder mehr oder weniger auf- 
gerichtet sind, zur Unterscheidung mancher Bienenspecies 
wichtig, und das Letztere riihrt nicht immer von dem langen 
Herumfliegen her.

15. O. l e u c o m e l a e n a  K. ist gewiss von leucomelaena 
Sm. verschieden und letztere identisch mit meiner interrupta. 
Conf. Giraud's Aufsatz hierUber in d. Verh. d. zool. bot. Ges. 
zu Wien 1863 und Giraud, memoire sur les Insectes qui ha- 
bitent les tiges seches de la Ronce (Annales de la soc. ent. 
de France 1866).

16. O. a c u t i c o r n i s  Duf. ist mir unbekannt. Vielleicht 
gehort das $ d a z u , welches ich im Jahrg. 1868 unserer 
Jahrb. S. 331. 332 nach Lepeletier’s Beschreibung ais $ des 
Lithurgus cornutus beschrieben habe, mit der Bemerkung, dass 
die Diagnose der Gattung nicht ganz dazu stimmt.

Im 'J a h rg .  1868 unserer Jahrb. habe ich die in Nassau 
fehlenden deutschen Bienenarten, soweit sie mir durch Autopsie 
oder Beschreibungen bekannt geworden sind, beschrieben, 
konnte dabei aber von den Beschreibungen G ers tackers ,  da 
sie damals noch nicht erschienen w aren , keinen Gebrauch 
machen.

Im September 1869.

Berichtigung zu No. 4.
Das Genus A m m o b a t o i d e s  Radoszkowsky ist nicht auf 

Phileremus punctatus (Kirbyanus), sondern auf E p e o l u s  p u n -  
c t a t u s  Panz. (Phileremus abdominalis Eversm. ? ,  hirsutulus 
Eversm. J )  gegrUndet.
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Entomologische Anmerkungen
von

J .  I I . H avvn ll.

1. E p h y d r a  p u n c t a t o - n e r v o s a  Meig.

findet auffallenderweise sich w ed e r  in Schiner’s F auna  Au- 
striae, D ip te ra ,  noch in dessen C ata iogus Dipterovum Austriae. 
1st von mil- bei Pussen (K urland)  gelunden worden.

2. P i m p l a  e x a m i n a t o r  Grv.

R a tz eb u rg  bem erk t in seinem W e r k e :  Die Iclineumonen 
der  Forst insec ten  1. 116 : „Es w a r e  seh r  lehrreicii ,  zu wissen, 
ob die (H yponom enta )  evon3’mella  immer nur von kle inen 
Individuen der  P itnpla exam inator  gestochen wird  (bis 2 Lin.), 
oder  ob sich auch wolil einmal ein grosser d a ra n  inacht.

Am 15./27. August 1867 kam  mir aus zwei Nestern der  
H yponoroeuta  padella  ein P im pla  exam ina to r  <$ zu H anden, 
dessen Lange 3,5 Lin. betrug. Einige audere  Sclilupfwespen 
g le icher Species kam en  vom 16 ./28 .  bis 1 8 . /3 0 . ,  dann bis 
zum 2 . /1 4 .  Septem ber au s ,  d a r in t e r  auch $ ,  im Ganzen 
22 Individuen, und z w a r  auch ein $  von 3,5 Lin. Lange.

3. X y l o n o m u s  r u f i p e s  Grv.

Am 18 ./30 .  August 1867 fing ich in meinem G arten  ein $ ,  
das 12 mm. in d e r  Lauge mass, mit eben so langem  Bohrer . 
Alle Tarsen  und auch die Hintertibien schw arzbraun . Meta- 
th o rax  mit 2 kleinen und 2 grosseren  Dornen.

4. O r g y i a  a n t i q u a .

Die Raupe, vollwiichsig, ze h r te  eifrig den 30. A u g u s t /1 1. 
S ep tem ber  und 31. A u g u s t / 12. Septem ber an Kartoffe lkraut.

5. N o n a g r i a  t y p h a e.

Am 10./22. Septem ber nahm  ich Puppen  aus dem M ark 
der T y p h a  latit 'olia-Stengel, neun an der  Zahl. Sie sassen ober- 
hal b iiber dem Niveau des W’assers. Den 22. S e p te m b e r /4 .  
October kam en aus vieren die Motten, abe r  mit v e rk u m m er ten  
F lu g e ln ,  da  ihnen wahrschein lich  nicht genug F euchtigkeit  
geboten w ar .  Es w a r  mir friiher auch einmal vorgekommen, 
dass ich eine Raupe  dieses F a l te r s  in ein enges Cylinderglas, 
das verschlossen w urde ,  gelegt und sie sich dar in  zur Puppe  
um gew ande l t  hal te .
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6. M e s o s t e n u s  p y g V s t o l u s  G rv .  ?  und  n i v e a t u s  G rv .  < $

s c h w a rm te n  g le ichze it ig  am  30. M a i /1 1 .  Ju n i  1868  um E l le rn -  
K la f te rh o lz  in d e r  M i t ta g ss tu n d e  in Z ickzackf li igen . S ie  ge-  
lioren  hoc lis t  w ah rsch e in l ic l i  a is  (J u n d  $  zu sam m en .  Icli 
fing 1 <J 3 ? .

7. C t e n o p h o r a  b i m a c u l a t a  L. .$ 

se tz te  in fau l iges  E l le rn l io lz  ih re  E ie r  ab  d en  1 4 . /2 6 .  .Tuli 1868 .

8 .  C h r y  s o b o t l i  r y s  c h r y  s o s t i g m a .

A m  4 . /1 6 .  A u g u s t  fand ich  in d e r  N a b e  m eines  P a s t o 
r a t e s  e ine  h o h e ,  zw e i  F u ss  d icke  P inu s  ab ies ,  an  w e le h e r  sicb, 
e tw a  ftinf F u ss  o b e rh a lb  des B o d eus ,  die R in d e  a u f  d e r  w es t-  
l icben  S e i t e  ab lo sen  liess, w eil  d a s  H olz  d a r u n t e r  in  ab s te rb e n -  
dem  Z u s ta n d e  w a r .  In  d ie sem  H o lz ,  d re i  Fuss  i lber d em  
B o d e n ,  b e fan d en  s ich  v ie le  sc l i rag  a u sg e h e n d e  L o c h e r ,  bis 
7 Lin. t i e f ,  d e re n  Miindung o v a l  5 Lin. l u n g ,  2  Lin. b re i t .  
In  e in igen, e tw a  fiinf, s l e e k te n  v e r t ro c k n e te  au sg e b i ld e te  K afer ,  
C h r y s o b o tb ry s  c b ry s o s t ig m a ,  m it  den  K o p fen  nacb  aussen ,  
a n d e r e  a b e r  ze ig ten  sich e ben so  und  zug le ich  durcli d ie  d icke  
R in d e  d u rc h r a g e n d .  D ie se  Kiifer b a t t e n  w ubvscbein l icb  in  dem  
s e h r  t r o c k e n e n  S o m m e r  s icb  n ic h t  h e ra u s a rb e i t e n  k o n n en  u nd  
w .aren so um  ih r  L eb en  g ek o m m en .  E s  g l i ick te  m i r  n u r  bei 
e inem  d e r  K a fe r ,  ih n  u n z e rb r o c k e l t  zu e r l a n g e n .  A u f  e inem  
R a u m e ,  d e r  e inen  h a lb e n  F u ss  in  d e r  B re i t e  bei e tw a  d re i  
F u ss  L a n g e  h a t t e ,  z a b i t e  ich 2 2  B o h r lo c h e r  j e n e r  bis 5 ,5  Lin. 
lan g eu  Kiifer.

9. R b y s s a  c u r v i p e s  G rv .  q .

A m  1 3 . / 2 5 .  Mai 1869 ,  an  E l le rn l io lz  s i tzend .  Ic h  g e b e  
b i e r  eine s p e c ie l le re  B e sc h re ib u n g ,  d a  R a tz e b u r g  sich nu r  k u rz  
g e fa s s t  b a t .

R b y s s a  c u rv ip e s  ęj,  2 2  mm. lang .  G e s ic h t  und A u gen -  
r a n d e r  a n  d e n  F u h le r n  weiss . F ii l i le r  oben  s c h w a r z ,  u n ten  
h e l l  b r a u n l i c h ,  vo m  v ie r t e n  G lied e  an . P a lp e n  w eiss .  D e r  
M eso th o rax  h a t  oben  iu d e r  M itte  z w e i  g e lb b ra u n l i e h e  Liing.s- 
s t r e i f e n ;  S c u te l lu m  und P o s ts c u te l lu m  w eiss lich . F lU gels tigm a 
h e l l  b rau n l ich .  A re o la  feh l t .  Die v o r d e r e n  C o x en  u n ten  
w e is s l ic h ,  oben  h e l l  r o t h b r a u n ,  d ie  m i t t f e re n  u n ten  m e h r  
g e lb l ich ,  oben  he ll  r o th b ra u n ,  d ie  h in te ren  g a n z  h e l l  r o th b ra u n ,  
S c h e n k e lb o c k e r  am  e r s te n  F u s s p a a r e  w ie  d ie  C o x e n ,  am  
z w e i te n  eb en so ,  am  d r i t t e n  m e h r  w e iss lich  m it  s c h w a rz l ic h e r  
B asis  und  S p i t z e ,  S ch en k e l  b r a u n r o t h ,  T ib ie n  g e lb r o th l ic h ;  
d ie  m i t t le r e n  T a r s e n ,  h in t e r e n  T ib ie n  und T a r s e n  b rau u .
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10. C r y p t u s  a b d o m i n a t o r  Grv. $  var.?
Gefangen den 3 ./15 .  Juni.
Schw arz .  T a s te r  br&unlieh. F lih lerr inge 8 — 11 weiss, 

unten m it b raunen  P u n k te n ;  M etathoraxleis ten  deutlich. Meso- 
tho raxr ilcken  in der  Mitte punk tir t ,  T horaxse iten  fein pubes
cent. M etathorax  mit Dornchen. Coxen, Trochan ter ,  Schenkel 
sc liwarzbraun. T ibien b rau n ro th ,  and so aucli die vorderen  
T a rse n ;  die M ittel tarsen  m ehr g eb ra u n t ,  die h in teren  b raun; 
auch die h in ters ten  Tibien an der  Spitze braun. Fiiigelstigma 
b rau n ,  so auch der Radius, aber  mit weisser W urzel.  Schup- 
pen gleichfalls braun.

11. A p i s  m e l l i f i c a .

Am 26. A ugust/7 .  S ep tem ber  1869, 10 U hr  Morgens, fand 
ich in meinem Bienengarten  aussen an dein dicken Stamine 
eines Prunus P a d u s  zwisclien zw ei tiber e :nander  s tehenden 
Aesten ,  in der  H óhe von e tw a  5 bis 6 Fuss iiber dem Roden, 
eine Anlage von fiinf Bienenwaben, ziemlich senkrech t neben 
e in an d e r ,  und diese von aussen mit Bienen dicht besetzt. 
Die drei mittleren  W a b e n  w aren  e tw a  zehn Zoll la n g ,  die 
seitlichen kle iner .  E s  ist anzunehm en, dass eiu kleiner 
Schw arm  einen der  im G arten  befindlichen Bienenstocke un- 
bem erk t verlassen und sicli nalie be i ,  vielleicht wegen 
Schwachliehkeit  der  K on ig in ,  an  jenem  Baume angesiedelt 
hatte ,  obgleich im G arlen  neben anderen besetzten auch einige 
leere S tocke sicli befanden. So der freien Luft und alien 
Einflussen der  W it te ru n g  ausgese tz t ,  durfte  nicht ervvartet 
w erden ,  jene  Colonie w erd e  sich lange erha lten .  Sie in einen 
geschiitzten und schtitzenden S tock zu bringen w a r  in der 
spaten  Ja h resze i t  auch nicht ra thsam , besonders da  die Bienen 
keinen Honig e ingetragen  hat ten .  So wird denn diese An- 
siedelung w ohl zu G iunde  gehen  und fttr ihre V erirrung  
btissen, eine V er ir ru n g ,  die wohl nur selten vorkom m en mag. 
Mir sind nur nocli zwei Falle  der  A r t  bekann t gew orden. 
In W indau  hat te  sich unter dem D achvorsprunge eiuer Holz- 
scheune vor einigen J a h re n  ein Bienenschwarm ansiedeln 
wollen und W a ben  gebaut.  Ein Bienenwirth  in m einer N ahe 
erzah lte  mir  ferner, bei ihm babe vor m ehre ren  Ja h re n ,  auch 
im Herbste , ein S chw arm  frei an der  Aussenseite einer Pinus 
Abies drei W abenrei l ien  gebau t,  aus welchen er zehn Pfund 
Honig gew ann. Den Bau aber h a t te  er spa t  im H erbste dann 
in einen Stock verse lzt .  In den mir zuganglichen Biichern, 
welclie tiber Bienen handeln, b ab e  ieh iiber so g iosse  Anlagen 
keine Notizen finden kdnnen.
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Throscus exul Bonv.
von 

Mr. Betlie.

In der  zweiten Halfte des Juli d. J. fing ieli an m ehreren  
Abenden gegen Sonnenuntergang auf  den Mollenwiesen in 
unrnitte lbarer  N ah e  S tettins einige T hroscus,  die ich anfanglich 
fur eine neue A r t ,  spa te r  a b e r  fiir den von Bonvouloir be- 
schriebenen T h r .  exul halten  musste. Bonvouloir h a t te  diese 
Species nach  einem einzigen E xem pla re  ohne V aterlands-  
Angabe aufgestelit und selbige in seinem Essai monographique 
sur la familie des Throscides p. 27 beschrieben. Der Sicher- 
beit w eg e n  schickte ich an H er rn  von Bonvouloir zwei Exem - 
jdare  zu r  Begutachtung e in ,  und e r  ha t te  die G i i te ,  die 
Id e n t i ta t  derselben mit seinem T h r .  exul festzustellen.

Das Tliier scheint einen grhsseren Y erbre itungskre is  zu 
haben , und es ist wohl nur der  schwierigen Bestimmung der 
A rten  dieser Familie zuzuschre iben , dass einzelne A rten  so 
lange  verborgen geblieben sind. H err  von Heyden  will bei 
F ra n k fu r t  ein E x em p la r  gefangen haben (Berl.  Entom. Zeit. 
XI. 378),  das er au f  diese A r t  bez ieht;  es ist jedoch  zweifel-  
h a f t ,  ob die Diagnose eine r ich t ig e ,  da nach den von ihrrt 
gem achten  A ngaben auch T hr.  Duvalii darun te r  ve rm uthet  
w erden kann. Zur Rechtfertigung  dieses Zweifels m ag e rw a h n t  
sein, dass ich gerade  von nam haften  Eutom ologen des Rlieins 
Throscusarten  unter  falschem Nam en erha lten  habe, und zw a r  
A r te n ,  deren Bestimmung nicht zu den schw ereren  dieser 
Familie geliort. Sicher abe r  ist mir in diesen Tagen  ein 
Thr.  exu l aus der  M ark B randenburg  (R he insberg )  geb rach t 
worden.

D a die Monographie Bonvouloir’s nicht Je d erm an n  zu- 
gangl ich  ist, so hal te  ich es fiir angemessen, die Beschreibung 
des Throsc. exul Bonv. ausfuhrlich zur N utzanw endung  der 
Kiifersamniler wiederzugeben.

T l i r o s c u s  e x u l  Bonvouloir.
Oblongus, cuneiformis, obscure brunneus fere niger,  cap ite  

cc n v ex o ,  oculis totis p laga  tr iangulari  t ransversim  impressis; 
f ronte haud car ina ta ,  pronolo antice valde angustato  la ter ibus 
an te  angulos posticos modice d i l a ta to , c reb re  d is t incte  pun- 
c ta to ; e ly tr is  distincte aequal i te r  s tr ia t is ,  striis distinetius, 
interstitiis jiarcius distincte punctatis.

Long. 2 ,3 —2,7  mm.
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Nach der  Classification Bonvouloir's  gehOrt dies T h ie r  
in die d r i t te  G ruppc  der Throsciden, deren Augen der  ganzen 
B re i te  nacli dreieckig  eingedrlickt sind, und deren  Stiru  keine 
Spur von Kielen zeigt.

Yon oblonger, keilform iger Gestalt ,  le icht convex, dunkel- 
braun, la s t  schw arzbraun ,  mit einem dicbten braunlichgrauen 
H aark le ide  bedeckt.  Slirn oline Spur von Kielen, deutlich 
g e w o lb t ,  fein punktir t .  Augen querdurch  dreieckig  ein
gedrUckt; FUhler braunlich  ro th ,  mit d u n k le re r ,  b re i te rer  
oder schm alerer  K eule $ ? .  T h o ra x  nach vorn s ta rk  verengt,  
ziemlich diclit und deutlich p u n k t i r t ,  ohne g la tte  Stelle vor 
dem S ch ildchen , vor den s ta rk  nach hinten vorgezogenen 
spitzen Hinterecken massig s ta rk  erw eite r t .  Die F lugeldecken 
o b long ,  nach  hinten massig v e re n g t ,  an der  Spitze gemein- 
schaftlich stumpf ab g e ru n d e t ,  m i t  u b e r a l l  g l e i c h m i i s s i g  
z i e m l i c h  s t a r k  v e r t i e f t e n  und ziemlich deutlich punk- 
t ir ten S tre ifen ,  deren Zw ischenraum e w e it lau f t ig ,  aber  sehr 
deutlich punk tir t  sind. Beine roth lich  braun.

Throscus exul kann nur mit folgenden, in Europa auf- 
gefundenen Species verw echsel t  w erden : T h r.  D uvali i ,  Thr. 
obtusus und Thr. Dohrnii mihi.

E r  unterscheidet sicli von T h r .  Duvali i durch die meist 
e tw as  hellere  F arbung , durch die m ehr  ovala ire  F o rm , durch 
die grossere  W o lb u n g  der  Stirn  und h a u p t s a c h l i c h  d u r c h  
d i e  k r a f t i g e  P u n k t i r u n g  der Z w ischenraum e der Fiiigel- 
decken. Von T hr.  obtusus unterscheidet e r  sicli durch die 
dunklere F a rb e ,  durch die durchw eg  bedeutendere  Grdsse, 
die ger ingere  \Volbung der  St i rn ,  durch die nach der  N ah t  
zu nicht fcineren P unk ts tre ifen  d e r  F lugeldecken  und die 
weit lauf t igere  P unktirung  der Zw ischenraum e; endlich von 
T hr.  Dohrnii m ihi,  S te tt .  Entom. Zeit. 1868. 36 (e ine r  A rt ,  
die iibrigens von H errn  v. Bonvouloir als eine gute Species 
a n e rk an n t  is t) ,  mit der  er die g rosste  Aehnlichkeit hat,  durch 
die im G anzen  e tw as  hellere  F arbe ,  durch das e tw as  liingere, 
s ta rk e r  und gleichmassiger punktir te ,  vor seinen Hinterw inkeln  
m ehr  e rw ei te r te  Halsschild ohne g la t te  S telle vor dem Schild
chen, durch die k raf t ige  und nach der  N ah t  zu nicht feinere 
Streifung der  Flilgeldecken.

Bei S te tt in  au f  den Mollenwiesen im Juli 23 Stiicke ge- 
fangen, gleichzeitig mit T h r .  carinifrons.

Auf derselben W iese  erbeutete  ich in diesem J a h re  auch 
zum ersten Male C a l o d e r a  r u f e s c e n s  K raa tz  2 Stiick, ferner  
S i l i s  r u f i c o l l i s  F. in beiden Geschlechtern 6 Stiicke auf  
Iris pseudacorus.
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Beitr&ge zur Schmetterlingsfauna von 
Labrador

von
H. B. Mosclilev in K ronfSrstchen bei Bautzen.

Seitdem ich unter gleichem Tite l in d e r  W ie n e r  Ento- 
mologischen Monatschrift*) einige Aufsatze veroffenllichte, 
sind m ehre re  J a h re  vergangen. Es haben  sich se lbstverstand- 
lieh in der  le tzten Zeit neue A rten  sparlicher  ais friiher auf- 
finden lassen, es ist mir aber  docb die eine oder  ande re  A r t ,  
welche ich von je n e r  Gegend noch nicht kann te ,  zugekom m en, 
und es sind in den letztverflossenen Ja h re n  zw ei Arbeiten  
von am erikanischen Entom ologen**) veroffen tlich t,  welche, 
roehr oder  w eniger  sich an rneine Aufsatze anschliessend, in 
den Kreis der  Besprechung zu ziehen sind.

Ich w erd e  in vor l iegender  A rbe it  eine volls tandige Auf- 
zahlung a l le r  bisher in L ab rado r  gefundenen A rten  geben, 
die bereits b e k a n n te n ,  insofern dieselben nicht ausfuhrliche 
E ró r te ru n g  nothw endig  m achen ,  nur  namentlich auffiihren, 
neue A rten  ausfiihrlich beschreiben und die e rw a h n te n  am e
r ikan ischen  Publicationen theilweis eingehend besprechen.

Diejenigen A rten ,  welche P a c k a rd  in L ab rado r  fand, die 
mir a b e r  bisher fremd blieben, sind mit if, je n e  dagegen, 
w elche  ich besitze, P ack a rd  aber n ich t vo rkam en, mit 0 be- 
zeichnet.

5 P i e r i s  f r i g i d a  Scudd.
C o l i a s  P a l a e n o  L. P ack a rd  fand diese A rt  bei Straw’- 

b e r r y  H arb o r  E nde  Juli . Ich  s a h ,  w ie a. a. O. angefiihrt, 
e rs t  ein E xem pla r  von L abrador .

C o l i a s  A n t  b y  a l e  Hiibn. —  P elidne Bd. —  Der Name 
Pelidne muss einem iilteren weiehen. Hubner in seinen „Zu- 
t r a g e n  zur Sammlung exotischer Schm etterlingew bildet t. 307.

*) W iener Entom ol. M onatschrift IV. 329—381, VI. 129 139, 
VIII. 193-200 , VI. 169. . ,

*5) Revision of the h itherto  know n Species of the Genus Chio- 
nobas in N orth-A m erica by Samuel H. Scudder. I ro m  th e  Proceedings 
of the Entom ological Society. Philadelphia. Ju ly  1865.

View' of the Lepidopterous Fauna of L abrador. B. A. S, P ackard  j. 
M. D. Proceedings of the Society of N atural h isto ry  of Boston. 
Vol. XI. January  1857.
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308 den Mann von Pelidne Bd. von beiden  Seiten gut ab 
und b em erk t  in dem dazu gehOrenden Tex t ,  2„ H undert p. 2 1 :  
„Aus P ennsy lvan ien ,  von H erm  Sommer mitgetheilta. Der 
T i te l  des T ex tes  zeigt ais J a b r  der H erausgabe  dieses Tlieiles 
1 8 2 3 ,  und da Boisduval et Le Conte’s Iconogr. des lepidopt. 
e t  des chenilles de P A m eiiąue  septentr . ,  in w elcber  Pelidne 
zuerst aufgeste l l t  w u rd e ,  in den Jaliren  1S30— 42 erscbien, 
so b a t  der  I l i ibner’sche N am e unbestri t tene P r i o i t a t .  W a s  
die von Scudder neu aufgestellfen Colias-Arten Interior,  Occi- 
dentalis und Labradoriensis  anbelangt,  so bin ich der  Ansicht, 
dass In ter io r  und Labradoriensis  m it  der  gewohnlichen An- 
thya le  Hbn. zusammenfallen. E d w ard s ,  welcbem icb meiirere 
E x em p la re  der  in L ab rad o r  fliegenden A rt  zusendete, ist der  
gleichen A nsich t ,  b a i t  abe r  die d r i t te  Seudder’scbe Art ,  
C. occidentalis, fur verschieden; wie e r  mir scbreibt, w a re  das 
W e ib  dieser A rt durchaus abweicbend. Mir ist Occidentalis 
Scudd. fremd, nacli Scudder fliegt sie in Britisch N ordam erika .

C o l i a s  N a s t e s  B.
0 P o l y o m m a t u s  E p i x a n t h e  Bd. et  Lee. t. 38 p. 127 

Morris Syn. p. 85 (Polyom m atus Epixanthe) .
D a das W e r k  von Boisduval et  Lecon te ,  Iconographie 

des Lepidoptcres  et des Chenilles de l’Amdrique septentrionale 
wolil den we nigs ten Lesern zur Hand sein w ird ,  so gebe ich 
die Besclireibung dieser auclr von L ab rad o r  in einem einzelnen 
E x em p la r  erhaltenen A r t  bier noeh ausfiihrlich.

Scliw arzbraun, mit sebwarzen  F lecken, mit lief violelt- 
blauem Schiller auf  alien Fliigeln. F lugelspannung 2 5 — 27 mm. 
Vorderfli igelbreite 7 — 8 mm. Fiihler weiss und schw arz  ge- 
r ingelt ,  Kolbe oben sc l iw arz ,  unten w eiss ,  die Spitzen roth- 
gelb. Palpen  weiss und schw arz  b e h a a r t ,  ib r  Endglied  
sebwarz. A ugen  nackt.  Hinterleib  oben schw arz ,  unten weiss, 
Spitze bei deni W eibe  weiss.

Mann. S c l iw arzb raun ,  von der  W u rz e l  bis gegcn den 
Saum der Vorderfliigel t ie f  v io le ttb lau  schillernd, so dass die 
G rund fa rbe  nur als breiter  Saum sichtbar bleibt. Auf den 
Hinterfliigeln beschrankt sicb die' blaue F arb u n g  m ehr  au f  
das  Mittelfeld, w abrend  sich alle B ander  sc liw arzbraun farben. 
Y orderllugel mit zwei sebwarzen  F lecken in der Mittelzelle, 
d e r  innere r und ,  der  aussere ,  auf der  Q uerrippe sitzend, 
langlich. Bei zwei E x em p la ren  noch ein d r i t te r  F leck  voi
der Mitte in Zelle 1 b gerade un te r  dem innern  F leck  der  
Mittelzelle. H inter der  Fliigelmitte eine Bogenreihe paarw eis

*) On the Genus Colias in  North-Anaerica by S. H. Scudder. 
From  the Proceedings of the Boston Soc. of Nat. Pi ist. Sept. 1862 
p. 103.
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gestelller schwarzer Fleckchen, das in Zelle 4 und 5 stehende 
Paar am weiteslen saumwarts gerilckt. Diese Fleekenreihe 
ist indess nicht constant, von den mir vorliegenden drei 
Exemplaren fUhrt sie nur ein $  vollstandig, bei dem einen Ą 
ist sie tbeilweis verloschen, bei dem andern fehlt sie ganzlich. 
Die Hinterfliigel zeigen den schwarzen Mitlelfleck gross, die 
Fleekenreihe hinter der Mitte tnelir oder weniger vollstandig. 
Am Innenwinkel vor dem Saum eine abgebrochene Reilie 
rothgelber Mondflecken, welche sich bis in Zelle 2  erstreckt. 
Franzen grau, Spitzen weisslich. Unlerseite der orderfliigel 
weissgelb bis hell rothlichgelb, der Vorderrand, auch von 
oben 's ich tbar,  fein orange augelegt, Flugelspitze und Saum 
węissgrau. Ausser den Flecken der Oberseite finden sich 
noch zwei schwarze Punkte an der Wurzel und in Zelle 1 — 3 
schvarze , nach inuen undeutlich weiss bestaubte Flecken vor 
dem Saum. Die Hinterfliigel variiren ausserordentlich in der 
Grundfarbe, wahrend dieselbe bei einem Mann aus Labrador 
braunlichgrau v ie  bei Phlaeas erscheint, zeigt ein Paar  aus 
den vereinigten Staaten dieselbe weissgrau. Vor dem Saum 
steht eine Reihe rothgelber Bogenflecke, welche gegen die 
Flugelspitze klein und durch Schwarz verdunkelt werden, 
nach innen zeigen sich dieselben fein weiss angelegt, und 
bildet diese, F'arbung bisweilen feine Strahlen gegen die 
hinter der Mitte ziehende Augenreihe. Die einzelnen Augen 
derselben sind klein, scliwarz, fein weiss umzogen und bilden 
eine fast reclitwinklig gebrochene Reihe, das P aa r  in Zelle 4 
und 5 ist am weitesten saumwarts, der Punkt in Zelle 3 am 
ineisten wurzehvarts geriickt. Bei dem Exemplar mit grau 
gefarbten Hinterflugeln sind diese Augen nur tbeilweis und 
auch dann nur sehr undeutlich zu sehen. Der Mittellleck ist 
liinglich, weiss umzogen, hinter demselben drei schwarze, 
weiss gerandete Augen in schwach gebogener Reihe, an der 
Wurzel nahe dem Vorderrande noch ein einzelnes Auge.

Weib oben einfach schwarzbraun, die schwarzen F’lecken 
schiirfer, die rothgelbe Randbinde bis in Zelle 5 ziehend, 
unten vom Manne nicht verschieden.

Ich erhielt von dieser Art einen einzelnen Mann aus dem 
sudlichen Labrador; ein P a a r ,  welches Dr. Staudinger aus 
den vereinigten Staaten erhielt, und welches mir vorliegt, 
andert insofern ab ,  als dem Mann auf der Oberseite dei 
Yorderfliigel die schwarze F leekenreihe hinter der Mitte fehlt 
und bei beiden Exemplaren auf der Unterseite die \o rd e r -  
fliigel weisslichgelbe, die Hinterflugel weissgraue Grundfarbe 
zeigen. ri rotzdem mochte ich das Exemplar aus Labrador 
nicht von ihnen trenneu, sondern bis auf W eiteres als mbg- 
licherweise nbrdliche Varietat ansehen.

8*
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L y c a e n a  A q u i l o  B. Juli ,  August .
* V a n e s s a  (G rap ta )  I n t e r r o g a t i o n  is  Dbld.
0 V a n .  C a r d  ui  L.
0 V a n .  A n t i o p a  L.
A r g y n n i s  A p h i r a p e  var.  T r i c l a r i s  Hb. Exof.  Mitte 

Jul i  bis Anfang August.
A r g .  C h a r i c l e a  Schnd.  und var .  B o i s d u v a l i i  Dun. 

Gleiche Flugzeit .
A r g .  P o l a r i s  B. Gleiche Flugzeit .
0 A r g .  F r e y  a Tlinbg.
A r g .  F r i g g a  Thnbg.
C h i o n o b a s  J u t t a  Hb. — Ba lde r  B. —  Juli  bis August .
Es sei mir  ve r gonn t ,  bier  au f  die vorerwa lmte  Mono

graph ic  de r  nordamerikanischen Chionobas-Arten von Seudder  
na her  einzugehen.  Dieselbe behandel t  au f  28 Seiten 7 Arten 
von welchen zwe i ,  nanilich C h r y x u s  Dbld.  und N e v a -  
d e n s i s  Bd. aus Californien mir f remd sind, auch dieser A r 
bei t  fern stelien. Die ubrigen sind J u t t a  Hb. (Balder  B.) 
C a l a i s  Scudd. ,  O e n o  B., S e m i d e a  Say  und B o r e  Esp! 
(Bootes Hb.,  Taygete Hb. Exot . ) ;  auf  sie komme ich, sowei t  
erforderl ich,  ausfUhrlich zuriick.

In der  Einlei tung spr icht  der  Ver fasser  seine Verwunde-  
rung  dar i iber  aus ,  dass ich in meinem er sten Ąufsatz iiber 
die Schmet ter l inge L a b r a d o r ’s W .  e. M. IV. p. 332 Christoph 
gegeniiber Bootes B. von Tayge te  Hb. t renne und zwei und 
ein halbes J a h r  spitter beide Arten in meiner  Monographie 
wieder  vereinige.  Diese scheinbare Inconsequenz wi ld  sich 
durch Folgendes erklaren.

Als ich j e n e  er ste  Arbei t  veroffentl ichte,  kann te  ich die 
in L ab ra d or  fliegenden Chionobasa rt en  nu r  unter  den bei 
Her ri ch-Schaf fe r  angefUhrten N a m e n ,  namlich als Ba lde r  B 
Bootes B., T ay g e te  H. Exot . ,  Bore H., Oeno B. Nun bildet 
abe r  Herrich-Schafifer f. 112— 115 beide Geschlechter  seiner  
l a y g e t e  Hb. Exot .  ab, und diese F iguren  zeigen doch unver-  
kennbar  die A r t ,  vvelche F r e y e r  als Crambis  abb i lde t ,  und 
welche ich in Boisd. Icon, als Also beschrieben und abgebi ldet  
zu linden glaubte.  Da  Herrich-Schaffer  bei derselben Hb. exot.  
als Autor  ci tirte,  nahm ich a n ,  dass in d ie se in , mir  damals  
nicht  zugiinglichen W e r k  eberi diese Art  abgebi ldet  sein miisse; 
dass sie von Bootes B. verschieden sei, daruber  konn te  kein 
Zweifel  obwal t en.  Spa te r ,  als ich durch Herr i ch-Schaf fer  die 
betreffende Kupfer t afel  aus Hiibner’s E x o te n w e rk  zugesendet  
erhiel t ,  sah ich erst ,  dass auf  derselben nicht  die Art ,° welche 
Herrich-Schaffer  als T a y g e te  beschreibt  und abbi ldet ,  befind- 
hcl i ,  sondern die jenige,  welche sowohl  Boisduval in den 
leones als Hiibner in den Tafeln zu den europaischen Schmet-
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terl ingen fig. 1023 — 1 0 28 ,  ebenso T re i tschke  und Herrich- 
Schaffer Bootes nennen.

D a nun aber die Hiibner'sche E xo ten tafe l a l te r  als die 
tibrigen Beschreibungen und Abbildungen i s t ,  so musste ftir 
Bootes der  Nam e T a y g e te  Hb. exot. e in tre ten ,  und folglich 
ianden  sich Bootes Bd. und T a y g e te  Hiibn. (non Herr.-SchafF.) 
als zusam m engehorend. D er von H errich-Schaffer falschlich 
fur die bei ihm fig. 1 1 2 — 115 abgebildete A r t  verw ende te  
N am e T a y g e te  w a r  somit v e rg e b en ,  und ftir sie musste der 
F r e y e r ’scbe N am e Crambis oder ,  da  icli Also darin zu er- 
kennen  g laub te ,  dieser die P r io r i ta t  habende N am e eintreten.

C a l a i s  Seudd. Diese A r t  besclireibt der  Y erfasser  nacli 
einem ihm von E d w a rd s  m itgethe ilten  weiblichen E x em p la r  
vom Albany River,  Hudsons Bay und citir t fig. 3 und 4 der 
m ehr  e rw ahn ten  Htibner’scben Exotentafel.

E d w a rd s  ba t  die A r t  in den Proe. Philad. Acad. 1862. 
57, aber  nicht als eigene A r t ,  sondern als T ay g e te  beschrieben, 
und ich kann  in den citirten Hiibner’schen Figuren eben auch 
nur W eib e r  dieser A r t  e rk en n e n .

In Betreff der  G rundfarbe variiren  die W eibe r  ausser- 
o rden t l ich ,  icli b abe  im Augenblick 43 E x em p la re  zum Ver- 
g leich vor m ir ,  von diesen sind 14 W e ib e r ,  und dieselben 
zeigen die G rundfarbe der  O berseite  vom reinen O ekerge lb  

i bis zum schmutzigen G raub raun ;  zwei Exem plare ,  ein gelbes
und ein braunes ,  lassen au f  den Vorderfiiigeln keine Spur 
e iner dunkeln Mittelbinde oder dunk le r  R andbestaubung e r 
kennen, w ah rend  bei andern  E xem plaren  beides m ehr hervor- 
t r i t t  und bei drei Stiicken die b raung raue  F arbung  so vor- 
l ierrscht, dass die G rundfarbe  nur  als breites ockergelbes Band 
vor  dem Saum erscheint. Aebnlich verba l t  es sich m it den 
Hinterfiugeln; wenn sich auch diese fast nie ganz einfarbig 
zeigen, sondern W urze l  und Saum fast stets dunkel gefa rb t  
s ind, so he r rsch t  docli in der  Intensitttt dieser F arbung  
grosse Yerschiedenlieit.  Die gelben F leckchen  vor  dem Saum 
in den Zellen  fehlen sowobl ganz l ich ,  als dieselben auch 
w ied e r  sehr deutlich ersclieinen, j a  ein W eib  fiihrt nicht nur 
in Zelle  5 d e r  V order-  und Zelle 2  der  Hinterfliigel ein kleines 
w eissgekern tes  A uge ,  sondern auch in Zelle 2  der  Vorder-  
tliigel stelit ein solches. Ebenso var i i r t  die U nterse ite ,  be- 
sonders die der Hinterfliigel bedeu tend  in der  F a rb u n g ,  und 
es wtirde schliesslich nur  die G esta l t  der  Mittelbinde der  
H inte if lugel eine bei beiden A r ten  so verschiedene sein miissen, 
dass sie als  T rennungsm erkm al zu benutzen w are .

Scudder  scheint auch auf  diese Binde viel G ew ich t zu 
legen, er  g iebt bei al ien  A rten  Abbildungen ih re r  F o rm , doch 
auch sie kunn meiner Ansicht nach nicht maassgebend sein.
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V erg le ich t  man die Abbildungen derselben, welclie Scudder 
bei Calais und Bore (Taygete)  giebt, so zeigen sicli folgende 
U ntersch iede: Der innere Rand  der  Binde zeigt bei Calais 
gegen den V orderrand  eine E inbuchtung , welclie den obern 
Tlieil der Mittelzelle und Zelle 7 umfasst, und die Subcostale 
durcli8chneidet diese Einbuchtung gerade  in ih re r  M it te ,  die 
am weitesten  vo r tre tende  Ecke  der Binde t r i t t  dadurch unter-  
halb  der  Subcosta le  in dev Mittelzelle auf, von ih r  z ieh t  die 
Binde sau m w ar ts  bis nalie an die S ubdorsa le ,  von welcher 
sie fast, im rechten W in k e l  bis in Zelle  1 b wurzelwftr ts  zieht 
un d ,  daselbst noch eine kleine E cke  b ildend , in den Innen- 
rand  auslauft. Bei Bore  (T a y g e te )  hingegen trifft die obere  
E inbuchtung , welche auch weniger t ief is t ,  ganz in Zelle 7, 
und dadu rch  w ild  n icht sie, sondern die viel w en iger  scharfe, 
ih r  fo lgende , w u rz e lw a r t s  vo r tre tende  E cke  von der  S ub
costale  durchschnitten, die atn weitesten saum w arts  gerilckte 
S telle  ist da ,  w o R ippe  2  aus d e r  Subdorsa le  entspringt und 
von h ie r  b ilde t die Binde einen s ta rk e ren  Bogen gegen die 
W u rz e l ,  dessen Mitte auf  R ippe  l b  trifft. D er aussere R and  
d e r  Binde zeigt sicli bei beiden A rten  insofern verschieden, 
als bei Calais die Z acken  in Zel le  4 und 5 w eniger  weit 
gegen den Saum vo r tre len  und die Binde dann bis zum Innen- 
rand  schw ache r  gezackt verlauft.

V ergleiche ich in dieser Beziehung tneine E x em p la re  von 
Bore  (T a y g e te )  un te r  einander, so finde ich Folgendes: W a s  
den V er la u f  des inneren R andes der Binde anbelangt,  so zei
gen zwei Manner in Zel le  7 g a r  keine Einbuchtung, sondern 
die Binde ver lau ft  vom V orderrand  bis tiber die Mitte der  
Mittelzelle volls tandig  g e ra d e ,  von hier  aus biegt sie sicli 
plotzlich saum w arts  und bildet die nachste E ck e  wie bei 
Calais iiber der  Subcostale. Bei einem E x em p la r  ver lauft  
sogar die Binde au f  dem linken H in te rt luge l , wie eben be- 
schrieben, w ah rend  sie au f  dem rechten in Zelle 7 eine kle ine 
Einbuchtung u n d ,  von der  Subcostale durchschn it ten ,  eine 
zw eite  zeigt.  Ein einzelnes W e ib ,  au f  welches auch in Bezug 
auf  die E arbung  und iibrige Zeichnung S cudder’s Beschreibung 
von Calais gut passt,  zeigt die E inbuchtung wie bei jener  A rt  
von Z el le  7 bis in die Mittelzelle re ichend-und  von der Sub
costale durchschnitten. D er  aussere  Rand der  Binde lindet 
sicli bei den vorliegenden E xem pla ren  in Zelle  4 und 5 bald 
m ehr,  bald w eniger  an Calais erinnernd, und auch der  iibrige 
V er lau f  derse lben an d e r t  ab. Ich kann bis je tz t  in S cudder’s 
Calais, wie schon ervVahnt, keine eigene A r t  erkennen.

Ch. Semidea S ay ,  welche ich in meiner A rbeit  pag, 172 
fraglich zu Oeno B. oder Also B. zo g ,  ist m it Oeno H.-Sch. 
f. 59. 60. 123. 124 (Also). 381 identisch, w ie mich eine An-
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zalil von Exemplaren, w elche  mir Scudder senoete, und 
welche von den W hite Mountains stammen, belehren. Diese 
Exemplare stimmen vollkommen mit meinen Stucken von 
Oeno H.-Sch. aus Labrador ubereiu, theiiweis sind sie etwas  
grosser als Letztere. Diese von mir am angefiihrten Orte 
ebenfalls als Oeno Bd. beschriebene Art bat also kiinftig B e 
rn i d e a  Say zu heissen, da dieser Name ihr bereits 1828 er-
theilt wurde. ^ T

In Betreff des bezttglichen Citates aus B01sduval s leones
stimmen Scudder und ich nicht uberein.

Scudder citirt bei seiner Semidea Boisd. Icon. I. 1H/, 
lasst aber die zu jener Beschreibung gchorenden Abbildungen  
tab. 40  f. 1. 2 unbeachtet.

Diese Bilder sind, wie ich bereits a, a. 0 .  erwalinte, sehr 
scb lecb t,  ich citirte diesolben indessen obne ? bei meiner 
A lso ,  w eil  mir Dr. Staudinger mittheilte, dass er die Art, 
welche ich als Also Bd. bescbrieb, und welche Herrich-Schatler 
f. 112 — 115 als T ayge te ,  Freyer N. Beitr. t. 440 f. 3. 4 als 
Crambis abbilden, in Boisduval’s Sammlung als Also bezettelt  
geseben babe. Nun sagt aber Boisduval am Schlusse der Be
schreibung seiner C. Also: „J’ai reęu de M. John Leconte, sous 
le nom d ' E r i t i o s a  de Harris, un individu pris dans les mon- 
tagnes calcaires de Kew-Hampshire, qui me parait appartenir
a cette espece.“

Scudder gebUhrt das Verdienst, die uber diese Figuren 
herrschende Ungewissheit beseitigt zu haben. In seinem  
Aul'satz Remarks on some Characteristics of the Insect-fauna 
of the W hite  Mountains, in the Boston Journal of Natural 
History Vol. VII. p. 0 1 2 - 6 3 1  theilt er p. 618 eine Stelle  
aus einem Briefe des Dr. Harris an D oub leday , datirt vom 
24. Marz 1849, mit, vrorin gesagt wird, dass die von Leconte 
an Boisduval gesendete Art von ihm (Harris) stumme, gleich  
Semidea Say sei,  auf den W hite Mountains gefangen und zu- 
gleich mit Exemplaren von Aegeria exitiosa an Boisduval 
gesendet worden sei, vrodurch wahrscheinlich der wunderliche 
Irrthum in Betreff des Namens entstanden sei.

Es kann also nicht dem geringsten Zweifel unterliegen, 
dass Also Bd. Icon, identisch mit Semidea Say is t ,  selbst  
wenn jetzt eine andere Art in Boisduval’s Sammlung als 
Also steckte.

W as nun die Beschreibung und Abbildung von O e n o  Bd. 
in den leones 1. pag. 195 tab. 39 f. 4— 6 anbelangt, so zieht 
Scudder dieselben nicht zu seiner Semidea, sondern zu seinei 
Oeno, welche , wie weiter unten gezeigt werden soli, identisch 
mit meiner Also (T aygete  H.-Sch. fig. Crambis hr.) ist. Ich 
kann mieli von der Richtigkeit dieser Ansicht nicht uberzeugen
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und habe die G i i in d e ,  aus welchen ich Oeno Bd. mit Oeno 
H.-Sch. fur identisch hal te ,  bereits a. a. O. p. 208 ausfiihrlich 
m itge the i l t ,  ich ziebe auch je tz t  noch Oeno Bd. und Oeno 
H.-Sch. M sam m en und zu Sernidea Say.

Scudder nennt diejenige A r t  Oeno, welche Herrich-Sehaffer 
ais T a y g e te ,  F re y e r  ais Cram bis abb i lden ,  ich ais Also Bd. 
beschrieb. Sowohl die Beschreibung, ais auch die Abbildung 
der  Hinterfliigelbinde lassen dariiber keinen Zweifel und, um 
voile Gewissiieit dariiber  zu g e b e n , e rw a h n t  e r  in seiner 
B eschreibung von Oeno ein E xem pla r  „in one with Mdsch- 
l e r ’s e t iquet te  of Crambis". Nun habe  ich friiher, bevor ich 
iiber die Synonymie dieser A rten  im K laren  w a r ,  die frag- 
liche A rt  m ehrfach  schon ais Cram bis v e rse n d e t ,  und da 
Scudder ausdriicklich meiner E tiquette bei seinem E x em p la r  
e r w a h n t ,  so kann  kaum  ein Zweifel auftauchen , ob das be- 
Ireffende E xem pla r  von mir stammt. Darin a b e r ,  dass er 
ann im m t, ich habe ais Oeno und Also ein und dieselbe A rt  
beschrieben, und meiue Beschreibungen bei seiner Oeno citirt,  
i r r t  Scudder. H a l t e  er die Abbildungen von T ay g e te  H.-Sch. 
und Crambis F rr . ,  welche ich bei meiner Also c i t ire ,  ver- 
gleichen konnen, w urde er seinen I r r th u m  bem erk t haben und 
niclit die H errich-Schafler’schen Figuren  112— 115 von T ayge te  
bei seiner Bore citiren. Dass ich meiner  Also ais A utor  
Boisduval nachsetzte ,  w a r ,  da ich die oben angefiihrte That-  
sache aus H arr is ’ Brief nieht kannte ,  zu entsćhuldigen. Scudder 
kr i t is i r t  meine Beschreibung von Also ausfiihrlich und sagt 
zum S ch lu ss : „Such discrepancies as these of course ren d e r  
th is p a r t  o f  his description useless11. Es sei mir e r laubt,  diesc 
„W ide rsp r i iche“ in meiner Beschreibung n ah e r  zu untersuchen.

Der ers te  derselben soli darin  bestehen, dass ich p. 2 0 8 — 9 
in der  Diagnose von Also sage: „Vorderfliigel ohne oder mit 
1 —2 schwarzen, theilweis w eissgekern ten  Augen, Hinterfliigel 
o h n e  Augen", gleich d a ra u f  abe r  bem erke (209) nur 
darin  stimmen alle E x em p la re  ubere in ,  dass die Hinterfliigel 
w e d e r  au f  der  Ober- noch der  Unterse ite  jem als  ein Auge 
fiihren". In diesem Satze  ist doch genau in BetrefF der  Hinter- 
fliigel dasselbe wie in der Diagnose gesag t und kein W ider-  
spruch zu finden; dass Scudder einen solchen findet, beruht 
darauf, dass e r  sich in der  U ebersetzung e ines,  ab e r  g e ra d e  
des wichtigsten W o r te s  ge irr t  h a t ,  und der  Salz in seiner 
U eberse tzung  genau  das Gegentheil  von dem s a g t ,  w as e r  
bei mir ausdriickt.  D as C itat lau te t  bei Scudder :  All speci
mens ag re e  in this th a t  the  secondaries (Hinterfliigel) a l 
w a y s  bear  an eye e i ther  on the  upper or on the  under side11. 
„ A l w a y s "  heisst abe r  nicht „ w e d e r " ,  sondern „ i m m e r ,  
s t e t s " ,  mithin ist Scudder’s Uebersetzung das Gegentheil
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von meiner Beschreibung, und der  Fe li le r  fall t  n icht mir 
zur Last.

Ein zw e ite r  k r i t is i r te r  W idersp ruch  findet sich a l lerdiugs 
aul' der gleichen Seite bei der  Beschreibung des M annes, er  
ist aber  so s innents te l lend , dass er leicht als Schreibfehler
e rk a n n t  w erd en  kann. Es heisst namlicb: „  alle Flugel
ohne Spur von Aiigen11, und zw ei Zeilen d a ru n te r :  „Zelle 5 
der  Vorderfliigel mit einem k le inen , blinden, schw arzen
A u g e -------------11. V erg le ieh t  m an die Diagnose, so w ird  k lar,
dass es en tw eder  in dem ersten  Salz heissen soli: „zuweilen 
a l le  Flugel ohne Spur von A ugen11, oder  in dem zweiten 
S atz :  „Zelle  5 der  Vorderfli igel zuweilen  mit einem kleinen, 
b linden, schw arzen  A uge11. Indessen der F e h le r  ist nicht weg- 
zuleugnen, und ich bin H errn  Seudder* dankba r ,  dass er mich 
auf denselben au lm erksam  gem ach t  hat.

Bei der  Beschreibung des W eibes  zeiht mich Seudder 
einer ganzen Anzahl von W idersprilchen . Die kvilisirte Stelle 
lau te t  bei mir pag. 2 1 0 — 11 folgenderm assen: — Die
Vorderfli igel en tw eder  ohne eine Spur von lichter  Binde vor 
dem Saum und nur mit gelben F lecken  in den Zellen und 
ohne Augen o d er  ohne Binde, mit lichlen F leeken  und zwei 
s c h w a rz en  Augen in Zelle 2  und 5, von welclien das e rs te re  
zuweilen w eissgekern t  i s t ,  oder  mit kaum  s ich tbarer  roth- 
b rau n e r  Binde, ohne gelbe Punkte ,  aber  mit Augen, oder mit 
b re ite r  he l le r  Binde, in w elcher  en tw eder  nur hel le  F lecken  
oder noch 2 Augen stelfen, von welchen zuweilen beide ge- 
k e r n t ,  zuweilen beide b l in d ,  zuweilen das eine b lind ,  das 
ande re  g ek e rn t  is t11 — — „fiihren die Vorderfli igel auf  der 
O berseite  Augen, so sind dieselben unten stets w e is sgekern t11.

W o  h ie r  W iderspriicbe sind,  ist mir vollig u n k la r ,  ich 
habe einfach die verschiedenen V arie laten  des W eibes von 
Also beschrieben und glaube dies so pracis,  w ie irgend mdg- 
lich, gethan  zu haben.

W enn  Seudder  noch b e m e rk t :  „I will only add  th a t  the  
specimen of  Chionobas before m e ,  labelled  „Cratnbisa by 
Moschler (w hich  lie considers synonymous w ith  C. Also), has 
no trac e  of eyes on the p r im aries  or secondaries above or 
b en e a th 11, so steht, auch dieses „augenlose11 E x em p la r  mit der 
von mir gegebenen Diagnose oder Beschreibung sicher nicht
in W idersp ruch .  . .

B o r e .  Seudder zieht in Uebereinstimmung mit mir Bore 
Esp. und T ayge te  Hb. Exot. (Bootes Auct.) zusammen und 
ist der  A nsich t ,  dass der  Name Bore als der a l t e r e ,  wenn 
auch eine V ar ie la t  der  A rt  bezeichnend, den V o rran g  vor 
T ay g e te  verdiene.

Ich schliesse mich dieser Ansicht um so lieber a n ,  als
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dadurch  der  Name T a y g e te ,  welcber  fo r tw ah rend  zu Ver- 
w irrungen  Anlass gab , wenn auch nicht ganz beseitigt (denn 
fur die dadurch  bezeichnete Form  des Falte rs  w ird  e r  iramer 
beibehalten  w erd en  miissen), doeh in den H in tergrund  ge« 
d rang t  wird . Meiner Ansicbt nach muss auch der  Nam e 
Oeno fallen und dafiir Crambis eingefilhrt w e r d e n ,  denn 
Boisduval b ilde t ,  wie ich oben und in meiner fruheren  
A rb e i t  bewiesen zu haben g laube,  in den leones tab. 39 fig. 6 
und w ohl auch  fig. 4 und 5 die A rt  ais Oeno a b ,  w elche 
den a l te ren  Namen Sem idea fiihren muss, nicht ab e r  die A rt ,  
w'elche Scudaer  Oeno nennt,  und welche mit Crambis F re y e r ,  
T ay g e te  H.-Sch. (non Hiibn. exot.) idenlisch ist. Schon L edere r  
in seinem „Versuch, die europaischen Lepidopteren  in moglichst 
natiirliche Beihenfolge zu s tellen14 in den V erhand lungen  des 
zool. botan V ere in s ,  W ien  1 852 ,  theilt diese A ns ich t ,  denn 
er luhr t  diese A rt  ais T ayge te  H.-Sch. fig. 112— 15 auf und 
citir t  dabei Crambis F re y e r  ais Synonym. F e rn e r  ci t ir t  er 
bei Oeno Bd. (Sem idea Say) die F iguren von Oeno und Also 
bei H.-Sch. und Also Bd.

S taud inger  in seinem C ata log  tiiut das N am liche ,  und 
auch Herrich-Schaffer zieht seine Oeno zn der  Boisduval's ,  
und seine T a y g e te ,  bei w elcber  e r  a l lerd ings falschlich Hb. 
exot. ais A u tor  beisetzt,  ist, wie Beschreibung und Abbildung 
lehrt ,  =  Cram bis F rr .

Ich gebe zum Schlusse nochmals die Synonym e der  in 
L a b ra d o r  vorkom m enden A rten  dieser G a t tu n g ,  wie sich 
solche nun stellen. Die C i ta te ,  welchen * vorgese tz t ist, 
konnte  ich nicht selbst prtlfen, ich gebe dieselben nach 
Scudder’s Angabe.
J u t t a  Hb. Pap. t. 120 f. 614. 615. 

Moschl. W . e. M. 1863 VII. 201 No. 6. — 1860 IV. 342.
Scudd. Proceed, of the  Ent. Soc. Philad .  1865 No. 1

(sep. p. 3).
S taud. Cata log 1861 No. 284  pro  part.
L ede re r  Versuch. Zool. bot. Ver. 1852 S. 24.
W e id e m e y e r  C ata logue of N orth  A m erican  Butterflies.

P roceed,  o f  the  Ent. Soc. Philad. 1864. 
Balder  Boisd. Icon. I. 189 pi. 39 f. 1 — 3.

Boisd. Iconogr. du rhgne anim. pi. 80 f. 1 a.
* Boisd. Hist. gśn. e t  Icon. Lepid. de l’Arn. Sept. 216.
Duponch. Bd. I. pi. 49 f. 4. 5.
* D oub leday ,  W estw ood  and H ewitson Gen. Diurnal

Lepidopt. II. 382.
* iMorris Synop. Lepidopt. N. Am. 71.
* Schiodte in R in k ,  Naturhist .  Bidrag til en Beskriv

a f  G ronland  p. 64.
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H err.-Scliaff. System. Bearb. der Schmett. von Europa 
Bd. I. 68 tab. 79 f. 384 — 386.

Staud. Catalog 1961 No. 284 (var. et ab.).
Balderi Hb. Zutrage f. 982. 983.

C ra m  b is  F reyer Neue Beitrage Bd. V. t. 440 f. 3. 4.
* Doub)., W estw . and Hewits. Gen. Diurn. Lepid. 383.
Staud. Catalog 1861 No. 292.
W eidem eyer Catalogue of North American Butterflies. 

T ayeete Herr.-Schaff. System. Bearb. d. Schmett. von Europa 
Bd. I. 70 tab. 24 f. 1 1 2 -1 1 5 .

L ederer Versuch. Zool. bot. Ver. 1862. 24.
Moschl. W . e. M. 1860 IV. 342.

Also Moschl. W . e. M. 1863 VII. 205 No. 7.
"M orris Syn. Lep. N. Am. 71.

Oeno Seudd. Proceed, of the Ent. Soc. Philad. 1865 No. 5 
(sep. p. 13).

S e m i d e a * Say Amer. Ent. PI. 50.
" S a y  Ent. of N. Am. (Ed. Leconte) I. 113 PI. 50. 
"H a rris  Ins. injur, to Veg. (Ed. 1862) 304 f. 12b. 
"E d w ard s  in Morris’ Synop. Lepidopt. N. Amer. 351. 
" Morris Synop. Lepidopt. N. Amer. 80.
* Scudd. Proc. Essex Instit, III. 169.
Scudd. Bost. Journ. Nat. Hist. VII. 021 PI. XlV^f. 2 8. 
Scudd. Proceed, of the Ent. Soc. Philad. 1865 No. 6 

(sep. p. 20).
W eidem eyer Catalogue of North American Butterflies 

(falschlich T aygete  H.-Sch. f. 112—15 citirt).
Oeno Boisd. Icon. 1. 195 PI. 39 f. 4 — 6.

Herr.-Sehaft'. Syst. Bearb. d. Schmett. v. Eur. Bd. I. / I  
t. 12 f. 59. 60 t. 27 f. 123. 124.

Moschl. W . e. M. 1860 IV. 342, 1863 VII. 211 No. 8.
Staud. Catalog No. 293.
W eidem eyer Catalogue of North American Butterflies. 
L ederer Versuch. Zool. bot. Ver. 1852.
Dup. Bd. I. PI. 49 f. 1— 3.

Also Boisd. Icon. I. 197. PI. 40 t. 1. 2.
Herr.-Schaff. Syst. Bearb. d. Schmett. v. Europa t, 78

f. 381.
"B oisd. Hist, gen. et Icon. Lepid. de 1’Amćr. Sept. 197.
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B o r e  Esp. Schmelt. t. C. Cont. LV. f. 1 t. CVIII  f. i .
Hiibn. P ap .  t. 29 f. 1 3 4 — 136.
Meigen Syst. Bearb. d. europ. Schmett.  t. X X X . f. 1. 
Herr.-Schaff. Syst. Bearb. d. Scbmett. v. E u ro p a  Bd. I.

p. 70  t. 26 f. 119. 120 (f. 121. 122 T a y g e te? ) .  
Ochsenheimer Schmett. v. Eur. Bd. I. 1. 205. 19.
Moschl. W . e. Z. 1863 VII. p. 214.
Dalm an Pap. suec. 80, 7.
Z e t te rs led t  Insect, lappon. 902. 7.
W alle n g re n  Scand. D agfjarilar  p. 43.
Boisd. Icon. hist. I. 193. PI. 37 t'. 1 . 2  (3 T ay g e te? ) .
Dup. I. pi. 32 f. 1. 2.
Scudd. P roceed, of the Ent. Soc. Pliilad. 1865 No. 4 

(sep. p. 10).
if Schiodte in Rink Naturhist .  B idrag til en Beskriv af 

G rdnland 64.
W eid e m ey e r  Cata logue of  Nortli A m erican  Butterflies. 
L ed e re r  Versuch. Zool. hot. Verein W ien  1852. 
Staud. Catalog 290.

Bootes Boisd. Icon hist. I. 191. PI. 37 f. 4 — 6.
Dup. I. PI. 32 f. 3 - 5 .
Hiibn. Pap .  t. 207 f. 1 0 2 5 - 1 0 2 8 .
O chsenheimer u. T re itschke Schmett. v. Eur. Bd. X. p. 32.
Herr.-Schaff. Syst. Bearb. d. europ. Schmett. Bd. 1. 69

t. 80  f. 391. 392.
W a lle n g re n  Scand. D agljar i la r  p. 46.
* Morris Synop. Lepidopt.  N. Am. 72.
Moschl. W.  e. M. I8 6 0  IV. 342.
L ed e re r  Versuch. Zool. bot. Verein  W ien  1852. 

T a y g e te  Hiibn. Samml. Exot. Schmett.  Lep. I. P ap .  I. Nymph. IX. 
Oread. D. Nubilae 4 f. 1 — 4.
* D oubleday, W estw ood  u. Hewitson Gen. Diurn. L ep i

dopt, II.  283.
W ied e m ey e r  Cata logue of N orth  Am erican Butterflies. 
Moschl. W . e. M. 1863 VII. 213.

E d w a rd s  Proc. Philad. Acad. 1862. 57.
Staudinger  C a ta log  No. 291.

Calais Scudd. Proceed, of the  Ent. Soc. Philad . 1865 No. 3
(sep. p. 7).

? F orlunatus  F abric .  Ent,  syst. III. I. 214. 676.
Norna Quensel Act. Holm. 1791 p. 274 t. 10 t. 1. 2.
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C h i o n o b a s  B o r e  Esp. — Bootes Auet.
° C h i o n o b a s  C r  a m  b i s  F re y e r .  — T a y g e te  H.-Sch.
C h i o n o b a s  S e m i d e a  Say. —  Oeno Bd. H.-Sch. —  Von 

den ersten  S tanden  dieser A rt  g iebt Scudder im Boston Journa l  
o f  N a tu ra l  H istory Vol. VII. P a r t  IV. in einem Aufsatze, be- 
t i t e l t : B e m a rk s  on some character is tics  of the Insect-fauna 
of the  W h i te  Mountains of New H am pshire“ ausfiihrliche Nach- 
r i c h t .  Die Kaupe leb t  auf  einer Steinflechte (Pe lt ige ra  canina 
Hoffm.). Die Puppe  w u rd e  un te r  Steinen gefunden.

Das E i ist bleich gelbgri in , spharisch  o va l ,  am E nde 
am b re i tes ten ,  mit 25 B ippen ,  welche e rhaben  und quer 
gerunzelt  sind.

Die B aupe  ist b raunge lb ,  mit drei Reihen schw arzer ,  
nach  vorn schrag ges te l l te r  S triche au f  je d e r  Seite und einem 
sch w a rz en  Liingsstreif iiber den B iicken ,  die Sehragfleeken 
s te h e n  in dunkleren  B andem , und auf  jedem  Sehrage ti ich  steht 
ein kurzes H aar.  D er K opf echwarz gestricbelt. Die P uppe  
i s t  k u rz  und di ck,  mit gew olb lem  T h o ra x  und R iicken ,  die 
Endspitze fein.

Der S chm ette rling  flog von Anfang Juli bis Anfang A u
gust,  die B aupe  fand Scudder von Anfang bis Mitte August. 
A u f  d e r  beigegebenen Tafel sind al l e S lande  sehr schon ab- 
gebildet.  (Fortsetzung folgt.)

Synonymische Berichtigung.
(Entom. Zeit. 1868 pag. 228.)

In meiner Notiz iiber die Carabie inen-Gattungen Odonto- 
scelis W a t e r h .  (C nem acan thus  Br u l l . )  und B arypus  D e j .  
liabe icli Gudrin’s Species Cn. Desm arestii (Mag. de Zoologie 
1838 pi. 226) in der  G ruppe mit gestre iflen  F liigeldecken auf- 
geflihrt, wohin  sie n i c h t  gehort.  Ais ich je n e  Bem erkungen 
niederschrieb , w a r  das  Magazin de Zoologie nicht in meinem 
B e s i t z : nachdem  ich j e tz t  die darin  von G u ć r i n  aufgestellte 
A r t  mit meinen E xem plaren  verglichen liabe, finde ich, dass 
dieselbe v d l l i g  i d e n t i s c h  ist mi t  W a t e r h o u s e  Odonto- 
scelis D arw in ii  (C har ie sw orth  Mag. Nat.  Hist. IV. 356), m ith in ,  
da das Magaz. de Zool. schon im J a h re  1838 publicirt woi- 
den, Charlesw o r th ’s Magaz. etc. Vol. IV. e rs t  von 1840 datir t ,  
diese A r t  den Nam en G u d r i n ’s annehm en muss, zu w elcher  
also der Od. D arw inii  W a t .  als Synonym gehort.  — In der  
^ oraussetzung, dass W a t e r h o u s e  nicht eine A r t  als neu be-
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schreiben w e rd e ,  die in einer kenntlichen Abbildung ibm yor- 
lag ,  nahm ich a n ,  dass der Cn. Desmarestii G u ć r .  zu einer 
ande rn  grossen A rt  mit gestre iften  Fliigeldecken g e h o re ,  die 
sich allenfalls im Binnenlande der  Argentinischen Republik 
finde, und uber trug  irrthiimlich G u e r i n ’ s Nam en auf  die- 
selbe. Die von mir ais O d .  D e s m a r e s t i i  Guer. W a t .  nuf- 
gefiihrte Species ist also noch unbeschrieben, und ich schicke 
derselben diese Beschieibung naci), sie nacli dem verdienten Ver- 
fasser der  M onographie der  G attung Odontoscelis beneunend:

O. W a t e r h o u s i i  N o b .  Valde convexus, nigerrimus, ely- 
tris profunde str ia t is ;  striis pronotique margine viridi-aeneis,  
ra r ius  cupreis. L( ng. 8 — 10 Lin.

D icker und p lum per gebaut ais Cn. Desmarestii G u e r .  
(O. Darwinii W a t e r h . ) ,  namentlich bober g e v o lb t  und nacli 
V erhal tn iss  ktlrzer. Der Kopf im Yergleicb zum K orper  noch 
e tw as  grosser ,  gliinzend schw arz ,  wie Ftthler und Mundtbeile, 
nur die K iefertaste r  an der Spitze braun. Stirn durcli eine 
scharfe  Q uerfurcbe vom Kopfschilde g e t re n n t ,  die jederseits  
in einen tie f  eingedriickten P u n k t  ende t ;  vor dem A ugenrande 
eine scharfe Leiste und daneben 2 seichte Langsstreifen. Stirn 
und Scheitel ganz g la t t ,  ebenso der  V orderrucken , der  einem 
ovalen Kissen von gleicher Breite mit den Flugeldecken gleicht; 
die E ck e n  abgerundet,  der  Aussenrand e rbaben  und daneben  
in der  t iefen , erzgrttn  gefarbten  Furche 8 bors ten tragende  
P u n k te ,  die von vorn nacb binten allmiilig e tw as  w eiter  
von e inander en t le rn t  sind. Scbildcben kurz  und b re i t ,  auf 
den cylinderformigen T hei l  des M esothorax beschrankt.  Flii- 
geldecken langlich oval, lioeh gew ólb t ,  mit aclit tielen Langs
streifen und der  Spur eines neunten oben neben dem Anfange 
der  N ath .  D er H ands t re if  tiefer, w e i te r  absteliend, mit ein- 
ges tochenen , ku rze ń ,  borsten tragenden  Punk ten  und ande rn ,  
minder zahlreiclien ((>) mit langen Borsten  unm it te lbar  neben 
der  schwarzen K andle is te ; diese F u rc h e ,  wie die iibrigen, 
erzgriin g e f a rb t ,  bisweilen k u p fe r fa rb e n , wenigstens an den 
Seiten der  Furchen. Unterseite  und Beine glanzend schw arz ,  
w ie  der  iibrige K orper ,  mit steifen braunen Borsten in Quer- 
reihen au f  den Bauchringen und Langsre ihen  an den Beinen; 
die Schienen ausserdem  mit einer dichteren S tachelre ihe  an 
der  A ussenkan te ;  alle diese Borsten und Stacheln  briiunlich 
gefarbt,  in tiefen Grtlbchen stehend. Lange 8 — 10 Linien.

Ich fand diese A rt  in der  Provinz  Buenos Aires nacli 
Siiden, am Ufer des R i o  S a l a d o ;  dieselbe theilte  mir B r a -  
v a r d  aus E n trer io s  vom Ufer des Rio U ruguay mi t ;  — 
spa ter  e rh ie lt  ich sie bei P a r a n a  und S a .  F ś .

Buenos Aires, den 24. Juli 1869.
H. B u r m e i s t e r .
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I n t e l l i g e n t .

Anzeige und Bitte.
Auf vielseitigen W uosch  babe ich mich entschlossen, 

m eine grossentheils in den „Vei handlungen des naturhist.  Yer- 
eins fur die preuss. Rheinlande und W estfa len11 verfiffentlichten 
Beobacbtungen iiber die deutschen P h y t o p h a g e n  aus der  
Klasse der  Jnsecten in e i n e n  Band zu sammeln und heraus-  
zugeben. Um den wissenschaftlichen W ertli  des Buches zu 
erhohen , mochte ich alle  Entomologen, w elche sich mit bio- 
logiscben Studieu in dieser Richtung befasst baben und be- 
fassen, freundlich ersucben, mir ihre  noch nicht veroflentlichten 
E n tdeckungen  o d er  E rfab rungen  iiber bisher zw eifelbafte Ziich- 
tungen geneigt mittheilen zu wollen. Dass ich es fiir Pflieht 
e ra c h te ,  bei dergleichen mir brauclibaren Mittheilungen die 
K a m e n 1 der  geehrten  Beobachter d an k b a r  als authentische 
Queilen beizufugen, ist selbstverstandlich.

Aachen, im October 1869.
J.  H. K a l t  e n b a c h .

N a c h s c b r i f t  d e r  R e d a c t i o n .  W e n n  ich schon im 
N eujahrsgruss  1847 die aphidiologische 1 hiitigkeit des H e n n  
K. de ju re  celebriren d u r f te ,  so w ird  es mir eine um so 
angenehm ere  P flieh t ,  a lien in vovstebender Anzeige ange- 
sprochenen Vereinsmitgliedern die gewiinschte UnterstUtzung 
ans Herz zu legen, als H err  K. mit einer seltnen und muster- 
haften B e h a r r l ich k e i t  in dieser Reilie von Ja h re n  seine Studien 
wesentlich au f  dasselbe Feld  concentrir t  und es darin  unbe-
str it ten  zur Meisterschaft geb rach t hat.

Dr. C. A. D o h r n .

H e r r  Heinr. B u rm e is te r ,  Solin von Prof. B urm e is te r ,  ist 
bereits  au f  einer Reise in das Innere von Brasilien behufs 
entomologischer Exp lo ra tion  begiiffen u n d ,  ha t  dem Unter- 
zeichneten  den V ertr ieb  seiner Sammlungen ubertragen . Dafur 
sich In te ress irenden  stehen niihere Nachrichten  auf lranco 
A nfrage franco zu Dienst.

J. D. E. S c h m e l t z  jr.,
Gustos am Mus. Godeffroy in Ham burg.
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E r r a t a .

Pag. 52 loco P t e r o p l i o r i d e n  lege P e r o p  h o r id e n .
56 - Lachesis Tisiphone lege Lachesis, Tisiphone.

- 62 - Noctuen lege N o c t u r s e n .

Die E rk larung  der beigelegt.en Tafel I w ird am Schlusse der 
Abliandlung von J. Putzeys erfolgen, zu welclier sie gehort.

I i i l ia l t :

D o  l i m :  G edenkblattchen. P u t z e y s :  T rechorum  Monogr. p. 7. 
M a a s s e n :  Zahl der Lepidopleren p. 49. S p e y e r :  Setina aurita- 
ram osa p. 63. H erm apliroditism us p. 77. W a g n e r :  E ristalis ais 
Parasit p. 78. Z e l l e r :  Besprechung von Snellen’s V linders van 
N ederland p. 81. D o l i r n :  Linnaeana (F o rts.) p. 90. S c o t t :  Neue 
Hemipt. p. 98. Zwei neue Sp. Phym ata p. 102. S c b e n c k :  Bemerk. 
iiber Bienen p. 104. K a w a l l :  Entom . A nm erkungen p. 108. B e t h e -  
Throscus exul p. 111. M S s c l i l e r :  Lepidoptera von L abrador p. 113. 
B u r m e i s t e r :  Synonymische B erichtigung p. 125. Intelligenz p. 127. 
E rra ta . Zu Tafel 1.

;
(Ausgegeben Anfang N ovem ber’s 1869.)


