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Icli lege den Fachgenossen in den nachfolgenden B la t te rn  
einige Entdeckungen  und Beobachtungen aus den le tz ten  Ja h re n  
vor. Indem icli mir fiir eine sp a te re  Zeit  genauere ,  von Dia- 
gnosen begleitete  Schilderungen der  T hiere  vo rbe l ia l te ,  lioffe 
icli, dass die nachfolgenden Beschreibungen zur E rkennung  d e r  
A rlen  einstweilen geniigen w erden .

1. Crambus Zermattensis nov. spec.
Ich fand Mitte Juli l86f) das sonderbare  Gescliopf in 

einem frischen m annlichen E x em p la re ,  und zw a r  in den Um-- 
gebungen Z erm a tts ,  unfern des sogenannten  S chw arzsees am 
busse  des von Touristen  viel besuchten Hornli.  Y ierzehn Tage  
s p a te r ,  ais ich den Ausflug in Gesellschaft S t a u d i n g e r ’ s 
w ie d e rh o l te ,  gelang es nach langerem Suchen meinem Be- 
gleiter,  noch ein ganz abgeflogenes zweites Stuck zu erbeuten. 
Der G edanke  an eine zufallige A berra tion  ist eomit nicht 
s ta tthaft .

Grosse des Cram bus Maculalis Z e t te rs t . ;  doch sind die 
Vorderfli igel betrach tl ich  sclvmaler. D er  Kopf w eissg rau ;  
ebenso die T a s te r ,  deren  Aussenseite indessen , namenflich 
gegen die Spitze b in ,  in ein dunk le res ,  schwarzliches Grau 
gehiillt ist. Die Ftth ler schwarzlich . Der T h o ra x  zeigt ober-
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wiirts die Farbe der VorderflUge], ein eigenthUmliches, braun- 
lich angeflogenes Dunkelgrau. Die Schulterdecken erscheinen 
weissgrau mit dunklem schwarzlichem Innenrande. Etwas 
helleres Grau als am Thorax zeigt sieh auf der RUckenflache 
des Hinterleibes. Beine und Unterseite des Rumpfes bleiben 
ziemlich hellgrau.

Die VorderflUgel lassen in dem schon erwahnten grauen 
Kolorit eine eigenthUmliche weissliche Zeichnung erkennen. 
Diese beginnt an der W urzel,  jedoch der Costa naher als 
dem Innenrand, als eine Langsstrieme, welche vor der lialben 
FlUgellange in drei etwas undeutliche, radienartige Aeste 
spitzwinklig zerfallt. Letztere verschwinden nacli ungefahr 
drei Viertheilen der FlUgellange vollig. Unter dem Stamme 
jenes ersten Langsstreifens, der FlUgelfalte entlang, zieht eine 
zweite, aber feinere, gleichgefar'ote Langslinie. In der halben 
FlUgellange erkennt mau eine a us drei (etwa 1 Lin. langen) 
scliwarzen Strichen bestehende, schief Uber den FlUgel ange- 
brachte weitere Zeichnung. Der erste dieser schwarzlichen 
Streifen ist ein Doppelstrich, die Rander des vordern weissen 
Gabelarmes einfassend. Der zweite, ebenfalls gedo])pelt, liegt 
der  FlUgelwurzel naher und ist dicker. Der d rit te ,  der 
Wurzel am nUchsten angebrachte jener Striche ist einfacb 
und dem Dorsalrande scbon ziemlich angenahert. In vier 
Fiinftheilen der FlUgellange erscheint eine stumpfwinklig ge- 
brochene, leicht zackige, weisse, schmale Querbinde. Sie er- 
innert an diejenige des Crambus Luctiferellus Hbn.; doch ist 
sie dem Hinterrande nicht so genahert ,  wie bei dem eben 
genannten Thiere , und die Schweifung nur eine ahnliche, 
aber nicht die gleiche. Nach einwarts von ihr zeigen sich 
etwa seclis kleiue strahlige schwarze Striche. Hinter der 
Querlinie gewinnt der VorderflUgel den eigenthUmliclien grauen 
Grundton wieder. Dicht unter der Spitze bemerkt man noch 
ein kleines weissliches Dreieck, dessen Bas s den Hinterrand- 
franzen aufruht. Diese sind weissiich, an ihrer W urzel zu- 
nachst von feiner schwarzer Punktre ihe , dann von einer 
zarten schwarzlichen Linie durchzogen. Die Franzenspitzen 
zeigen sich schwarzlich verdunkelt.

HintertlUgel massig dunkelgrau; ihre Franzen weissiich 
und mit doppelter zarter schwarzlieher Grundlinie versehen.

Die Unterseite ist ziemlich zeichnungslos grau. Am 
Costalrande der VorderflUgel, ungefahr nach drei Viertheilen 
der Lange, bemerkt man einen dunkelgrauen Schattenfleck.

Wie sich aus der fast kleinlich genauen Beschreibung 
ergiebt, existirt nur eine entferntere Verwandtschai't mit C. 
Luctiferellus.
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2. Dichrorampha Harpeana Stgr. in litt.

Ich liabe diesen neuen W ickler schon vor Jahren  auf 
ho hen Alpen des Engariin, namentlich auf der Passhohe des 
Bernina in der Nahe des neuen Hotels, melirfach gefangen. 
Zahlreich fand er sieli Ende Juli und zu Anfang des August 
1809 am Fusse des Gornergrats bei Zermatt, einige hundert 
Fuss untei halb jenes weltberiihmten, unvergleichlichen Aus- 
sichtspunktes. E r flog d-aselbst auf mit Rhamnus pumilus 
bewachsenen Stellen. Ich beschreibe nach einer Anzahl ganz 
frischer Exemplare, von welchen jedoch nur eines ein Weib- 
chen ist. Doch sali ich letztere in Mehrzahl unter S t a u 
di n g e r ' s  Ausbeute.

Grosse ungefalir diejenige der allbekannten D. Plumbana 
S co p .  Doch ist unser Thierchen etwas schlanker und schmal- 
fliigliger. Fiihler grau, dunkler geringelt. Kopf, Brust, sowie 
die Aussenseite der Taster (ihre Innenseite ist weisslichgrau), 
erscheinen beim £  duukelgrau, ebenso , doch etwas heller, 
der Leib. Die Unterflache des Korpers besitzt ein ziemlich 
lichtes Grau: die Fussglieder der Beine sind dunkler geringelt.

Die Grundfarbe des Vorderfliigels bildet das namliche 
Grau, wie es iiber die Korperoberflache des Tliieres verbreitet 
ist. Am Vorderrande, liach drei Fiinfteln der Fliigellange, 
erscheinen drei weissgraue, schwach bleiglanzende Doppel- 
hiikchen, von welchen das erste und zweite Paar, zu undeut- 
lichen Querlinien verlangert, schief iiber den Fliigel nach dem 
Afterwinkel hinzielien. Aehnlich gefiirbt ist auch der lnnen- 
rainllleck, der in der Mi-tte durch dunkelgraue Bescbupjmng 
getheilt ersebeint. E r  kelirt in mehr ais halber Fliigelbreite 
mit winkliger Knickung streifenartig nach innen gegen den 
Vorderrand. Die Vorderfliigelfranzen zeigen sich weisslich, 
ihre Wurzeln heller, ihre Spitzen dunkler grau gefarbt. Der 
Hinterrand liihrt etwas unter der Flugelspitze eine eingekerbte 
wei8sliche Stelle. Ueber ih r ,  in der Fliigelspitze, bemerkt 
man einen schwarzlichen Punkt. Unterhalb jener Einkerbung 
zieht eine Reihe kleinerer Punkte v«r den Hinterrands- 
franzen hin.

« Hinterfliigel grau; ihre Franzen mit ahnlicher, jedoch 
weniger deutlicher Zeichnung ais diejenigen des vordern 
Paares.

So verhalten sich deutlich markirte mannliche Exemplare. 
Andere bieten auch bei volliger Frische eine viel weniger 
scharfe Zeichnung dar. Ebenso kann die liefgraue Grund
farbe der Yorderfliigel einen briiunliclien Anllug gewinnen.

Sehr deutlich ist die Zeichnung der Yorderfliigel des 
etwas kleineren $. Weissliche Schiippchen liegen bier in

8*
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der  g rauen  G rundfarbe ze rstreu t,  nam entlich Uber die FliJgel- 
wurzel.

Die U nterflache der  D. H arp ea n a  besitz t eine lich tgraue 
Farbung . D er e tw as  dunklere  Costa lrand  des Yorderflugels 
zeigt »ach der  Spitze hin v ier  oder  fiinf weissliche Hakchen.

A n m e r k u n g . Ich glaube noch einen zweiten, nahe verwandten 
Wickler in einigen Exemplaren gleichfalls von den Hochalpen des 
Engadin zu besitzen, ein grosseres Thier, mit schmaleren, spitzwinkli- 
geren, brauneren, ganz verloschen gezeichneten Vorderfliigeln. Sollten  
sich in der Folgę die Artrechte feststellen lassen, so schlage ich den 
Namen D. R h a e t i c a n a  vor.

3. Adela Panicensis nov. spec.

Eine neue p rach tige  Adela der  H ochalpen. Sie s teh t  in 
nalier V erw and tschaf t  mit A. Cuprella SY., welclte sie nur 
unbedeutend an Grosse iibertrifft,  w iederholt  jedocli die F a r 
bung und Zeichnung der  A. A ustralis  HS.

K opf des Mannchens schw arz lich  g rau ;  Gesicht. braunlich 
gelb  behaar t .  Augen betrachtl ich  gross. Fiihler e tw a  von 
dreifacher K orperlange .  Ihr  W urzelg iied  verd ick t  und 
sc h w a rz ,  die Geisel in ih re r  un teren  Halfte weisslich und 
dunke lb raun  ger inge lt ,  w ah ren d  die obere  P a r t ie  einfach 
weisslich bleibt.  T as te r  ansehnlich mit sc h w a rz e r ,  biirsten- 
a r t ig e r  B ehaarung. K orper  s c h w a rz ,  die S chulte rdecken  
goldig-kupl'ern erglanzend. Beine in ahn licher  W e ise  s c h w a rz 
lich b e h a a r t ,  wie bei A. C u p re l la ;  O berschenkel und Schienen 
nach aussen mit kupferigem  Glanz, die T arsen  g rau  mit weiss 
geringelten  Spitzen.

Die Votderflugel ,  etw'as spitzw inkliger  ais diejenigen der  
A. Cuprella ,  ftthren eine prach tvo lle ,  mit Goldschimmer ver- 
sehene K upferfa rbe ,  w'elche nach  dem Y orde rrand  und der  
Fliigelspitze dunkler  sich g e s ta l te t ,  und hier bei gewissen 
Beleuchtungen in das V io le ttb raune  schillert .  In zwei Drit- 
theilen der  Flugelliinge erscheint die schmale senkrech te  
weissliche Q uerb inde ,  w u rz e lw a r ts  von schw arz licher  Linie 
begrenzt.  F ra n ze n  von der  FlUgelfarbe.

H inte illugel und ih re  F ranzen  dunkelgrau.
Die Unterseite  der  Fliigel g rau ,  m it go ldbraunem  Metall- 

sch im m er,  nam entl ich iiber die Befranzung. Die Querbinde 
d e r  Vorderflilgel schim m ert verloschen d u rc h ;  nur das Costal- 
ende erscheint ais weissliclies Piinktchen.

Eine Y ar ie ta t  des Mannchens zeigt in der Mitte zwischen 
Querbinde und FlUgelspitze noch einen kleinen weissen Costal- 
fleck, w e lcher  auch u n te rw a rts  au sgep rag t  ist.

Mein F reund, H er r  J .  B o l l  von B r e m g a r te n ,  fing schon 
vor m ehreren  J a h re n  bei Ueberschreitung  des P an ix e r  Passes
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(de r  Grenze zwischen Graubiinden und G la rus) ,  und zw ar  
au f  der  G larner  S eite ,  e lw a 6 m annliche E x em p la re  des rei- 
zenden Thierchens. Das W eibchen  kennen w ir  noch nicht.  
Die F lugze it  E nde Ju li  oder Anfang August.

4. Depressaria Alpigena nov. spec.

Das T h ie r  gehort  zu jenen  D epressarien ,  welcbe sich 
durch ein scharf  abgegrenztes  W urzelfe ld  der  Yorderfliigel 
auszeichnen.

Grosse diejenige der  D. Cnicella, zum Theil  nocb e tw as 
dartlber. Der Schnit t  der Fliigel erscheint ahn l ich ;  doch ist 
die Spitze des vorderen  P aares  hier s tum pfer  ais bei jener  
bekannten  Art.

Kopf, Brust u n d  Yorderfliigel zeigen ais G rundfarbe  ein 
eigentiiiimliches helles Relibraun, demjenigen ahnlich, w elches 
hellgefarbte S tiicke der  D. Senecionis S tgr.  aus Spanien in 
meiner Sammlung fiihren. Fiihler rehb raun  mit g rauschw arzem  
Anflug; S tirne viel heller, ins W eissbraunliehe ziehend. T a s te r  
von der  F a rb ę  der  S tirne; das Mittelglied nach aussen reh 
braun v e r d u n k e l t ,  das Endglied ohne w eite re  Zeichnung, 
H interleib  braunlich  w eiss ;  noch heller  die Beine. Doch sind 
Ober- und U nterschenkel des ers ten  Beines ausw arts  braunlich 
angelaufen. Die Fuseglieder braungrau  mit l ichleren Quer- 
ringen. Die Ringe des Bauches zeigen auf  der  U nterse ite  
eine D oppelre ihe  schw arz lichbrauner  F lecke.

Das W urze lfe ld  d e r  Vorderfliigel besitz t  die F a rb ę  von 
Kopf und B ru s t ,  w ah rend  d e r  tibrige Theil  des Fliigels ein 
d unk le re s  rehbraunes  Colorit gew innt,  w elches je d o ch  bei den 
verschiedenen Exem plaren  bald l ich te r ,  bald  gesa tt ig te r  e r 
scheint. Auf das  W urze lfe ld  folgt zunachst eine tie fbraune 
Yerdunkelung. Sie iibertrifft jenes  an Grosse, ru h t  in voller 
Breite  dem lnnen rand  des Vorderflugels auf, w ah ren d  sie den 
Costa lrand  nicht gew innt un d ,  wenn man w i l l ,  h ier in zer- 
s treu te  b raune  Schiippchen sich aullost. Nach hinten ver- 
schwim m t sie ohne scharfe G renze  in die F lugelfarbe. Hier 
nun, e tw a  in einem Drittheil der  F lu g e l lan g e ,  kann eine ge- 
kriimm te Querreihe k le iner  schw arz licher  P unk tchen  erschei- 
nen. Das eine meiner  E x e m p la re  zeigt vier derselben in 
scliwach bogenformiger Krum m ung, das an d e re  nur zw ei; bei 
dem d r i t ten  Stilck feh lt  die P unk tchenre ihe  ganzlich. Eine 
zw eite  t ie fbraune V erdunkelung  in G esta lt  eines unbestimmt 
rundlichen F leckes nimmt das m it t le re  Fiinftel des Vorder- 
fliigels ein, e r re ich t  den V o rd e rra n d  nicht vollig, bleibt jedoch 
in weitem Abstand ge trenn t vom lnnenrand , w elcher  h ie r  die 
rehb raune  G rundfarbe vollig frei von dunkleren A tom en zeigen
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kann. In jenem  dunklen F leck  erscheinen nebeu einander 
zwei kleine weisse P iink tchen , oder auch nur ein einziges. 
E ine w eitę re  V eranderl iehke it  kornint iiber den Vorderlliigel 
dadu rch ,  dass die e r w a h n te  tleckenartige V erdunkelung  ver- 
lóschen, j a  des ganzlichen verschwinden kann. Das Endstiiek 
des Vorderfliigels pflegt durch aers treu te  braune Schiippchen 
v e rdunke l t  zu sein; bald m ehr,  bald weniger. Vor den 
H in terrandsfranzen  erblicken w ir  endlich noeh eine Reihe 
t ie fbrauner Punkte. Je n e  F ranzen  selbst zeigen das gew óhn- 
liche R e b b ra u n ,  wobei W urze l-  und S pitzenpar tie  beller e r 
scheinen ais die Mitte.

Die Hinterfliigel an  ih re r  W u rz e l  heli l i c b tg r a u , e tw as  
dunkler  der  ilbrige Thei l ;  die F ra n ze n  mit sehr verloschener, 
hellerer ,  doppel te r  W urzellin ie .

Auf d e r  Unterse ite  erscheinen die vorderen Fliigel grau. 
Ih re  R andpar t ie  springt in Form  gelblich weisser S trah len  
eine S trecke w eit zwischen den A dern  in die Fliigelflache 
ein. Hinterfliigel hell gelblich g rau ,  mit einer Reihe dunk le re r ,  
verloschener P unk te  vor den F ranzen .

Icli erzog zu Anfang August v ier  E xem pla re  des T h ie res  
aus der  L a rv e  in Zurich. Die Raupen  w a re n  iin Engadin ,  
ohne Zweifel in der N ahe  Sam adens durch H errn  P f a f f e n -  
z e l l e r  auf  einer Umbellifere eingesarnmelt vvorden. Die 
diirftigen Reste  der  h a lbverdo rr ten  Kahrungspflanze ges ta tte ten  
leider eine Bestimmung nicht mehr.

5. Gelechia Acupediella v o n  H e v d .

Grosse und G esta l t  der  allgemein bekannten  G. Pedi-  
secjuella H bn.; doch sind die Vorderfliigel e tw as  schm aler  und 
spitzwinkliger.

Kopf, Brust,  Vorderlliigel t ragen  als Gruudfarbe ein eigen- 
thiimliches H ellg rau ;  le tz te re  sind ziemlich grob beschuppt. 
Die T as te r  zeigen nacli aussen das Mittelglied init sehwarzlich 
g rau e r  Spitze, das Endglied  mit 3 schw arz lichen  Halbringen. 
Sie besitzen im U ebrigen die gleiche hel lg raue  Grundfarbe,  
welche au f  der  Unterseile des Leibes last weissiich erscheint, 
w ahrend  die Riickenflache lichtbraunlich  g rau  sich zeigt. 
Beine he l lg rau ,  ausserlich mit einigen schwarz lichen  Schiipp- 
chen. Fiihler in dem gewohnliehen G rau  des T h ie re s ,  ver- 
loschen dunkel geringelt.

Die Vorderfliigel besitzen an der  W u rz e l  des Costal- 
randes ein dunkles schwarz liches F leckchen. Ein zweites 
s teht ebenfalls der  W u rz e l  na h ,  doch fast in halber  Fliigel- 
breite. E in  grosserer  schwarz licher  F leck  erscheint in zwei 
Fiinlteln der F ltigellange, aber  dem V o rd e rra n d e  naher  als dem
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I n n e n ra n d e .  Sch ie f  u n te r  ihm , doch  d e r  W u r z e l  b e t r a c h t l i c h  
n a h e r ,  b e m e r k t  m a n  einen a h n l ic h e n ,  a b e r  w e n ig e r  d e u t l ic h e n  
g le ich fa rb ig en  F leck .  E in  d r i t t e r  ahn lich  g ro s s e r  z e ig t  sich 
in z w e i  D r i t te ln  d e r  F lu g e l la n g e ,  g e n a u  d ie  M itte  d e r  F lug e l-  
b re i te  e in l ia l tend .  D ie  F lu g e l sp i tz e  von s c h w a rz l ic h e r  L in ie  
e ingefasst .  D ie  F r a n z e n  b ra u n l ic h  g r a u  mit g an z  v e r lo se h e n e r  
T he i lungsl in ie .

H in te r f luge l  l i c h t  b r a u n l i c h g r a u ;  ih r e  F ra n z e n  g le ich  den- 
j e n i g e n  des  v o rd e r e n  F l i ig e lp a a re s .

D ie U n te r s e i t c  z e ig t  den  V o rd e r f lu g e l  g la n z e n d  du nk e l-  
g r a u ;  n u r  d e r  C o s ta l r a n d  u nd  d ie  S p itze  sind w eiss lich  g r a u  
e ingefass t .

Ich  v e r d a n k e  d ieses T h ie rc l ie n  d e r  G iite  d es  S e n a to r  
v o n  H e y  d e n .  M ein  v e r e w ig t e r  F r e u n d  t r a f  d ie  R a u p e  an 
H ip p o p h a e  rh a m n o id e s  bei R a g a z  im H o ch so m m e r  u n d  e rzog  
eine  m ass ig e  A n za li l  von  E x e m p l a r e n  n a c h  se in e r  R u c k k e h r  
w a h r e n d  des O c to b e rs  in F r a n k f u r t  a. M. I c h  h a b e  d iese lben  
in se iner  S a m m lu n g  f r i ihe r  geselien  u n d  vvenig W e c h s e l  b e 
m e r k t .  E s  m a g  so u n se re  B e sc h re ib u n g  nacli e inem  W e ib c h e n  
g e re c h t f e r t ig t  sein.

6. Gelechia M yricariella R e u t t i  in  li t t .  *

A us d e r  V e r w a n d t s c h a f t  d e r  G. F u g a c e l l a ,  e ine  E n t-  
d e e k u n g  R e u t t i ’ s. G ro sse  und F lu g e l fo rm  sind d ie  des eben  
g e n a n n te n  T h i e r e s ; au ch  F a r b e  und  Z e ic h n u n g  fa l len  v e r w a n d t  
a u s ;  F i ih le r  b r a u n l ic h  g r a u ,  d u n k le r  g e r i n g e l t ;  K o p f  b ra u n l ic h  
w eiss .  D a s  M it te lg l ied  d e r  T a s t e r  aussen  m i t  z w e i  d u n k e l-  
b r a u n e n  F l e c k e n ,  das  E n d g l ie d  m it  z w e i  d e ra r t i g e n  R in g e n ;
L e ib  b rau n l ich  g r a u ,  u n ten  g a n z  l i c h t :  d u n k e l  j e d o c h  a n  de n  
Seiten . B eine  b rau n l ic h  w e iss  m it  b r a u n e n  S c h u p p e n ,  F uss-  
g l ie d e r  m i t  b ra u n e n  B in g e n ;  l ic h tb ra u n e  H a a r e  am  U n te r -  
8clienkel d e s  le t z te n  B e in paa res .

D ie  z iem lich  sc h m a le n  V o rd e r f lu g e l  ze igen  ih r e n  W u rz e l -  
th e i l  e in n e h m en d  z u n a c h s t  e in  d u n k e ib r a u n  g ra u e s  fa rb iges  
R e c h t e c k ,  bald  d e u t l i c h e r ,  b a ld  u n d e u t l i c h e r ,  z u w e i le n  den  
V o r d e r r a n d  n ic h t  e r r e ic h e n d  u nd  g e w o h n l ic h  m it  e in e r  Sp itze  
in die  F l i ig e l fa l te  v o rsp r in g en d .  N un fo lg t  d e r  u b r ig e  hell-  
g r a u e ,  s t e l len w e ise  d u n k le r  m a r m o r i r t e  F luge l .  Z w e i  s c h w a rz e  
P i in k te h e n  s te h e n  o h n g e fa h r  in h a lb e r  F lu g e l l a n g e  sch ief 
u n te r  e in a n d e r ,  d a s  d o rs a le  d e r  W u r z e l  b e t r a c h t l ic h  n&her. 
O c k e rg e lb e  S ch u p p c h e n  b ilden  d re i  bis  funf k le in e  F le c k c h e n ,  
an  und in w e lc h en  s c h w a rz e  B eschu pp un g  zu ersche inen  pflegt.
D ie  F lu g e l s p i tz e  is t  von  e in e r  u n d eu tl ichen  P u n k tc h e n re i l ie  
u m z o g e n ;  ein s c h w a r z e r  K eils tr ich  nocli in  d e r s e lb e n ,  dem
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H interande nahe. F ranzen  lichtbraunlich g rau ,  an d e r  Spitze 
dunkler.

Hinterflugel und F ranzen  ebenfalls hellbraunlich grau.
Die Unterse ite  t r a g t  ein g lanzendes ,  ziemlich sa turirtes  

B rau n g rau ;  die R a n d er  beider FJiigeipaare hellrotłilich g rau  
eingefasst.

I)as Raupchen  Iebt Ende Mai und Anfang Juni in den 
E ndtr ieben  der  T am ar ix  germanica. R e u t t i ,  der  bekannte 
V erfasser d e r  Lepidopierenfuuna B adens ,  fand es sclion vor 
J a b re n  au f  den Rheininseln in der  N ahe von Lahr. H errn  
B o l i  und mir kam  es in d e r  N ahe Brem gartens au f  einer 
Halbinsel der  Reuss einige J a h r e  lang  ziemlich haufig vor. 
J e tz t  ist es daselbst verschwunden.

Die E n tw ic k lu n g  erfolgte E n d e  Juni und zu Anfang Juli.

7. Gelechia Diffluella M a n n  in litt.

E in  kleines T h ie r ,  der  G. Psilella nahe ,  doch e tw as 
k le iner  und im weiblichen Geschlecht. mit verkiim m erten  
Fliigeln, w ah ren d  sie bei je n e r  A r t  die voile E n tw ick lung  ge- 
winnen.

W i r  kónnen  unsere Beschreibung ziemlich kurz fassen, 
indctn w ir  nur den Unterschied gegeniiber G. Psile lla  hervor- 
heben wollen. Das ganze T h ie r  t r a g t  ohnge lah r  den gleich 
tiefen g rauen  G rund ton ; doch fehlt ihm d e r  rostbraune Anilug. 
Die P iinktchen au f  dem Yorderflugel stehen ahnlich wie bei 
Psilella. Die F lugelspitze ist l ichtgrau mit dunkelgrauen  
H akehen  des Costalrandes. E in  dunkler  P u n k t  au f  den 
F ranzen  der  Spitze, w elche he l le r  bleiben ais diejenigen des 
Afterwinkels .

Der Costalrand in ganzer  L ange  ist bei einigen Exem - 
plaren  betrach tl ich  verdunke lt ;  bei andern  be inerk t  man davon 
keine Spur.

Das W e ib c h e n , mit spitzen kurzeń Fliigeln veisehen, 
ble ib t l ichter und braunlicher ais der  Mann: die Zeicbnuneen 
ahnlich.

Ich fand das Thierchen  in beiden G eschlechtern  urn Mitte 
Ju li  I860  auf deni Rille lberg  bei Zerm att .  Es schw arm te  
d ich t  neben dem G asthofe frUh Morgens iin Sonnenschein. 
Schon seit langen Ja h re n  en th ie l t  meine Sammlung ein inann- 
liches S tuck aus den Berner  Hochalpen.

8. Gelechia Cacaminum nov. spec.

Nieht ohne Besorgniss beschreibe  ich diese gleichfalls 
hochalpine neue Art.  Sie g e b o r t  zu je n e n  k le ins ten ,  wenig
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deutlich gezeichneten  G elech ien ,  w elche  in W o r t  und Bild 
so schwer kenntlich gem ach t w erden  konnen.

Unser  T h ierchen  ist der  Gelechia Murinella HS. ah n l ich ;  
derselbe F liige lschn it t ,  doch fast um ein Drittheil k le in e r ;  
ebenso sind beide F li ige lpaare  entschieden schmaler. Die 
G rundfarbe von Kopf, Brust und Vorderfli igel, ebenso des 
Leibes ist ein eigenthiimliches, ziemlich belles, leicbt b raunlich  
angeflogenes S chiefergrau ;  e tw as  dunkler  d e r  Leib und die 
kaum  geringelten  Filbler. Die Beine von der  Grundfarbe ,  die 
Fussg lieder  ohne Zeichnung.

Die Vorderfliigel erscheinen g la t t  besehupp t,  schwach 
g lanzend ; nach drei V iertbeilen ,  dem A fte rw inke l e tw as  an- 
gen a h e r t . , ein schw arzes  P iinktchen. Der Spitzentheil  des 
Vorderfltigels mit weisslichen und schw arzen  Schiippchen un ter-  
m eng t;  in den F ranzen  der  Fliigelspitze ein schw arzes  F leck- 
chen. Diese F ranzen  sind e tw as  heller grau.

Die Hinterfliigel und ih re  F ra n z e n ,  ebenso die ganze 
Unterflache des Thie res ,  erscheinen glanzend hellgrau.

Das W eibchen  ziemlich plump und kurziliiglig, sonst dem 
mannlichen T h ie re  gleich.

Vor drei Ja h re n  e rh ie l t  ich auf sehr hoch gelegenen Alp- 
wiesen des Engadin in der  Kalie von Sils einige E x em p ia re  
des Thierchens. Sie flogen in windsti l len  Stunden iiber das 
k n ap p e  Gras. Das W eibchen sass still. A u d i  vom Riffelberg 
bei Z e rm a t t  besitze ich das kleine Geschopf.

9. Gelechia Ferrea nov. spec.

E in  gleichfalls sehr einfach gezeichnetes Thie r .  Von der 
Grdese der  G. A lacella  Dup.; in der  ganzen H altung  an die 
betriichtlich grossere  G. Infernalis H.-S er innernd.

Unser T h ie r  t r a g t  iiber K opf,  B ru s t ,  Hinterleib  und 
Vorderfliigel ein rech t dunk le s ,  fast schwarzliches Schiefer
g r a u ;  auch T as te r ,  Fiih ler und Beine fallen ahnlich und zw a r  
zeichnungslos aus. G anz auffallend wirji unsere G elechie 
durch  einen s ta rk en  Glanz der  fein beschuppteu F l i ig e l , so 
daes man an den M etallschimmer des Eisens e r in n e r t  w ild .

Die Vorderfliigel besitzen ais einzige Zeichnung drei lief 
schw arze  Piinktchen.

Dieselben bilden gew isserm assen  einen ausserst stumpfen 
W inkel.  Das ers te  derselben, dem Innenrand  nahe ,  erschein t 
vor ha lber  F li ige llange ,  das le tz te  s teh t  iiber dem After- 
w in k e l ;  das m ittle re  unserer Piinktchen zeigt sich in ha lber  
Lange  zwischen jenen  beiden, docli nach der  Costa vorge- 
r iiekt,  in der  Mitte der  F liigelbreite .
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A u f dem Rittelberg bei Z e rm a t t  gleichzeitig mit G. Dif- 
tluella gefangen. Ich erhie lt  ein halbes Dutzend mannlicher 
Exem ]ilare. Das W e ib c h en  blieb mir leider unbekannt.

10. Oecophora Auromaculata nov. spec.

Der bekannten  O. F u lv igu t te l la  Z. nahe v erw an d t ,  aber  
le icht von ih r  zu un terscbeiden ,  be trach tl ich  grosser  und 
schmalfliigliger, im Ausmaass der  O. A ugustella Hbn.

F iih ler  dunkelb raun  mit verlosehenen dunk le ren  Ringen. 
K opf  lichtbraun, in der  F a rb u n g  des zuerst genannten T h ie re s ;  
ebenso die T aster ,  dereń Endglied nach aussen jedocli dunkel 
angelaufen ist. Brust und Leib dunke lb raun ,  Beine grau- 
b raun, nach aussen und oben je d o ch  dunkler  beschuppt und 
gefleckt.

Die Vorderfliigel fiiliren das Colorit der  0 .  F u lv igu tte l la ,  
jenes eigentbiimliche D unkelb raun ,  w elches jedocli bald lichter,  
bald gesa tt ig te r  erscheint.  Sie ha ben ahnliche dottergelb- 
liche Zeichnungen, wie bei dem genannten  T h ie r ;  doch sind 
diese w eit  grosserem W echse l  un terw orfen  und von denjeui- 
gen der  F u lv igu t te l la  le icht zu unterscheiden. Die Fliigel- 
w urzel t r a g t  in d e r  F a l te  gewohnlich einen kurzen d e ra r t ig  
gefa rb ten  L angss tr ich ;  doch kann  die do tte rgelbe Bestaubung 
das ganze W urze lfe ld  einnehmen. An der  Costa in zwei 
Fiinfteln d e r  F liigellange findet sich ein kleines einfaches 
oder doppeltes  Fleckchen. Ihm entspricht ein grosserer  dor- 
sa ler  Gegenfleck, schief nach h in ten  in m ehr  als halber  Fliigel
lange angeb rach t ,  in Form eines schlecht, geformten D reiecks, 
dessen Basis dem Innenrand  aufruht.  Der grosste  der  hellen 
F lecke aber,  unbestimm t rundlicli oder  halbmondformig, e r 
scheint im Spitzentheil des Fliigels iiber dem A fterwinkel.  
F ra n ze n  von der  Fliigelfarbe. Eines meiner E x em p la re  zeigt 
am A fte rw inke l  eine do tte rge lbe  Beschuppung jener .

Hinterfliigel und F ranzen  d u nke lg rau ;  die W urzel le tzte- 
re r  e tw as  heller.

A uf  der  Unterseite  erscheinen die Fliigel e tw as  g lanzend 
und von dunkel ro th lichgrauer  F arbe.

Ich ling A nfang Juli 1865 in Gesellschat’t von H e i n e -  
m a n n ’s im Engadin  diese neue Oecophore, in e tw a s  m ehr  
als  einem halben Dutzend mannlicher und w eiblicher  E x e m 
plare. Sie flogen dicht un ler  der  P asshdhe der  Maloja nach 
Casaccio zu an grossen, eben bliihenden Umbellileren. An 
ihren Dolden m ag im Spatsom m er,  iihnlich wie bei 0 .  F u lv i
gutte lla ,  die R aupe  zu linden sein. 1867 w ar  das Thie rchen  
an der  gleichen StelJe sehr selten.



I l l

11. Butalis Glacialis F r e y .

E in  autl'allendes T h ie r  der  Hochalpen, e tw a  in der  Grosse 
der  B. Fallace lla  S c h lg . , doch p lum per uud in beiden Ge- 
schlechtern  auffallend wechselnd. K opf,  Brust und Vorder- 
fliigel tragen beim Mannchen ein m a tt  g lanzendes,  tief dunk- 
les, fast schwarz liches E isengrau ; le tz te re  sind e tw as  grob 
beschuppt. Dieselbe F arbe  besitzen die Fiililer und Palpen . 
L ichter  g rau  fallen die Beine aus ;  die Schienen des le tzten 
P aares  ziemlich behaar t .  I.eib massig dunkelg rau  mit braun- 
lichem Anflug; beim W eib  die vorle tz ten  R inge un terha lb  
weisslich.

Auf den Vorderfliigeln zeigt die Lupe ze rs treu te  weiss- 
g ia u e  Sehiippehen: sparliche an  der  W urzel und der  W urze l-  
hiilfte der  C o s ta ,  zah lre ichere  im Spitzentheil. Gross ist 
jedoch  die Anzahl der  weissen Sehiippehen beim Mannchen 
iiberhaupt n ich t ,  so dass es sieh nur um einen lich teren  A n
flug filr das  unbewaffnete A uge  handelt.  F ranzen  braunlich 
g rau  Das gleiche G rau , jedoch  e tw as  lichter,  besitzen die 
Hinterfliigel und ihre Franzen.  L e tz te re  zeigen eine hellere 
Wurzellinie.

Die Unterse ite  b raunlichgrau ,  ziemlicli glanzend.
Das W e ib ,  aus dessen Hinterleibsende eine braunliche 

Legerohre  h e rv o r s te h t ,  kann hinsichtlich der  F 'a rbung  dem 
Mannchen nahe bleiben und eine ahnliche sparliche weiss- 
graue  Beschuppung des Yordertliigels besitzen. Jene weiss- 
liche Beschuppung kann  aber  so iiberhand nehm en, dass der  
grosste  Theil  des Fliigels l ich tgrau  erschein t ,  so dass die 
dunkle schwarzliche E isenfarbe nur dem W urzelfeld  und dem 
Innenrand  e rha l ten  bleibt. Noch einer E igenthilmlichkeit 
haben w ir  zu gedenken, einer charakteris tischen dunkel blei- 
benden Stelle ohne scharfe Abgrenzung, welche die Mitte der  
Fliigelspitze hinter dem Afterwinkel darbietet.  Die Hinterfliigel 
und ihre  F ranzen  bleiben beim W eibe  heller als  beim Manne, 
und der b raunliche Anflug des e is te ren  Geschlechtes fehlt..

Ich  en tdeck te  das Thier schon 1849 Ę nde Juli auf  dem 
Riffelberg bei Z e rm a tt .  Dann erh ie lt  E nde  Ju li  oder Anfang 
August H e r r  B o i l  die A r t  au f  dem P an ixer  Pass gleichzeitig 
niit Ad. Panicensis. W en ige  Stiicke kam en an sehr  hoch ge- 
legenen Stellen des Engadin  mir vor. Haufiger am Monte 
Moro nach S t a u d i n g e r  und besonders auf  dem G orner  G ra t,  
wo wir 1869 E nde  Ju li  es einsammelten. Die hell leder- 
b iaun liche  R aupe  fand sich gleich den PUppehen un te r  Steinen. 
Leider  ve i lo r  ich auf der Excursion mein einziges Riiup- 
clieu. Yielleicht ha t  S t a u d  i n g e  r eine Beschreibung desselben 
genom men.
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12. Argyresthia Submontana nov. spec.

lcli h abe  in meinen Tineen und P terophoren ,  Seite 192, 
e ine r  bei Zurich vorkommenden A. Sorbie lla  Ti. gedach t ,  
und dam it  einen I r r tb u m  begangen. Sorbie lla  feh lt  namlich 
unserem F lach lande  nach bisherigen E rfahrungen  ganzlich, 
findet sicli dagegen in den Alpen. A. Subm ontana ,  w ie  ich 
die neue A rt  nenne, ist ein Kind der  E b e n e ,  k le iner  und 
breitfliigliger als Sorbiella. Die dunklere  Beschuppung bleibt 
spar l iche r ,  und ist nicht braunlich wie bei Sorb ie lla ,  sondern 
licht g o ldb raun ,  j a  bei einzelnen StUcken fast goldgelb  zu 
nennen.

Grosse d e r  A. Mendica H a w .  Kopf und Brust schnee- 
weiss, ebenso die P a lp e n ;  F u h le r  weiss,  dunkelbraun  gerin- 
gelt. Beine weiss, die Fttsse des le tz ten  P a a re s  namentlich 
dunkler  ge f leek t;  Leib lichtbraunlich g rau ,  viel heller  als bei 
Sorbiella .  Die beiden dunklen Zeichnungen des Innenrandes 
auf  dem Vorderflugel ve rha l ten  sich denjenigen heller Exem - 
p la re  der  Sorbiella ganz  ahnlich. Das F leckchen des Innen
randes z ieh t  auch hier bis zur F a l te ;  die dunk le re  Binde 
bleibt w en iger  breit, und s te ig t w eniger  schief quer iiber den 
Flugel,  urn schon nach  einem Dritte l  der  FlUgelbreite oder  in 
der Halfte  derselben zu end igen ; se ltener e r s t re ck t  sie sich 
undeutlich, in dunk le re  SchUppclienhaufen aufgelost, also un- 
terbrochen  gegen den Costa lrand. Z ers treu te  dunkle Schupp- 
chen nehmen ferner  den Costaltheil des F lugels und die Spitze 
ein. Die Menge derselben fallt sehr ungleich aus, wie ich 
einige E x em p la re  besitze, die ausser jenen  beiden Zeichnun
gen des Innenrandes g a r  niclits G oldbraunes auf  dem Flugel 
mehr fiihren.

Die F ranzen  der  Vorderflugel licht graulichweiss mit 
goldgelbem Schimmer. In der  Flugelspitze kounen die F ran-  
zenenden braun, goldbraun und goldgelb ve rdunke lt  se in ; doch 
is t  dieses M erkmal kein constantes, wenn gleich ein haufiges.

Hinterfliigel viel heller  g rau  als bei Sorbie lla ;  bei e in
zelnen Stucken ganz licht.  F ranzen  braunlich g rau  mit hel lerer  
W urzellin ie .

Unten zeigen sich die Vorderflugel braunlich grau ,  ihre 
R a n d e r  braunlich weiss umzogen. Heller g rau  und ohne 
braunliche Beimischung erscheint hier das  h in tere  F lugelpaar .

Die Raupe leb t Anfang Mai am Fusse und den Abhan- 
gen des Uetl ibergs in den BlUthenknospen von Amelanchier 
vulgaris, se ltener  von Sorbus Aria. Die E ntw ick lung  erfolgt 
im Juni. Iin Freien  habe ich das vollendete Insek t verhalt- 
nissmassig sparlich angetroflen, w ah rend  die L a rv e  in einzel
nen J a h re u  stellenweise keine Seltenheit ist.
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13. Swammerdamia Alternans S t g r .

Mein v e re h r te r  F re u n d ,  Dr. S t a u d i n g e r ,  scliilderte in 
seiner kiirzlich erschienenen, liochst gehaltvo llen  A lbeit : „Be- 
schreibung neuer Lep idop teren  des europaischen Faunenge- 
b ie tes“ (Berliner  entomolog. Zeitschrift Bd. 14) das neue Thier  
nach drei von ihni gefangenen mannlichen Exem plaren.  Sie 
kam en Mitte Juli 1867 bei Sils-Maria im Engadin  vor, theil- 
w eise au f  e iner  Excursion, an w elcher  ich Antheil nahm, so 
dass ich mich des F anges  noch sehr  genau erinnere. Als 
S t a u d i n g e r  sp a te r  abgereis t  w ar ,  ge lang  es mir, theils an 
der  nam lichen  S te l le ,  theils an einem nicht sehr entfernten 
Felsen m ehre re  e tw as geflogene mannliche Stiicke und daneben 
noch drei w eibliche E x em p la re  zu tinden, von welchen le tzte- 
r en zwei ganz frisch sind, und eins iiberdies in Copula mit 
dem M annchen e rh a sch t  wurde .  Ich er laube mir also, einen 
k le inen  N ac h trag  zu je n e r  Beschreibung zu liefern, indem ich 
das ziemlich differente W eib c h en  schildere.

Kopf weisslich b e h a a r t ;  die kurzen P a lpen  nach innen 
weiss, an der  Aussenseite schwach gelblich angeflogen. Fiihler 
weisslich, _ seh r  verloschen du n k le r  geringelt. T h o ra x  weiss
lich; Beine an ih re r  lnnenseite ,  ebenso an der  ausseren ein 
w enig  dunkler.  H interleib  mit k u rze r  vors tehender  Lege- 
r ójir e  he l lg rau ,  um eine Spur dunk le r  als bei dem einzigen 
mir  zu Gebote  stehenden weiblichen E x em p la re  der  oster- 
reichischen S. Alpicella F. R.

Die G rundfarbe  der  weiblichen Vorderfliigel ist ein sehr 
lichte8 weissliches G rau  mit hell ockerbraunlichen Schiipp- 
chen an  der  W urzel,  am C os ta lrande  und namentlich im 
Spitzentheil.  Hier erscheinen vier oder  1'iinf gebogene Quer- 
re ihen sc h w a rz e r  Schtippchen, M'elche sich der  Costa und dem 
D orsa lrande  en tlang gegen die F li ige lw urzel  bin fortsetzen. 
E tw a s  ilber dem A fte rw inke l bilden gehiiufte Schitppchen 
des innersten Bogens noch ein unbestimmtes grosseres schwarzes 
F leckchen. V or der  F liigelmitte  erscheint der  Schiefstreifen 
de r  A lp ice lla ;  e r  e r re ich t  aucli hier keinen der  beiden Fliigel- 
ri inder, ist aber  v iel d u n k le r ,  fast schwarz lich  braun (nicht 
lederb raun  wie bei dem obengenannten Thie re )  und setzt sicli 
bei S. A lte rnans nicht w u rz e lw a r t s  in G esta l t  einer Langslinie 
fort. F ranzen  weisslich mit ockerfarbenem  Anflug. Hinterfliigel 
und Befranzung hellgrau, e tw as dunk le r  als bei S. A lp icella ;  
die der  FlUgelspitze mit schw arz licher  Wurzellinie.

Dieses sind die einzigen U nterscheidungsm erkm ale ,  welcbe 
ich gegeniiber der  weiblichen S. Alpicella  aufzufind en  ver- 
mag. Ob sie ausreichen, lasse ich dahin gestel lt  sein. Jeden- 
falls ist reichlicheres M aterial wiinschbar.
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Zelleria S axifragae S t a .  un te rscheide t  sich von S. Alter- 
nans durch viel schmalere Fliigel und re ineres  Weiss. Jene  
var i i r t  im Uebrigen , wie icli nach einer betrach tl ichen  Anzaiil 
Engad iner  und Z erm atte r  E x em p la re  finde, betrach tl ich  *). 
D er A derver lau f  (icli babe ihn bei beiden A rten  un te rsuch t)  
zeigt T hiere  zvveier Genera.

14. E lachista Heinemanni nov. spec.

Ich fing in dem genannten J a b re  1865 und sp a te r  1867 
jedesm al Anfangs Ju li  zu Sils-Maria in m ehre ren  guten Exem - 
p la ren  die auffallende Art.  Auch v. H e i n e m a n n ,  (wel- 
chein icli sie zu Eliren benenne) erbie lt,  wenn ich micli richtig  
erinnere, das Gescliopf; ebenso S t a i n t o n  im J a h re  1870, 
dessen Stiicke ich kiirzlich in Zurich bestimm t habe.

E. Heinemanni ist der E. O chree lla  S t  a. (Subalbidella 
S c h l a g e r )  nahe verw and t ,  doch e tw as  g rosser  und — na- 
nientlich im mannlichen Geschlechte — schm alfli ig liger , so 
dass unser T h ierchen  sclilanker erscheint, ebenso durch einen 
s ta rk e ren  Glanz der  feinschuppigeren Fliigel sich auszeichnet.

Fiih ler des Mannchens tie fg rau ,  gegen die Spitze ver- 
loschen dunkler  geringelt;  Kopf und Palpen hell oekerbraun  
(e rs te re r  fast ockerge lb ) ,  ebenso die Beine; die Schienen des 
letzten P aa re s  s ta rk  b eh a a r t ;  Leib braungrau. Brust und 
Vorderfliigel t ragen  ein belles ockerb raunes  Colorit. L e tz te re  
bleiben vollig zeicbnungslos, ohne dunk le re  Besehuppung, 
und auch die F ranzen  besitzen die gleiche F arbe.  Hinter-  
fliigel he l lg rau  mit gleicb gefa rb te r  ockerbrauner  Befranzung 
wie diejenigen des vorderen Paares. Die Unterse ite  zeigt 
uns den Vorderfliigel b raung rau ,  an der  Spitze ockerfarben 
umzogen. Der H interfliigel, sowie die Befranzung beider 
Fliigel verha lten  sich der  Oberflache gleich.

Das k le inere W eibchen  ist e twas heller, sonst dem m ann
lichen gleich g e f a r b t ; iibrigens sind die Fiihler hellg rau  und 
viel dunkler  ger inge lt ;  auch der  Leib zeigt an der  Spitze ein 
gelbliches Colorit.

E ine  V erwechslung mit E. O chree lla  ist bei der  ockev- 
b raunen F arbe  der  E. H einemanni unmoglich, ebenso mit der 
vor einiger Zeit von Z e l l e r  beschriebenen E. Imm olatel la  
aus O ber-K arn then ,  welche hell o c k e rg e lb e , mit dunkleren  
liellbraunen Schuppen belegte Vorderfliigel fiihrt und dem

*) A n m e r k u n g .  Ich liabe in den Tineen und P terophoren der 
Schweiz S. 200 nur Exem plare der iichten H. Saxifragae beschrieben. 
Das O riginal zu H e r r i c h - S c h a l f e r ’s le tzter A bbildung der Alpi- 
cella (Neue Schm etterlinge Fig. 45) ist eine noch in meinem Besitze 
beflndliche Z. Saxifragae. Das Bild ist im Uebrigen sehr gut.
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H c r r i c l i - S c h & f f e r ’s c h e n  Bilde der E. Ochreella Fig. 1006 
hiichst iihnlich sieht, wie uns der Entdeeker berielitet.

Die friiher von mir beschriebene E. Fuscocbreeila ist 
ein viel robusteres breitfliigligeres Thier mit kiirzeren Tastern 
nnd einer betrachtlich dunkleren Farbung. Sie steht in kei- 
ner naheren Verwandtschaft zu jener neuen Art aus dem 
Engadiu.

15. Elachista Juliensis nov. spec.

Zu den kleineren Arten des Genus gehorig, im Ausmaasse 
einer mannlichen E. Stabilella S t  a., also etwas ansehnlicher 
a Is E. Exactella H.-S.

Fiililer und Kopf hellgrau; erstere sehr verloscben dunk- 
ler geringelt, letzterer in der Stirngegend weissgrau. Taster 
nach innen sehneeweiss, ausserlich dunkelgrau gefarbt. Beine 
gi au; die Tarsen des lelzten Paares zeigen unter dem Micro- 
scop eine ganz verloschene dunklere Bingelung: seine Schienen 
sind mit langeren helleren Haaren bekleidet. Die Brust filhrt 
das Grau des VorderflUgels; der Leib ist wieder licbter.

Hiichst charakteristisch, und keine Verwechslung mit 
einer anderen bekannten Art der Gattung gestattend, ver- 
halten sich die Vorderfliigel. Hire Farbe ist ein ziemlieh tiefes 
Dunkelgrau, etwa in dem Tone der wenig bekannten E. 
Herrichiella F r e y ,  viel heller als bei dem Mannchen der 
E. Cinereopunetella H a w. Einzelne weisse Schiippchen treten 
zerstreut unter dem Microscop hervor.

In der Falte, etwa in einem Drittheil der Fliigellange, 
erkennt man einen kurzen tiefschwarzen Langsstrich, an wel- 
chen sich nacli hinten ein kleines weisses Fleckchen ansetzt. 
Ein zweiter grosserer Fleck zeigt sich an der Costa nach 
zwei Drittheilen der Fliigellange. Er hat die Gestalt eines 
unregelmassigen Halbovals, welches mit der Basis den Vorder- 
rand erreicht. Nach einwarts, d. li. gegen den Afterwinkel 
zu, setzt. sich ein zweiter kurzer Langsstrich von der Schwarze 
des ersteren an jenen Fleck an. Ein drittes kreisrundes 
H eckchen erscheint am Afterwinkel; es ist sehr klein. End- 
lich finden wir nocli in' der Fliigelspitze nach Art der E. 
Cinereopunetella einen vierten weissen Fleck von hakchen- 
artiger Gestalt. Die Franzen zeigen die Grundfarbe des Fltigels.

Die Hinterfliigel bieten fast das namliche, nur wenig 
lichtere Grau dar, wie die vordern; ihre Franzen sind lichter.

Die Untertlaehe des Thieres ist einformig dunkel, die 
A orderflugelspitze lehmgrau umzogen.

Sclion vor langeren Jahren ting der verstorbene Senator 
v on H e y  d e n  auf dem Julierpasse zwei manuliche Stiicke.
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Ein d r i t te s ,  vollkommen frisches erliielt ich im Juli 1867 zu 
Sils Maria. Es ist gleichfalls mannlichen Geschlechtes und 
das W eibchen  bleibł also noch zu entdecken.

16. Elachista Sublimis nov. spec.

Diese A r t  g e h o r t  zu der  so schwierigen N ig re l la -G ru p p e . 
Sie s teh t  der  E. Gregsoni S t a .  ungemein nahe, ist abe r  grosser,  
e tw as  sch lanker und in beiden Gesclilechtern nach G rundfarbe 
und Zeicbnung nocli versch iedener ais die eben e rw ah n te  
Spezies. Ih re  G rosse ist diejenige der  bekann ten  E. Albi- 
f rontella H b n .

Das Mannchen zeigt g raue ,  mit deutlichen dunklen Rin- 
gen verseheue Fiibler. K opf g rauw eiss ,  Stirue und die sclilan- 
k en  langen T as te r  w e is s ,  das Endglied der  le tz te ren  nach 
ausw arts  dunkler.  B rust g r a u ,  Leib he l lg rau ,  un te rw arts  
weisslicb. Die hellgrauen Beine zeigen die V orde r ta rsen  
weisslich, dunkel ge r in g e l t ,  w ah ren d  die H in te rta rsen  nur 
s e h r  verloschene dunk le re  Ringelung erkennen  lassen.

Die inassig schmalen und schlanken Vordertliigel fiiliren 
ais G rundfarbe ein ziemlich dunkles Grau, welches abe r  durcli 
reichlichere w’eisse Schiippchen, namentlich in dem W urzel-  
felde und m ittleren D ritthe il ,  s ta rk  aufgehellt e r sc h e in t ,  so 
dass das unbewaflfnete Auge den E indruck des Hellgrauen 
fiir je n e  Flilgelpartieen gewinnt. In einem D ri t the ile  der  
Fliigellange s teht eine schiefe, ziemlich scbmale weissliche 
Querbinde. Bei zwei D ritte ln  e rkenn t  man eine g le ichfarbige ,  
sehr  s tum pfwinklige,  zw eite  Bindę, w elche von d e r  Berlih- 
rungsste lle  beider Schenkel noch ein wenig  sich nach der  
F liigelspitze h a k e n a r t ig  auszieht. Ein sehr  kleines schwarzes 
P tink tchen  zeigt sich in d e r  Fliigelspitze. Die Franzen g ra u ;  
un ter  der Spitze eine S trecke  w eit fast weisslich, am dunkelsten 
vor  dem Afterwinkel.  Ueber ih re  Mitte zieht eine dunkle 
Linie hin.

Hinterfliigel h e l lg rau ;  die F ranzen  noch lichter,  an der  
W u rz e l  mit braunlichem Anfluge.

Die Unterseite  einfarbig  grau ,  e tw a s  g lanzend, die Vorder- 
fliigelspitze gelbbraunlich  umzogen.

Das W eibchen  ist dem jenigen der  E. G regsoni ausser- 
ordentl ich  ahnlich. Seine Fiihler heller,  a b e r  mit viel dunk- 
Jeren Ringen ais im mannlichen G eschlech te ; Kopf und Palpen 
weiss, der  Leib dunkelgrau ,  H in te r ta rsen  und Hinterschienen 
fast weiss. Die G rundfarbe  der  Vordertliigel ist ein ungemein 
dunkles S c h w a rz g ra u ,  w elches fast ein S chw arz  genannt 
w erd en  kbnn te ,  ohne dass dae W urze lfe ld  hel ler  erschiene; 
seine Zeichnungen sind rein weiss. Eine schiefe Querbinde,
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in einiger E n tfernung  vcr  dein D orsalrande geknick l,  g renz t  
das W urze lfe ld  ein. Zw ei last senk rech t  un te re inander  ste- 
hende Gegenlleckchen, mit iliren Spitzen sich fast ber i i l irend , 
ersetzen das winklige Q uerband  des mannlichen Thieres .  Das 
P ilnktehen der F liigelspitze t r i t t  tiefschwarz aus der  schwarz-  
licben G rundfarbe hervor ,  und die weisslieh aufgehellte Franzen- 
pa i t ie  un ter  der  Fliigelspitze heb t sich bier von d e r  Ubrigen 
dunk le ren  Befranzung viel sc h arfe r  ab als beim ersten Ge- 
schlechte. Hinterfliigel aimlich w ie beiin Manne. Auf der  
Gnterflache des vorderen  FlUgels schimmern die beiden Gegen- 
fleckchen seh r  verlosclien durch.

Ich fing Anfangs Ju li  1865 in d e r  N ahe  von Sils-Maria 
mein einziges reines P iirchen in Copula. Dort w ird  am Rande 
der  N ade lholzw aldungen  die Raupe  E nde  Mai oder Anfang 
Juni zu entdecken  sein. Icli mochte diese Zeitperiode iiber- 
h a u p t  den Facbgenossen zur Erforschung  a lp iner  Microlepi- 
dopleren  dringend empfeblen. Die gew ohnlichen Excursionen 
in der  Mitte oder g a r  gegen E nde  Juli  konnen nur noch zurn 
F ange  je n e r  Geschopfe oder  zur Untersuchung der  hochsten 
Localiti iten benutzt werden.

17. E lach ista  Pom erana nov. spec.

H err  Dr. S c b l e i c l i ,  der unermiidliche Beobacbter pom- 
m erscber Klein-Scbmetterlinge, welchem  wir so manche w erth -  
volle  Bereicberung unseres W issens ve rdanken ,  erzog aus Poa 
fluitans eirie E la ch is ta ,  die er als ihm unbekannt,  mir in 3 
8chonen E xem plaren  (M orunter  1 Mannchen) iiberschickte. 
lob muss sie f'iir neu h a l te n ,  w enn  gleich sie der  E. A irae  
F r e y  ungemein nalie kommt. Ich gebe n u r  die unterschei- 
denden Merkmale.

Das Mannchen der neuen A rt  ist e tw a s  grosser,  schlan- 
k e r  und schmalfliigliger als bei E. Airae, und die Beschuppung 
eine grobere. Die F iib le r  sehe ich dunkle r ,  die F arbung  des 
Kopfes nicht versch ieden; der  H interleib  b leibt bei E. Airae 
u n te rw a r ts  grau , w a b re n d  er  bei der  neuen A rt ,  nainentlich 
in der  H interhalf te ,  weisslieh erscheint und aucli die After- 
h a a r e  bier heller ausfallen. Die H interbeine der E. P om erana  
fallen endlich viel heller  aus als bei je n e r  Species.

Die Zeichnung des Vorderfli igels , dessen Spitze b ie r  in 
u nverkennbarer  W eise  stum pfer ist, erscheint viel deutlicber 
und scharfer  als bei A irae ,  wo sie freilieh (Linnaea entomo- 
logica Bd. 13, S. 224)  sehr wecbselnd ausfallen kann. Die 
in ungefahr  einem D rittbe ile  befindlicbe schiele Querbinde ist 
bre it ,  nam entl ich  in ih re r  Costalbalf te ,  und er re ich t  m it  ganz 
stum pfwinkliger  Knickung den Dorsalrand. Die beiden Gegen-

9
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fleckchen hal ten  die gleiche Stellung ein wie bei E. A irae  • 
doch Bind sie grdsser und deutlicher,  das costaie sp itzenfórmig 
gegen den A fterw inkel v er langer t ,  das dorsa ie  ein fast gleiclf- 
seitiges Dreieck. Hierzu kom m en nocli bei E. P om erana  ein 
schwarzes  PUnktehen der  F liigelspitze und hellere, von viel 
scharferer  Linie durchzogene F ranzen , ais sie E. A irae  besitzt.

Im Gegensatze erscheint das W eib  der E. P om erana  
e tw as  kleiner. Die stumpfe Fliigelspitze t r i t t  h ie r  deutlicher  
he rvo r  ais beim Mannchen; die w eit  hellere  F arbę  d e r  Unter-  
tlache des A bdom en , ebenso die viel l ichteren  Hinterbeine 
und die weisslichen schwarzgeringelten  T arsen  g ew a h re n  fer- 
nere mclit unerhebliche M erkmale. Das beste un terscheidende 
Moment b .e te t  ab e r  der Kopf dar.  E r  ist viel dunkler  d h 
s a tu r i r t  g rau ;  ebenso fallen die Paipen  durch ihr tieferes Co- 
lorit a uf. Die Zeichnungen der  Vorderflugel w erden  kaum 
c h a ra k te n s t is c h e  Differenzen darbieten, da E. A irae  im weib- 
lchen G eschlech te  manchfachen Varia tionen  un terw orfen  ist. 

bie sind bei E. P om erana  denjenigen sehr  deutlich gezeich- 
n e te r  b tucke  der  anderen A r t  ganz ahnlich. Die Aussen- 
h a i t te  der  F ranzen  sehe ich endlich bei E. P om erana  heller  
und die schw arze  Theilungslinie  deutlicher ais bei der  ver- 
w a n d te n  Spezies.

Eine V ergle ichung der R aupe  und Puppe beider  Arten 
w are  sehr wiinschbar.

18. Bucculatrix Valesiaca nov. spec.

Ich fing bei Z e rm a t t  E nde Juli 1869 an  Artemisia  a b 
s in th ium , stellenweise hauflg ,  le ider abe r  meist verfloo-en 
eine auffallend grosse, offenbar neue Spezies des Genus Buccu
la tr ix .  Leider w ird meine Beschreibung aus Mangel ganz 
reiner StUcke w ohl in d e r  Folge einer Verbesserung  bedurfen.

Lnsere A r t  geliort  zur V erw andtschaf t  der  B. R a tis -  
bonens^  Sta. und A renarie lla  Z., mit w elchen  sie in F a r b e  
und Zeichnung der  Vorderflugel viel Aelm lichkeit  d a r b i e t e t : 
dagegen ist sie augenblicklich durch ihre G rosse ,  die nocli 
uber  das Ausmaass der  ansehnlichsten Sfucke d e r  V ar  Auri- 
maculella  Sta. h inausgeht,  sowie gegenuber der  B. A ren ar ie l la  
durch die schmalen sclilanken Flugel zu erkennen. Mit B. 
Artemisiella, deren Vorderflugel hellgrau  sind, kann  keine Ver- 
wechslung  stattfinden.
• u ^ ei- au  ̂ ^ er Mitte gelblich, se i tw ar ts  w eiss ;  Ge-

sicht weiss.  ̂ F iih le r  braunlicli g rau  mit weissem A u g e n d e c k e l ;
ho rax  weiss; Beine ebenso, die Fussg lieder  dunkel gerin- 

ge l t ,  Leib g rau ,  e tw as  hel ler  bei dem kle ineren  Weibe.
Die Vorderflugel und aucli deren  F ranzen  weiss. Die
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Zeichnungen fallen ockergelb  b u s . Ein langer  schm aler  Stricli 
z ieht d e r  F a l te  en t lang , zwei schmale schiefgestellte S triche 
am Costalrande. D er  erste ,  ungefahr bel zwei Fiinfteln, fast 
noch longitudinal g e r ic h te t ,  ist d e r  schm alere;  ibm gegen
iiber, doch dem A fterw inkel nahe r ,  erscheint ein ansehnlicher  
d o r s a le r ,  w elcher  sieli ab e r  aucli zum F lecke auszubreiten 
verrnag. Der zweite  costale Stricli liegt ungefahr bei zwei 
Drittheilen  der  Fliigelliinge, so dass e r  nacii e inw ar ts  die 
eben e r w a h n te  dorsale  Zeicbnung gegeniiber bat. E r  ist w eit  
schiefer gestel lt  und grosser. Bei einem E x em p la re  sehe ich 
ihn zum ansehnlichen F lecke ausgebreifet .  Gegen die Fliigel- 
spitze hin, e tw a  in v ier  Fiinftlieilen der Lange, doch inelir 
die Mitte der  F lachę  e in h a l t e n d , zeigt sieli noch ein ocker- 
gelber  Liingsstrich oder  Langsfleck, und einzelne gelbe Schiipp- 
chen liegen endlich ze rs treu t  h ie r  umher.

Hinterfliigel g rau ;  d ie F ia n z e n  lichter,  von he l le r  W urzel-  
linie umsaumt.

L etz tere  zeigen eine ganz alinliche Unterflache, w ahrend  
sie beim vorderen P a a r e  braunlichgrau sich e rg ieb t  und dessen 
F ranzen  schneeweiss ausfallen.

B. Batisbonensis ist ebenfalls schmalfliiglig, aber  w eit  
k le ine r ;  ihre reichlicheren Zeichnungen des V ordert lugels 
fallen viel d u n k le r ,  namlich braun aus. Die breiten  Fliigel 
d e r  A renar ie l la  siud gewohnlich durcli zwei ansehnlich breitere 
und kiirzere ockergelbe  Gegenflecke charak teris ir t .

19. Bucculatrix Lavaterella Milliere.

H e r r  M i l l i e r e ,  welchem wir so viele schone Entdeckun- 
gen aus dem Siiden v e rd a n k e n ,  h a t  in seiner Iconographie 
Tom e 2, p. 69 diese A rt  beschrieben und au f  Taf.  59, Fig. 
1 — 5 abgebildet. Durcli die Giite des H errn  de P e y e r i m -  
h o f f  von Colm ar ge lang te  ich in den Besitz einer Anzahl 
von ihm in Hyeres  erzogener Stiicke, und da  das M i l l i e r e ’sche 
W e r k  wenig  verbreite t  ist, h a l te  ich eine Beschreibung nicht 
fiir llberfliissig. ✓

Unsere A r t  besitzt die voile Grosse und einen ahnlichen, 
nur e tw as  seh lankeren  F liigelschnitt w ie die nachst  ve rw an d te  
B. Boyere lla  Dup.

W a h re n d  le tzfere einen weisslichen S chopf  zeigt,  ist der- 
selbe bei L av a te re l la  braunlich , bald durchaus, bald nur iiber 
die Mitte. Auch die geringelten  Fiihler t r ag e n  einen liraun- 
lichen Antlug gegeniiber dem weisslichen des verw and ten  Ge- 
schopfes. B rust und Beine bieten keine Diflerenzen dar. 
D agegen fehlen bei L av a te re l la  gelbliche H archen  an der  
Afterspitze.

9*
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Die Zeichnungen des Vorderflttgels gew&hren nach  ih rer  
In tensita t  bei meinen E xem pla ren  manehen W echse l ,  obgleich 
sie unverkennbar  einen der  B. Boyere lla  ganz verw and ten  
T y p u s  einhalten. Zunach t ist die F arb e  bei L av a te re l la  ein 
helleres Braun als  bei B oyere lla ;  dann iragen  jene  Zeichnun
gen bei ers te rem  Gescliopfe die G esta l t  von unbestimm ten 
F lecken, w ah rend  iimen bei B oyere lla ,  nam entl ich  in dein 
Spitzentheil, die G esta l t  von Stricken zukommt.

Der anselinliche Innenrandfleck, welchen der  Vorderflugel 
d er  B oyere lla  nach  seiner halben Lange  zeigt, ist an seiner dem 
M ittelraum zugekehrten  Seite bezeichnend schw arz  gerander t .  
Bei B. L ava te re l la  konunt dieses nicht vor. W a h re n d  die 
Spitze  des F lugels  bei Boyere lla  ein schw arzes  Langsstrich- 
chen fiihrt,  besitzt L av a te re l la  hier ein k le ineres PUnktchen. 
Die schw arze  Theilungslinie der  F ranzen  lauft endlich sanfte r  
gebogen als bei B oyere lla ,  wo sie wenigstens an manehen 
Stiicken w ink lig  gekn ick t  erscheint.

Das R aupchen  leb t w ahrend  des N ovem bers  und Dezem- 
b rs in den Umgebungen von Hybres auf L a v a te ia  olbia , zuerst 
minirend, dann das  filzige B la tt  von der  Obeiseite  ske le t ti ieud . 
Die E n tw ick lung  eri'olgt rasch ,  schon vor dem E nde der  
zw eiten  W oche . P e y e r i m h o f f  e rw ah n te  brieflich aucli den 
F eb ru a r  als Erscheinungszeit,  und S t a i n t o n  (The Tineina ol 
S ou thern  E u rope ,  London 1869, p. 214) ting bei Mentone ein 
E x e m p la r  am 23. Marz. E ine m ehrfache  G enera tion  ist also 
aucli hier vvohl vorhanden , obgleich der  E n tdecker ,  Mi l l i f c r e ,  
sich davon nicht Ubeizeugen konnte.

20. B ucculatrix  Alpina nov. spec.

Grosse und F lugelschnit t  dieser A r t  fallen ganz ahulich  
aus w ie  bei der  bekann ten  B. Nigricomella Z. Das Weib- 
chen ist auch hier k le iner  und kurzflttgliger.

Schopf hoch orangegelb , S tirne und Augendeckel g e lb ;  
F u h le r  hellbraunlich, verloschen b raun  geringelt.  Beine gelb- 
lich grau ,  Hinterschienen mit ansehnlicher  g le ich farb iger  Be- 
h a a ru n g ;  ihre T a rse n  einfarbig. Brust lehm- oder  hell ockei-  
b raun ,  Hinterleib  dunkelg rau  mit hell ockerb raunen  After- 
h aa ren ,  unten gelblichgrau.

Die ziemlich feinschuppigen und ganz sehwach se ideuart ig  
sch im m ernden  VorderflUgel sind mit ih ren  F ranzen  in das e r 
w ah n te  lehm- oder  hell ocke rb raune  Colorit gehiillt ,  und kbnnen 
m it denjenigen unserer  E. Heinemanni verglichen werden.

Hintertliigel dunke lg rau ;  ihre F ranzen  bleiben he l le r  mit 
lehm braunlichem  Antluge.

Die Unterf lache der  V orderl lugel ist dunkel g rau b rau n ;
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die F ranzen  erscheinen he l le r ,  der  Oberseite  ahnlich. Der 
Hinterfliigel b leibt h ie r  heller g rau ,  schwach glanzend.

A uf  einer  kleinen, d icht bei Sils-Maria gelegenen W iese  
fingen wir (Dr. H e r r i c h S c h a f f e r ,  Professor N i c k e r l ,  Dr. 
S t a u d i n g e r  und ich) an ruhigen N achm ittagen  diese A rt  
nicht s e l te n ,  ab e r  meistens schon verflogen nach d e r  Mitte 
Juli 1867.

W ir  dachten  dam als  an B. Im ita te l la  v o n  H e y d .
In dem H e r r i c h - S c h a f f e r ' s c h e n  W e r k e  ist diese ein- 

farbige A rt  (Bd. V. 8. 337) folgendermassen beschrieben:
„Lutescens, sub l i tha rgy rea ,  capillis in medio lae te  ochra- 

ceis. B le ig la t tfa rb ig ,  wenig  g la n ze n d ,  die F ranzen  gleich- 
farbig , der  Schopf in d e r  Mitte in grossem U m fange ocker-  
gelb. Um y 3 kle iner  als C r is ta te l la ,  lichter, die Vorderflugel 
viel kiirzer und breiter .  Im Taunus im Ju li  an W a ld g ras .  
N ur ein E x em p la r .11

Ich besitze nun ein O rig ina lexem plar  dieser Im ita te l la ,  
ein Geschenk des Entdeckers.  W e n n  auch s ta rk  geflogen, 
lasst es eine von unserer B. A lpina weit verschiedene A r t  
e rk e n n en ,  ein viel k le ineres ,  z a r t  gebautes  Thierchen. Mit 
R ech t  ha t  H e r  r i c h - S c h a f f e r  neben je n e r  Kleinheit noch die 
viel b re iteren  k iirzeren  Flilgel h e rv o rg eh o b e n , welche einen 
von B. Alpina ganz verschiedenen T o ta le ind ruck  ergeben.

21. Nepticula Schleichiella nov. spec.

Die schwarzfliigligen m it s ilberner  Querbinde versehenen 
Nepticulen bilden bekanntlich  eine sehr schwierige G ruppe  
des Genus, so dass gefangene vereinzelte  E x e m p la re  vielfach 
g a r  nicht sicher zu bestimmen sind.

Die neue Spezies g eh o r t  in die nachste  V erw and tschaf t  
der  N. Angulifasciella Sta. und A grim onie lla  H.-S., mit wel- 
chen sie auch im Ausmaas ubereinstim mt. Sie unterscheidet 
sieli sonach al lerd ings unschwer von zwei anderen  ahnlichen 
A rten ,  der  N. A rcua ta  F r e y  und R ubivora  W  o c k e ,  w elche 
betriichtlich k le iner  bleiben. ^

N. Schleichiella zeigt eine schwarz liche Fiihlergeisel, 
einen hochrothgelben Schopf, gelblichweisse, ziemlich ansehn- 
liche A ugendeckel und weissliche Taster.

Die Brust ist schwarz ,  der  Leib schw arz lichgrau ,  ebenso 
die Beine.

Die Vorderflugel sind auffallend breit und durch einen 
w en iger  convexen H in te r r a n d , ais e r  bei N. Angulifasciella 
und Agrimoniella vorkom m t, p lu m p e r  erscheinend, so dass 
sie an diejenigen d e r  N. A rcu a ta  erinnern.

Ih re  Beschuppung ist eine grdbere ,  als sie bei N. Angu-
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l ifasciella vorkom m t,  und die F ranzen  bleiben vielleicbt um 
ein W en iges  heller. Die silberne Bindę g lanz t  ziemlich s ta rk ,  
ist gleich b re i t  (e tw as  b re i te r  ais bei N. Agrimoniella) und 
stum pfw inklig  g eb o g e n ,  genau ebenso wie sie bei manchen 
Exernplaren  d e r  N. Angulifasciella getrofFen wird.

Die Hinterfliigel und ihre  Befranzung sehe ich um ein 
Unbedeutendes dunkler  ais bei den zwei e rw a h n te n ,  nachst 
\ e r w a n d te n  Arten.

Die L a rv e ,  blass bernsteingelb mit braunem Kopfe, b ildet 
in den B lattern  der Sanguisorba officinalis eine ziemlich an- 
sehnliche schlangenformige Mine. Ich erhie lt  sie zu Anfang 
O ctober  1868 auf  e iner  feuchten schatt igen  W aldw iese  des 
U e tl iberges  bei Zurich niclit g e ra d e  haufig. Sie verpupp te  
sich ausserhalb  des B lattes  in d unkelbraunem Cocon. Die 
E n tw ick lung  zweier E x em p la re  erfo lg te im geheizten Zimmer 
w ah ren d  des M arz 1869. Die Erz iehung  scheint schwierig, 
indem ich es bisher n u r  zu jenen  zwei E xernplaren  brachte.

22. Nepticula Palustrella von H e i n e m .  i. 1.

E ine sehr  schone A r t ,  d e r  N. Poter i i  Sta. in F iirbung 
und Zeichnung sowie dem Aussmaasse nahe  verw andt .

Grósse e tw a  diejenige der  N. Regiella F r e y  oder — um 
eine bekann te re  A r t  ais Beispiel zu verw enden  — einer N. 
P ru n e to ru m  S t a .  Schopf hocli o ra n g e ro th ,  bei manchen 
E xernp la ren  iiber die Mitte mit dunkelbraunen H aaren ,  Augen- 
deckel  ziemlich ansehn lich ,  gelb lich ;  die lange Fiihlergeisel 
in der  W urze lha lf te  s ta rk  hellgrau, nach au fw ar ts  viel dunkler.  
T as ter  weisslich g r a u ,  Beine g ra u ,  die Hinterschienen und 
H in te r ta rsen  schw ach  m etallisch glanzend. Leib dunkelgrau.

Die B rust  und die massig bre iten  Vorderfliigel zeigen 
eine dunkle Bronzefarbe. L etz te re ,  massig feinschup])ig, be- 
sitzen einen nur ganz schwachen  Metallglanz. i ła ch  zwei 
Funftheilen ih rer  Lange steht eine breite goldglanzende Binde. 
Sie lauft nahezu  oline alle Kriimmung iiber den F lU gel, und 
kann  an beiden R a n d e m  ein wenig dunkler  begrenzt sich 
zeigen. Die Spitze des von dunkelbraun  g rauen  F ranzen  ein- 
gefassten Vorderfliigels erscheint e tw as sa tu rir te r  ais der 
Grundtheil .  Einzelne dunk le re  Schuppchen bilden hier ge- 
wohnlich eine du n k le ,  undeutlich begrenzte  S te l le ,  welche 
bei einem m einer weiblichen E x em p la re  prach tvo ll  violett 
erg lanzt.  Die Hinterfliigel und ihre  Franzen sind endlich 
m assig  dunkelgrau.

Das blassgelbliche braunkopfige Raupchen minirt  mit 
sch langenartigem  G ang das B la t t  von Comarum palustre , wie 
von H e i n e n i a n n  en tdeck t hat. Ich t r a f  Anfang October
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186S die Minen in der Nahe Bremgartens auf einem Torf- 
moore, dem sogenannten Fischbacher Moos. Die Erziehung 
scheint leicht, da ich im Marz des nachfolgenden Jahres fast 
alle Cocons zur Entwicklung brachte.

23. Nepticula Geminella nov. spec.

Bekanntiich hat S t a i n  t o n  (The Entomologist’s Annual 
for 1858 p. 9b) auf Poterium Sanguisorba eine sehr kleine 
Nepticula en tdeck t,  und ihr den Namen Poterii gegeben. 
Durch die Gilte meines Freundes besitze ich sowohl die in 
England gesammelten Minen als einige daraus hier in Zurich 
erzogene Exemplare. Daneben fand ich mehrmals im Oc
tober, jedoch immer nur ganz vereinzelt, eine grossere Schlan- 
genmine an derselben Pflanze mit einem, vvenn ich mich 
richtig erinnere, blassgelblichen R&upchen. Erzogen babe ich 
leider niemals etwas daraus. Dagegen erhielt ich in einem 
Parcheu von Dr. S c h l e i c h  eine in Stettin aus der gleichen 
Pflanze erzogene, amehnlichere neue Nepticula mit der F ra g e : 
ob es N. Poterii sei. Ich gebe, um die Aulmerksamkeit auf 
die in Poterium minirenden Raupchen zu richten, eine kurze 
Beschreibung der hiibschen ueuen Art.

Unser Thierchen besitzt die ungefahre Grosse der S t a i n -  
t o n ’schen Arten N. Gratiosella und Plagicolella; doch ist 
ihre Fliigelbinde viel breiter und tief goldgelber, wenn auch 
von schwacherm Glanze als bei der Schlehen-Nepticula.

Scheitelhaare orangegelb, Augendeckel gelblichweiss; die 
ziemlich kurze Fuhlergeisel dunkelgrau. Brust dunkelbraun, 
schwach erzg lanzend , Hinterleib schwarzlich mit helleren 
metallischen Schiippchen unter dem Microscop. Die Vorder- 
fliigel zeigen iiber die ersten drei Fiinftel ihrer blache ein 
Dunkelbraun, welches einen ziemlichen kupferigen Glanz dar- 
bietet. Dann erscheint die breite, vollkommen senkrechte, 
goldene Querbinde, deren wir schon oben gedacht haben, an 
ihrem Hinterrande etwas dunkler eingegrenzt. Der Spitzen- 
theil des Vorderfliigels bleibt glanzlos, entweder in dem Co- 
lorit der inneren Fliigelhalfte oder dunkler. Die Franzen sind 
nur um ein Unmerkliches lichter, Hinterflilgel und Franzen 
dunkelgrau.

24. Nepticula Pyri G l i t z  i. 1.

Der N. Minusculella HS. verwandt, aber grosser, kraftiger 
g eb au t ,  mit breiteren Fliigeln und anders gefarbtem Schopf. 
Grosse der N. Catharticella Sta. oder N. Tiliae Frey. Scheitel
haare hoch orangeroth, Augendeckel gelblich weiss; die ziem-
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lich kurze  Fiihlergeisel schwarzlich  g ra u ;  T a t t e r  he l lg rau ;  
Brust o b e rw a r ts  t ie fdunkel b ronzebraun; Leib schw arz lich ;  
Beine g rau ,  H in te rta rsen  ganz hellgrau ,  fast grauweiss.

Die iiber den g rosseren  Theil  ih rer  F lachę massig erglan- 
zenden Vorderfliigel besitzen ais G rundfarbe ein dunkles bronze- 
ar tiges  Braun. Meistens pflegt die W u rz e l  dunkler  ais das 
m ehr inessingartig schim m ernde Mittelfeld auszufallen; doch 
kann  das Colorit des Vorderfliigels bis zum Spitzen the ile  bin 
g le ichart ig  sich zeigen. Bei gewissen Beleuchtungen e rh a l t  
man einen blaulichen Glanz der  Scbtippchen. Ganz dunkel 
b raunschw arz  und mit sehr lebhaft blau ganzender  Beschup- 
pung erscheint ab e r  der  Spitzentheil des Vorderfliigels. Die 
F ra n ze n  hellgrau ,  gegen den A fterw inkel hin dunkler.  Hinter- 
fliigel und F ranzen  dunkelgrau.

H err  G l i t z  in H annover,  bekanntlich  einer  unserer aus- 
gezeichnetsten F o rscher ,  iiberschickte mir vor einigen Ja h re n  
m e h re re  E x e m p la re  dieser neuen, von Birnbaumen erzogenen 
Art .  Ich fand dann bei Ziirich in der  ers ten  Octoberhalf te  
zahlreich  an wilden Birnen un ter  jiingeren N adelbaum en die 
der  von N. Minusculella g leichende Mine mit einem ganz ahn- 
lichen dunkelgriinen Raupchen  und erzog einige den Glilz’sclien 
identische E xem plare .  Ob die G eneration eine doppelte  ist, 
verm ag  ich noch nicht anzugeben.

IV o t i * c i».
1. A l u c i t a  D e s m o d a c t y l a  Z.
Ich en tdeckte  im Juni 1868 die R aupe  dieser A rt  in den 

Bluthen der  S tachys silvatica  und a lp ina  an lichten W a ld -  
stellen. L arv e  und Puppe fallen ganz ahnlich aus wie bei 
A. P o ly d a c ty la  Hbn. (der  H ex a d a c ty la  des L in n e ) .

2. A. D o d e c a d a c t y l a  Hbn.
Die R au p e  kam  uns Mitte Juni in den Zw eigen  der 

Lonicera xylosteum bei Brem garten  hftufig, sehr selten bei 
Ziirich vor.

3. P t e r o p h o r u s  L i t h o d a c t y l u s  Fr.
E nde  Juli 1869 bei Z e rm a tt  von mir gefangen.

4 A c i p t i l u s  P a l u d u m  Z.
Ich t r a f  das Th ie r  zu E nde Mai und Anfang Juni 1869 

a u f  einem nahe bei Ziirich gelegenen T orfm oor ,  an dem 
sogenannten Katzensee,  in wenigen E xem plaren .  Gemein w ar  
es in den Pfingsttagen des J a h re s  1870 im Biinzener Moos, 
eine Stunde von B rem garten  entfernt.
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5. PI a t y p t i 1 u s C o s m o d a c t y l u s  Hbn.
Schon im Juni t ra f  ich bei Ziirich, ebenso spater, durch 

mich aufmerksam gemacht, mein Freund B o l l  bei Brem- 
garten , an den Bliithen der Stachys sylvatica eine Ptero- 
phorenraupe, welche ich fiir Acanthodaclylus Hbn. zu halten 
geneigt war. Es entwickelte sich der Hubner’sche Cosmo
dactylus, aber nur in autfallend hellen, olivenbraunen Exem- 
plaren. W ir  erzogen davon etwa 15 ganz gleiche Stiicke. 
Dass es sich aber nur um eine Varieta t bier handelt,  steht 
fest. Ich habe an den Samenkapseln der Aquilegia im I.aufe 
der Jah re  wohl ein Hundert Cosmodactylus erzogen. Unter 
ihnen erschien ein einziges, aber geuau ebenso gefarbtes Stiick, 
wie es die Ernahrung auf Stachys regelmassig liefert. Ich 
schlage den Namen Var. Stachydalis ftir die auflfallende 
Form vor.

6. P. A c a n  th o  d a c t y l  us Hbn.
Ebenfalls von den Bliithen der Stachys sylvatica bier in 

Zurich durch Zucht erhalten.

7. P l a t y p t i l u s  B o l l i i  Frey.
Ein prachtvolles Exemplar dieser seltenen alpinen Art 

erhielt Dr. S t a u d i n g e r  im Juli 1869 bei Macugnaga.

8. A g d i s t i s  T a m a r i c i s  Z.
Herr W u l l s c h l e g e l  fand dieses langst vermuthete 

Thier in diesem Jah re ,  und zwar in zwei Generationen, bei 
W ildegg, Canton Aargau. Die Raupe lebt au fT am arix  ger- 
manica an den Ufern der Aar.

9. N e p t i c u l a  S e r i c o p e z a  Z.
Ich ting, nachdem ich das Thier Jah re  lang in der 

Schweiz vergeblich gesucht hatte , im Mai 1867 ein Exemplar 
mitten in der Stadt Ziirich an einem Stamm von Acer pseudo- 
platanus. Spater t ra f  ich in den Umgebungen an den nam- 
lichen Baumstammen mehrere Cocons.

10. N. F r e y  el l  a von Heyd.
Auch diese Art kam nach langem Suchen endlich zum 

Vorschein. Nahe bei Zurich an einer Weissdornhecke traf  
ich im September in den Blattern von Convolvulus arvensis 
und sepium die Larven und erzog spater einige Exemplare. 
Doch ist diese Art bier selten und sehr lokal.

11. N. R u b i v o r a  Wocke.
Ich habe das Thierchen in den letzten Jahren  hier in 

Anzahl erzogen. Ungemein kleine Stiicke aus den Blattern
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von Rubus cham aem orus  e rh ie l t  au f  der  russischcn Ostsee- 
Insel Oesel H er r  Baron v o n  N o l c k e n .

12. N. M y r t i l l e l l a  Sta.
Aucli aus Minen von Yaccinium uliginosum erhalten .
13. L. C o m  p a r  e l l  a  Z.
Stets  nur als Seltenheit  bei Zurich zu treffen.

14. L i t h o c o l l e t i s  C o n n e x e l l a  Z.
Auch diese A r t  babe ich in der  Schweiz constatirt .  Ich 

erzog im W in te r  1 8 0 8 /6 9  einige wenige E xem pla re .  Die 
Minen ha t te  ich in der  N ahe Ziirichs geiunden, ab e r  nicht an 
P appeln ,  sondern an schm alb la tt rigen  W eiden.

15. L. Q u i n q u e g u t t e l l a  Sta.
A uf dem schon e rw ahn ten  Torfm oore  des K atzensees t r a f  

ich im O ctober 1868 und 1S69 die Minen und erzog dann 
im W in te r  e tw a  ein Dutzend E x em p la re  des schonen Thier-  
chens, w elches eine w eite  V erbre itung  besitzt.

16. L. C e r a  s i c o l e l l a  HS. V ar. M a h a l e b e l l a  Miihlig.
In dem G arten  des von mir  bewobnten Hauses fand ich

Ende October 1868 au f  Prunus Mahaleb in grosser  Anzahl 
eine Lithocolletis-Mine. Ich erzog  e tw a  30 E x em p la re ,  welche 
von der  dunkeln  L. M ahalebella  Mtihlig’s bis zur gew ohn-  
lichen Cerasico le lla  die schonsten  U ebergange d a rb ie ten ,  so 
dass es sich also liier nur urn eine V ar ie ta t  handelt ,  wie ich 
von j e h e r  verm uthet  ha t te .

17. L. A l p i n a  F rey .
Ich h abe  in den letzten J a h re n  eine in teressante  Beob- 

ach tung  gemacht.  D a  ich diese A rt  aus dem Engadin  von 
Minen an Alnus viridis e rha l ten  h a t t e ,  konnte  man an eine 
durch das Klima modificirte L. Alniella Z. denken. Aller- 
dings sind nordeuropaische E x em p la re  der L. Alniella, z. B. von 
Oesel e rha l tene ,  durchaus nicht der  L. A lp ina sich annahernd . 
Nun existir t eine ha lbe  S tunde von B rem gar ten  entfernt ,  mitten 
also in der  schweizerischen E b e n e ,  eine kleine Anpflanzung 
der  Alnus viridis. Z ahlre iche Minen, w elche ich im October 
1868 daselbst einsam melte, e rgaben  nur L. Alpina, genau  mit 
den C h a ra k te re n  der  E ngad iner  S t i lcke ,  w ah ren d  von der  
benachbarten  Alnus glutinosa entnommene R aupenw ohnungen 
die gew ohnliche Alniella lieferten. L. A lpina ist also die 
B ew ohnerin  der  Alnus viridis, s tehe dieselbe tief oder  hoch.

18. L y o n e t i a  P r u n i f o l i e l l a  Hbn., Var. P a d i -  
f o l i e l l a  Hbn.

Ich t r a f  Endo Ju li  1869 zu Z e rm a tt  in g rosser  Menge
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die R aupe  an  C otoneaster  und erzog spa ter  daraus  in Zurich 
eine A nzah l in nichts abw eichender Exem plare .

19. E l a c h i s t a  R h y n c h o s p o r e l l a  Sta.
Diese A r t  fliegt E nde  Mai zahlreich au f  alien benach- 

bar ten  Torfmooren. Die Mine fand ich 1870  zu Anfang des 
Monats zahlreich  in einer C a rex-A rt .

20. E. E l e g a n s  F rey .
Ich habe  im verflossenen Sommer wiederum zwei E x em 

p la re  dieser seltenen A r t  (verg l .  L innaea entomol. Bd. 13 
S. 239), le ider aus nicht genau unterschiedenen Minen gesam- 
m elt,  Anfang Juni erzogen. D aru n te r  befindet sich ein den 
mannlichen T h ie ren  ganz gleich kommendes W eib .

21. S t a g m a t o p h o r a  A l b i a p i c e l l a  FR.
Das schone Thie rchen  w ar  bisher als schweizerisch nicht 

bekannt. H err  J .  A n d e r e g g  fing es in diesem J a h re  (w ohl 
im Juni)  im W allis  in den Umgebungen Gamsen's .

22. St. H e y d e n i e l l a  F R .
Ich e rw ah n te  (d iese Zeitschrift Bd. 2  S. 143) der  bei 

Zurich gefundenen Minen. Ende Mai 1809 fing ich denn 
endlich auch an derselben S telle ein E xem plar  der w eit  ver- 
b re ite ten  Species.

23. L a v e r n a  V a n e l l a  Reutti .
Von dieser, durch  mich (L innaea  entom. Bd. 14 S. 197) 

beschriebenen A r t  e rh ie lt  im H erb s t  1870 H er r  W u l l -  
s c h l e g e l  E x em p la re  bei W ildegg .

24. C h a u l i o d u s  C h a e r o p h y l l e l l u s  Goze.
In den le tzten  J a h re n  in Anzahl bei Zurich erzogen, 

doch nur in dunkeln  Exem plaren .

25. O r n i x  I n t e r r u p t e  11a Zett.
Professor N i c k e r  1 fing das  Th ie rchen  im Engadin. Ich 

t r a f  Anfang August 1870 an einer einzigen Stelle bei Z e rm a t t  
au f  einer g la t tb la t tr igen  W eide  die Mine. Leider  verungliickte 
die Zucht.

26. O. P f a f f e n z e l l e r i  F rey .
S eh r  haufig w a r  die Mine im Ju li  desselben Ja h re s  bei 

Zerm a tt .  E ine Anzahl von E x em p la ren  w urden  nach der  
U eb e rw in te ru n g  bier in Ziirich daraus  erzogen.

27. G r a c i l a r i a  J u g l a n d e l l a  Mann.
Die R aupenw ohnungen  au f  Nussb&umen bei Visp im 

K an ton  W a l l i s  sehr gemein. S t a u d i n g e r  erzog aus ihnen 
( im  Juni 1870 e ingesam m elt)  eine A nzahl von E xem plaren .
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28. G. F i d e l i a  Reutti.
Im Septem ber der  letzten J a h re  kam uns die L arve  au f  

Hopfen, w eleher  an d e r  a l ten  S tad tm auer  von B rem garten  
wuehs, nicht selten, wenn gleieh nur an e iner  einzigen S telle,  
vor. Ich erzog eine Anzahl von E x em p la ren  dieser fiir das 
schweizerische Faunengebie t aberm als  neuen Art im October.

29. Z e l l e r i a  S a x i f r a g a e  Sta.
Durcli einen Irr thum  S t a i D t o n ’s babe ich das Th ie r  

friiher ais Z. F asc iapennella  Log. beschrieben. Sehr haufig 
kam  es E nde  Juli an einzelnen Felsen bei Z e rm a tt  vor.

30. A r g y r e s t h i a  S o r b i e l l a  Tr.
Im Juli  1870 bei Z erm a tt  nicht selten an Sorbus aucuparia .
31. A. C o n j u g e l l a  Z.

 ̂ Ebenfalls an \o g e lb e e rb a u m e n  bei Z e rm a t t  in m ehre ren  
E xem plaren  erha lten .  Auch von Sils-Maria im oberen Engadin.

32. P a n c a l i a  L a t r e i l l e l l a  Curt.
Vom Riffelberg bei Z erm att .  Ich t ra f  sie Mitte Juli nicht 

se l ten ,  abe r  meistens schon ganz verflogen. Ein prachtiges 
E x em p la r  schickte mir Baron v o n  N o l c k e n  von Oesel.

33. H y p a t i m a  B i n o t e l l a  Thunb.
Auch diese A r t  ha t  sich ais Mitglied der schweizerischen 

hauna  ergeben. H er r  B o l i  und ich trafen  wenige Stiicke im 
Juni an den S tam m en alter ,  mit F lech ten  bew achsener  Tannen 
bei Brem garten .

34. A t e m e l i a  T o r q u a t e l l a  Z.
Ich fand A nfang O ctober  1868 die Mine an Birken des 

Katzensees bei Ztirich und erzog  im nachfolgenden J a h r e  ein 
Stuck.

35. G e l e c h i a  F a r i n o s a e  Frey.
Ich habe schon vor mehr als 15 J a h re n  diese A rt  ent- 

d ec k t  und sie un ter  dem Namen v e rse n d e t ,  sowie ih rer  im 
S tau d in g e r-W o ck e’schen C ata log  E rw a h n u n g  gethan. Nach 
den in der  wissenschaftlichen Zoologie geltenden  Grundsatzen 
habe  ich als  Griinder der A r t  hier zu stehen. Sie lindet sich 
bisher allein bei Zurich, nie bei F ra n k fu r t  a. M.

36. G. T u s s i l a g i n i s  F rey .
H err  v. H e i n e m a n n  (in seinen Molten und F ederm otten  

Deutschlands und der  Schweiz S. 251) schreibt G. Tussilaginella  
Hofm. i. 1. Schon am 14. November 1857 in Nr. 59 des In te l li
gencer  h abe  ich meiner E n tdeckung der  Raupe e rw a h n t  und 
sp a te r  das Thier in den C a ta log  von S taud inge r-W ocke  einfiigen
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lessen. Auch S t a i n t o n  in der  Nat. hist, of Tineina ha t  es, 
ebenso ltd. 2 S. 301 dieser Zeitschrift. W ie  kann nun es in 
a l ler  W e l t  auf einmal Tussilaginella Hofmann i. 1. heissen?

37. G. P e t a s i t a e  Pflz.
Ein E xem pla r  von St. Moriz aus dem E n g a d in ,  ein an- 

deres von Zurich.

38. G. I n s t a b i l e l l a  Dougl.
1st gleich d e r  von mir in dieser Zeitschrif t  Bd. 2 8. 300 

ais G. Petropliilella e iw a h n te n  Art .  L e tz te re r  Nam e fallt 
also hin.

39. G. M e l a l e u c e l i a  Constant.
Ich h abe  das  T h ie r  ais G. Mariae in dieser Zeitschrift 

Bd. 2 S. 302 e rw ahn t .  1m Sommer 1869 auf  dem G orne rg ra t ,  
aber  se l ten ,  getroffen. W eib  kurzfliiglig.

40. G. Q u a d r e l l a  Fab.
Ich fing um Berberis-Sti aucher bei Z erm a tt  im Juli 1869 

m ehre re  dieser fttr die Schw eiz neuen Gelechie.

41. G. I n f e r n a l i s  HS.
Ein schones E xem pla r  fing ich um Heidelbeeren Ende 

Juli 18<>7 bei Sils-Maria inr Engadin.

42. G. A l b i f r o n t e l l a  v. Hein.
Diese neue A r t  habe ich im Juni sowohl bei Zurich als 

bei Baden a u f  dem L ag e rn b e rg  gefangen. An le tz te rer  Loca- 
l i ta t  flog sie um Hippocrepis comosa.

43. D e p r e s s a r i a  S e n e c i o n i s  Stgr.
Ich ziehe unbedenklich die Bd. 2 S. 377 erw iihn te  D. 

M arm otella  als F orm  zu D. Senecionis (Neue europaische 
Lepidopteren  S. 295).

44. D. A l p i g e n a  Frey.
Seit langen Ja h re n  k an n te  ich diese A rt  (s. d. Beschrei- 

bung S. 248). H irer ist zum ers ten  Male in dieser Zeitschrift 
(Bd. 3 S. 378)  im Jul i  1868 E rw a h n u n g  ge than  worden. 
Ohne Zw’eifel h a t  das T h ie r  auch Z e l l e r  (Fauna  von Raibl 
und P re th  S. 48) als Yar. e von D. P ar i le l la  aufgefiihrt. E r  
scheuchte es aus Laserpitium auf. H err  P f a f f e n z e l l e r  be- 
schre ib t dann im 3. H eft  der  S te t t iner  entomolog. Zeitung 
1870 das T h ie r  als D. Sileris. E r  erzog es von Laserpitium 
Siler. Geschrieben ist der  Aufsatz P f a f f e n z e l l e r ’s friiher 
(D ecem ber 1869) als der  meinige (April  18 70), erschienen 
sp a te r  (Som m er 1S70 gegen April 1870). Dass der  Name 
D. Silere lla  schon vorhanden w ar ,  hat mein geehrte r  F ieund



130

in MUnchen (d essen  etw a s brum m ige B em erkung u n b ean tw orlet 
bleiben so li)  iibersehen. A lp igena w ird a lso  fest zu halten  sein.

45 . P l u t e l l a  G e n i a t e l l a  FR .
M itte Juli au f deni R iffelberg  bei Z erm att dicht beim  

G asthaus nicht liaufig. In M ehrzahl 14 T a g e  spater am Fus* 
des G ornergrates von S t a u d i n g e r  und mir erbeutet.

46 . N e m o t o i s  P r o d i g e l l u s  Z.
Ich zw e itle  nicht, dass ich d iese  bei B russa durch M a n n  

erbeutete  A rt auch in der S ch w e iz , und 7.w ar sow oh l bei 
Ziirich als B rem g a rten , auf trocknen sonnigen G rasp latzen  
im  W a ld e  gefan gen  habe. Man verg le ich e  auch H e i n e -  
m a n n ’s erw ah n tes W erk  S. 85 .

47 . A d e l a  P a n i c e n s i s  F rey .
Z e l l e r  i. 1. glaubt d iese  von m ir (S . 2 4 7 ) beschriebene  

A rt m it A . A lb ic in cte lla  S c h l e i c h e r  (L innaea entom ol. Bd. 8  
S. 2 2 ) , w enn auch nur fragw eise , verein igen  zu konnen. Ich 
g e s te h e , dass ich nach frtlherer und in den letzten  T agen  
w ied erh o lter  P riifung d iese  A nsieht n icht zu theilen  verm ag. 
D ie G rosse der A . D eg eere lla , T a ster , w e lch e  w en ig er  stark  
behaart sein so llen  als bei A C uprella , e tw a s la n g ere  F uh ler, 
VorderflUgel mit zugerundeter S p itze , einem  dunkleren Innen- 
rand und in ihrer grosseren  L ange grauen F ran zen , a lles  das 
sind D inge, w e lch e  auf eine andere v erw an d te  A rt (in  einem  
G en u s, w o  der ahnlichen  S p ecies so m anche sich ergeb en  
hab en ) m einer M einung nach hindeuten. A uch das V orkom m en  
am 6. Mai hinter M llrzsteg, a lso  im niedern T h a le  gegen iiber  
der hochalpinen N atur der A. P an icen sis, stim m t nicht. Inter- 
essant is t, d a ss , w ie  P rofessor Z e l l e r  mir sch rieb , ihm  das 
grossere rothkopfige W eib  der P anicensis bekannt sei.

4 8 . T a l a e p o r i a  A l p e s t r e l l a  von H einem .
Mein vereh rter  Freund H e i n e m a n n  h a t, w ie  ich g la u b e , 

m it R ech t unserer a lp in en , liir C onspurcatella  genom m enen  
A rt d iesen  N am en gegeb en  (a . a. O. S. 2 0 ). Ob grossere  
S ftck e , von F elsen  bei Z erm att g esa m m elt , T. A lp estrella  
oder eine andere A rt ergeb en , steh t dahin.
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Synonymische Miscellaneen
von

Dr. Sufl'rian.
XXXVII.

H y d a t i c u s  (Dyt.) f a s c i c o l l i s  Harris ist im Melsheimer- 
schen Kataloge S. 40 als Synonym zu unserm H y d .  z o n a t u s  
Pz. gebracht und dadurcli dieser nordeuropaische Kafer auch 
in die nordamerikanische Kaferfauna eingebiirgert worden. 
Bei den europaischen Autoren habe icli nirgends eine Bestati- 
gung dieser Angabe gefunden, namentlich niclit bei denjenigen, 
welche das Vorkommen europaischer Arten in Nordamerika 
besprechen (Richardson, Kirby, Mannerheim, Maidin'), auch 
nicht bei Schaum, welcher bei seiner eingehenden Kenntniss 
der nordamerikanischen Kafer in den von ihm bearbeiteten 
Tlieilen der Insecten Deutschlands stets das Vorkommen deut- 
scher Arten in Nordamerika anfuhrt, und der docli weder 
dort, noch in seinen zahlreichen mir miindlich und schriftlich 
iiber nordamerikaniscbe Kafer gemachten Mittheilungen jemals 
eines Vorkommens des Hyd. zonatus daselbst gedacbt hat. 
Jene Angabe des Melsh. Cat. scheint daher lediglich auf einer 
Notiz bei A u b ć  (Hydroc. S. 215 in einer Anmerkung zu H. 
zonatus) zu beruhen, woselbst der Autor bemerkt, er babe 
aus Gr. D e j e a n ’s Sammlung ein aus Nordamerika stammen- 
des $ des H. zonatus vergleichen konnen, welches sicli von 
den typischen Stilcken durch ein etwas langeres und schma- 
leres Halsschild mit breiterer gelber Mittelbinde imterscheide. 
A u b e  setzt jedoch vorsichtiger Weise hinzu, dass das Auf- 
finden des $  vielleicht weitere Merkmale fUr die Selbststan- 
digkeit des nordamerikanischen Kafers darbieten werde; und 
er hat sich darin auch nicht getauscht; denn beide Thiere 
sind wirklich von einander sehr verschieden, wenn ich gleich 
die von Aube hervorgehobenen geringfiigigen Abweichungen 
nur als individuell, und deshalb nicht als fur alle Stiicke zu- 
treffend bezeichnen kann.

In der Grosse gleichen die mir vorliegenden (vielleicht 
nur zufallig kleineren) Stiicke des Hyd. fascicollis den klei- 
neren des Hyd. zonatus; sie sind aber der letzteren Art nach 
Umriss, Farbung und Zeichnung so ahnlich, dass die bei 
nur oberflachlicher Betrachtung nicht von einander zu unter- 
scheiden sind. Ein sicheres Unterscheidungsmerkmal aber 
bildet die Sculptur der Fliigeldecken, welche bei Hyd. zonatus
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auf dem fein narbig gerunzelten Grunde mit einer besonders 
vorn und an den Seiten deutlichen, feinen, aber docli bernerk- 
lichen Punktirung bestreut sind, von welchen Punkten sieli 
meist, wenn auch nicht immer, je  einer in einem der auf dem 
schwarzgrauen Untergrunde verbreiteten gelblichen Punkt- 
fleckchen vorfiudet. Bei dem des Hyd. fascicollis ist von 
dieser Punktirung kaum eine Spur wahrzunelimen, und die 
Fltigeldecken desselben zeigen dalier besonders auf der Mitte 
des Riickens einen ungleich starkeren, fast spiegelnden Glanz. 
Die Sculptur des $  ist bei H. zonatus nicht von der des 
unterschieden; bei dem $ des H. fascicollis dagegen ist die 
ganze Oberflache der Fltigeldecken mit flaclien, melir oder 
weniger rundlichen, wie eingefressenen blatternarbenalinlichen 
Vertiefungen bedeckt, welche im Innem matt gelb geftlrlit 
sind und dadurch die bei dem wie bei den beiden Ge- 
schlechtern des H. zonatus n i c h t  eingesenkten gelblichen 
Fleckchen bilden. Ausserdem zeigt der erholit zuriickgeblie- 
bene greise Zwischengrund eine, wenn auch zerstreute, docli 
sehr deutliche, vorn und an den Seiten kraftigere Punktirung, 
dereń Punkte sich in den Schulterw inkeln und langs der vor- 
deren Halfte des Seitenrandes dichter zusammendrangen und 
hier den Glanz der Oberflache sehr erheblicli abschwaclien. 
Die wirkliche Verschiedenheit beider Arten erscheint mir 
dalier nicht zweifelhaft, und ilire Diagnosen wtirden sich etwa 
also fassen lassen:

1. H yd . z o n a t u s  Pz. Ovalis, leviter convexus, flavus, 
vertice , lunulis frontalibus fasciisque duabus submarginalibus 
thoracis nigris, elytris subtiliter punctulatis nigricantibus flavo- 
irroratis. Long. 6 ' /4—6 1/ ,  lin.

2. H y d .  f a s c i c o l l i s  H a r r .  Ovalis, leviter convexus, 
flavus, vertice , lunulis frontalibus, fasciisque duabus submar
ginalibus thoracis nigris, elytris nigricantibus flavo-irroratis. 
Long. 6—6 %  lin.

elytris vix punctulatis.
£  elytris leviter cicatricosis, antice et versus marginem 

lateralem evidentius punctulatis.
Ich verbinde hiermit noch folgende Bemerkungen.
1. Nach Prof. S c h a u m ’s Mittheilung (Ent. Zeit. 1847 

S. 279) linden sich in der L in n ś 's c h e n  Sammlung unter dem 
Nameu Dyt. cinereus unser Hyd. zonatus, bilineatus und ein 
$  des Acilius sulcatus vereinigt; der Hyd. cinereus der Neuern 
ist nicht vorhauden. Es ist mir sehr wohl denkbar, dass 
L i n n e  bei seinen bekannlen strengen Ansichten liber die 
Abgranzung der Arten drei so nahe verwandte Arten, wie 
unser Hyd. cinereus, zonatus und bilineatus es sind, nur als 
Formen Einer A rt genommen haben moge (sagt doch auch
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Fabricius Syst. Eleuth. I. 262 n. 22 von dem ihm erst durch 
Pz. Faun. G. 38 tab. 13 bekannt gewordenen H. zonatus: 
nv>ix ac ne v ix  quidem a D. citiereo dislinclusu) ;  aber es kann 
nur auf einem Zufalle beruhen, dass von jenen drei von Linnś 
unter seinem Dyt. cinereus zusammen gefassten Arten gerade 
der e e h t e  c i n e r e u s  n i c h t  in die Sammlung gekommen ist. 
Denn, wie eclion von U  l ig  e r  (Mag. I. S. 68) richtig bemerkt 
wird, es passen Linnś’s W orte  (Fn. Suec. ed II. 215. n. 771 
„ Thorax flam s, margine anteriore et posteriore ( non lateri- 
husj nigris“) n u r  auf unsern Hyd. cinereus, und sie beschrei- 
ben dessen Halsschild so genau, dass iiber die Frage, welche 
Art ais der eigentliche Hyd. cinereus Lin. zu betrachten sein 
w erde ,  keine weitere Ungewissheit stattfinden, und deshalb, 
wie in so manclien Fallen, aueh liier der gegenwartige Be- 
stand der Linne'schen Sarnmlung seinen klaren Worten gegen- 
tiber nicbt weiter in Betraebt kommen kann. Mit dem bei- 
gesteckten Ac i l .  s u l c a t u s  $ aber wird es sieh wohl etwas 
anders verballen. Linnć besclireibt unter dem Namen Dyt. 
sulcatus nur das $  dieses bekannten Kafers, und dieses be- 
findet sich aucli nach Prof. Schaum’s Angabe unter jenem 
Eam en in der Sammlung: wenn daher noch ein zweites Stiick 
dieses sulcatus ?  dem ais D. cinereus bezettelten Hyd. zonatus 
beigesteckt is t ,  so kann dies nur in der Eile und durch ein 
Versehen geschehen sein, durch welches sich dies zweite Stiick 
des D. sulcatus $  an die unrichtige Stelle verirrte. (Im 
Uebrigen hat L i n n e  seinen D. sulcatus ( ? )  genauer ange- 
selien und sorgfaltiger beschrieben als die meisten spatereu 
Autoren, indem er bei der Beschreibung der Fliigeldecken 
auch der stets vorhandenen, wenngleieh schmaleren (fiinften) 
Randfurehe gedenk t,  welche ausser F a b r i c i u s ,  der aber 
nur Linne’s Diagnose mit Hinzufiigung e i n e s  Wortes v ieder- 
gegeben hat, und dem in alien Dingeu genauen l l l i g e r  von 
alien seinen Nachfolgern ignorirt wird. Selbst die Beobach- 
tung, dass von jenen funf Furchen der Flugeldecken die 
iiussere fiinfte haufig ausgerieben und dadurch unscheinbar 
geworden ist, findet sich angedeutet in^-den Worten der 
Descr. (a. a. 0 .  216 n. 773): „Elytra nigra, singula q u a t u o r  
vel q u i n q u e  sulcis latis longitudinaliter excava/a , et pilis 
griseo-cinerea“ .)

2. Es ist auffallend, dass von den wellig geschlangelten 
eingegrabenen Langslinien, welche, ob auch in verschiedener 
Zahl und Starke, jederseits auf der ausseren Halite des Hals- 
schildes bei dem Hyd. zonatus (entsprechend auch bei Hyd. 
fascicollis) stets sich vorfinden, fast bei keinem Autor die 
Rede ist. Nur G y l l e n h a l  gedenkt ihrer mittelbar, indem 
er fUr den Bau des Halsschildes der gedaehten Art auf die

10



b e i  ihm  v o r h e r g e h e n d e n  A r te n  v e r w e i s e t ,  bei d e re n  e ine r ,  
n am lich  dem  H. c in e reus ,  j e n e  L in ien  e rw f ih n t  w e rd e n .  A u b ś  
a, a. O. b e z e ic h n e t  sie als  dem  $  e ig e n ,  a b e r  u n r i c b t i g ,  d a  
s ie sieh, ob  a u c h  m eie t  s c h w a c h e r  a u sg e b i ld e t ,  d u r c h w e g  auch  
be i  d em  $  v o rf inden .  I l l ig e r ,  S tu r m ,  E r ic h s o n ,  S c h au m  ge -  
d e n k e n  ih r e r  g a r  n ich t .

3. H y d .  v e r r u c i f e r  S a h i b ,  w i rd  j e t z t  z iem lich  a l lg e -  
m e in  (a u c h  von  T h o m s o n  in se inem  W e r k e  i iber S c an d in av ien s  
C o le o p te r a  II .  3 9 )  a ls  e ine  N eb en fo rm  von  dem  $  des  H. zo- 
n a tu s  ang eseh en .  E s  sch e in t  j e d o c h  n ic h t ,  a ls  ob dies V e r-  
h a l tn is s  so o h n e  W e i t e r e s  a ls  a u s g e m a c h t  b e t r a c h te t  w e rd e n  
diirfe .  D ass  dem  so s e i ,  is t  doch  e ig en t l ich  n u r  e ine  V e r -  
m u th u n g  E r i c h s o n ’ s ,  und a u c h  d ie  v o n  ih m  als  B e w e ise  
a n g e z o g e n e n  U n te r s u c h u n g e n  G r .  M a n n e r h e i m ’s h a b e n  m it  
S ic h e r h e i t  w e i t e r  N ic h ts  d a r g e t h a n ,  a ls  dass  d e r  nach  S ah l-  
b e r g ’s Y o r g a n g e  v o n  G y l l e n h a l  und A ub6  a ls  d a s  des H. 
v e r r u c i fe r  a n g e s e h e n e  K a fe r  m i t  g la t t e n  F lu g e ld e c k e n  und 
e in fa c h e n  F tissen  n ic h t  das  s o n d e rn  n u r  e ine  g la t td e c k ig e  
F o r m  v o n  d e m  $  des  H . v e r r u c i f e r  b i l d e ,  n ic h t  a b e r ,  dass  
b e id e  nun  auch  a ls  N e b e n fo rm e n  zu dem  b e k a n n te n  g la t t e n  $  
des H  z o n a tu s  g e h ó re n .  Bei d e r  S e l t e n h e i t  des  H. v e r ru c ife r  
( n a c h  b r ie f l ich e r  M it the i lu ng  des G r .  M an n e rh e im  vom  J a h r e  
1 8 5 4  d i i r f te  sich die G e s a m m tz a h l  a l l e r  d a m a ls  in d en  v e r-  
s ch ied enen  S a m m lu n g e n  be f ind lichen  S ti icke  des  g e n a n n te n  
K a fe r s  s c h w e r l ic h  a u f  2 0  b e la u fe n )  is t  es v ie lm e h r  s e h r  w o h l  
d e n k b a r ,  d a ss  d a s  w irk l ic h e  d ie s e r  A r t  b ish e r  nocli n ich t  
a u fg e f u n d e h ,  o d e r  d ass  es v e re in z e l t  u n t e r  d en  sc h w e r l ic h  
schou  s te t s  au f  d a s  G e n a u e s te  u n te r s u c h te n  f innischen o d e r  
s ib ir ischen  < $  des H. zon a tu s  v e rb o r g e n  sein m oge .  Die A c ten  
iiber j e n e  F r a g e  w e r d e n  d a h e r  w o h l  nocli n ic h t  a ls  abge-  
sch lossen  zu b e t r a c h te n  sein.
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Einige Monstrositaten an Sclimetterlingen 
und Kafern,

b eschrieben  von 

Hraiiie in A lten b u rg .

E p i n e p h e l e  J a n i r a  L. <

Vorderflugel auf der Oberseite mit einem fast dieieckigen  
Fleck von hellrothgelber Farbung, welcher von Hippe 2 aue- 
geht und auf dern recliten Fliigel bis zum Augenfleck reicht, 
auf detn linken den Augenfleck einschliesst; gegen die Basis 
bin spitzen sicli diese Flecke zu. Auf beiden Fliigeln sind 
sie reicblich mit hellgrauer, seidenglanzender Pubescenz be- 
kleidet, wodurch die Flecke selbst, namentlich schief gegen  
das Licht gesehen, Seidenglanz haben. 1m Uebrigen ist die 
Farbung der Oberllugel die. gewohnlicbe dunkelbraune; ihre 
Unterseite weicht in der Farbung nicht ab.

Die Hinterfliigel, sowobl der rechte wie der linke, sind 
in grosser Ausdebnung knocbenveiss gefarbt. Die gevvobn- 
liche dunkelbraune Farbe hat der Yorderrand auf beiden 
Seiten in ziemlicher Ausdehnung gegen die Mitte bin, die 
Basis und der Aussenrand in schmaler Ausdebnung. Die von 
der Basis ausgehende starke Bebaarung nimmt bald eine 
grauweisse Farbe an. Gegen den Aussenrand bin ist. die ab- 
norme Farbung am hellsten, fast rein weiss. — Aul der Unter
seite zeigt nur der dunkle Yorderrand scbwache Spuren der 
Binde. Die gewohnliphen Punkte sind braun mit sehr scbwachen  
gelben Ringen. Die dunkelbraune Farbe gebt auf alien Flii- 
geln allmablich in die belle ilber.

Das Exemplar wurde von mir am 7. Juli 18C6 bei Alten- 
burg an einem ofters starker Hasse ausgesetzten Grasplatz 
zwischen 2 Feldern gefangen.

A c r o n j c t a  a u r i c o m a  SV. J1.
Dieses gezogene Exemplar macht durcb seine Kleinbeit

  Oberfliigel 6*/i Lin. und dabei verbaltnissmassig schmaler
als sonst bei Auricoma — durch seine in grosser Ausdebnung 
hell ascbgraue Grundfarbe der Vorderflugel, auf denen die 
schmalen, echarf dunkeln Zeichnungen selir auffallend bervor- 
treten, durcb den Mangel einer Wellenlinie, durch die scbmal 
schwarzgescheckten Franzen der Vortierfliigel und vorziiglicb 
dadurcb den Eindruck einer eignen Art, dass die Kingmakel 
mit der Nierenmakel dergestalt verbunden ist, dass sie sich

It)1
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nach der  N ierenm akel zu oval ausdehnt,  und beide da ,  wo 
sie zusam m entreffen ,  ohne Begrenzung in einander fliessen. 
Die U nterse ite  a l le r  Fliigel ist hel ler  ais bei den gewohn- 
lichen Exem plaren.

Das E x em p la r  ist aus einer  im Juni 1869 von m ir  bei 
Jena ,  w ahrscheinlich  auf Schlehen, gefundenen, sonst abe r  nicht 
w e i te r  beachteten  R aupe  gezogen. Dr. S taud inge r ,  der  es 
zur A nsich t hat te ,  e rk la r t  es gleichfalls filr eine Aberra tion  
der  Acr. auricoma.

E u g o n i a  e r o s a r i a  SV. $.
Die beiden linken Fliigel und der  rechte Unterfliigel des 

gezogenen E xem plars  sind regelmassig gefarbt.  A uf  dem 
rech ten  Oberfliigel sind am V o rde rrande  die beiden Quer- 
streifen e tw a  doppel t  so breit w ie gewohnlich und wie auf 
dem linken Oberfliigel,  und an den zugekehrten  Seiten ziem- 
lich verw aschen . Beide Streifen vereinigen sich an d e r  Sub- 
dorsalr ippe zu einem einzigen Stre ifen , der  in e tw a  doppel te r  
Breite  ais gewohnlich  den Innenrand  d a  e r re ic h t ,  wo der  
r e c h t e  S tre if  bei regelm assiger  F arbung  aufsitzt.  Der drei- 
eckige B aum  zwisehen den beiden Streifen, soweit sie ge t renn t  
sind, und dem V orderrande  ist e tw as  dunkler  ais die Grund- 
farbe, weil die F a rb ę  der  Querstreifen gegen e inander v e r 
w aschen  ist.

R h a g i u m  m o r d a x  F.
Das rech te  Mittelbein ba t  zwei mit d e r  Sohlenseite ein

ander  zugekehrte  T a r se n ,  und der  innere Tarsus bat  kein 
K lauenglied ,  wofiir das ers te  und zweite  Glied ansehnlich 
verdickt sind. Das Scbienbein ist an seinenj un tern ,  die T a rse n  
t ragenden  E nde s ta rk  verdickt.

L i n a  L a p p o n i c a  L.
Die G rundfarbe ist das  gew óhnliche S chw arzb lau .  Die 

rech te  Fliigeldecke b a t  5 kleine b lau ro the  F lec k e ;  der  ers te  ist 
ein e tw as gebogenes Langss tricbelchen nebeu dem Scutellum 
und reicht in doppelter  Lange  iiber dasselbe h inaus; der  zweite 
ist aucli ein S trichelchen, aber  n ahe  am A ussenrande au f  */, 
der  Lange und e inw arts  zahnar t ig  e rw e i te r t ;  der  d ritte  und 
v ierte  sind eckig  und liegen in einer Querlinie hinter der 
Mitte, in gleicher En tfernung  von Natli und H in terrand  und 
breit  von einander g e t re n n t ;  der  iiinfte liegt im Mittelfelde 
m itten  zwisehen den beiden vorhergehenden  und der  Fliigel- 
spitze. So w eit diese F lec k e  den A ussenrand nicht beriihren, 
ist le tz te re r  blau. Die linkę Fltigeldecke ist ganz schwarz-
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blau, und nur der  Aussenrand von der  Schulter ab bis nahe 
vor der  Spitze scbmal braunroth .

C h r y s o m e l a  f u c a t a  F.
Das Halsschild iet in der  Mitte hasenschar tena rt ig  ge- 

spalten! Es entstehen dadurcli zwei dreieckige Lappen, welche 
mit ih rer  stumpfen Spitze gegen die Mitte des T h o ra x  ge- 
r ichtet sind, aber  niclit ganz zusammentreffen. Dureh diese 
Missbildung l ieg t  ein S tuck des sonst vom Halsschilde be- 
deckten  H in te rk o p fes , der Brust und des Schildchens frei. 
Quer durch die Mitte des Halsschildes geht eine m uldenartige 
Vertiefung, w elche  den S eitenrand  nicht erre ich t  und in der  
Mitte durch die auseinander klaffenden Lappen  des T h o ra x  
unterbrochen  wird.

A ltenburg , im Novem ber 1870.

Amara indivisa, neue europaische Art,
von

J. Fulzejg.

Beziiglich der  von unserm verehrten  Mitgliede in den 
Ja h rg a n g en  der  Zeitung 1865 bis 1869 veroffentlichten Arbeiten 
ttber diese schwierige C a ra b id e n -G ru p p e  erscheint es ange- 
messen, unsern Lesern  auch den kleinen A rt ike l  mitzutheilen, 
w e lcher  in den Bulletins de la Societó entomol. de Belgique 
1870 erschienen ist und eine neue, in Belgien en tdeck te  A rt 
betrifft. E r  lau te t  w ortlich : R e d .

Amara indivisa nov. sp.

On sait que Zim m erm ann a ćtabli sen genre  A crodon  
sur une A m ara  ( brunnea  Gyll.) dont le  caract&re principal 
es t de po r te r ,  au cen tre  du menton, une dent simple, aigue, 
nullement ereusće ou divisśe. Le meme ca rac te re  se rencontre 
chez l ’A. crenata  Dej. (Leiocnem is), e t  chez 1 'A . simplicidens 
Mor. (B ra d y tu s). 11 ne peut do n e ,  a lui seul,  just if ier  une 
separation  generique,  mais sa t ix i tś ,  dans les esp^ces chez 
lesquelles il se p rśsen te ,  lui donne une assez g rande  importance. 
spćcifique.

Indćpendam m ent d ’une dent simple dans l ’Achancrure du 
menton, 1 'A . brunnea  se distingue fort bien de Teep^ce la plus
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voisine (A. rufocincta), par sa taille plus petite, sa convexite 
plus forte, son corselet plus large, surtout anterieurenient et 
dont les cotes sont rdgulierement arques dans toute leur 
etendue, les angles antdrieurs plus grands et plus avancds, 
ceux de la base tres-obtus et presque arrondis, la fossette 
basale externe moins distincte et plus ponctude, les stries des 
elytres munies de points plus forts, l’absence du gros point 
pilifdre 4 la base de la strie prdscutellaire.

Au mois de mai dernier*), M. Tennstedt a trouvd 4 
Diest, sur les glacis de la forteresse, un individu d’une 
Amara  qui, participant de la brunnea et de la rufocincta, est 
cependant bien distincte de l’une et de l ’autre. La dent du 
menton est conformee comme chez la brunnea; l'insecte est 
de meme taille, mais un peu plus large; les antennes sont 
un peu plus epaisses, les yeux plus saillants; le corselet est 
aussi convexe, tout aussi arrondi sur les cótds antdrieurs qui 
sont encore moins retrecis, mais avee les cótds presque droits 
dans leur moitie infdrieure; les angles antdrieurs sont encore 
moins avances, ceux de la base sont droits; le milieu de la 
base est moins dchancre; la fossette basale externe est large 
et prolonde comme chez 1 'A. rufocincta; les dlytres sont un 
peu moins convexes, plus larges vers leur base; la strie prdscu- 
tellaire porte un gros point pilifdre qui manque chez 1 'A. brunnea.

Les differences avee 1 'A. rufocincta sont encore plus 
saillantes: taille plus petite; dent du menton simple; corselet 
plus convexe, beaucoup plus large anterieurement, plus arrondi 
sur les cótds; base des elytres plus fortement ponctude.

L 'A . brunnea n’a point encore dtd trouvee en Belgique 
ni dans les pays adjacents; elle appartient 4 des rdgions plus 
bordales et aux pays alpins. If  A. rufocincta  est, au contraire, 
assez repandue chez nous et, bien qu’elle n’ait point encore 
ete rencontrde 4 Diest, elle doit s'y trouver puisqu'elle existe 
4 Beverloo et 4 Hasselt.

Ce n’est pas sans grande hdsitation que je  propose l’ad- 
mission d’une nouvelle espdce d’Amara dans la Paune de 
l’Europe centrale, qui a etd si bien etudide, j e  dirai mdme 
dpluchee. Mon but, en usant en ce moment de la publicite 
du Bulletin de la Societe entomologique, est surtout d’engager 
nos eollegues 4 examiner de prds les Celia de leurs collections 
e t  4 verifier s’il ne s’en trouve pas qui presentent les carac- 
teres que je  viens de signaler.

*) Le 18 aoftt, il a re tro u v e  au  m em e e n d ro it  un  in d iv id u  (fe- 
m elle) d’u n  b ru n  p lus c la ir que le prem ier.

J. Putzey6.
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Eupitłiecia Silenata und Trisignaria
von

Carl D ietze.

E u p i t ł i e c i a  S e l i n a t a  HS. scheint noch sehr w enig  be- 
kan n t  zu sein und meist zu tr is ignaria  gezogen, oder  dam it ver- 
w echse l t  zu w e rd e n ;  so sehr sich je d o ch  diese beiden A rten  
in den ausgebildeten  Insecten  g le ichen ,  so verschieden sind 
ilire R a u p en ,  die sich e tw a  in F o lgendem  von einander unter-

T r i s i g n a r i a .

— ca. 15 mm.

sc h e id e n :
S e l i n a t a .

L a n g e :  ca. 20  mm.
Ziemlich schlank, nach  dem 

Kopfe zu al lm alig  verschm a- 
le r t ,  der  R aupe von F ra x in a ta  
gleichend.

K o r p e r :  quer g e r ip p t ;
Bauchseite abgepla tte t .

G r u n d  f a r b ę  : blaulich-
griin, in der Jugend  gelb-grun.

K o p f :  griln, ins Braunliche 
ziehend, in der  R uhe gerade  
ausgestreckt.

B r u s t f i i s s e :  grilnlich mit 
hel lb raunen  Krallen.

A f t e r  k l a p  pe: mit schwarz- 
griinem oder dunkelgrilnem 
F leck , weiss gerandet.

D o r s a l e :  dunkelgriin.

S u b d o r s a l e n :  niclit vor- 
handen.

S e i t e n k a n t e :  scharf  aus- 
g ep ra g t ,  weisslich.

B a u c h s e i t e :  weiss-grU n,
u n te r  der  L ate ra len  tiefgriin, 
dunkle r ,  ais die R uckenfarbe ,  
fein dunkel gerippt.

V e n t r a l e :  niclit vo rhan-  
den oder  kaum  angedeutet.

Nicht seh r  sc h lan k ,  fast 
gleichmassig dick, im Habitus 
d e r  Raupe  von A rc eu th a ta  
ahnlich.

— : schw ach  quer gefurcht,  
e tw as  g lanzend ,  fast cylin- 
drisch.

—  heli gelb -griin  oder 
schmutzig-griin.

— : glanzend scliw arz-braun , 
heller  g e th e i l t ,  nach innen 
gezogen, bei ausgew achsenen  
Exem pl. fast ganz vers teck t .

.— : schw arzb raun ,  h ś l l  ge- 
ringelt.

— : mit dunkelbraunem
F leck ,  gelblich gesaumt.

— : s c h m u tz ig -g r i in ,  oder 
schw arz lich ,  schm ale r  ais die 
Subdorsalen.

— : b r e f t , von F a rb ę  der 
Dors alen.

— : stumpf, wulstig , weiss
lich oder gelblich.

— : von der  K orpe rfa rbe ,  
un ter  der  S eitenkante  e tw as 
v e rd u n k e l t ,  schm utz ig-griin ,  
glanzend.

— : ziemlich b re i t ,  undeut- 
licli, weissgrfln oder gelblich.
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Im le tz ten  Dritte l  des Juni 
au f  Peucedanum  oreoselinum, 
sieli von den BI a t  t e r n  niih- 
rend und ais z w e i te Generation 
w iede r  im S ep tem ber  au f  den 
Sarnen- u. Bltithen - Schirmen 
dieser Pflanze.

Der S cbm ette r l ing  d ere rs ten  
Generation  erscheint nach 4 
W oclien, im Ju li ,  oder  gleich- 
zeitig mit denen der  2. Ge
nera tion  erst, im April  und 
Mai des folgenden Jalires .

Von E nde A ugus t ,  oft bis 
Anfangs O ctober au f  den 
Samen- und Bliithenschirmen 
von Angelica sylvestris ,  He- 
rac leum  sp h o n d y liu m , und 
seltener auch P as tinaca  sativa.

E ntw ick lung  des Schm etter-  
lings im Juni und Juli des 
folgenden J a h re s ;  scheinbar 
nur  eine Generation.

A. S. Packard jr., M. D. Guide to the  S tudy of Insects and 
a trea tise  on those injurious and beneficial to crops: 
for the  use of Colleges, F a rm  Schools and A gricu ltu 
rists. W i th  11 P la tes  and 6 f 0  W ood-cuts.  Second 
Edition. Salem, N a tu ra lis t’s book Agency. London 
Triibner <ft Cp. 1870. Pg. 702.

In vielen Beziehungen g eh o r t  die A usarbeitung  eines 
Buches, w ie das hier zu besprechende, zu den schwierigsten 
Aufgaben der  Entomologie. Man weiss u n g efah r ,  welche 
Anspriiche heu tzu tage an Monographien systematischen oder 
anatom isch-em bryologischen C h a ra k te rs  gem ach t  werden, und 
V erfasser wie Leser konnen sich leiclit d a ru b e r  verstandigen, 
" 'a ru m  der  E rs te re  hie und da e tw a  den E rw a r tu n g e n  der  
L e tz te ren  n icht en tsprochen  hat. A ber  ein Hand- und Lehr- 
buch begegnet so sehr vielen Anspriichen, w ird von fast jedem  
L eser  m it andern  E rw a rtu n g en  in die Hand genommen, dass 
man von vornhere in  zugeben m u ss ,  dem V erfasser kom m t 
kerne bestimmte Norm entgegen, der  er nach Kraften gerecht 
w erden  konnte ,  die ihn der  Miihe der  eignen Anordnung und 
Auswahl des m assenhaf t  sich ihm aufdriingenden Stoffes uber- 
heben konnte. Um so mehr ist es Pflicht des B erich te rs ta t te rs  
vor Allem auf  die Absichten des Yerfassers einzugehen , um 
das G ew ollte  und das Geleistete r ich tig  zu erkennen und 
abzuwfigen, und nicht das L e tz te re  an sich, sondern im Zu- 
sanim enhange mit dem E rs te ren  der  K ri t ik  zu unterwerfen.

Der Verfasser  spricht gleich E ingangs im Vo rwor t  aus
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w as  er will: „Diese Einfiihrung in das Studium d e r  Inseeten 
soil dem Anfanger die E lem en te  der  Entomologie leh ren  und 
ais ein F iih rer  der  zu den ausgearbe ite teren  U ntersuchungen 
und A bhandlungen d ienen ,  welche der  Y orgeschr i t tenere  zu 
consultiren wiinschttt. H ienach baben  w ir es also mit einem 
E lem en ta rbuch  zu tliun, welches keinerle i specielle Vorbildung 
vo rau sse tz t ,  sondern  diese zu geben un tern im m t. Schon da 
Landleute und G a r tn e r  ais Leser besonders ins Auge gefasst 
s in d , e rg ieb t  es sich, dass w ir  es nicht mit krit ischen Ab- 
schnitten w erden  zu tliun liaben, sondern dass Uberall die 
positive T h a tsache  das E lem ent sein w erde ,  mittelst w elcher  
der  Z w eck  des Y erfassers  erre ich t wird.

Da abe r  le ider  die Entom ologie  durchaus nicht in einem 
so allseits vollendeten Gebaude da s teh t ,  wie es fiir den Ver- 
f'asser eines E lem en ta r-L ehrbuchs  wUnschenswerth sein muss, 
so kann ihm die Aufgabe nicht e r s p a r t  w e r d e n ,  ubera ll  da ,  
wo die Thatsachen  nicht hinreichend e rk a n n t  sind , w o abe r  
der  Laie sowohl wie auch der  E rfah rene  eine F ra g e  in Bereit- 
schalt  halt ,  mit e iner  H j 'po these  oder ab e r  mit eignen U n te r 
suchungen zu an tw o r ten  — und Beides w ird  eine nach trag -  
liche K ritik  e rfordern .  Ausserdem abe r  g ieb t es Z e i te n ,  in 
denen selbst das scheinbar Unumstosslichste in F rag e  ges tellt  
w ird ,  Zeiten ,  in denen die a l le rers ten  Grundprincipien schwan- 
ken, und das ganże d a ra u f  g ebau te  G ebaude m it ins S chw anken  
g e r a th ,  wo also auch fUr die Annahm e dieser oder j e n e r  
Grundprincipien eine Rechtfertigung v e r la n g t  w i r d , der  sich 
vor Allem ein E lem entarbuch  nicht entziehen d a r f ,  will es 
nicht seinen Lesern an einem wesentlichen P u n k te  Unvoll- 
s tandiges bieten.

N achdem  w ir  so den S tandpunk t  des Beurtheilers in 
wenigen W o r te n  k la r  geleg t haben, wollen w ir die Beurthei- 
lung selbst eroffnen, mit, dem Ausdruck der  unbeschranktesten  
A nerkennung  dessen ,  w as geleis tet w u rd e ,  soweit d e r  P lan  
des Verfassers  dabei in F ra g e  kam. Das ganze W e r k  geniesst 
einer k la ren  U ebersichtl ichkeit  sowohl in der Anordnung als 
der  Behandlung des Stoffes. Auf eine A useinanderse tzung 
des Bauplans (p. 1 — 8) — w ir gebrauchen  mit Absicht gerade  
diesen Ausdruck — folgt eine A useinandersetzung der  aussern 
und innern S truc tur  (p. 9 — 4 6 ) ,  der  E n tw ick lung  und Ver- 
w’andlung (46 — 7 1 ) ,  der  geographischen und geologischen 
Verbreitung (71 81), d e r  K rankhei ten ,  Missbildungen(81 — 84),
R a thsch lage  und Anweisung behufs des Sammelns und Conser- 
virens (84 — 97), eine Uebersicht d e r  hauptsachlichsten  ento- 
mologischen W e r k e  und schliesslich (1 0 4 — 106)  die Classifica
tion der  H auptgruppen. Dam it ist der  allgem einere Theil ge- 
schlossen und der  speciellere, systemutisch-biologische beginnt.
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Zuerst werden die H y m e n o p t e r a  dem grossen, an sie 
fcich kniipfenden Interesse gemiiss auf Seite 107—228 aus- 
fiihrlich behandelt. Daran schliessen sich auf Seite 229—357 
die L e p i d o p t e r a ,  von Seite 358—419 die D i p t e r a .  Von 
420—513 folgen die C o l e o p t e r a ,  von 514—555 d i e H e m i -  
p t e r a ,  von 550— 577 die O r t h o p t e r a  und von 578—625 
die N e u r o p t e r a .  Damit ha t aber der specielle Theil, wie 
mancbe Leser wohl erwarten mochten, sein Ende nicht er- 
reiclit. Der Verfasser zieht namlich zu seinen „Insecten11 die 
A r a c b n i d e n  and M y r i a p o d e n  hinzu, behandelt von Seite 
626—669 die ers teren , von Seite 670—680 die letzteren. 
Der Rest des Buches ist von einem „entomologischen Calender11 
(S. 681 und 82) und einem Index eingenommen.

In der Besprechung dieses zweiten, specielleren Theiles 
ist besonders hervorzuheben das Gewicht, welches auf die 
biologischen Verhaltnisse der Insecten gelegt wird. Nur gar 
zu olt bekommen wir HandbUclier, in denen wenig tnehr als 
Beschreibung der ausseren Erscheinung zu finden ist, die 
Niemanden recht zu Dank verpflichten, weil sie fiir den 
Specialsammler nicht vollstandig genug sind, fiir den das 
Allgemeine melir Berucksichtigenden zu einseitig systematische 
Zwecke verfolgen. P a c k a r d ’s W erk  hat es verstanden, 
beiden Anspriichen durchaus gerecht zu werden, und durch 
die Beitiigung einer ausserordentlich bedeutenden Anzahl vor- 
trefflicher Holzschnitte fiir die Bestiminung und Identificirung 
der behandelten Eormen die grosstmdgliche Leichtigkeit zu 
schafien. W ir  sind es im Allgemeinen nur gewohnt, bei den 
Lepidopteren besondere Aufmerksamkeit den Verwandlungs- 
Stadien der Insecten beigelegt zu sehen; urn so dankens- 
werther ist es, dass Packard  mit grosser Consequenz bei alien 
behandelten Forinen liierauf ein wesentliches Gewicht gelegt 
hat und dadurch lioffentlich bei alien Denen, die sein Hand- 
buch ihren Studien zu Grunde legen werden, dieselbe W erth- 
sclmtzung der Larven- und Eistadien hervorrufen wird.

Dass ein W erk , welches Landleuten und Gartnern dienen 
will, sich auch besonders mit den niitzlichen und schadlichen 
Seiten der Insecten befassen muss, liegt auf der Hand: hat 
doch auch dieser Theil der Entomologie in den letzten Jahr- 
zehnten wieder bedeutende Fortschritte gemacht. Packard 
hat auch hier verstanden, ein rechtes Gleichgewicht in der 
Auswahl und Behandlung des dargebotenen Stoffes zu be- 
wahren.

Gehen wir nun auf den allgemeineren Theil des W erkes 
ein, so finden wir den Verfasser im Wesentlichen auf dem 
Boden der Cuvier’schen Doctrin vom Typus. Gleich in dem 
er8ten Absatz heisst es: „Cuvier selected this te rm , because
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he saw th a t  the plan of their  en t ire  organisation, the essential 
fea tures ,  which separa te  them  from all other animals, lay  in 
th e  idea of a r ticu la tion .11

In diesem A rt icu la ten-Typus fasst unse r  Verfasser nach 
C uvier’s V organge die W iirm er ,  die Crustaceen und die In- 
secten zusammen. L e tz te re  um fassen , wie schon bem erk t,  
die SpiDnen und Tausendfiisse. Das P rinc ip ,  wonach diese 
T heilung  in drei Gruppen gem ach t is t ,  l iegt tlieils in der 
melir o d er  weniger grossen Homonomie der den ganzen Korper 
zusamm ensetzenden H inge ,  theils in deu t l icherer  Absetzung 
und Centralisation  eines Kopfes. Den Crustaceen und Insecten 
gegeniiber stehen die W i irm er ,  weil ilir ganzer K orpe r  in 
fast g le iehw erth ige  Hinge getheil t  ist, w ah rend  die Crustaceen 
deutlich einen vordern  und einen hintern Ringcomplex er- 
kennen lassen, nam lich  den C ephalo tho rax  und das Abdomen, 
die Insecten abe r  noch eine w eite re  T rennung zwischen Kopf 
und T h o ra x  besitzen.

Eine solche Auffassung d e r  U nterechiede j e n e r  drei Ab- 
theilungen hat gewiss viel E in leuchtendes fur den Ueberblick 
im Grossen und Ganzen. Allein es kann  nicht m ehr geniigen, 
solche E inthe ilungen zu machen , w enn  nicht zugleich gesag t 
w ird ,  wie und w arum  man g era d e  au f  diese E intheilung ge- 
kommen ist. In diesem F a l le  liegt nun freilich die A ntw ort  
ziemlich nahe. Der A usdruck K o p f  ist das Principium mo- 
vens der  E inthe ilung, w e lches  darutn auch mit ihrem haupt- 
sachlichsten Begriinder, D a n a ,  das Princip der Cephalisation 
genannt wird. Allein man f ra g t  sofort: w arum  ist gerade  
die Bildung eines Kopfes ein so he rvorragendes  E lem ent in 
der  Organisation dieses T h ie rs tam m es?  Y erle ih t  sie Vorziige, 
welche ohne solche Bildung nicht zu erreichen w a re n ?  Und 
w elche  Vorziige sind iiberhaupt in der Kopfbildung der  In
secten gegeniiber der  C ephalo thoraxbildung  der  Krebse zu 
finden? Die A n tw ort  w ird  w ohl da rau f  hinauskommen, dass, 
da  der Mensch, als das hochste  Geschopf, einen Kopf besitzt, 
al le  die T h ie re ,  w elche ebenfalls einen K opf  besitzen, gegen- 
iiber d e n  andern  'oevorzugt sind. D er„K o p f  des Menschen 
gilt eben als sein vo rnehm ster  K orpe r the i l ,  und nach dem 
Menschen beurthe il t  man die ubrigen Geschopfe. F ra g e n  wir 
uns abe r  einmal ernstlich, w as es denn rech t mit der  Bildung 
eines Kopfes au f  sich h ab e ,  und was w ir  eigentlich Kopf 
nennen, so w ird  der S chw erpunk t gewiss n ich t auf der  ausse- 
ren  G e s ta l t ,  sondern au f  dem Inhalt  desselben liegen, vor 
Allem auf dem Gehirn und den an dasselbe gekniipften Sinnes- 
Organen. Nun bes teh t  aber  nicht die geringste  Nothwendig-  
k e i t ,  dass die G esam m theit  d ieser O rgane auch ausserlich 
von dem ubrigen K orper  ab g e tren n t  bleibe — der w irk liche
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Grund dieser T rennung  liegt augensclieinlich nur in der da- 
durch erre ich ten  g rosseren  W irk sam k e it  d e r  Sinnesorgane. 
Basse unser K opf unbeweglich zwischen den S chu lte rn ,  so 
miissten w i r ,  um von rUckwarts  Gesiehtswahrnelimungen zu 
huben, uns ganz und g a r  herum drehen, konnten wir den Kopf 
nicht neigen , so miissten w ir  imm er gerade  aus sehen, nie 
dicht vor unsere Filsse. Mit den Scball- und G eruchsw ahr-  
nehm ungen w ilrde es uns ebenso gelien. Da nun abe r  noch 
ausserdem in dem Kopf die Mundoffnung belegen is t ,  so er- 
to rder t  auch ibre Function eine bedeutend leichtere Beweg- 
]ichkeit des ganzen K orperabschn it te s ,  besonders da ,  wo die 
Kiefer und Zahne  ais die hauptsachlichsten  W affen  und Greif- 
a p p a ra te  dienen. Dass nun diese B ew eglichkeit  am ausgiebig- 
sten erre ich t  w i r d ,  wenn der  Kopf kugelform ig ist und wo 
moglich auf  k le iner ,  runder  F lachę  articulirt., lehrt die Physik ,  
und d ah e r  erden w ir iiberall da, wo eine solche Beweglich- 
keit  durcli die Lebensweise geforder t  w ird ,  auch einen m ehr 
oder  w en iger  beweglich vom tlbrigen K o rp e r  abgese tz ten  
K opf  finden. W il l  man nun also in dieser grosseren Gliede- 
rung und der  dadurch  erreichten grosseren Bew eglichkeit  des 
G esam m tkorpe rs  einen wesentliclien F o r tsch r i t t  d e r  O rgani
sation erkennen, so m ag man es: aber  d irec te ,  unm it te lbare  
Beziehungen au f  eine hohere g e i s t i g e  Leistungsfahigkeit 
scheinen daraus  nicht entnommen w erden  zu konnen. Die 
durch die B ew eglichkeit  des Kopfes gew onnene m it te lbare  
B ew eglichkei t  der  S innesorgane kann aber  sehr wohl unmittel- 
b a r  erreicbt w erden  dadurch, dass sowohl die Augen wie der 
G eh ó rap p a ra t  und die Geruchsorgane auf  am K opf  beweglich 
e ingelenkten  Theilen sich befmden. J a  in gew isser  W e ise  
kann biedurch ein vo l lkom m enere r  Zustand erre ich t w erden 
als durch die A llgem einbew eglichke it  des ganzen Kopfes. 
Die A ugen , die au f  langen ,  beweglichen Stielen angebrach t 
sind, die Geruchsorgane,  die auf  noch langeren Antennen sich 
finden, die G eh oro rgane ,  die dem Schall en tgegengekeh rt  
w erden  konnen — sie alle  vergrossern  in hohem Maasse das 
W ahrnehm ungsgeb ie t  des T ra g e rs  und erlauben  vor alien 
Dingen eine grossere Mannigfaltigkeit g l e i c h z e i t i g e r ,  schar- 
fer W ahrnehm ungen . Kommt nun noch hinzu, dass ein T h ie r  
mannigfaltige B ew egungsw erkzeuge und in der Mundgegend 
sowohl zahlreiche Kau- w ie Greiforgane bes itz t ,  so ist hie- 
durch der Vorzug der mit einem ab g e tren n t  beweglichen 
Kopf versehenen Geschopfe vollkom men und m ehr wie auf- 
gew ogen — freilich scheinbar nicht in Uebereinstimmung mit 
d er  sogenannten lex  pars im oniae ,  d. h. dem S a tz ,  dass die 
N a tu r  zur E rre iehung  eines bestimmten Z w eckes sich der 
sparsam sten  Mittel bedient.  Aber gerade  diese Maxime, falls
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sie der  W irk l ic h k e i t  en tsprieh t ,  wttrde eben b e w e ise n , dass 
die K rebse z. B. mit ihren 2 F iiblerpaaren, ihreu  auf  langen 
Stielen bew eglichen Augen. ihren vielfachen H orhaaren ,  Hor- 
gruben und Otolitben an versciiiedenen K o rp e rs te l len , mit 
ihren  vielen Kau- und Greiforganen in Bezug auf B e w e g -  
l i c h k e i t  und d a d u r c h  gewonnene grossere  W ahrnehm ungen  
einen hohern  Rang  einnehmen ais die Insecten.

W e n n  man tro tzdem  in den Insecten hoher organisirte  
Geschopfe w ahrzunehm en  gew ohnt is t ,  so liegt dieser An- 
schauung w ohl eine grossere  O bservation ih re r  Lebensthatig- 
keiten  und die hieraus gezogene A bstraction von feiner aus- 
gebildeten  O rganen  des Centralne) vensystem s zu Grunde. 
Nun wissen wir freilicli herzlich w enig  von der  Lebensweise 
der  Krebse,  und unsre Kenntnisse e r lauben  uns vorlaufig aus 
der  S truc tur  des C en tra lne rvensystem s beider  Classen keinerlei 
A bschatzung ih re r  re la tiven  W e r th ig k e i t ;  a l lein , soweit 
unsere oberflacliliche W a h rn eh m u n g  hier entscheiden kann, 
ist a l lerd ings bei den Krebsen kt'ine Spur einer so hoch ent- 
w ickelten  Intelligenz w ah rn eh m b ar ,  wie w ir sie bei Hymeno- 
p te ren  besonders antreffen. Somit kann  man immerhin die 
Insecten fllr im Allgemeinen intelligentere T h ie re  e rach ten  
ais die K rebse, aber  fur allgem ein  hoher  o rganisirt ,  d. h. diffe- 
r en z ir te r ,  wird man sie wohl kaum  e rk la re n  k o n n e n ,  und 
schwerlich  liegt in dem Y orhandense in  eines ge t re n n t  bew eg
lichen Kopfes bei den Insecten ein ausscli laggebendes Krite- 
rium ih re r  hohern  Gestaltung vor.

Im Anschluss an diese E ró t te ru n g  m ag es g es ta t te t  sein, 
auch gegen eine A nschauung w iederho lt  W iderspruch  einzu- 
legen, w elche  sich noch immer bei vielen Schriftstellern findet, 
und die auch auf  Seite 5 von P ack a rd  vo rge tragen  wird. 
D arnach  w erden  namlich die gestie lten  Augen der Podophtlial-  
m en ais E x trem i ta ten  und ais Exponenten  eines besonderen 
S egm entes  angesehen. Dieser Auffassung konnen ir uns aber 
nicht anschliessen.

G eh t man namlich zuriick auf  die Enlstehungsgeschichte 
d er  zusamm engesetz ten Augen der  K rebse ,^ .o  findet man, dass 
sie Ablagerungen  von P igm ent und Umbildung der  dartiber 
liegenden Hautschicht in lich tbreehende A pparate  ih re  Ent- 
stehung danken. D er Stiel selbst ist anfiinglich nur eine ein- 
fache Y orragung  an der  Seite der  K o p fp la t ten ,  die allmalig 
langer und langer  w ird  und schliesslich mit einem Gelenke 
versehen von besondern Muskeln des Kopfes in Bewegung 
gesetz t  w erden  kann. Diese Bildung s teh t  aber  ih rer  Genese 
nacli au f  ganz anderm  B oden ,  ais z. B. die Antennen der 
K re b se ,  die in ih rer  ursprtinglichen Anlage am Nauplius ais 
Selm im m organe fungiren und nur nacli und nacli, wenigstens
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das  zwei t e  P a a r ,  e ine r  F un c t i o nsa nd e ru ng  t he i lhaf t ig  w e r d en .  
D a  w i r  nun a b e r  Se gm en t e  zwi schen  den  d r e i  Naupl ius -  
E x t r e m i t a t e n ,  die uns als S eg m e n t s - E x p o n e n t en  ge l t en  miissen,  
n icht  an n eh m e n  di i rfen,  da  a l le  S e g m e n t - V e r m e h i u n g  an dem 
h in l e r e n  K b r p e r e n d e  des se lben  a u f t r i t t ,  d a  f e rner  au c h  die 
Gang l i en  d e r  Au gen  n i ch t  a i s  c e n t r a l e  B i l du ng en ,  sonde rn  
als  l a t e r a l e  Knospen  des o be r en  Sch lund gan g l i o ns ,  a l so  als 
s e cun da r e  Geb i l de  anzuseben  s i n d , to  konn en  w i r  aucb den 
Augenst i e l en  n ich t  den  morpho log i s chen  W e r t h  von E x t r e m i -  
t a t e n  zuges t eben ,  diirl’en sie somi t  aucb  n icb t  als Ex po n en t e n  
e ines  S egm en t s  ane rkennen .

Konnen  w i r  nun a b e r  uns r e  Zus t i r nmung  zu d e r  AufFassung 
de r  Augens t i e l e  de r  P o d o p b tb a l m e n  u n t e r  den  K r e b t e n  als 
E x t r e m i t a t e n  und des  sie t r a ge n de n  K o rp e ra b s c b n i t t e s  als 
s e pa r a t en  S eg m en t s  n icht  g e b e n ,  so ist  es uns  ga nz  un- 
m o g l i c h , die AutFassung zu t h e i l e n ,  ve rm o ge  d e r e n  P a c k a r d  
an  dem In sec t en -Kopf  s i e b e n  S e g m e n t e  zu e r k e n n e n  g l aubt .  
E s  w e r d e n  da  als E xp on en t e n  von  S e g m e n t e n  ang eseben  
(p.  19 )  n icb t  nu r  die F a c e t t e n - A u g e n ,  sonde rn  so ga r  d ie  d re i  
Oce l l en ,  und un t e r  diesen w i rd  d e r  v o rd e r e  e inze lne  Ocel lus  
a l s  aus  zwei  ve r s chm olzenen  Ocel len  h e r v o r g e g a n g e n  be- 
t r a cb t e t .  Sind indess  d ie  F a c e t t e n -A u g e n  als  n icht s  A nd re s  
denn a ls  modi f i ci r t e  T he i l e  de r  H a u t  a nz u se b e n ,  so w i rd  es 
ganz  un thun l i ch ,  in den  Oce l len  e t w a s  e iner  E x t r e m i t a t  
h a lb w e g s  G le i c h w e r t b ig e s  e rk en n en  zu wol len.  J e d e r  Ocel lus  
k a n n  nu r  dann  als E x p o n e n t  e ines Se gm en t s  ang eseben  w e r d e n ,  
w e n n  w i r  j e d e m  H o i -  od e r  T a s t h a a r  de r  A r tb r o p o d en  den-  
se lben  W e r t b  z ug es t ebe n ,  den n  ein T a s t h a a r  i t t  du r c ba us  
n ich t  g e r i n g w e r t b i g e r ,  a ls  ein Ocellus.  H ier  w ie  do r t  e ine 
ode r  m e h r e r e  Hau t ze l l en  u m g e w a n d e l t  in spec i f i s che ,  w a h r -  
n eb m u n g v e r m i t t e l n d e  O r g a n e ,  h i e r  w ie  do r t  V e r b i n du ng  dieser  
O rg a n e  m i t  pe r c ip i r end en  N e r v e n e l e m e n t e n  und E inmi indung  
dieser  pe r c ip i r e nd en  E l e m en te  in die  na c hs t  dazu  g e h o r en de n  
Gang l i e n  des  C en t r a I ne r ven sys t em s .  Und dass  n i ch t  n u r  Hor-  
und T a s t b a a r e  aucb  mi t  a n d e rn  als  dem ob e re n  Scblund-  
gangl i on  in V e rb in d u n g  slel ien k o n n e n ,  da s  l e h r t  uns  das  
V o r k o m m e n  von  A ug en  an  den ve r s cb i edenen  S egm en t en  de r  
E uph aus i a ,  eines S c h i z op od en ,  da s  l eh r e n  uns die O to l i t hen  
in den S c h w a n z a n h a n g e n  von Mysis  und aucb die  Geho r-  
O r g a n e  de r  Aei  idier.  S innes o rga ne  somi t  a ls  E x p o n en t e n  von 
S eg m e n t en  ansehen  zu wo l len ,  w i rd  unmogl i ch ,  be sonde r s  wei l  
w i r  den  Tas t s i nn  scbon i iber  den  ga nze n  K o r p e r  v e r b r e i t e t  
l inden und n i cb t  j e d e m  co r r e sp o n d i r e n d e n  P a a r e  von Tas t -  
O r g a n e n  e inen  so l cben  W e r t b  zuscb re iben  konnen .

Du rc h  die G le i chse t zung  d e r  A ug en  und  Ocel len  mi t  
w i rk l i ch en  G l i edm aas se n  g e l a n g t  P a c k a r d  ab e r  noch zu a nde rn
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F o lg e ru n g e n ,  die w ir  ebensowenig anerkennen  konnen. In 
dem Absclmitt „Composition of the Insect-Crust (p. 9 If.) be- 
stimmt er  die verschiedenen A bschn it te ,  aus denen sieh das 
aussere S keie tt  eines Segm entes zusummensetze. E r  leg t  die 
gelaufige Eintbeilung zu G runde , derzufolge je d es  Segm ent 
aus zvcei medianen Stricken, einem oberen ,  te rgum , einem 
unteren ,  sternum, besteht, zwischen welche sich j e  zwei seit- 
l iche  einschalten, das ep im erum  als oberes und das episternum 
als unteres. Die E x trem ita ten  w erden  nun an den Seiten- 
stiicken gefunden, filr w elche P ack a rd  den zusainmenfassenden 
N am en „A rth rop leuren14 vorschlagt. Nun heisst es w e i te r  auf 
Seite 19: „Now, since the art 'nropleural is the lim b-bearing 
region in the  th o rax ,  it must follow, th a t  this region is l a r 
gely developed in the  head , to the  bulk of which the sen
sory and digestive organs bear  so la rg e  a proportion; and 
as all the p a r ts  of the head  are  subordinated in their  deve
lopment to th a t  of the  appendages of which they form the 
support ,  it m ust follow logically th a t  the la rg e r  portion of 
the  body of the  head is p l e u r a l ,  and th a t  the t e r g a l  and 
especially the  s t e r n a l  parts  a re  either very slightly deve
loped, or w holly  obsole te11. Da wir nun gegen die Gleich- 
setzung von Augen und E x trem ita ten  W idersp ruch  eingelegt, 
h a b e n ,  so mUssen w ir  uns natiirlich auch gegen diese Auf- 
fassung des Kopfskelettes der  Insecten erkliiren, und vindiciren 
dem Kopfe durchaus vollgiiltige T ergals tucke .  Freilich ist 
bei dieser ganzen B etrach tung  nicht ausser Acht zu lassen, 
dass die Lehre von den „typischen11 Skele ttstiicken der  Arthro- 
poden-Segm ente  durchaus nur cum grano salis hinzunehmen 
ist. Es ist dam it wahrscheinlich nicht anoers als mit der  so- 
genannten W irbe ltheo i ie des Schadels.  Die Auffassung G othe’s, 
O ken’s und vie ler  Nachfolger ,  le tztlich auch noch V irchow ’s 
(vergl. seine kle ine Schrift liber Menschen- und Affenschadel), 
ist wohl durcli H ux ley’s und G egenbaur’s Forschungen  als 
definitiv w ider leg t  zu erachten . Nicht als ob der  W irbel- 
th ie rk o p f  e tw a als eine genetische E inheit anzusehen w are  
—  im G egen the i l ,  je n e  beiden F orscher vindic iren  ihm eine 
bedeutend  grossere Anzahl von W irbe le lem en ten ;  abe r  das 
knocherne S ke ie t t  des fertigen Schadels kann nicht als Cri- 
terium filr die Zahl und A r t  dieser Abschnitte  angesehen 
werden. Dahingegen lasst sich aus der  Zahl der  Hirnnerven 
und der  K iem enbogen beim E m bryo  au f  eine wahrscheinlich 
r ich t igere  Schatzung der g le ichw erth igen  Abschnitte komraen, 
die in die Bildung des delinitiven Schadels eingegangen sind. 
Die S ke le tt the ile  dagegen haben mit dem W irbe lbau  keinerlei 
Beziehung w eite r ,  sondern folgen andern  Bedingungen. Aehn- 
lich scheint es mit der  S kele ttb ildung  des Insectenkopfes zu
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sein, und schwerlich  lasst sieli bei den vollig von denen der  
Heine abweichenden  Bewegungen d e r  Kiefer und Fiihler und 
der liiemit in Verbindung stehenden Anheftung der  Muskulatur 
die verhaltn issm ass ig  einfachere Bildung der iibrigen Segmente 
am Kopfe w ieder  auffinden. E ine  w irkliche T heorie  des 
K opfskele ttes  der Insecten wird nur au f  embryologisch-genea- 
logiseher G rund lage  erw achsen  konnen — wie es auch nur 
so gelungen ist, bei den W irbe lth ie ren  den realen  Zustanden 
au f  den G rund  zu komrnen.

W ie  w ir  nun hier d en ,  w ie es sclieint, zu rascli und 
nicht b inreichend begrilndeten Reducirungen en tgegentre ten  
miissen, so w ird  es nur consequent se in ,  w enn wir uns da, 
wo P acka rd  selbst eine ahnliche S tellung zu den B estrebungen 
Lacaze D utbiers’ e innim m t, um so w eniger  ablebnend ver- 
lialten. Durch Lacaze  D uthiers w a r  in seinen „Recherches 
sur 1’a rm ure  genitale femelle des Insectes1,1 eine Riickfuhrung 
der  ausseren Genitalien der Insecten au f  „ typ ischea Skele tt-  
s ti icke, j a  soga r  auf  E x trem ita ten  versucht w orden ,  und es 
sollten sowolil te rga le  ais ste rna le  A nhange — also den Beinen 
und Fliigeln liomotypische Bildungen — in die Bildung der 
ausseren  G eschlecbtsorgane eingeben. AusdrUcklich scbliesst 
sieli W eism ann  in der  A rbeit  „die M etam orphose der C ore th ra  
plumicornis“ dieser Auffassung an. P ack a rd  aber  tr it t  dieser 
Meinung entschieden en tgegen ,  gestiitzt au f  eigne embryolo- 
gische Untersuchungen an Hummeln. W a h ren d  nacli Lacaze 
D uthiers’ Auffassung in die Bildung des Stachels einer Vespa 
crabro  die E lem ente  eines ganzen Segmentes eingeben, also 
te rg u m ,  s te rnum , ep im erum , ep is te rnum , te rgo rhabd ite  und 
s te rnorhabdite  (mit Ietz teren beiden Ausdriicken sind die 
A nhange des oberen und unteren Theiles je d es  Segmentes , 
also z. B. Fliigel und Beine gem eint — ), so ist P a c k a rd  der 
Ansicht, dass zu der  Bildung der  weibliehen ausseren Geni
talien bei den Hummeln e in  P a a r  a l lm alig  von dem Sternum 
des achten  Abdominalsegmentes auswachsende H ócker und 
z w e  i P a a r  von dem neunten Segm ente hervorsprossende 
H ocker sieli zusam m enthun , w ah rend  bei den M&nnchen die 
sammtlichen Theile  der  ausseren Genitalien vom neunten Seg
mente des Abdomen h e rs ta m m e n ,  dass mithin diese '1'heile 
keinerlei Vergle ich  mit E x trem ita ten  aushalteu  konnten.

Ohne eigne, au f  riiesen P unk t  gerich te te  Untersuchungen 
ist in diesem Zw iespalt  der  Meinungen keine Entscheidung zu 
treffen — aber verschweigen wollen wir es n ich t ,  dass uns 
die P a c k a r d ’sche Auffassung durchaus nicht unwahrscheinlich 
vorkom m t — dazu w erden  w ir  gefiihrt durch noch nicht ab- 
geschlossene Untersuchungen tiber die Entwieklungsgeschichte 
des Thrips cerealium.
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Es wiirde zu weit filliren, wollten w ir in einem Aufsatz, 
der  eigentlich nur die Empfelilung einer neuen , bedeutenden 
entomologischen L ite ra tur-E rscheinung  zum Z w eck  h a t ,  die 
G rundlagen  der  Insecten-Morphologie P u n k t  filr P u n k t ,  mit 
dem americanischen N atu rfo rscher  discutiren. Brechen w ir 
l ieber dies Capitel liier ab, um noch ein Gebiet zu betreten, 
wo rec b t  eigentlich der  T um m elp la tz  der  schrofFsten Gegen- 
satze gegenw artig  zu finden ist: d ie S ystem atik .

Es ist einer der  bem erkensw erthes ten  Ziige des P ackard -  
schen Buches, dass es — wenigstens so w eit w ir  haben sehen 
konnen — mit k e iner  Silbe der  D arw in ’scben Tbeorie gedenkt.  
Dies Y erschw eigen  ist offenbar nicht zu fa ll ig ,  sondern es 
deu te t  d a ra u f  hin, dass der V erfasser  — w enigstens zur Zeit, ais 
e r  das vorliegende Buch schrieb — dieser Tbeorie  vollstandig 
abgew and t w ar.  Dies geb t auch aus der  Art und W eise  hervor,  
wie e r  sich zu den grosseren systematischen Stre itfragen stellt.

U nter  dem Nam en der Insecten fasst P ack a rd  ausser den 
eigentlicben Insecta hexapoda  aucb die Arachniden und Myria- 
poden zusammen. E r  beruft sieli hiefiir auf den Vorgang 
von L e u e k a r t ,  A g a s s i z  und D a n a .  Es w urden  ihm die 
jiingsten Clatsificaloren ebenfalls b e i t re ten ,  denn sowohl 
H a c k e l  in seiner generellen Morphologic ais G e g e n b a u r  
in der  zweiten Auflage der Yergl.  Anatom ie trennen die In 
sec ten ,  Spinnen und Tausendtusse un ter  dem gemeinsamen 
N am en T rachea ten  von den Crustaceen ab. ftleine eignen 
Untersuchungen mochten mich sogar daliin fiibren, die Classe 
der  A rthropoden  ais solche aufzuheben und en tw eder  mit 
Hineinziehung der  Anneliden sie wieder zur Classe der  Arti- 
culaten  zu erw eitern ,  wie das j a  sehon oft vorgeschlagen und 
angenommen w a r d ,  oder aber  m ebr Classen aufzustellen, da 
mir die A nnahm e Bedenken e r r e g t ,  dass Crustaceen und 
T ra ch e a ten  aus e inander genealogiach abzuleiten seien Ob 
nun also je n e  drei A b tbe i lungen , welche von H ackel T r a 
c h e a te n ,  von P a c k a rd  Insecten genann t w e rd e n ,  besser so 
o d er  so ge tau f t  w erden ,  ist eine reine Z w eckmassigkeitsfrage.

Anders aber  s teb t  es mit der  F r a g e ^ o b  diese drei Ab- 
theilungen auch w irk lieb  und nachw eisbar  eine genealogische, 
dann also aucb eine morphologische und system atische Ein- 
beit bilden? Und fiir die Entscheidung dieser F iag e  ist bisher 
noch kein ausschlaggebendes Material beigebrach t worden. 
W ir  sind nocii da rau f  angewiesen, nach sparlieben vergleichend- 
anatomischen Criterien in dieser w ich tigen  S ache zu urtheilen, 
die allein entsebeidenden vergleiehend-embryologischen Unter- 
suebungen stehen nocli aus. Die eigentlicben Insecten sind 
z w a r  in der  letzten Zeit  mit einev unermiidlichen Em sigkeit  
in ihren embryologischcn Zustanden untersuclit w orden , abe r

•  11
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noch fehlt es an eigentlich kritisclien Darste llungen der wich- 
tigeren  Vorgange. Die Spinnen haben besonders in C laparede 
einen M onographen ihrer  E ntw ick lungszustande gefunden, aber  
die ausserordentlichen S chw ierigkeiten  soleher Untersuchungen 
m achen es n o th w en d ig ,  noch sehr viel m ehr  Material zu 
Hiilfe zu nehinen , ais das von diesem F orscher  durclisuchte. 
Und fur die M yriapoden sind w ir  noch imm er au f  eine A rbe it  
N ew p o r t ’s angew iesen ,  die langst niclit m ehr den Anforde- 
rungen  en tsp r ieh t ,  w elche die Em bryologie  zu stellen hat. 
So miiesen w ir  also einstweilen d a ra u f  v e rz ic h te n , in dieser 
G rund frage  der  S y s tem atik  zu einer Enlscheidung  zu korn- 
men. Dieser S tand der Dinge kann  uns aber  nicht hindern, 
die A ndeutung zuriickzuweisen, welche P ack a rd  auf  Seite 105 
zur Beurtlieilung der  vorliegenden F rag e  macht. Nachdern 
er die eigentlichen Insecten in zwei Reihen gespalten  hat ,  
deren  hohere  die H ym enop tera ,  L ep idop tera  und Diptera, die 
n iedere die C o leo p te ra ,  H em ip tera  und O rth o p le ra  en tha l t ,  
und die beide in der  gem einsamen W urze l  d e r  N eu rop te ra  
zusamm entreffen, so fah r t  er  fo rt:  „ th rough  Lepism a and 
P o dura ,  which a re  wingless Neuropterous insects ,  the low er  
series is connected w ith  the  M yriapods, the  minute degraded  
m yriapod Pauropus of Lubbock, perhaps ,  forming the connecting 
l in k ;  and through  the wingless flies, B r a u la , Chionea and 
N y c te r ib ia  the  D ip te ra ,  belonging to the h igher series, assume 
the form of the  S p iders ,  the  head being sm a ll ,  and sunken 
into th e  th o rax ,  while  the  legs a re  long and s lender .11

D anach wiirden also die Insecten in gewisser W eise zwi- 
schen den Spinnen und Tausendfiissen ihren P la tz  finden — 
eine A nnahm e, die schwerlich  Beifall finden wird. In einer 
A ninerkung  auf  derselben Seite sprich t sich der  Yerfasser 
ferner dariiber  aus, w ie er sich das S ystem  d e n k t ;  es heisst 
daselbs t :  „T here  is nothing like a l inear series in the animal 
k in g d o m , but r a th e r  a net-w ork .tt N u n ,  die Entscheidung 
iiber die F r a g e ,  welcher A r t  das System se i , welches die 
N a tu r  befolgt hat ,  fallt zusammen rnit der  E n tscheidung  iiber 
die F ra g e ,  ob p lo tz liche Erschafluug der A rten  mit I lau t  und 
H a a r  oder  al lm alige  E n tw iek lung  einer A r t  aus der  andern  
anzunehm en, ob D arw in ’sche Theorie  oder die a l te  Schopfungs- 
m ythe  unsern naturw issenschaftlichen Anschauungen zu Grunde 
zu legen sei. W i r  sahen schon, dass P ack a rd  sich iiber die 
D arw in ’sche T heo r ie  mit keinem W o r te  vernehrnen lasst — 
wir erkennen  nun aus der  eben citir ten A nm erkung , dass 
unser Verfasser ein G egner dieser Ansehauung sein muss®).

*) V ielle ich t haben w ir es aucli nur m it einer vorbedachten Ent- 
lialtsam keit des Verf. zu thun, w elcher die neue Theorie nicht in sein 
Lehrbuch aut'nehmen w ollte  W ir halten das aber ebenfalls tUr bedenk-



151

So ist es also kein W u n d e r ,  wenn w ir  in den systemati- 
schen F ragen  selir haufig von P a c k a rd  abweichen mtissen, 
da  uns kein N e t z w e r k ,  sondern der  S t a m m b a u m  als die 
G rundb  rm des System es gilt. F u r  uns wi l d  es immer 
d e n k b a r  sein, dass Insecten, Spinnen und Tausendfusse aus 
gemeinsainer Grundform bervorgegangen sind, wenn wir aucli 
vorl&ufig nicbt in der  Lage  sind,  iiber diese Grundform die 
ger ingste  V erm uthung  zu auttsern; w ir  w erden  andererse its  
im m er die M o g l i c h k e i t  zugeben k o n nen ,  dass die Spinnen 
n i c b t  mit den Insecten in unm it te lbarer  genealogisclier Be- 
riihrung s te h e n ,  j a  w ir  konnen vorliiufig sogar  koine Spur 
von w irk licbem  Urtbeil iiber die niihere genealogisclie Zu- 
sam m engehorigkei t  der  Spinnen und Milben, der  Seolopender 
und Ju liden  abgeben — aber  d a s  scheint uns zweifellos, 
dass die Spinnen nichts mit den F liegen  zu scliaffen haben, 
und dass die M yriapoden mit den T hysanuren  nicht viel naber  
v e rw a n d t  sind, als mit den iibrigen Insecten. Es hiesse den 
S lan d p u n k t  der  D arw in ’schen Theorie  aufgeben, oder ilm fiir 
a n ta s tb a r  e rk la re n ,  wenn wir nicht von ihm aus alle  syste- 
m atiscben A eikntipfungen auf die genealogisclie W a g e  legten 
und da ih r  G ew ich t genau piiil' ten; es ist das eben der 
m ach lige  Vortheil dieser T b eo r ie ,  dass sie ganz scbarf  be- 
stim m t, w a s  sie von dem System v e r la n g t ;  dass die Criterion 
desselben aus dem ganzen Object genommen, dass sie e r k a n n t ,  
nicht g e w a h l t  sein mtissen, und dass, da die S tammes-Ent- 
w icklung nur e i n e  gewesen ist, aucli nur e i n e  Aufstellung des 
System s die wirklicli r ichtige sein k a n n ,  w elche aufzutinden 
freilich eiu aussers t  scbwieriges W e rk  ist, das, wenn llberhaupt 
je m a ls  ersehopfend, so docb nur in grossen In tervallen  und 
aut dem W e g e  allmaliger A unaherung  vo llbrach t w erden  kann.

Konnen wir also P ack a rd  in der  A r t  des Zusammenftigens 
von Insec ten ,  Spinnen und M yriapoden nicht beistimmen, so 
w ird  es uns auf  d e r  andc rn  Seite ebenso unmoglicb, die Cri- 
te r ien ,  welche er fiir die Gruppenbildung innerhaib  der  eigent- 
lichen Insecten zur Anwendung^ b r in g t , zu den unsrigen zu 
machen. E r  unterscheidet zwei Gruppenz Insecta m etabola  
und heterom etabola .  Nun ist seit iangen Ja h re n  die sog. 
M etam orphose eines der  H aup t-U nterscheidungsm erkm ale  der 
Insecten gewesen, ab e r  gerade ,  weil es nur so unsichere  Be- 
s timmungen zu l tlss t , aucli im m er w ieder  von andern  Merk- 
malen verdriingt worden.

Bei aufm erksam em  Studium der  Entwieklungsgeschichte 
ergiebt sich nam lich ,  dass der  W eg  des Em bryos  von der  
ersten E ian lage  bis zu dem geschlechts ieifen T hiere  haufig

lich, besonders da der \ erf. keine Mittheilung iiber sein Vcrhiiltniss 
zur Descendenztheorie macht.

11*
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bei ganz n ab  v erw and ten  T h ie ren  — w ie es besonders die 
vergle ichende Entwicklungsgescbichte der Krebse ergeben ba t  
— ein wesentlich  verechiedener ist; Bei dem Einen geht 
der  W e g  durch zwei oder m ehr L arvenstad ien ,  bei dem An- 
dern  erfolgt er  d irect ohne V erm ittlung  eines Larvenstadium s 
und einer Metamorphose. Den Grund dieser Erscheinung 
au fzudecken ,  reichen unsere gegenw artigen  Kenntnisse noeli 
n icht hin, abe r  soviel ist uns anzunehmen e r la u b t ,  d ass ,  je  
rasch er  ein Th ie r  zur Geschlechtsreife  gelangt,  desto bessere 
Chaneen es ftlr die A ufrecb lerba ltung  seiner A r t  im K am pf 
ums Dasein haben  w i r d ; dass also bei sonst gleichen Ver- 
haltnissen sich ein S treben nach Verkiirzung der  E ntw ick lung  
einstellen muss, welches im m er m ehr d a ra u f  ausgehen w ird ,  
die M etam orphosen soweit als moglich zu unterdriicken. Da 
die V ortheile  einer raschen G eschlechtsreife ab e r  filr a lie 
T h ie r e ,  also auch filr alle In sec ten ,  gleich bedeutend sein 
mtissen, so kann auch an den verschiedensten A rten  und Gat- 
tungen die V erkiirzung der  M etam orphose s ta t tf inden , es 
konnen also genealogisch weit von einander ge trenn te  A rten  
und Gruppen  doch darin i ibereinstim m en, dass sie die Meta
m orphosen  un terdr i lck t  und die gang und gaben  Unterschei- 
dungeu von Larven- und Puppenstadien aufgegeben haben. 
Sollen dann diese G ruppen  zu einer grossern  A btheilung zu- 
sa inmengezogen w erden , im G egensatz zu alien andern , welche 
die M etam orphosen beibehalten haben?  Gewiss w ird  man 
dann morphologiseh sehr heterogene Form en in einer A b the i
lung vereinigen miissen und ein sehr  natur- ,  das heisst: starnm- 
baum widriges  System erhalten . Und dass dies in der T h a t  
der  F a l l  i s t ,  m erk t  man den heute bestehenden System en 
auch an, da  E ines imm er das A ndere aufhebt.

D er Staminbauin der  Insecten w ird nur nach langen, 
em bryologisch - morphologischen Untersuchungen herzusteilen 
sein. Vergleichend anatomische und vergle ichend embryo- 
logische Unlersuchungen mit Zugrundelegung  der  Descendenz- 
theorie  als des gemeinsamen F ad en s ,  der in dem Labyrin th  
der  T hatsachen  an das E nde  der  gesuchten Genealogie fuhren 
muss —  das sind die Aufgaben einer consequent vorschrei- 
tendeu E rkenntn iss  auf  diesem Gebiet. W e n n  die B earbei tung  
d er  Insecten-Em bryologie so w e ite r  schreiten w ird ,  wie sie 
m i t  W eism ann’s epochem achenden Arbeiten begonnen hat,  
w enn  sie zugleich eine m ehr kritische W e n d u n g  nimmt, dann 
diirfen w ir  w ohl hoffen, nicht nur iiber die Insecten hinaus, 
sondern auch innerhalb  der  Insecten au f  die w ahren geuea- 
logischen Verbindungen zu stossen, und — miihselig wie auch 
im m er der  lange W e g  sein m ag -— zu einem vvirklichen und 
allein giltigeu System zu kommen. Den Versuch, au f  Ergeb-
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nisse der  vergleichenden Em bryologie  das Sj's tem 7,u erricliten, 
haben w ir  schon in dem J a h rg a n g e  1870 dieser Zeitung p. 244 
gem ach t ,  scliwerlich w ird  derselbe so, w ie er da 711m ersten  
Male liingestellt ist ,  au f  lange D auer zu rechnen haben. Sind 
docli durcli neuere Untersuchungen schon so mancherlei Ver- 
anderungen a l te re r  Resu lta te  herbeigefiihrt w orden  — so be- 
sonders die Beliauptung, dass die H ym enopteren  nicht in der- 
selben W e ise  wie die Lepidopteren  mit innere r ,  sondern m it 
ausserer  Keim -Anlage entstehen, also in eine an d re  V erw andt-  
schaft gebrach t w erden  miissen. Von m elireren  Seiten ist 
sogar behaup te t  w o rd e n ,  Insec ten ,  welche notoriseh einer 
und derselben O rdnung angehórten ,  w aren  doeh in der  Keim- 
Anlage verschieden; so dass also aucli dies anscheinend fun- 
dam enta le  Criterium schliesslich w iede r  ais zweifelhaft und 
unentscheidend angesehen w erden miisse. N un ,  es w ird  ab- 
zu w a rten  sein, ob die angedeuteten  Thatsachen  w irklich be- 
stehen, und ob sie n icht vielleicht nur gewisse Moditicationen 
des einen oder des andern  E x trem s der  Keim anlage bilden, die 
zw ar  V erm ittlungen, aber  keine V erm ischungen  der  von  uns 
dam als  aufgestellten G ruppen herbeizufiihren gee ignet waren.

W a s  nun die von P ack a rd  im Einzelnen vorgenom m enen 
systematischen Aufstellungen angeh t,  so in teressirt  es besonders, 
des Autors Urtbeil iiber einige vornehmlich streitige Fragen  
zu vernehmen. Unter diesen nimmt eine der  ers ten  Stellen die 
E inordnung der  S t y l o p i d e n  im System ein. P ack a rd  erneut 
ilire Einreihung unter die C o leop te ren ,  freilich oline diese 
Ansicht n ah e r  zu erlautern . Fibenso kurz behandel t  er  eine 
a n d re ,  bislier isolii te  G ru p p e ,  die T h r i p s i d a e ,  w elche er 
un te r  die H em ip tera  in die nachste  N ahe  der Capsini stellt. 
Ob nun g era d e  diese Fam ilie  zu den Thrips  die nachste  Ver- 
w andtschaft  zeigt,  m ochte zweifelhaft ersche inen , dass aber  
die T h rip s  in den Kreis der  H em iptera ,  denen die Aphiden und 
die Hom opteren zugezahlt  sind, gehoren, das ergiebt sieli auch 
aus der  Em bryo log ie ,  welche w ir  an Thrips  cerealium  genau 
s tu d i r t ,  w enn  auch noch nicht veroffentlicht haben. Den 
H em ip teren  fiigt P a c k a rd  ferner u n d ,  w ie  uns schein t ,  mit 
vollem R ech te  die Pediculina und M allophaga hinzu, dereń 
E n tw ick lung  m it den A phiden und Thripsiden identisch er- 
scheint. S ehr  w esentliche Abweichungen b ie te t  die Auffassung 
der  beiden O rdnungen O rthop te ra  und N europ te ra  dar. In 
die e rs te re  nimm t P a c k a rd  nur die von A lters  her ais solche 
angesehenen Form en auf und scheidet die Pseudo-Neuropteren  
w iede r  a u s ,  so dass n u r  die G ry l l iden ,  Locusten ,  A crydier,  
Phasm en , Mantiden, Blatten und Forficulinen darin  verbleiben. 
Alles Uebrige kom m t un ter  die N eu ro p te ra ,  w elche als die 
n iedrigsten , den meisten W ana'lungen un terw orfenen  Insecten
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b e trach te t  werden. Znerst  begegnen w ir  den Term iten ,  darni 
den Embiden und Psociden, daraul' den Perliden, Epliemeriden, 
Libelluliden, Sialiden, Hemerobiden, P anorp iden ,  Phryganiden ,  
L epism atiden, Cam podeae und schliesslich den Poduriden.

Mit dieser Anordnung sind freilich die gordischen Knoten 
der entomologischen System atik  m ehr durchhauen  ais gelost.  
W a ren  bisher in frtiheren System en meist die O rthop teren  
diejenige C lasse ,  in w elche alle  unbequemen Slorenfriede 
un te rgebrach t w arden ,  so sind von P ack a rd  die N europ te reu  
zu diesem Am te ausersehen worden. Uns erscheint keine 
von beiden Metboden gerech tfer t ig t .  W ir  konnen uns nicht 
davon iiberzeugen, dass es g e ra d e  eben nur sieben Insecten- 
Ordnungen geben soil, und finden, dass die IJebersichtlichkeit 
ebenso wie die N a tu rw a h rh e i t  des entomologischen System s 
wesentlich gewinnen wiirde, wenn die Hemipteren, die O rth o 
pteren und N europ te ren  in eine grossere Anzahl von gleicb 
berechtig ten  Ordnungen aufgelost wiirden. Es w urde der 
S tre it  gegenstandslos w erden ,  ob z. B. die Libellen N europtera  
oder  O rth o p te ra  w aren ,  denn es wtlrde un te r  alien Umstanden 
als w ah res  Problem nur iibrig bleiben die Aufdeckung ihrer  
Abstam m ung und Umw andlung, die F ests te llung  der  morpho- 
logischen Beziebungen ih re r  L arven  zu den L arven  der  Neu- 
ro p te rn  und O rthop teren  und die Angabe der EinflUsse, welche 
tha tig  gew esen  sind, aus indifferenteren Zustanden diese spe- 
cielle Form der  heutigen Libelluliden zu entwickeln. Mit dcm- 
selben Rech te  ferner ,  mit dem die Poduriden  als eine Abthei- 
lung der Neuropteren  behandel t  w erden ,  konnten e tw a  aucli die 
Hym enopteren  als eine A btheilung der  N europ te ren  erscheinen 
— j a  vielleicht w a re  die V erw andtschal 't  zwischen den beiden 
grossen Gruppen  noch naher  als die mit den Thysanuren . 
Das Beibehalten  der Ordnungen w ird  schliesslich nur eine 
reine F ra g e  der Z w eckm assigkeit  sein, da  wahrscheinlich bei 
g en a u e re r  Kenntniss der  Entw ieklung und V erw and lung  auf 
die Prennung geringeres G ew icht als  au f  die Yereinigung der 
anscheinend weit von e inander entfernten  Gruppen gelegt 
w erden  w ird  —  eine Y erein igung , die freilich nicht durch 
N ebeneinanders te l lung , sondern durch m orphologisch-genea- 
logische Ab- und Herle itung bew irk t  w erden  muss.

Fiir die Leser  der  Entomologischen Zeitung  w ird  es 
w eniger  In teresse  haben, dem americanischen A utor  aucli auf  
das Gebiet der A rachniden und M yriapoden zu folgen. So 
wollen w ir  uns da auch nur au f  die eine B em erkung be- 
sch ra n k en ,  dass w ir  die T ard ig raden  am liebsten ganzlich 
aus dem Bereich dei' A rthropoden  verbanu t s a h e n ,  da  sie 
wohl eher zu gewissen W urm form en als zu den Milben eine 
V erwandtschal 't  e rkennen  lassen.
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W ir  Iiabcn im Verlaufe unsrer  Bespreclning dem kritisch- 
negirenden E lem ent reiclilich F re ihei t  gelassen, w as,  wie w ir  
hoffen w ollen ,  w ed e r  die Leser  noch der  Verfasser des 
„Guide to the S tudy  of Tnsects“ fur ein Zeiclien unsrer Gering- 
schatzung des W e rk e s  ansehen werden. Im Gegentheil haben  
w ir  es nur  darum  so unbeschrank t thun konnen , weil w ir  
ebenso u nbesch rank t  den epeciell en tom ologischen , nicht 
morphologischen T h e i l ,  der  j a  nach In tention des W e rk e s  
w eit vo r  diesem v o rw ieg t ,  anerkennen  und liir vortrefflich 
gelungen e rk la re n  miissen. Es m ag da  an einzelnen Abwei- 
chungen von dem Herkbm m licben nicht fehlen, und Einzelnes 
mag aucli w ohl keine Verbesserung sein — w eilaus der 
grossere Theil ,  j a  recht eigentlich der  Haupttheil  des W e rk e s  
erscheint gelungen, und w ir m ochten das Packard  sche W e ik  
un ter  die besten und zweckmassigsten  Leitfaden fur das 
entomologische Studium rechnen , die gegenwiir tig  in unsere r  
L ite ra tu r  existiren. W ir  tre ten  m it diesem Urtheil  schwerlich 
irgend einem der  friiheren Handbiicher zu nah ,  die wesentlich 
andre  Ziele ais P a c k a rd ’s „Guide11 verfo lg ten ;  wo abe r  ahn- 
liche Ziele beobaehte t  w u rd c n ,  da  miissen w ir  der  Anlage, 
D urcharbeitung , besonders auch der  A ussta t tung  des P ack a rd -  
schen W e rk e s  entschieden das W o r t  reden.

W ir  schliessen unsre B esprechung mit dem W unsche,  
das Buch moge seinen W e g  in E u ro p a  ebenso rasch finden, 
wie es ihn in America gefunden zu haben scheint,  da  in 
kurze r  Zeit bere its  die zw eite  Auflage no th ig  geworden.

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

Hymenopterologisclie Beitrage
vom

Forstineister 'I ' l s f h h r in  in Birkenfeld. 
Fortsetzung vom  Jahrg. XXIX. (1868) p. 248.

Die Ichncumonen im W interquartier.
E s ist je d em  Entomologen, w elcher  w ahrend  der  W in te r -  

und FrU hjahrszeit  Insecten un te r  dem Moose am Fusse der 
Baum stam m e oder un te r  der  losen Rinde derselben aufsucht, 
b e k a n n t , dass h ie r  neben den vollstiindig ausgebildeten Kii- 
fern etc. aucli vollstandig ausgebildete  Icbneumonen zu fin
den sind.
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Diese sind, so weit meine Beobachtungen reiclien, n u r  
w e i b  l i c h e  I n d i v i d u e n ;  n i e  i s t  m i r  an s o l c h e m  Au f -  
e n t h a l t e  e i n  m a n n l i c h e s  E x e m p l a r  v o r g e k o m m e n ,  
obgleicli icb meiue Aufmerksamkeit diesen Verhaltnissen selion 
liinger als 30 Jalire zuwende.

Das behlen der manplichen Ichneumonen im Winter- 
quartiere berechtigt zu dem Scblusse, dass bei gewissen Ich- 
neumonenarten die Begattung zur Zeit des Herbstes statt- 
findet, vvorauf die Mannchen sterben, die befruchteten Weib- 
chen aber ein W interquartier aufsuehen, urn erst im nachsten 
briihjahre ihre Eier in die ilinen zusagenden Wirtlie abzu- 
legen.

Die Arten des Genus Ichneumon, welche ich bisher unter 
dem Moose und der losen Rinde an alten Buelien und Eichen 
(an Nadelholz zu sammeln hatte ich keine Gelegenheit) auf- 
getunden babe, ab e r ,  wie gesagt, i m m e r  n u r  i n w e i b -  
J i c h e n  E x e m p l a r e n ,  sind folgende:

G e n u s  I c h n e u m o n  (L.) W.
S u b g e n u s  C h a s m o d e s  W.

I. motalorius Gr. — 2. lugens Gr.

S u b g e n u s  I c h n e u m o n  L. (W.).
3. insidiosus W . — 4. computatorius W . (Gr.?), — 5. ter- 

minatorius Gr. — 6. gracilicornis Gr. — 7. gracilenlus W. — 
8. caloscelis \V. — 0. raptorius Gr. — 10. stramenlarius Gr.
— 1 1. buceulentus W . — 12. inquinatus W. — 13. decurta- 
tus W. — 14. confusorius Gr. — 15. luctatorius L. Holmg. 
(non W.). — 16. latrator W. — 17. spurius W. — 18. Maklini 
Holmg. — 19. memorator W . — 20. pistorius Gr. — 21. cul- 
pator Schrank. — 22. suspieiosus W. — 23. nigritarius W.
— 24. defraudator Koch.

S u b g e n u s  A m b l y t e l e s  W.
25. indocilis W. — 26. crispatorius L. — 27. Graven- 

horstii W.

S u b g e n u s  D i c a e l o t u s  W.
28. unipunctatus W.

S u b g e n u s  A e t h e c e r u s  W.
29. nitidus W.

S u b g e n u s  H e r p e s t o m u s  W.
30. facialis Gr. — 31. phaeocerus W.

S u b g e n u s  H e t e r i s c h n u s  W.
32. pulex Mull.
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S u b g e n u s  P h a e o g e n e s  W.
33. scutellaris W . — 34. tlavidens W. — 35. P. n. sp., 

Hinterhiiften mit Zahn. — 36. P. n. sp., deni P. alternans W. 
nahe stehend. — 37. nigridene W.

Die Zeit, in welcher man die vorgenannten Ichneumonen 
im Fluge in hiesiger Gegend (an g t , ist, so weit icb diese in 
meiner Sammlung notirt habe (in welcher icb auf einetn 
kleinen Zettel an der Nadel jedes einzelnen Individuums den 
Tag des Fanges anzugeben pflege), folgende:

1. Chasmodes motatorius Gr. rj Anfang bis Ende Juli. 
$  habe ich nur itn W interquartier gefunden.

2. C. lugens Gr. $ Flugzeit mir unbekannt. ?"wie bei 
mutatorius.

3. Ichneumon insidiosus W. rj Juli. $  Juni.
4. 1. computatorius W. $  Anfang Juni bis Mitte Au

gust. $  Mai und Juni.
5. I. terminatorius Gr. $  August. ¥ Juni.
6. 1. gracilicornis Gr. $  Ju li ,  August. $  Juni bis 

August.
7. I. gracilentus W. Juni bis September. $  Juni, 

Juli, August.
8. I. caloscelis W . $ August. $  nur im W interquartier 

gefunden.
9. 1. raptorius Gr. Juni, Juli. $  Mai bis Juli.
10. I. stramentarius Gr. nicht hier gefangen, von 

Dr. Sichel- erhalten. $  nur im W interquartier gefangen.
11. I bucculentus W. <$ nicht hier gefangen, von Wes- 

mael erhalten. $  Juni, Juli und August.
12. I. inquinatus W. mir nicht bekannt. $ Juni.
13. I. decurtalus W. $  mir nicht bekannt. ¥ nur im 

W interquartier gefangen.
14. I. confusorius Gr. ęj Juli, August. $  August.
15. I. luctatorius L. (Holmg., non Wesmael). Juni, 

Juli, August. $  Juli, August.
16. I. la tra tor  W . (J Juni bis October, ¥  Juni bis August.
17. I. spurius W . unbekannt. ¥  nur im W'inter- 

quartier.
18. I. Maklini Holmg. £  mir nicht bekannt. ¥  nur im 

Winterquartier.
19. 1. memorator W . $  mir unbekannt. ¥  nur im W'in- 

terquartier.
20. I. pistorius Gr. in hiesiger Gegend nicht gefangen. 

¥  August.
21. I. culpator Schrank. J  hier nicht. gefangen. ¥  nur 

im Winterquartier.
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22. I. suspiciosus W. $  Juni, Juli, August. $  Juli.
2J. I. nigritarius W. $  Juni bis October. $  August 

bis October.
24. I. defraudator Kocli. August. $*3 nul' *m Win- 

terquartier.
25. Amblyteles indocilis W. Ein am 10. Juni ge-

fangenes scbeint mir hierher zu gehoren. $  nur irn Win- 
terquartier.

26. A. crispatorius L. $  October. §  September.
27. A. Gravenhorstii W. $ mir unbekannt. 5  nur im 

Wiuterquartier.
28. Dicaelotus ruficoxatus Gr. W. \ $  Juli.

unipunctatus W. 1 $  August, September.
20. Aethecerus nitidus W. August. $  August.
30. Herpestomus facialis Gr. Juni. $  Mai bis August.
31. H. praeocerus W . $ bis je tz t  von mir nicht ge- 

funden. $ nur im W interquartier.
32. Heterischnus pulex Mtill. ist mir nicht bekannt. 

$  nur im Winterquartier.
33. Phaeogenes ecutellaris W. mir nicht bekannt. 

$  nur im Winterquartier.
34. P. flavidens W . $ mir nicht bekannt. $  nur im 

Winterquartier.
35. P. n. sp. mir unbekannt. $  nur im Winterquartier.
36. P. n. sp. o mir unbekannt. $  nur im Winterquartier.
37. P nigridens W.**}. $ mir nicht bekannt. $  August.
Obgleich nun die ersten warmen Friihlingstage die Ich-

neumonen-Weibchen aus dem Moose hervorlocken, und man 
von da ab vergebens an solchen Orten nach ihnen sucht, so 
ist dock der Fang vor Ende Mai oder Anfang Juni wenig 
ergiebig, wie auch aus der vorstehenden Liste hervorgeht, 
und erst Ende Juni bis Anfang September ist die eigentliche 
Schwarmzeit der Ichneuinonen. Es scbeint, dass die aus dem 
Winterschlafe erwachten und alls ihrem W interquartiere ber-

*) D en in dem Jahrbuche der Forstacadem ie zu T harand  1863 
beschriebenen Ichneum on angustus $  sehe ich je tz t als eine V arietat 
des I. defraudator §  Koch an.

**) H ier erlaube ich m ir einzuschalten, dass die Form  der Zahne, 
durch vrelche die H interhiiften m ancher A rten  des Oenus Phaeogenes 
in dem w eiblichen G eschlechte ausgezeichnet s in d , sehr variirt und 
durchaus nicht liinreiclit, neue A rten  zu begrunden. Dieses ist nament- 
lich der Fall bei P. nigridens $  W. W esm ael schliesst in seinem 
Tentam en dispositionis m ethodicae Ichneum onum  Belgii p, 192 die 
Diagnose m it: coxis posticis dente cristiform i in s trnc tis , in seiner 
Mantissa Ichneum onum  Belgii p. 85 aber m it: coxis posticis dente 
brevi instrnctis. D azwischen liegen dann noch verschiedene Form en, 
und ich besitze E xem plare , bei welchen zwei vollstiindig getrennte 
Ziihne neben einander stehen.



vorgekrochenen W eibchen  sich noch eine Zeit lang und bis 
zum E in t i i t te  des anlialtend w arm e re n  W e t te rs  am Boden 
aufhalten.

Die Begattung irgend einer A rt  des Genus Ichneum on, 
dieses im W e sm a e l’echen Sinne g e n o m m e n , hahe  ich nie 
b e o b a c h te t" ) ;  w ie ich aber  aus G e rs ta c k e r ’s Bericht iiber die 
wissenschaftlichen Leistungen im Gebiete der  Entomologie 
w ahrend  d e r  Ja i i re  1859 und 1860 ersehe,  hat Holmgrćn bei 
Ichneumon sicarius Gr. (W .)  hierzu G elegenheit  gehaht.  Es 
heisst am angefuhrten  O rte :  „Zahlreiche Mannchen durch- 
s toberten  in g rosser  Unruhe das Moos einer  B aum w urze l ,  in 
welchem  sich bei n ah e re r  Durchsuchung ein einzelnes W eib-  
chen vorfand ,  das sich bald von m ehre ren  Mannchen hinter 
e inander  bega tten  liess

Gegen die W a h r h e i t  und G enau igkei t  der  Beobachtung 
H olm gren’s kann kein Zweifel aufkom m en; ab e r  bier zu Lande, 
au f  dem Hundsriick, scheint die Sache doch anders zu stehen 
als in O s tgo th land ;  denn sonst miisste mir, d e r  ich mich seit 
30 J a h re n  vom E n d e  des W in te rs  bis zur Zeit des Friih jahrs ,  
der  Zeit  des H ervorkriechens d e r  Ichneum onen-W eihchen , 
taglich im W a ld e  aufha lte  und m ehre re  Stunden lang die 
Ichneum onen-W eibchen  un te r  dem Moose aufsuehe, doch wohl 
einmal e tw as  Aehnliches vorgekom m en sein; oder der  von 
Holmgren beobachtete  Kall ist ein nur sehr se ltener Ausnahme- 
fall. W e n n  man eine so lange Reihe von Ja h re n  hindureh 
in je d em  F rt lh jah re  Tausende von Ichneum onen-W eibchen

*) Dagegen habe ich bei Cam popiex eine Begattung beobachtet 
und theile hier m it, was ich dariiber aufgezeichnet h ab e , da die 
Gelegenheit zu solchen Beobachtungen selten ist.

Am 19. Juni 1855 sah ich zwei an einander liangende Ichneu- 
monen durch die Luft fliegen und sich an einen G rashalm  setzen. 
Ich t r a t  naher liinzu und sah zwei Cam popiex in der Begattung. 
Das W eibchen hielt sich am Graslialme, und nur m it einem Hinter- 
beine konnte es sich an dem un ter und hin ter ihm  befindlichen Mann
chen fe s tha lten , w elches, auf dem Rticken łiegend, m it dem kurz 
krum m  gebogenen Ende des Abdomens am WeiJjchen fest sass Beide 
verhielten  sich sehr ru h ig , und nur das Mannchen bew egte, w ahr- 
scheinlicli wegen der unbequem en Lage, dann und wann die Hinter- 
beine und F iihier. Nachdem  ich die Thiere etwa 10 Minuten beob
ach te t lia tte , ting es an in grossen Tropfen zu regnen , w odurch sic 
von dem Halme herun ter geworfen w urden ; doch selbst auf dem 
Boden liegend blieben sie in der bcscliriebenen S tellung an einander 
iiangen und trenn ten  sich erst, nachdem  ich sie mit den Fingern er- 
griff. A ls die T hiere  an den Halm flogen , w ar der eigentliclie Act 
der B egattung w ahrscheinlich vorilber und sie durch einen neben mir 
stehenclen K naben von einem nalien Busche aufgescheucht •, ich glaube 
wo h l, dass das Mannchen au f dem Riicken des W eibcheus gesessen 
I 'a tte ; wenigstens hatte  man es m it seiner jetzigen Lage auf den 
Riieken des W eibchens zuriickklappen konnen.
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unter  dem Moose aufsucht,  so mtisste, wenn diese liier von 
den Mannchen zum Zw ecke der  B egat tung  aufgesucht wlirden, 
dem S am m ler doch auch einmal ein solches Mannchen be- 
gegnen. W ie  gesag t ,  mir ist das nie vorgekommen. Sollte 
das verscb iedene K lima von Ostgothland und dem Handsriick 
den Ichneumonen eine an d e re  Lebensweise aufzwingen?

Mannchen aus dem Genus Ichneumon linden sich hier 
un ter  dem Moose nicht, und ich g laube,  dass diese den W in te r  
als L arven  oder N ym phen  in ihren  W ir th e n  ver leben ,  um 
e rst im FrO hjahre oder Sommer auszuschliipfen.

Auffallend ist es fe rner ,  dass nur die W eibchen des 
Genus Ichneumon W esm ael i ibe rw in te rn , nicht a b e r , oder 
doch nur aussers t s e l te n ,  A rten  aus den ilbrigen G attungen  
der Fam ilie  der  ach ten  Ichneumonen, von denen doch manche 
dem Genus Ichneumon so nahe stehen. Bei meinen so viel- 
fach vorgenomm enen Untersuchungen ist mir nur  einmal ein 
einzelnes W eibchen  von Cam poplex  mixtus Pollich und ein 
anderes  von H emiteles n. sp. vorgekomm en.

Durch mikroskopische Untersuchung wtirde es sich wohl 
feststellen lassen, oh die Uberwinternden Ichneum oneu-W eib
chen befruchte t sind oder nicht,  ob sie das  F r i ih jah r  abw a rten ,  
um ihre E ier  abzulegen, oder um sich dann ers t  zu begatten . 
Der Analogie mit den W e sp e n  und gewissen Bienen nach 
sollte man wohl das e rs te re  annehm en diirfen, zumal den 
W eibchen  die Mannchen im H erbste  zur B egat tung  nicht 
fehlen. Vielleicht zwingen beide Ursachen zur Ueberw inte- 
rung , d. h. die W eibchen  m ancher Arten i ibe rw in te rn ,  weil 
ihnen im H erbste  die G elegenheit  zuin Ablegen der E ier  fehlte ,  
die m ancher andern  Arten a b e r ,  weil ihnen die Gelegenheit  
zur B egattung nicht geboten w ar. Jedenfalls  ist die Sache 
in teressant genug, urn w eitere Beobachtungen zu veranlassen.
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Anerastia lotella H.,
eine den Roggen beschadigende Scliabe.

In der  Zeitscbrift des landwirthschaftl ichen C entralvereins  
der  P rov inz  Sachsen 1870 Nr. 6 bringt H er r  Professor Kilhn, 
D irec tor  des  landwirthschaftl ichen Instituts der  U niversitat  in 
H a lle ,  einen aucli separa t  erschienenen Aufsatz iiber zwei 
schadliche Insec ten ,  A n t h o m y i a  f u n e s t a  n. sp. und A n e 
r a s t i a  l o t e l l a  Hbn.

Die der  A n t h o m y i a  s t r i o l a t a  Fali. nalie verw and te  
Fliege droht,  den g e l b e n  L u p i n e n  (die nacli den bislierigen 
E rfahrungen  bei uns von Schrnetterlingen ganz verschont 
blieben, obgleieb sie ohne Zweifel in ih iem  V ate r lande  man- 
chen Arten eine ihnen zusagende N ahrung  bietenj sehr ge- 
fahrlich  zu werden. Der S chm ette r l ing ,  die bekann te  A n e 
r a s t i a  l o t e l l a ,  ha t  in einem F a l le ,  im J a h r e  1869, bei 
H e rz b e rg  in der M ark B randenburg,  ein sandiges Roggenfeld 
in einem U m fange von e tw a  20  Morgen so a rg  beschadigt,  
dass dessen vollige Y ernicbtung zu befiirchten stand. Ueber 
die A rt  der  Beschiidigung, sowie iiber die Naturgeschichte 
der  Scliabe w ird  eine selir genaue N aebricbt gegeben ,  die 
nicht nur den Oeconomen mit dem Feinde griindlicb v e r trau t  
zu machen g e e ig n e t ,  sondern aucli fur den Lepidopterologen 
ex professo von bedeutendem In teresse  ist. Nacli meinen 
Erfahrungen  kann ich dem scharfsichtigen Beobacbter  nur 
R echt g e b e n ,  w enn er bloss die Saaten  des le ichtern  Sand- 
bodens ais bedroht ansiebt. Ob aber  ausser dem Umpfliigen 
der  angegriffenen Saaten ,  das sich in dem vorliegenden Falle 
gewiss ais erfolgreich erwiesen h a t t e ,  das Y eihiitungsm itte l 
fe rnerer  B eschad igung : die Y ertilgung der  in der Nalie der 
K o rn a ck e r  w achsenden  Busebe von Aira canescens und Fe- 
stuca ovina, ausfOhrbar und sonst nutzlich sein wiirde, mochte 
ich bezweifeln. U ebe rhaup t scheint m ir^dieser  einzelne Fali  
ein ganz ungew ohnlicher  zu sein. Das T b ie r  ist ein vollig 
einbeimiscbes, das seine N ahrung  ais R a u p e  nicht allein an 
den zwei genann ten  S andgrase rn  linde t ,  sondern unter einer 
ganzen Anzahl Grasev eine beliebige Ausw’abl h a t^ ) ,  so dass

*) In the E ntom olog ist’s M onthly Magazine August 1870 S. 63 
berichtet Herr Barrett in einem A u fsatz , der die Naturgeschichte  
der Anerastia unvollstiindiger als meine A rbeit von 1847 und also  
noch viel unvollstiindiger als die des Professor Kiihn bringt, dass 
flie Raupe bei Yarm outh an der A m m o p h i l a  a r e n a r i a ,  einem  
I'iinengrase, lebt.
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sieli die t r ag en  und nie w e i t  f l iegenden W e i b c h e n  gelegent l i cl i  
wol i l  e i nma l  ein s andige s  R og g en fe ld  ' /nr A bs e t zu n g  i i i rer  
E i e r  au se r s ehen .  W i r d  also n ich t  das  den  Acke i  beg re nze nde  
Gel i l de  von J a h r  zu J a h r  von den  G ra s e rn  ge r e in ig t ,  so ka nn  
g e r a d e  in e inem J a h r e ,  wo  e r  w i e d e r  m i t  Ro gg en  bes t e l l t  
w i r d ,  die He im su ch un g  d u re h  die A ne ra s t i a  e r f o lg e n ,  zumal  
w e n n  e ine  l a ng e r e  B ra e h e  v o r b e r g e g a n g e n  i s t ,  bei  wel c l i e r  
sieli d e r  Roden mi t  A i r a  b a t  bek l e i den  konnen .  In  dem I lerz-  
b e r g e r  Fal i  ist  es mi r  r a t h s e l h a f t ,  au f  w e l c he  W e i s e  die 
Bese t zung  des  W i n t e r r o g g e n s  e r fo lgt  ist. Denn  da  A n e 
r a s t i a  l o t e l l a  e r s t  von Mi t te  Jun i  ab  i h r e  E i e r  ab s e t z t  und 
sebon /.u E n d e  Ju l i  ve r s c i i vv inde t , so ko nn en  die  Roggen -  
pflan/.en — di e  sieli s chon zu E n d e  Apri l  e r k r a n k t  z eig t en  

w e d e r  im H e r b s t ,  nocli im Fri l l i jal i r  mi t  E i e rn  be l e g t  
w o r d e n  sein.

P.  C. Z e l l e r .

Lepidopteren Ostsibiriens,
besond e r s  des  A m u r l a n d e s ,  b e a r b e i t e t  von O t t o  B r e m  e r .  
P e t e r s b u r g  1864.  KI. Fol .  103 Sei ten.  Mit 8  i l lum.  ' ra fe ln.

P r e i s  2  T h l r .  17  Sgr .

In de m  n eu en  S t a u d i n g e r - W o c k e ’scben  C a t a l o g  w e r d e n  
d i e  A m ur - S c l i i n e t t e r l i n g e  mi t  zu de r  Eu ropa i s c l i en  F a u n a  
g e r eeb ne t .  Die jenigen ,  d ie  diese Scl imet te i  l ingę zu s a m me lu  
und zu s t ud i r en  W i l l e n s  s i nd .  w e r d e n ,  da  das  da r l i be r  ban-  
de lnd e  W e r k  zu e inem sel ir n iedr igen  P re i - e  zu e r l an g en  is t ,  
sieli g e r n  t iber das,  w a s  sie dar i n  zu e r w a r t e n  h ab e n ,  unt er -  
l i c l i ten wo l l en ,  und so geben  wir ,  obgleiel i  e t w a s  spa t ,  d ar l i ber  
Auskun f t .  De r  V e r l a s se r  l i e f e r t  ein Verzeicl ini ss  d e r  von 
den  H e r r e n  R a d d e ,  M aa ck  und Wulf i us  in Ost s ib i r ien  und 
dem A m u rg eb i e t  g e s a m m e l t e n  Scl ime t te r l i uge .  Da  das  Ma t e 
r ial  nu r  e i l ig  zu sa m me nge ra f f t  w o rd e n  i s t ,  i ndem e n t w e d e r  
a l le  m e r k w i i r d i g en  Na tu rge gen s t i i nd e  ge sa rnme l t  w u r d e n ,  w ie  
von H e r r n  R a d d e ,  o d e r  n u r  e ine k u rz e  Zei t  b indu rch  ge sam-  
mel t  w e r d e n  k o n n t e ,  w ie  von H e r r n  M a a c k ,  so ist n icht  
d a r a n  zu de nk en ,  dass  e ine nu r  i r g en d  unii i i l iernd vo l l s t and ige  
F a u n a  d ie se r  u ng eb eu re n  L l i n de r s t r e cken  l i a t t e  ge l i e f e r t  w e r 
den  konnen .  Aus  den  ve r ze i chne t en  A r t en  selbs t  e r k e n n t  
m a n  l e i cb t ,  obne  e r s t  a u f  die an g eg ebe nen  F a n g o r t e r  Riiek-
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sicht z u nehm en, dass sie nich t nu r  nicht in ungefahr  einerlei 
geograph ischer  B re i te ,  sondern  auch in sehr verschiedenen 
Hdhen iiber dem Meere gesam m elt w orden sind. So linden 
sieli darun te r  einerseits Hocligebirgs-Erebien und hochnordische 
Chionobas-Arten, andererseits  A rten  w arm e r  T ie flander ,  w ie 
Botys quadrim aeulalis  und an d re  Ziinsler. Die betraclitliche 
Zahl von T hec la -A rten ,  von Hesperien , von spannerformigen 
Noctuen, von Pyra liden , vielleicht auch  von giiinen Spannern , 
zeigt zur  Geniige, dass beeonders in den w arm e rn  und tieferen 
Gegenden gesam m elt wurde. Mit Reclit n im m t der  V erfasser 
au f  seine A rbeit  iiber die urn Peking  lebenden A rten  Riick- 
sicht.  Da die A m u rlan d e r  und N ordchina mancbe A rten  mit 
e inander  gemein haben, dereń Gepr&ge scbon von dem Euro- 
paischen abw e ich t ,  so miissen dor t  eigenthiimliehe klimat.ische 
Einflusse o b w a l te n ,  durch w elche die Existenz von offenbar 
siidlichern Form ationen  ermoglicht wird. Gewiss aber  h a t  
der  Veri'asser R ech t ,  wenn er behaupte t,  dass der C h a ra k te r  
des A m urlandes noch ein europaischer ist.

Das Verzeicbniss der  462 N ununern, zu denen noch ein 
N ach trag  von 13 A rten  aus der Ausbeute des Dr. Wulfius 
und von 4 neuen A rlen  aus K iach ta  k o m m t,  giebt der  V e r 
fasser so ,  dass e r  bei schon beschriebenen A rten ein Citat 
an f i ih r t ,  die neuen a b e r ,  dereń  Zahl betrach tl ich  is t ,  nach 
einer lateinischen Diagnose beschreib t und grosstentlieils ab- 
bildet, alien aber den F u n d o r t  und den Nam en des Sam m lers  
beifiigt — w as gewiss kein Ueberlluss i s t ,  weil so die Ver- 
a n t v or t l ichkeit  vom Veri'asser ab g e w a lz t  w ird ,  wenn Arten, 
die vielleicht ein andres V a te r lan d  haben — z. B. das des 
T ige rs  — sicli eingesclilichen haben  sollten. Es lasst sich 
denken, dass von den wenigsten A rten  Doubletten abgegeben 
w erden  konnten, und dass die vorhandenen  sich sehnell nach 
vielen Seiten hin vertheilten . Eine Priifung sammtlicher 
A rten  und Bestatigung der  G e n e ra ,  un ter  die sie vertlieilt 
w u rd e n ,  w a re  somit nur in P e te rsb u rg  moglich. Soviel ich 
in n a tu ra  babe  untersuchen k b n n e n ,  sind die Beschreibungen 
trefl'end und geniigend. Sehr zu s ta t tem  kommen dabei die 
reichlichen, au f  8 Tafeln  gelieferten , illuminirteu Abbildungen, 
die sehr zw eckm assig  in der  Ober- und U nterse ite  (nach 
E sp e r ’schem V organge)  gegeben sind. Nur bei einigen der 
schwierigeren A rten  lia tte  ich eine grossere  AusfUhrlichkeit 
der  Beschreibung gew iinscht,  weil g e ra d e  fur diese die Ab
bildungen nicht ausre ichen ; denn Bilder wie von Leucania 
radia ta T .  5 f. 8, C a rad r ina  tristis T. 5 f. 9, X anth iu  flavo- 
stigma T. 5 f. 11, Hermiuia albomaculalis  rf .  5 f. 24, Plusia 
o rna ta  T. 8 f. 15 ,u. s. w. sind offenbar ohne alle Sorgfalt  
g e iu b e i te t  und h a t len  von H errn  Brem er zuriickgewiesen
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w erden  mussen, w eil ,  wenn Ftthler und T as te r  dureli einen 
Stricli oder  eine Linie von beliebiger Lange  ausgedriickt,  die 
FlUgel ohne Franzen gelassen, wo sie in der  N atu r  eine rec h t  
m erk l iche  Lange  haben , die Fliigel nur  mit einer F a rb ę  
schwach  iiberfahren w erden , das gewiss nicht das Mittel ist, 
den G egenstand auch nur annahe ind  treu darzustel len  Es 
ve rs teh t  sich a u c b , dass solche Bilder den Beschreibungen 
sehr wenig entsprechen und ehe r  das Verstandniss bindern 
ais befordern  Es ist dalier zu wunschen, dass H err  Brem er 
eine kiinftig sieli darb ie tende  Gelegenheit  benutzen moge, die 
m issra thenen  Bilder durch bessere zu ersetzen. — U nter  den 
falsch ged ruck ten  Nam en fallen einzelne dadurch besonders 
unangenehm a u f ,  dass sie neuen A rten  zu Tlieil gew orden  
sind und dalier, nacli den neuesten N om encla turgese tzen ,  dem 
N am engeber  zum ewigen Y erdruss  in ih re r  V erunsta l tung  
fortzulebeu haben ; so Ebul. grac ia lis  p. 71, Mac. indictinaria 
p. 81, Cid. convergenar ia  p. 88.

Ais ein Verdienst der  Reisenden ist hervorzuheben, dass 
sie ilber den grossen Arten das E insammeln der  kleinen 
nicht vernachlassigt und so es moglich gem aeht haben ,  eine 
ansebnliche A nzahl Zilnsler (die im Verzeichniss den Spannern 
vorangeste l l t  s ind ) ,  W ick le r  und Schaben zu verzeichnen. 
von denen die a l tbekann ten  fur die lepidopterologiscbe Geo
g rap h ic  ein grosseres In te resse  bieten als die neuen Arten.

Die Kleinschmetterlinge der Umgegend  
Mu.neh.ens und eines Theiles der baieri- 

scłien Alp en,
von A u g u s t  H a r t m a n n .

Miinchen 1871. 8. 96 Seiten.

Die vorliegende Arbeit  m ochte kttrzer:  Beitrag  zur Kennt- 
niss der  K leinschm etterlinge Oberbaierns genannt werden. 
Denn eine Uebersich t iiber die P ro d u c te  des Miinchener Ge- 
b ie tes ,  auch w enn  es w e i te r  ausgedehnt w i r d , als es in 
A. K ranz’ F lo ra  von Miinchen geschehen ist, erlialt man aus 
derselben niclit a n d e r s ,  als wenn man sie sich besonders 
zusam m enste llt ,  w as noch dadurch e rsc h w e r t  w ird ,  dass die 
Varietftten fortlaufende Nummern fiibren und so auf gleiche
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Stufe mit den w irklichen A rten  erhoben sind*). D er V er 
fasser giebt fur jede  A rt  die N ahrungspflanze , den F lu g o r t  
und die Zeit des Vorkommens an. Da er  viele Beobaciitungen 
bei der  Raupenzucht gem ach t h a t ,  so ha t te  durch grossere  
Ausfuhrlichkeit  die Arbeit nicht bloss fiir die Kenntniss der  
geographischen Y erbre itung  der Arten, sondern auch fiir die 
eigentliche Naturgeschichte W ertl i  erba lten .  W o  er  iiber 
die Futterpflanzen  fremde Beobachtungen anfiibren musste, 
deu te t  er  es durch „soli — — leben11 a n ;  bisweilen sag t er 
aber: „Raupe nicht gel'undenu, wo doch (z. B. bei Tortr .  
c innam om eana) die Lebensweise bekannt ist. W o  er ohne 
„Solla sp r ich t ,  ist anzunehm en, dass e r  seine eigenen Beob
achtungen mittheilt.  W e n n  aber  T o rt r .  p iceana Nr. 133 ausser 
an N adelholz auch an A c e r ,  Rubus, F ra x in u s ,  Carpinus — 
S tr ig an a  140 an Spiraea u lm aria  (v. T ischer’s Angabe bei 
T re itschke  S, S. 80 habe  icb bes ta t ig t  gefunden) — P run iana  
198 aucli» an W e id e n  —  Sord idana an Birken (nach alien 
b isherigen Erfahrungen  nur an Alnus glutinosa) — Depr. 
annexelia  an Mentha (m it allem Reclit ist hin ter  dem 
N amen des Thieres ein F ragezeichen  gesetzt)  —  Gelecli. 
lentiginosella 457 auch an Salix repens — u. s. w. leben 
sollen, so w aren  genauere  Mittheilungen dariiber reclit am 
O rte  gew esen ,  weil die so kurz  gegebenen leicht den Ver- 
dach t e r reg e n ,  dass die N am en der Species nicht in Rich- 
tigkeit seien. Mit grosser Bestimmtheit lasst sieli behaupten,  
dass Nemot. barba te l lus  Nr. 390 nicht die sudeuropaische 
A rt  gleichen Namens ist, und dass die Futterpflanzen fur Gel. 
scalella 488 auf einer Verwechslung mit P secad ia  pusiella be- 
ruhen. — Zu bedauern  is t ,  dass d e r  Yerfasser  zw a r  die 
S ch ran k ’sche F auna  Boica e rw a h n t ,  aber  keinen einzigen Namen 
der zah lre ichen  darin  aufgezahlten  M icropternarten  au f  die 
neuere Nom euclatur  zurtickfiihrt.  Schrank  w a r  einer der  
ersten N aturforscher  seiner Zeit,  und seine Seliriften verdienen 
die Vernachlassigung n ich t,  in die sie bei den Lepidoptero-  
logen gera then  s in d ; in Baiern selbst ist es aber  offenbar am 
leichtesten, Beschreibungen baierischer Aijten — zum Theil 
oberba ierischer  —  richtig zu deuten. Da Schrank  seine letzten 
J a h re  in Miinchen ver leb t  ha t ,  so ist es sogar mbglich , wenn 
auch w enig w ah rsche in l ieh , dass sich ncch Reste  seiner 
Sam m lung do r t  vorfinden und das Verstandniss der  Fauna 
Boica erle ichtern.

Vielleicht hilft der  Verfasser dem einen oder dem andąrn

*) Wenn daher der Verfasser behauptet (S. 3 ), er habe filr 
Oberbaiern 728 A r t e n  aufgefuhrt, so kann dies nicht im eigent- 
lichen Sinne genommen werden.

12
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der  hier geriig ten  Mangel a b ,  wenn er  das noeh fehlende 
Spannerverzeichnies und N ach trage  zum Micropternverzeich- 
niss ,  wozu es in se’nr k u rze r  Zeit  Stoff genug  geben wird , 
nachliefert.  Leider  kann er dem U ebelstande niclit mehr
abhelfen , der  dadurch  en ts tanden  ist, dass er fur seine Arbeit 
ein andres  F o rm a t  g e w a h l t  b a t ,  ais J. B. K ranz fur seine 
„M acroptern  der  Miinchener Gegend11, so dass man beide 
A rbeiten  n icht zusammenbinden lassen kann.

Den W e r th  seiner Schrift e rh o h t  der  V erfasse r ,  indem 
er  dem system atischen Verzeicbniss ein Capitel iiber Todtung 
und Behandlung der Microlepidopteren, das ftir S am m ler von 
W ich tig k e i t  is t ,  und eins iiber die Zucht der  Psychiden 
vorausscb ick t ,  welches in te ressan te  Beobaclitungen iiber die 
F ortp f lanzung  der  Solenob. t r iq u e tre l la  und lichenella entbalt .

Entomologie fur Gartner und Garten- 
freunde etc. nebst Angabe der anzuwen- 

denden Scłiutzmittel,
von Dr. E. L. T a s e h e n b e r g .

Mit 123 Holzschnitten. Leipzig, V er lag  von E. Kummer. 1871.

Der Titel dieses Buches sag t  zu wenig. Denn wenn man 
unter den G artenfreunden  nicht die Entomologen ex  professo 
mit ve rs tehen  w il l ,  so ist dasselbe auch fttr diese wichtig, 
und z w a r  nicht bloss ftir A n fan g er ,  die h ier  eine solidere 
G rundlage ftir ih re  Studien gewinnen konnen ais in manchem 
ibnen ausdriicklich bestimmten Buche. Es ve rs teh t  sich, dass 
der  Verfasser die vorhandenen G ar te n sch r if ten , von denen 
m anche  von w irklichen Entom ologen  und grundlichen Beob- 
aeh te rn  verfasst sind, sorgfaltig  benutzt h a t ;  aber  er ha t  
iiberall seine eignen E rfah rungen ,  die seit einer Reibe von 
Ja h re n  g e ra d e  au f  diesen G egenstand  gerich te t  gewesen zu 
sein seheinen, zu R a th e  gezogen und ist dadurch  in den 
S tand gesetz t w o rd e n ,  a l le rhand  zu berich tigen , zu vervoll- 
s tandigen , zu bezweifeln (selbst von Entomologen wie Bois- 
duval).  Ich bin freudig tiberrascht w o rd e n ,  hier wiebtige 
Nachrich ten  zu finden, die in exclusiv entomologischen Schriften 
feh len ,  z. B. die N aturgesch ich te  der  S e m a s i a  c o n t e r m i -  
n a n a .  So w eit ich die Beschreibungen verglichen hab e ,  sind
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sie-, p o  biindig sie auch mit Recht gehalten  w u rd e n ,  tiberall 
charak te ris t isch .  Eine gu te  Unterstt itzung fiir den des Gegen- 
standes Unkundigen bieten die zahlreichen H olzschnit te ,  die 
zum grospen Tlieil ganz vortrefflich ausgefallen sind.

Die E inrichtung des W e rk e s  ausfiihrlich anzuzeigen, hal te  
ich fur iiberflussig; ich gebe nur a n ,  dass es S. 6 — 15 die 
kunstlichen Gegenm ittel im A llgemeinen, S. 513 — 522 die 
nattirlichen (d. h. die niitzlichen T h ie re ) ,  welche gegen die 
den G ar ten  schadlichen Insecten anzuw enden  sind, S. 1 6 — 513 
diese selbst mit Hinzuziehung der  R egenw tirm er  und Scbnecken, 
iiberall mit den geeignetsten Yertilgungsm itteln , S. 5 2 3 —574 
die G artengew achse  speciell mit A ngabe ih re r  Feinde, behan- 
delt.  Ohne Zweifel w ird  das Bucb einen grossen Verbreitungs- 
k reis  erlangen  und bald in neuer Auflage erscbeinen milssen. 
Ich gebe dalier einige N otizen ,  von denen dabei vielleicht 
Gebraucli gem aeh t w erden  k a n n , aus meinen Beobachtungen 
ilber die mir am bes ten  bekann te  O rd n u n g ,  die S chm etter-  
l inge ,  und spreche  den W unsch  a u s ,  dass K enner ande re r  
O rd nungen ,  die sich nicht bloss mit dem Sammeln der voll- 
kom m enen Insecten  begniigt h ab e n ,  mit ahnlichen Notizen 
aus ihrem  F ache dem Y erfasser an die Hand gehen mogen.

L i  p a  l i s  d i  s p a r  S. 219. Dariiber, dass die E ierhaufen  
auch in grosser En tfernung  von Baumen verti lg t w erden  
miissen, und zw a r  durcli F e u e r ,  babe icli m ehrfache E rfah-  
rungen , naeb denen ich annehm e,  dass die eben aus dem Ei 
g ek ro c h en e ,  r ech t  behende R a u p e ,  ohne zu v erhunge rn ,  an 
8 bis 10 T ag e  im Freien  um berkr iecben  kann. Ich  fiihre 
aus meinen Beobachtungen folgende an. Am 3. Mai 1854, 
einem sehr scbonen, w indstillen T a g e ,  w urde  icli in einem 
Dorfe bei G logau durch die au f  meinen und A nderer  Kleidern 
k r iechenden  R au p ch en ,  die ich als D ispar  e rk a n n te ,  auf- 
m erksam  und sah un te r  dem Dache des B auernbauses ,  vor 
dem wir sassen, Tausende  von Raupchen um herkr iechen ,  die 
an dem T a g e  den E iern  entscbliipft w aren .  Sie liessen sich 
an F a d e n  herab  und ge langten  so auf  die K leider der  Men- 
sclien. Von viel melir  R aupchen  hatten^"sicli die F ad en  zu 
langen Streifen zusam m engekette t ,  die von dem fast unmerk- 
lichen Luftzuge schrag  b ingew eht w u rd e n ,  und an denen 
nach meiner Schatzung  gegen 1000 R aupchen  hingen. Viele 
h a t ten  w irk lich  schon die dem Hause nahe s tehende Pappel 
erre icb t ,  auf deren Rinde sie hinaufkrochen. - In <einem an- 
dern Dorfe sah ic h ,  gleichfalls bei schonem W e t te r ,  e twas 
s p a t e r ,  von den Apfelbiiumen eines Gartens D isparraupchen  
an langen F aden  schw eben ,  d ie ,  ohne dass es windig w ar ,  
sehr sch rag  und gegen den N ac h b a rg a r ten  gerich te t  w areą ,  
in welchem durch den E igenthum er,  der  mir ofters sein Leid

12*
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iiber die T rkghe it  und den bosen W illen  seines N achbars  
g e k ia g t  h a t t e ,  stets sehr sorgfaltig g e ra u p t  und die E ier-  
schw am m e abgesucht w orden w aren . Es ist hieraus offenbar, 
d a s s ,  wenn die E ie r  n icht in einem w eiten  U m kreis ,  von 
S tamm en und Mauern entfernt w e rd e n ,  die Miihe des Ab- 
suchens zum grossen Tlieil verloren  ist. — An der  Herms- 
dorfer  Chaussee bei Glogau stand ein g rosser  Apfelbaum, 
dureh  eine sehr  lange Reihe von Sauerkirechbaum en — die 
von der D isparraupe  frei sind — von den andern Apfel- 
baumen ge trenn t.  E r  w a r ,  ais ich in den H undstagsferien 
vorbeiging, fast kalil gefressen, und die weibiichen S chm etter-  
linge sassen zah lre ich  am Stamm. Als ich im S pathe rbs t  
w ieder  vorbe ikam , sali ich den O bstpach te r ,  wie er die Eier- 
haufen bis in die hochsten Aeste h inauf sorgfaltig  ab k ra tz te ,  
und ich g la u b te ,  ihm fiir das nachste J a h r  wo nicht eine 
reichliche E rn t e ,  wenigstens einen schon belaubten Baum 
zum Lohn fiir seine Miihe prophezeien zu kdnnen. Zu mei- 
nem grossen E rs taunen  w a r  der Baum im folgenden Juli 
ganz kah l gefressen und sass voll Dispari aupen. Der P a c h te r  
sag te  mir, e r  w erde ,  da  alle  Miihe doch nichts helfe, kunftig  
nichts m ehr thun. Auf meine F ra g e ,  ob er die E ier  v e rb rann t  
h a t te ,  mussle e r  ges tehen ,  dass ihm das zu thun nicht ein- 
gefallen sei; e r  habe  alles A bgek ra tz te  und Abgeschnittene 
sorgfaltig  zertre ten .  Das ha t te  er aber  in der  W irk l ich k e i t  
nicht g e th a n ,  sondern er  hat te  die E ier  hochstens in den 
Boden ge tre ten ,  wo sie gu t  genug aufgehoben w aren , so dass 
ein g rosser  Theil der  R aupen im Friih jah r  auskroch und den 
W e g  auf den Baum hinauf fand.

Dass in ger inger  E n tfernung  von e inander die N atur  an 
einer Stelle die A rt  fast ganzlich v e r t i lg t ,  an einer andern  
sie sich aufs schonste entwickeln  lasst,  bew eis t  folgendes 
Beispiel. Da Lip. dispar in Schw eden  beinahe fehlt, so wollte 
ich sie H e n n  W alleng rćn ,  der  die Raupe nie lebend gesehen 
h a t t e ,  bei seinem Besuch in Glogau zeigen und g laubte bei 
unse re r  Excursion nach dem S tad tw a ld e  an der  K uttlauer  
Pappe la l lee ,  wo sie alle  J a h re  in g rosste r  Menge vorhanden  
w a r ,  ihm diesen Anblick leicht verschaffen zu konnen. Allein 
nicht eine einzige D isparraupe  w a r  zu sehen, w ahrend  die 
von Salicis in gewohnlicher Zahl die Pappeln  bewohnte. So 
m ag  W alleng rćn  die D isparraupe noch heutiges T ages  nicht 
lebend gesehen h ab e n ,  w ah ren d  ich sie ihm im Ueberfluss 
ha t te  zeigen konnen, wenn w ir  unsern W e g  nach der  entgegen- 
gesetz ten  R ichtung von G logau aus genom men hatten .  Denn 
in dem au f  der  Hohe liegenden Dorfe H erm sdorf ,  das e tw a  
2 ,M e i le n  von der von uns besuchten S telle ab l ieg t ,  und 
wohin ich ein p a a r  T ag e  sp a te r  k a m ,  sail ich sammtliche
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Apfelbaume in alien G arten  von D ispar auf das Klaglichste
abgefressen.

A g r o t i s  t r i t i c i  S. 21 5 ,  die nicht sonderlich kenntlich 
c h a rak te r i s i r t  w i ld ,  ha t te  nicht sollen als eigene A r t  von 
A. a q u i l i n a  ge trenn t sein, da  beide j e t z t  allgem ein  als 
V ar ie ta ten  einer und derselben A r t  angesehen w erden. Vergl. 
S taud inge r’s Cata log  p. 87. 1213.

Dass M a m . p e r s i c a r i a e  S. 251 und o l e r a c e a  S. 253 
an Pelargonien ziemlich dasselbe verr icb ten  k ó n n e n , was 
S. 267 von P l u s i a  g a m m a  e rz a h l t  w i r d , davon babe ich 
mich im H erbst 1870 uberzeugt.  Das W eibchen  von M am . 
o l e r a c e a  legt 2 0 — 30 Eier au f  einen Haufen.

Zu D i a n t h .  c o m p t a  S. 257 und c a p s i n c o l a  S. 259 
bem erke ich, dass ich ers te re  nur aus Dianthus carthusianorum  
und le tz te re  fast nur aus Lychnis dioica gezogen ,  und dass 
ich s ta t t  ih re r  in G arten  nur D. c u c u b a l i  als schadlich 
kennen ge le rn t  h a b e ;  bei G logau w a re u  ih re  R aupen  in 
m ehre ren  G arten  an Lychnis chalcedonica so haufig ,  dass 
keine Pflanze reifen Samen ausbilden konnte. W e d e r  von 
ihnen, noch von jenen  habe ich beobachtet,  dass sie sich bei 
T age  an  der  E rd e  v e rs te ck ten ,  sondern sie ve rbargen  sich 
en tw eder  in den Kapseln, oder bei der Lychnis chalcedonica 
zwischen den ged rang ten  Blilthen.

F u r  A b r a x .  g r  o s s u l  a r i a  t a habe w ed e r  ich, noch ein 
a n d re r  h iesiger Lepidopterolog die au f  der  le tzten Zeile ge- 
nannten G ew achse als ihre Futterpflanzen  kennen gelernt,  wohl 
aber  P runus  p a d u s ,  den sie bei Glogau in Gesellschaft der 
H y p o n .  p a d i  bewohnt.

Hinsichtlich der  Schadlichkeit d e r  H i b e r n .  b a j a r i a  
S. 273 kann  ich nur in die vom Verfasser angedeuteten  Zwei- 
fel e instim men; wenigstens in den O dergegenden  scheint die 
A rt  ganz zu fehlen ,  und ich habe ihre R aupe  noch nicht 
lebend gesehen.

Yon C h e i m .  b r u m a t a  S. 275 ist das W eibchen  mit zu 
keulenfdrmigen Filhlern und das Mannchen so abgebilde t,  
dass es die C h e i m .  b o r e a t a  besser kenntlich m acht als die 
B ru m a ta ;  dennoch etellt die Abbildung sicher le tz te re  A rt 
v o r ,  weil nur diese auf  den HiuterflUgeln gegen den Hinter- 
rand  eine dunklere  Schattenlin ie  besitzt.  Die R ich tigkeit  der 
allgemeinen A ngabe, dass B rum ata  „die L aubbaum e im W a ld e “ 
bewohnt, bestreite ich; denn der F rostspanner  der Birke (viel- 
le icht auch der der  R othbuche) ist nur B o r e a t a ,  deren 
A rt rech te  durch das verschieden gebaute  W eibchen  ges ichert  
s ind, w enn  auch die Lebensw’eise dieselbe ist und selbst in 
den R aupen  ein s icherer  U nterschied  von B rum ata  noch nicht 
gefunden scheint. — Mit R ech t lasst der  V erfasser die Ver-
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an tw or tung  dafttr, dass B rum ata  auch im FrUhling auskriechen  
soli, dem verstorbenen Bouche und Anderen, die es ilim nach- 
spreehen.

•Unter den P y r a l i d e n  ha t te  B o t y s  ( O r o b . )  e x t i m a l i s  
( m a r g a r i  t a l i s  fJ'r.) einen P la tz  verdient. Dass die Raupe  
die Samen des Sommerriibsens ausfrisst und den N am en: d e r  
P f e i f e r  t r a g t ,  w elchen aucli Taschenberg  S. 335 e rw ah n t ,  
lesen w ir  in G erm ar  s Magazin IV. 442. Ich selbst beobach- 
t e t e ,  dass in meiuem G arten  au f  einem ganzen Beete  alle  
Schoten des Rettigs durch sie ausgefressen wurden, w ahrend  
mir doch d e r  Schm ette r l ing  dor t  verhaltnissmassig w enig zu 
Gęsicht kam. Dass, wie ebenda Zincken S. 445 und T reitschke 
a. a. O. b em erk t ,  die Raupe au c h ,  und vielleicht vorzugs- 
weise die Bliithen von Cruciferen z e r s to r t ,  habe ich gleich- 
falls beobachtet,  s. lais 1847 S. 567.

H o m o e o s .  n e b u l e l l a  S. 281. Zufolge der  Beschreibung 
mochte dies eher  Horn.  n i m b e l l a  se in ,  dereń specifiselie 
Verschiedenheit  von Nebulella noch nicht rech t  siclier scheint. 
Die R aupen  leben fn den Bliithen der  verschiedensten  Syn- 
genesisten, ab e r  die typische N imbella  vorzugsweise in denen 
der  Jasione montana.

M y e l .  c o n v o l u t e l l a  S. 283 Die Raupe ist an den 
Johann isbee r trauben  sehr le icht zu en tdecken ,  tbeils durch 
das zwischen den Beeren angeleg te  Gespinnst, tbeils und noch 
m ehr  dadu rch ,  dass die Beeren sieli friiher ro then  ais an den 
unbew obnten  T rauben .

U nter  den W i c k l e r n  sind e in ige ,  dereń  R aupen  fiir 
sich allein w ohl nie einen erheblichen Schaden anrichten , 
ab e r  wegen Aehnlichkeit mit w irklich  schadlichen, in dereń 
G esellschaft sie sich finden, das Loos, zerdriickt zu w erden ,  
ohne E rba rm en  theilen mussen. Solche sind T o r t r .  H o l -  
m i a n a ,  F o r s k a l e a n a ,  die in der  Abbildung zu dunkel 
ausgefallene X y l o s t e a n a  und C e r a s a n a .

1 o r t r .  P i l l e r i a n a  8. 295. Mit U nrecht bezweifelt der 
Verf. in der  A nm erkung  das Vorkom men der in maneben 
Gegenden  sehr schadlichen R au p e  auch an andern  G ew achsen  
ais am Weinstock. Ich selbst erzog eine Anzahl mit Dictam- 
nus albus, die ich von W ien  zugleich mit R a u p e n  der Depress , 
dic tam nella  zugeschickt e rha lten  hatte.

Von C o n c h ,  a m b i g u e l l a  S. 297 ist die Abbildung zu 
dunkel und ganz unkenntlich g e ra th e n ;  sie muss, w as wegen 
ih rer  F a rb u n g  sehr leicht móglich i s t ,  kiinftig durch eine 
bessere erse tz t  werden. Gewiss i s t ,  dass diese A rt nicht 
bloss am W einstock  leb t;  ich habe sie bei Glogau in Gegenden 
gefangen, wo sie durchaus eine ande re  N abrung  gebabt haben 
musste.
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L o b e s ,  b o t  r a n a  S. 300. Dieses dem W eins toek  so 
schadliche Thier  h a t  sich, vermuthlich durch Mittheilung aus 
E uropa ,  auch in N o rd a m e rik a  w eit  ve rb re ite t  und d r o h t  d o r t  
a grievous pest zu w erden . In R i ley ’s F irs t  annual re p o r t  
on the  noxious insects of the  S ta te  o f  Missouri ist die A rt 
p. 133 als P e n t h i n a  v i t i v o r a n a  beschrieben und Tab. 2 
Fig. 29, 30 abgebildet. Ueber ih r  Zusam m engehoren  mit Bo- 
t rana  bleibt kein Zweifel,  da  ich von Riley selbst den Schmet- 
terling e rha lten  habe  E r  e r k la r t  in seiner Schrift eine ja.hr- 
liche d r i t te  Brut fur unzweifelhaft.

Von C a r p o c .  p o m o n e l l a  S. 313 w i r d , auch meinen 
Erfahrungen  gemass, w ie bei G r a p h .  W o e b e r i a n a  S. 315  
die A nnabm e einer doppelten Generation als unzulassig an- 
gesehen. Im American Entom ologis t (St.  Louis, Mo.) vol. 2 
p. 321 wird fur die G egenden , welche die geographische 
Breite von St. Louis haben , eine d o p p e l te  Generation als ge- 
wiss behaup te t .  Die am friihsten erscheinenden  S chm etter-  
linge, beisst es do r t ,  legen ihre  E ier,  bald nachdem die jungen  
Aepfel sich zu bilden anfangen. Die grosse M ehrzahl der  
Raupen ver lasst  die Frttch te  zwischen Mitte Mai und Mitte 
Juni,  und aus ihnen kommen nach 2 — 3 W o chen  die Schmet- 
terl inge, deren Nachkom m en am friihsten zu Anfang S ep tem ber ,  
manche abe r  auch nocli zu W eihnach ten ,  das Obst verlassen, 
um, sammtlich in R aupengesta l t ,  eingesponnen zu iiberwintern . 
Als das beste Gegenm ittel w ird  empfohlen, die S tam m e mit 
Lumpen zu um w ickeln  und die sich darin  oder  d a ru n te r  an- 
sammelnden A pfe lm aden  (von denen angenommen wird, dass 
sie aus dem noch hSngenden Obst an der  Rinde herunter-  
k r iechen  oder  aus dem abgefallenen  am Stam m  in die Hohe 
ste igen) alle 14 T a g e  zu vernichten.

G r a p h o l .  f u n e b r a n a  S. 313 leb t  nicht m inder  haufig 
in Schlehen als  in Pflaumen.

G r a p h o l .  n e b r i t a n a  S. 316 ist  wenigstens in den Ge
genden der  un te rn  H alf te  des Oderflusses so selten, dass sie 
mir als S chm etterling  bisher nur  ein einziges Mai vorgekom m en 
ist. Daliir ist G r .  t e n e b r o s a n a  S. 317 desto zahlreicher .  
Diese kom m t bei S te tt in  nicht bloss i n ' d e r  E r b s e ,  sondern 
auch in den Hiilsen der  Vicia silvatica vor. Da die Pflnnze 
(im Ju lo )  im Schatten  w achst ,  so e rw a r te te n  w ir  e tw as  ganz 
Andres aus ihr und w aren  sehr i iberrasch t ,  an den Schm etter-  
lingen, die Herrn Biittner m ehrfach  a u sk ro c h en ,  g a r  keinen 
speciiischen Unterschied von der  T eneb rosana  der  freien F elder  
entdecken zu kbnnen. Ich g laube so ga r ,  dass die in den 
Hiilsen des L a thy rus  sylvestris  (de r  stellenweise auf  sonnigem 
Boden w achst)  lebende ,  abe r  von uns noch nicht erzogene 
R au p e  auch keine ande re  A rt  geben w erde.  — N ach  drei
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von L edere r  e rha ltenen  Exem plaren  ist Tenebrosana  aucli im 
nordliclien P ersien  (bei A s trab a d )  einbeimiscb.

H y p o n .  p a d i  S. 324. H ier w ird  auch der Ivirschbaum 
ais F u tte rp f lanze  e rw ah u t .  Es ist m ir  noch lebhaf t  erinner- 
l i c h , dass ich in SchJesien an Kirschbaum chen ansehnliche 
G ew ebe  t r a f ,  die mir von H yponom euten angeleg t zu sein 
schienen, bis mich die B etrach tung  der Verfertigerinnen be- 
l e h r t e , dass sie g a r  nicht den Lepidop tern ,  sondern einer 
L y d a - A r t  angeliorten. Sollten S chm id tberger’s Kirschen- 
H yponom euten und N ord l inger’s Birnbaum-Hyponomeuten wohl 
aucli nichts Anders als L y d arau p en  gewesen sein?

H y p o n .  v a r i a b i l i s  S. 325. Bei S tett in  wie bei Meseritz 
g ieb t es m ehre re  grosse S ch lehdornhecken ,  die jahrl ich  von 
diesen R aupen ganz kalii gefressen w erden  und dann mit so 
reichlichem G ew ebe Uberzogen sind, dass sie von ferne wie 
in einen hellgrauen Schleier gebUllt aussehen. Ueber eine 
solche am Rande einer sumpfigen W iese  sich binziebende 
Hecke bei Meseritz no tir te  ich am 9. Juni 1868 Folgendes: 
An den Schlehenstrftuchern sind nur die B latts tie le  und die 
vollig unbeschadigten  F ruch te  ubrig. Die in dem selben Ge- 
bilsch w achsenden  R osenstraucher  (Rosa c a n in a ) ,  Kornel- 
s t raucher  (Gornus sanguinea),  E r len s t ra u ch e r  (A lnusg lu tinosa) ,  
W eiden  (Salix  tr iand ra )  und F au lbaum straucher  (Rham nus 
ca thart ica )  sind ganz u n v e rse h r t ,  obgleich sich an ihnen, 
nam entlich  an  den W eiden , ganze S chaaren  bungriger  R aupen  
angesam m elt  haben; die W eissdorn- und P flaum enstraucher ,  
die gleichlalls in der  Hecke wachsen , sind vollig kab l .  An 
der  einzelnen, den Sehluss der  H ecke bildenden Italienischen 
P a p p e l  gehen viele seidene Strassen hoch am S tam m  hinauf 
und sind von den unerw achsenen , hungrigen  R aupen  bedeekt,  
ohne dass das Pappel laub  im mindesten befressen ist. U nter  
dem Gestraucli bildet der  R aupenko th  eine fast ununter- 
brochene Decke der  E rde .  Manche R aupen  fangen schon an 
sich einzuspinnen. —  Aus dieser Beobachtung geh t  hervor ,  
dass die nacli F re y e r  als Fu tterpf lanze e rw ah n te  W e i d e  
au f  Irr thum  beruh t;  sie g e b o r t  w ahrscheinlich  zu Hyp. ro- 
rellus. Die abgefressenen S trauche r  haben  sich ste ts  bis zum 
H erbst w ieder  schon und dicht belaubt.

H y p .  m a l i n e l l u s  S. 328 ist die schadlicbste  von alien 
unsern Hyponomeuten und am schw ers len  zu vertilgen. Die 
R a u p e  ist darum  so schad lich ,  weil sie nur  in kleinen Ge- 
sellschaften leb t ,  die sich in einem frischen Blattbiiscbel auf- 
h a l t ,  wo m an sie am wenigsten verm uthet .  In Alleen von 
hohen Baumen ist diese A rt gar  nicht auszuro tten ,  da  sie 
auch die obersten  Aeste bew olm t; Alleen n iederer  Baum e 
von ih r  zu reinigen, scheint mir m oglich ,  jedoch  erst, nach-
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dem der  diesjfthrige Schaden geschehen ist. Zur V erpuppung 
suehen sich namlich die R aupen  ein starkes, noch unversehrtes  
Blattbiischel aus, gewohnlich  an den unters ten  Aesten. Aus 
der Menge Puppen, die ich stets in einem Haufen traf,  schliesse 
ich, dass sich die Raupen aus vei schiedenen Nestern  zur Ver- 
w and lung  an einer S telle ansammeln. D a  diese Puppenhaufen 
nur von oben und von d e r  Seite durch B latter  verdeck t sind, 
so lassen sie sich von unten h er ,  also von der  offenen Seite, 
ziemlich leicht entdecken. Durch ih r  E insammeln und Ver- 
brennen verhiitet m an  wenigstens Beschadigungen, die im 
kiinftigen J a h re  erfolgen wiirden. — . Der Verfasser ha t  die 
Raupe  von Malinellus auch an Schlehen gefunden , was mir 
noch nicht begegnet ist. Dass Malinellus nicht von einerlei 
A rt  mit Yariabilis ist, le h r t  schon die Verschiedenheit in dem 
A ufhangen  zur V erpuppung: Malinellus in ged rang ten  Massen 
w ie  E v o n jm i ,  Aariabilis ste ts  einzeln und zerstreut.

Ich finde n ich t e rw ah n t ,  dass eine Fliegenmade (deren  
Erziehung ich bisher versaum t habe) in den Puppenhaufen 
ungeheure  Verwiistungen anr ich te t ,  indem sie von einer Puppe  
zur  ande rn  w ande rt  und sie aussaugt,  so dass oft nicht eine 
einzige zum Schm etterlinge wird.

D e p r e s s a r i a  n e r v o s a  S. 331. Die Schm etterlinge,  die 
H e i r  Taschenberg  so giitig w ar ,  mir zu schicken, haben  mir 
tro tz  genauer  Untersuchung keinen  Unterschied von der  ge- 
wohnlichen Nervosa gezeigt. Zu der T aschenberg ’schen Raupe 
pass t  auch die Beschreibung der  S ta in ton’schen an der  ziem 
lich friih bliihenden Oenanthe lebenden N ervosa,  abe r  nicht 
die 9 ausgeblaseneu E x em p la re  der  P h e l la n d r iu m ra u p e , die 
ich in meiner Sam m lung h a b e ,  und bei w elchen  alien die 
Bru8tfiisse ro thgelb, nicht schw arz  sind, das ro thgelbe ,  in der  
Mitte hell durchschnittene Nackenschild  an je d e r  Seite einen 
schwarz lichen  F leck  t r a g t ,  und das Analschild ganz ro thgelb ,  
n icht glanzend schwarz  mit ro thge lber  Einfassung ist. Gesetzt, 
beide w a re n  docli nur  eine A rt ,  so bliebe, da, wie r ichtig  
e rw a h n t  w ird ,  N ervosa so wenig wie and re  Depressarien  in 
2  G enera tionen  au f t r i t t ,  noch imm er das, Rathse l  zu losen, 
wie sie zu so verschiedenen Zeiten  —  je  nachdem  sie in dem 
friih bliihenden Carum carvi oder  in dem spat bliihenden 
P hellandr ium  und der Cicuta virosa lebt — ihre  Entw icklung 
vollzieht.

D e p r e s s a r i a  d e p r e s s e l l a  h a t te  wolil einen P latz  
un ter  den schadlichen G ar ten th ieren  verdient. Nie habe ich 
eine Depi essarienraupe in solcher Menge gesehen, wie einst 
ini Bouchś’schen G arten  au f  den M ohrri ibendolden, wo das 
M ittel ,  sie durch beigepflanzte Pastinakpflanzen abzuziehen, 
oflenbar g a r  nichts geholfen hatte.  Dies m ag wohl nur ein
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Ausnahmefall gew esen  sein, und die R aupe  ist vielleicht in 
andern  G arten  nicht haufiger als im Fre ien  an Daucus, Pa- 
etinak und Pimpinell.

G e l e c h .  m a l v e l l a  S. 336. Der Sclmietterling ist bei 
T ag e  un ter  und an dichtbelaubten  Pflanzen nahe an der E rde  
v e rs te ck t ;  wiihlt man dort,  so fliegt er  haufig genug auf, aber  
nicht w eit ,  und vers teck t sich schnell w ieder.  Abends sieht 
man ihn nicht selten freiwillig fliegen. Die Raupe iiberwintert  
in der  E rde  in einem kugelrunden G eh iiuse , welches sie im 
F riih jah r  verlasst,  um sich ein langliches Puppengehause zu 
verfertigen. —  Im Freien  t r a f  ich auch R aupen  in den Friich- 
ten der  Malva alcea, die ganz die Lebensweise und das Aus- 
sehen der  A lthaea raupen  b a t te n ,  wesshalb sie mir dieselbe 
A r t  zu sein schienen, was ich ab e r  nicht durch die immerhin 
e tw as  schwierige  Zucht zu bestatigen gesucht habe.

A c r o l e p .  a s s e c t e l l a  S. 339, die man je tz t  als speci- 
tisch verschieden von b e t u  l e i  l a  ansieht,  ist unsere Zwiebel-  
verderberin .  Ich ling 1856 bei Glogau, auf einer  O derw iese ,  
wo ich am 24. April ein verflogenes W eibchen  gefangen 
h a t t e ,  am 3. August an 60  zum grossen Theil verflogene 
E x e m p la re ,  die mir zu einer Som m ergeneration  zu gehoren 
schienen. Ih r  F u t te r  kann  nur das dor t  sehr haufige Allium 
acutangulum  sein ,  obgleich mein Suchen nach der R aupe ,  
welches ich v ie l le ich t  nicht zur rechten Zei t  oder  nicht sorg- 
faltig genug betrieb, nicht mit E rfo lg  belohnt wurde.

C o l e o p h .  s e r e n e l l a  S. 345. Mit U nrecht w ird be- 
zw eife lt ,  dass die R aupe  noch in demselben J a h re  aus dem 
Ei kom m t. In  K ie fe rw aldern  le b t  sie durchaus nicht se lten  
an A strag a lu s  g ly c y p h y l lu s ; w eniger  oft t r a f  ich sie an Co- 
ronilla varia ,  nur einmal an Lotus corniculatus. Im G logauer 
S tad tw a ld e  beobachtete  ich sie an einem grossen Astragalus- 
busch m ehre re  J a h re  hindurch. Im S ep te m b er ,  w enn  nicht 
ga r  schon zu E n d e  August,  sassen die jungen  Sackchen zahl- 
reich an der  U nterse ite  einzelner B la t t e r ,  welche durch  die 
ausgefressenen S te llen  ein hiibsches, ziemlich regelmassiges, 
weissbuntes Ansehen erha lten  hatten .  Am 28. N ovem ber 1858, 
nachdem w ir  schon eine Kalte  von 14° R. gehab t h a t ten ,  sah 
ich an derse lben Pflanze 6 S e rene l lasackchen ,  die an den 
S tam m  ganz nahe  bei der  W u rz e l  angesponnen w aren .

S ta t t  H e l i o d i n .  R o e s e l l a  S. 347, die wohl n irgends 
haufig und nur sehr ausnahm sw eise  schtldlich ist , hat.te eher  
B e d e l l ,  s o m n u l e n t e l l a  einen P la tz  bekom men sollen, M'eil 
sie in manehen Ja h re n  die G artenwinde, Ipom oea purpurea ,  
besonders an W a n d e n  a rg  zurich te t .  Diese im ganzen mitt- 
le rn  und sildlichen E u ro p a  (bis S arep ta )  verbreite te  A rt  ist 
auch  in N ordam erika  vorhanden, w o sie als B e d e l l i a  S t a i n -
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t o n i e l l a  Clem, beschrieben wurde. Es ist mir noch ganz 
zweifelhaft,  ob sie von ans nach A m er ika  oder  um gekeh r t  ge- 
w ande rt  oder in beiden E rd the ilen  urspriinglich einheimisch ist.

A l u c i t a  h e x a d a c t y l a  S. 350. Nach der  Abbildung, 
in welcher das E nde der ers ten  Vorderlliigelfeder keinen 
Doppelfleck zeigt, und nach der  Beschreibung, in w elcher  die 
G rundfarbe ais „gelblichgrau11 angegeben w ird ,  ist dies H u b -  
n e r ’s P o l y d a c t y l a  oder L i n n A s  H e x a d a c t y l a .  Die 
R aupe  aber,  die „g lasart ig  und grasgriin1* sein soli ,  stimmt 
nicht rech t  mit der  von mir L innaea VI. 410 gelieferten Be
schreibung. Ich bedauere, in Meseritz, wo ich den Schm etter-  
ling sehr liaufig im G arten  hatte ,  die Gelegenheit zur Priifung 
und Besta tigung meiner Beschreibung nicht benutzt zu haben ; 
ich e r innere  mich nur, dass die R aupen, die sich im Sommer 
zahlreich an F aden  von den Caprifoliumbliithen herabliessen, 
um sich an der  E rd e  einzuspinnen, eine g e l b l i c h e  F arb u n g  
batten . Eben dieser unbestim m ten  E rinnerung  zufolge bin 
ich auch gene ig t ,  T re i tschke  und Bouchć in der  A nnahm e 
einer doppelten G enera tion  beizustiminen; denn dass die 
Schm ette r l inge  sich schon in der Mitte des  Sommers ent- 
w ickeln, ist gewiss, und so konnen die uberw in te rnden  Exem- 
plare nicht w ohl e tw as  A nderes  ais ihre K inder, d. h. eine 
neue Generation  sein.

First annual report on the N ox ious ,  
beneficial and other insects of the state of 

Missouri,
by C h a r l e s  V. R i l e y .

Jefferson c i ty ,  Mo. 1869. 8.

Dies Buch ist ein Bew eis ,  dass in N ordam erika  nicht 
bloss neue Species beschrieben und neue G enera  e rr ich te t  
w erden ,  sondern dass man auch die Naturgeschichte der  T hiere  
au f  das Griindlichste erforscht.  Einen vorzuglichen Antheil 
an dieser A r t  der  Forschung h a t  Ch. Riley in St. Louis. Als 
S taatsentom ologe von Missouri ha t  er hauptsachlich  den Zw eck, 
die Lebensweise der schadlichen Insekten  \ on Missouri kennen 
zu lernen und zu lehren und dadurch  die Mittel zur Abhilfe 
des Schadens ausfindig zu machen. Die Forschung bezieht
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sieli aber sowohl au f  die regelmassig schadlichen A rten ,  wie 
auf solcLe, die nur in einzelnen Fallen  ais schadlich aufge- 
treten  sind. Da E uropa  und Am erika manche Arten gemein- 
schaftlich n a h re n ,  so kdnnen die E rfa h ru n g e n ,  die in dem 
einen E rd the i l  ttber dieselben gem ach t w erden ,  iu dem andern  
von Nutzen sein.

Den grossten Tlieil des Buches nimmt das C apite l von 
den s c h a d l i c h e n  I n s e k t e n  ein (S. 7 — 168), d a s z w e i te ,  die 
n i i t z l i c h e n  I n s e k t e n ,  e n th a l t ,  weil eine grosse Zahl der- 
selben sclion gelegentlich im ersten vorkom m t, nur die N a tu r -  
geschichte der am erikaniseben G ottesanbeterin  (Mantis Carolina) 
(S. 169 u. 170); ein drittes C ap ite l ,  die u n s c h a d l i c h e n  
I n s e k t e n ,  theilt  die Naturgeschichte einiger T h ie re  mit, die 
man noch nicht ais schadlich kennen ge lern t  ha t  (S .1 7 2 — 181).

Ais Beispiel,  w ie Riley  d :e A rten  b eh an d e l t ,  fiihre ich 
den C o l o r a d o  P o t a t o - b e e t l e  an ,  der von S. 101— 117 
abgehande lt  wird. Ein Holzschnitt Fig. 16 zeigt den K afer ,  
D o r y p h o r a  d e c e m l i n e a t a ,  in alien seinen Stadien auf  der  
Futterpflanze, ein ande re r  Fig. 47 die ahnliche D o r y p h o r a  
j u n c t a  ebenso ; dabei die genaue A ngabe, wie beide Arten 
sich in alien Standen unterscheiden; ein Holzschnitt Fig. 4 8  
giebt die Fliege der die L arve des Kafers auszehrenden  
Made, L y d e l l a  D o r y p h o r a e  n. sp., welche genau be- 
schrieben w ird ;  die Fig. 4 9 — 53 stellen 4 A rten  C o c c i n e l l e n  
d a r ,  dereń L arven  die Eier des Kafers fressen; Fig. 54 und 
56— 58 4 A rten  W anzen ,  welche die D ory p h o ra la rv en  aus- 
saugen, und Fig. 59— 62 4 A rten  C a ra b ik e r ,  w e lc h e ,  sowie 
2  L y ttaa r ten ,  den L arven  und volikommenen Insek ten  nach- 
s te llen; S. 116 und 117 w erden die kunstlichen Mittel zur 
Vertilgung der  Kafer (dabei Fig. 63 die Abbildung einer 
Zange zum Zerquetschen) besprochen.

Fiir die Kartoffel kenn t Riley ausser den 2 D oryphoren  
noch 9 schadliche In sek tenar ten ;  von ihnen bew ohnen  2 den 
S tengel (der  S ehm etterling  G ortyna  nitela Gn. und der  K ater  
Baridius tr inota tus  Say);  die andern  weiden wie die Dory- 
phoren die B latter  ab (der  Sehmetterling  S ph inx  quinquema- 
culata  Haw. und die Kafer L y t ta  villosa F .,  cinerea F., mu- 
rina Le C., a t r a ta  F., m arg ina ta  F., Lem a tr il ineata  01.); alle 
w erden genau beschrieben und durch Figuren verdeutlicht.  
Man kann wohl fragen, ob nicht die eine oder andere  dieser 
zum Theil selir schadlichen A rten  auf irgend eine W eise den 
W e g  auf  die europaischen Kartoffelfelder finden w e rd e ;  es 
ist j a  ganz sicher, dass von E u ro p a  A rten  an Am erika mit- 
getheil t  sind (wie neuerlich Pieris rap a e ) ,  die sich dor t  auf  
die unerfreuiichste  W eise  ve rm ehren  und ausbreiten.

E inen ansehnlichen Theil der  abgehandelten  Insekten
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bilden die C u t - w o r m s  (S. 6 7 — 91);  so heissen die R aupen 
einer Anzahl Noetuen, weil sie die verderb liche G ew ohnheit  
liaben, die Nahrungspflanze g rade  iiber oder  un te r  dem Boden 
abzubeissen oder abzuscbneiden (englisch cut). Mehrere 
steigen auch in der Nacht au f  Baume und S trauche r,  fressen 
die Knospen aus und lassen sich am Morgen auf  die E rd e  
fallen, w o ra u f  sie sich den Tag  iiber in derselben verborgen 
halten und verdauen (climbing cut-worms). Die A rten  sind 
meistens unsern europaischen schadlichen E rd raupen  sehr alin- 
lich, und m anche wohl mit ihnen identisch; so scheint A g r o -  
t i s  t e l i f e r a  H arr .  S. 60, Taf. 1, Fig. 8 — 10 von unserer 
A g r o t i s  y p s i l o n  (sufFusa), welclie Guenee V., 269 als com 
mune dans la  plus grande  partie  de I’Amerique angiebt, nicht 
specifisch verschieden zu sein. Nebst dieser A r t  sind noch 9 
Cut worm s abgehande lt  und,  so viel sich das durch Holz- 
sclinitte und unilluminirte L ithograph ien  thun lasst, kenntlich 
g em ac h t ,  nam lich: Agrot. inermis H arr. ,  Cochranii n. sp., 
scandens n. sp., Noct. (Agrot.)  clandestina H arr. ,  subgothica 
Haw., jacu li fe ra  G n , devasta to r  B rac e ,  H adena subjuncta 
Grote, Celaena ren ig e ra S tp h  ; zwei andre :  Agrotis nigricans var. 
maizi ( ! )  Fitch und H adena  am pu ta t r ix  F itch  sind kurz e rw ahnt.

Da wie bei den Schm etterlingen , so auch bei denK afe rn  und 
F'liegen neue A rten  ch a rak te r is i r t  sind, so ist das Buch nicht nur 
fiir den G ar tn e r  und L andw ir th  von Interesse, sondern auch dem 
Entomologen schon hinsichtlich der  Synonymie unentbehrlich.

Schliesslicli gebe ich ein p a a r  Notizen iiber die von Riley 
beschriebenen Microlepidoptern.

P e m p e l i a  g r o s s u l a r i a e  P a c k a r d S .  140. Holzschnitt 
Fig. 79 und Tafel 2  Fig. 17 (beide Abbildungen des Schmet- 
terlings stimmen nicht recht zusammen). Die Raupe mit 
ihrem head  of a  light gam boge yellow with  taw ny  lips und 
cervical shield of the sam e colour, und in der Zeichnung der  
Yorderfltlgel des Schm etterlings a dark  discal spot [d. h. der 
Q ueradert leck]  constricted in the  m idd le ,  the upper and 
low er  edges continued basally  in the  shape of two faint lines 
sind die einzigen Hindernisse, die A rt  mit unserer  M y e l o i s  
c o n v o l u t e l l a  (die sehr w ahrscheinlich auch schon in A m erika 
e ingew andert  ist) fiir identisch zu erk la ren  und Herrn P acka rd  
zu beschuldigen, dass e r  ihr ein falsches Genus angewiesen 
habe. Die BeschafFenheit der  mannlichen Fiihler und T as te r  
w ird  g a r  nicht e r w a h n t ;  es ist also wohl moglich, dass nur 
ein W eibchen  (es heisst: one specimen from W m . Saunders) 
bei der  Beschreibung vorgelegen  habe  und d ah e r  das Genus 
aufs G era thew ohl er theilt  w orden  sei. W enigstens gegen die 
R ich tigkeit  der  G attung liege ich Zweifel, weil die bekanuten 
Pempelien  nicht so leben.
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P e n t h i n a  v i t i v o r a n a  Packard S. 133, Taf. 2, Fig. 29, 
30, in Ohio den Weintrauben sehr schadlich, ist zulolge eines 
weiblichen Originals identiscb mit unserer E u d e m i s  b o t r a n a  
SV. Das Miinnchen soli sieli nur durcli Kleinheit votn Weib- 
chen unterscheiden, wfthrend es bei uns regelmassig hellere, 
oft gegen die Wurzel weissliche Hinterflfigel besitzt. Aber 
da Rilev bei der Beschreibung nur 2 £ verglich, so kann 
dieser Unterschied an ilmen zufallig weniger merklich ge- 
wesen, oder, wenn sie ungespannt waren, unbeaclitet geblie-

A n c h y l o p e r a  f r a g a r i a e  Walsh S. 142, Taf. 2, Fig. 26, 
27 und Holzschnitt Fig. SO, in mehreren Gegenden Nordamerikas 
die Erdbeerbeete verwttstend, wurde von Stainton (S. 143) 
fUr nahe verwandt mit A. c o m p t a n a  e rk la r t ;  da ich aber 
an 2 Mannchen gar keine lialtbaren Merkmale sehe, die eine 
verschiedene Art bezeichnen konnten, so bin ich der Ansicht, dass 
sie wirklich einerlei Art sind. Unsere Comptana, die ich an 
Potentilla argentea erzogen habe, lebt wahrscheinlich in Kielei-
waldern auch an Erdbeeren.

O e t a  c o m p t a  S. 151, Taf. 2 ,  F. 22, 23. Das schone 
Thierchen stimmt zvvar in sehr vielem mit Hyponomeuta, 
wird jedocli mit Recht wegen der mannlichen Genitalien und 
der feinen Hintertarsen generisch getrennt. Die geselhge 
Raupe beschadigt nm St. Louis den Ailanthus. Ob die Art 
specitisch von P u n c t e l l a  Cramer T. 372, Fig. L. (Pustulella 
Fabr. E. S. 3. 2. 292) verschieden ist, kann ich in Ermange- 
lung einer grossern Zahl von Exemplaren nicht entscheiden, 
ich weiss nicht einmal mit Sicherheit, ob Cramer nicht die 
Compta abgebildet hat, xveil icli das Cramer’sche W erk  nicht 
vergleichen kann, und die Fabricischen Angaben wie ge- 
wohnlich in Zweifel lassen. Mein als Punctella Cr. bezeich- 
netes Manncben aus Columbien ist unbedeutend^ kleiner als 
Compta. Es unterscheidet sich von 2 Compta darin, dass 
die Orangenfarbe der Vorderflugel dunkler und melir durcli 
Schwarz eingeschrankt ist, dass die zvvei orangefarbenen 
Binden (bei l/3 und V ,) in der Mitte verengt und durch 
Schwarz unterbrochen sind, so dass jede zwei Flecke bildet, 
und dass von den drei Querreihen schwefelgelber Fleckchen, 
welclie hinter der zweiten Orangebinde folgen, die mittelste 
auf ein einziges grosseres, in der Flugelhalfte befindliches 
reducirt ist. Da ausser dieser Verminderung des Rothen und 
Gelben gar keine Verschiedenheit weiter zu bemerken ist, so 
halte ich die Artverschiedeuheit fiir sehr zweifelhaft.

P t e r o p h o r u s  p e r i s c e l i d a c t y l u s  Fitch. 8. 137, Taf. 2, 
Fig 15 16 als Raupe in Blattknaueln des Weinstocks im 
Mai und Anfang Juni, scheint, obgleich die Puppe mehr mit
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C osm odactylus und A can thodac ty lus  s t im m t,  eine A rt  der 
G a ttung  O xyptilus  zu se in , die in Missouri und N ew -York  
aus ilirem A ufen tha lt  zu erkennen  sein w ird ,  dereń  ch a rak -  
te ris tische M erkm aie  fiir das System sieh aber schwerlich 
anders  ais durch N ebeneinanderha l ten  mit den europaischen 
A rten  w erden  feststellen lassen.

P t e r o p h o r u s  c a r d u i d a c t y l u s  ( ! )  n. sp., S. 180, Taf. 
2 ,  Fig. 13, 14 lebt im Mai an Cersium lanceo la ta  (? — ist Carduus 
lanceolatus gem ein t?)  und g eh ó r t  in die G attung  P la typ tilus .  
Auch diese A rt  m ag fur die Ń ordam erikaner  le icht kenntlicb 
se in ; fiir uns m ocbte  es schw er  sein, f es tzu s te l len , wodurch 
sie sieh z. B. von P la t .  Z e t te rs ted ti i  unterscheidet,  ungeach te t  
sie sicher von diesem verschieden ist.

Necrolog.

Der 30. April 1870 ist der  Todestag  J u l i u s  L e d e r e r ’s, 
eines der  ausgezeicbnets ten  Lepidoptero logen  unserer  Zeit. 
\ \  ahrenti seine in der  P e rn e  wohnenden P’reunde ibn in 
w arm ern  Gegenden des siidostlichen E u ro p a  oder des nord- 
w estliehen Kleinasiens schon in voller T h a t ig k e i t  des Sam- 
melns und B eobacli tens, vorzugsweise der  Schm etterlinge,  
w ahn ten ,  w a r  er, todtlich e rk ra n k t ,  naeli Hause zur l ickgekebr t  
und niiherte sich tro tz  der sorgsamslen Pllege der  Seinen rasch 
seiner Auflosung.

J e  u n e rw ar te te r ,  desto sc h w e re r  t r a f  alle  die Nachricht,  
dass Julius L e d e re r  in der  Bliithe der  J a h re ,  mitten in seinen 
vielfachen P lanen  zur F o rd e ru n g  der  L epidoptero log ie  dabin 
geraflt  sei.

E r  w ar den ganzen vo rhergehenden  W in te r  le idend ge- 
wesen, iiielt ab e r ,  wie alle B ru s tk ran k e ,  sejnen Zustand nicht 
im mindesten fUr bedenklicb und b a t te  dalier in keinem seiner 
Briefe Aeusserungen gethan , die zu Besorgnissen Anlass gaben. 
Mit froher Aussicht au f  die reiehe Beute, die seine neue^Reise 
zu bringen verspracb ,  lasen w ir  die N ach r ich t ,  dass e r  sich 
am 8. April auf  d e r  Donau nach dem Osten bin einschiflfen 
wurde .  Seitdem schwiegen die N achrich ten  in die F e m e ,  
bis die so ersclitl tternde von L e d e re r ’s Tode alien Erw^artungen 
ein jiihes E nde  m achte .  E r  w a r  bis W iddin gekominen, als 
er land, dass es bier k a l te r  als  in W ien w ar ,  und dass es 
folglicb im Balcan, den er  zunachst h a t te  besuchen wollen,
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noch viel rauhe r  sein m uss te ,  wesshalb e r  w eiter  fu h r ,  um 
ilber Constantinopel nach der  asiatischen Kilste des schwarzen 
Meeres zu geben. Aber in Rustschuck b rach  sein Lungen- 
leiden mit solcher Heftigkeit aus, dass er sich zum Um kehren 
entschloss und ganz erschopft am 16. desselben Monats zu 
H ause anlangte . Da sein Zustand sich zu bessern schien, so 
stiegen seine Hoffnungen, und er  sprach  d a v o n , sobald das 
W e t te r  w arm  wiirde, tiber T r ie s t  nach Sm yrna zu fahren. 
Leider w a r  die Besserung nur S che in ! „Am 30., als icli ihn 
Morgens besuchteu , schreibt M ann, „sass e r  angekle idet  mit 
seinem B iuder  beirn F r i ih s tuck ;  sein ganz verander tes  Ge- 
sicht und sein s ta r re r  Blick fielen mir auf; er sprach sehr 
leise und lud micli scliliesslich e in ,  ihn bald w iede r  zu be- 
suchen. Ich sah ihn nicht lebend w ieder , sondern  am Abend 
verkiindigte mir das E in tre ten  seines B ru d e r s ,  dass er zu 
leben aufgehort babe. E r  w a r  den T ag  iiber offers aufge- 
standen und hat te  sich angek le ide t  w ieder  n iedergeleg t.  Eine 
Lungenlahm ung t r a t  um 5 U hr Nachm ittags  e in ; ein schmerz- 
loser Tod folgte.“

J u l i u s  L e d e r  e r  w urde  am 24. Juni 1821 zu W ien ge- 
boren, wo er auch seine Ausbildung zum Kaufmann erhielt. 
Die L ie le  zur Lepidopterologie w urde  w ahrend  seines Auf- 
enthaltes  in Asch in Bohmen durch den dortigen A po theke r  
Hering bei ihm geweckt- Obgleicli e r  auch eine K atersam m - 
lung und eine sehr ansehnliche Sammlung von O rthop te rn  
an leg te ,  so blieb seine H au p tth a t ig k e i t  dock stets auf  das 
Studium d e r  Lepidoptern  ger ich te t :  mit w elchem Erfolge, ist 
allgemein bekannt.  Nicht nur durch seine ausgebreite te  Cor- 
respondenz mit den bedeutendsten  Lepidopterologen, sondern 
auch durch Aussendung von Sam m lern  (w ie  Zach, Ivinder- 
mann jun., H aberhauer)  und durcli seine eigenen Reisen erhob 
er  seine Sammlung zu einer der bedeutendsten  P riva tsam m - 
lungen. Die Resulta te  seiner ersten Reise — der 184!) nach 
Andalusien unternomtnenen — inachte er nur gelegentlich in 
Bruchstucken bekann t;  was er dagegen in der asiatischen 
Tiirkei selbst beobach te t  ha t ,  oder  was er durcli seine S am m ler 
aus SibiTien, Kleinasien, Syrien, Persien erh ie l t ,  das ist in 
systematischen Veizeichnissen in den Schritten der W iener 
zoologisch-botanischen Gesellschaft, in d e r  W iene r  entomolo- 
gischeu Monatschrift, in den H orae  Societatis entomologicae 
Rossicae 1869 und 1870, und in den Annales de la societś 
entomologique Beige 1865 und 1870 n iederge leg t  worden. 
Sieht m an von der  W ien e r  entomolog. Monatschrift a b ,  die 
er in V erbindung mit Ludwig Miller von 1857 bis 1864 her- 
ausgab , so h a t  er nur eine A rbeit  als e tw as  Selbststandiges
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herausgegeben: „Die Noctuinen Europa 's ,  systematise!) bear- 
beitet von Julius Lederer.  Wien. 1857.“

Die systeinatiscben A rbeiten L edere r’s ,  die w ichtigsten 
seiner Leistungen, welcbe dalier bis je tz t  schon die Grund- 
iage fill- die Heinemann’sche F auna  von D eu tsch la n d , fur 
Snellen 's V linders van N ederland und fllr die S taudinger- 
W o c k e ’scben C ala loge bilden, w aren  docli weit entfernt,  den 
V erfasse r  zu befr ied igen , weil sie sieli nur  au f  die P roducte 
der  europaischen F auna  griinde ten ; er beabsicbtigte ,  die be- 
kannten Noctuen und Spanner der  ganzen E rd e  auf  ahnliche 
W eise ,  wie e r  die Pyra liden  bea rbe ite t  ba t te ,  neu zu classi- 
ficiren, und h a t te  zu dem Zw eck  durcli m ehrjahriges Sam- 
mein schon ein sehr betrach tl iches  Material aus diesen zwei 
Schmetterlingsabtheilungen zusam m eugebracht.  D er Tod hat ,  
indem er  die A usfulnung ries g rossartigen  Planes h inderte ,  
der  G u e n ó e ’schen Classification, iiber deren  geringen W e r th  
L ed e re r  sich vielfach mUndlich und schriftlich aussprach, eine 
langere E xistenz g e ie t te t .

L e d e re r  w a r  von k ra f t ige r  K orperconsti tu tion ,  von der 
sich eine la nge ,  ungeschw achte  W irk sa m k e i t  e rw a r te n  liess. 
E r  unterzog sich anhaltenden Arbeiten  und grossen S trapazen  
ohne alles Bedenken. A ber ein zu festes V er trauen  au f  die 
U nverw tis tl ichkeit seiner Gesundheit liess ihn nicht die nothige 
S orge iiir ih re  E rh a l tu n g  tragen.  Auf Exoursionen setzte er 
sich unno th iger  E rh i tzung ,  D urchnassung und E rk a l tu n g  aus 
und aeh te te  die W a rnungen  seiner Begle iter  ge r ing ;  j a  er 
lach te  iiber ihre Verweichlichung, wenn sie den Regenschirm 
ausspannten, ihre K leider t rockneten ,  sich vor kaltem  Trinken 
in A cht nahmen etc. Sehr nachhal t ig  und schadlich hat  
jedenfalls  au f  seine Gesundheit auch das Sumpftieber g ew irk t ,  
das er sich 1867, als er  in einer sumptigen Gegend auf  seine 
B egleitung w ar te te ,  bei der Abreise von Mersina holte, und 
das ihn in den folgenden Ja h re n  von Zeit  zu Zeit immer 
w ieder  befiel,  so dass e r  noch in seinen le tz ten  Briefen da- 
von sprach.

W ie  seine A usdauer bei ans trengend^n  Excurs ionen , so 
musste man den scharfen  Blick bewundern ,  mit dem er  die 
unscheinbarsten  T h ie re  in ihren  V ers tecken ,  die A ndere schon 
un te rsucht bat ten ,  bem erk te .  Denselben scharfen Blick zeigte 
er aber  ganz besonders bei d e r  Beurtheilung sclnvieriger 
Arten. Gewiss ist, dass er nur w enig  V arie ta ten  als gute 
A rten  augesehen hat. Mit Reclit konnte e r  von sich riihmen, 
dass es ibm elier begegnet sei, nahes tehende  A rten  fttr Va
r ie ta ten  einer A i t  zu halten, als die Zahl der  A rten  unge- 
horig zu vermehren. Und wie selten begegnete  ihm das eine 
oder das andere!

13
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Dass L edere r  selir reizbar und d ah e r  leiclit zu verletzen 
w a r ,  ist aus seinen literarischen S lre itigkeiteu  bekannt.  Aber 
eben so le icht w a r  er in den meisten F&llen w ieder  zu ver- 
sohnen. Selbst wenn die Versohnung nocli nicht, e r lo lg t w ar,  
t rug  er,  weil ihm das w issem chaftliche In teresse holier s tand , 
nicht das mindeste B edenken ,  den dermuligen G egner mit 
w ichtigen Notizen und M ateria l aus seiner Sam m lung zu ver- 
sehen und ihm seine Zeit  au f  eine W eise  zu opfern ,  w ie er 
es fiir seinen besten Freund nicht anders gekonn t hiilte. W enn  
er  ab e r  die Gefalligkeiten und D ienste ,  die e r  A ndern  er- 
w ie s ,  seh r  gering anschlug und gewissermassen ais seine 
Schuld igkeit  ansah, so fo rderte  er dagegen  von Andern desto 
weniger und nahm  selbst kleine Dienste, die ihm erw iesen wur- 
den, ungern  an und verga lt  sie so tihe.reichlich, dass es dem 
E m pfange r  oft peinlich fiel. W u rd e  von ihm eine Diensileistung 
gewiinseht,  so un terzog  e r  sieli ihr sogleich, v ie zeitraubend 
sie auch sein mochte. Selbst werin kostbare  Arten aus seiner 
Sam m lung durcli Benutzung zu wissenschaltlichen Zw ecken  
Schaden genommen h a t len ,  stand er n icht an, der  nachsten 
Aufforderung zum Verle ihen seines Materials aberm als  F'olge 
zu leisten. P tinktlichkeit  w a r  bei ihm Kegel ohne A usnahm e; 
einen C orrespondenten  sehnsuchtig und wohl gar  vergebens au t  
A uskunlt ha r ren  zu lassen, ist bei ihm sicher nie vorgekommen.

W ie  in seinen Sclnif ten , so w a r  L edere r  in seinem sonsti- 
gen V erk eh r  von der  grossten W ahrheits l iebe .  W e r  imm er 
mit ihm zu tliun gehab t hat,  rlihmt seine Gewissenhaftigkeit ,  
R ech t l ichke it  und Uneigennutzigkeit.  L e tz te re  zeigte er in 
en tom ologischer Beziehung auch d a r in ,  dass ,  wenn er mit 
Mii lie und Kosten F undórte r  se l tne r  A rten  en tdeck t ha t te ,  er 
sie n icht geheim hie lt  und fiir sich auszubeuten suchte, son- 
dern  d ie jen igen , die solche A rten  lebend zu beobachteu 
w iinsch ten ,  selbst an O rt  und S telle hinfuhrte. N ur wo er 
gewinnsiichtige Absichten verm uthete ,  m ach te  er aus seinen 
Entdeckungen  ein Gelieimniss, w orun te r  je d o ch  die W issen- 
schaft nie zu leiden hatte.

L edere r  h in te r lass t  eine b e tag te  M utter und einen Bruder.
Von seinen Sammlungen sind nur die Kiifer nocli unver 

k a u f t ;  die exotischen Noctuen und Spanner sind an das 
W ie n e r  zoologische I io fkabine t,  die europaischen Lepidoptern  
an Dr. S taudinger in D resden ,  die O r th o p te rn  an den 1 ele- 
g raphend irec to r  B runner von W a t te n w y l  gekom men. Seine 
entoniologische Bibliothek h a t  Dr. K ra a tz  in Berlin gekautt .

W a s  L ed e re r  bis zum Ja l i r  1861 public irt  h a t ,  ist in 
H agen 's  Bibliotheca entomol. 1. S. 463 und 464 verzeichnet; ein 
Verzeichniss se iner seither erschienenen Arbeiten  ist nocli 
nachzuliefern . Hier sei nur e rw ah n t ,  dass nacli seinem Tode
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ein „N ach trag  z urn Verzeichnis-s d e r  von H aberl iauer  bei 
Astrabari gesamrnelten Schmetterlinge“ in den H orae  soc. ent. 
Ross. VIII. p. 3 —28 mit 2 Kupfertafein und „Contributions 
a  la Faunę, des L epidopteres  de la Transcaucasie^ in den  
Aunales ile la soc. ent. de Belgique XIII. p. 17— 54 gleicli- 
falls mit 2 illuminirten Tafeln ais seine letzlen Leistungen 
erschienen sind.

L e d e re r s  Andenken  w ild  au f  lange Zeit. in den Annalen 
der  Lepidopterologie fortleben!

Einige Falle von Massen-Erscheinen ver- 
scliiedener Insecten, und speziell der 

Libellen.

In C hroniken sowohl, ais in Reisebeschreibungen, linden 
sieli vieli'aehe Naebricliten zerstreut liber verschiedene Er-  
selieinungen des Tliier- und Pflanzen-Lebens; viele derselben 
belreffen die reicbe W e l t  der  Insecten. Es w are  gewiss ein 
nac.li vielen Seiten bin lolinendes und dunkensw erthes  Unter- 
nehmen, aus den Chroniken dera rt ige  Erscheinungen, in ihrem 
Zusanirnenbange n.it den jeweiligen meteorologischen Verhalt-  
nissen, -zu excerp iren  und systematisch zusammenzustcllen. 
Besonders in te ressan t ist das m assenhafte  Ersclieinen so vieler 
Insecten und die dadurcli bedingten W a n d e iu n g en  derselben. 
Bei hautig vorkom inender Unbekanntschaft der  Geschiciits- 
sehre iber  mit den Formen und der  Lebensweise der  Insecten, 
sind die Angaben iiber ihre Ziige oft ungenau und in den 
Deutungen schwierig. Neben der Unsicherheit in der Be- 
stimmung und Beschreibung der  T h ie re ,  kommen aucli oft- 
mals V erw echslungen  v o r ,  die nicht imm er genau erk l i i r t  
w erd en  konnen.

Bei einem eingehenden Studium der  Heuschrecken liabe 
ich die Ueberzeugung gew onnen , dass oft vom A uftre ten  der 
Heuschrecken die R ede ist, wo w ir  es mit Ziigen von Libellen 
(W asser jung fe rn )  zu thun haben. Den Berich te rs ta t te rn  sind 
in solchen Fallen  die grossen und a l lbekannten  Heuschrecken- 
W olken  gelautig ,  w a h re n d  sie ilber die Ziige der  Libellen 
vielleicht kaum  je  gehort  haben, wie deun in der  T h a t  iiber 
die le tz te ren  nur w enig geschrieben ist; die nahezu gleichen 
Grossenverlialtn isse der  W anderheusch recke  ( P a c h  y t y  lu  s 
m i g r  a to  r iu s) und unsere r  gewóhnlichen  Libelle (L i b e  11 u 1 a

13*
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4 - i n a c u l a t a )  mtigen ouch den I r r th u m  begtinstigt Iiaben. 
Indem ich in Folgendem einige F a l le  aufzable, w o ,  ans ta t t  
der  angegebenen Heuschrecken, Libellen zu verstehen sind, 
bem erke  ich, dass die Zeit des A uftre tens dev Libellenziige von 
der  der  W a n d erh eu scb rec k e  verschieden ist. Die Libellenziige 
erscbeinen fast au9schliesslich im Mai und im Juni. Die 
W a n d erb eu scb rec k e  abe r  befliigelt sicli in Siid- und Siidost- 
E u ropa  (d. h. an den nordlicben Grenzen ihres Verbreitungs- 
gebietes),  im m it t le ren  D urchschnitte ,  nicbt vor AnfaDg Ju l i ;  
ihre  W a n d eru n g en  abe r  beginnt sie e rs t  zwei bis drei W ochen 
spiiter ,  so dass ibre grossen Ziige in den A nnalen selten vor 
dem August verzeicbnet sind. Dieser U m stand ,  den icb 
n irgends liervorgehoben finde, verd ien t aber  besondere Beach- 
tung, indem von Insec tenZ iigen ,  die, in uneeren Breiten, im 
Mai oder Juni beobacbtet w e r d e n ,  mit Bestim m tbeit  gesagt 
w erd en  kann , dass sie n icht von der  W anderbeuscb recke  ber- 
rObren. Zudem  ist in den seltensten F allen ,  bei E rw ahnung  
so ld ie r  Ziige, von einem Sehaden  die R e d e ,  welcher von 
diesen Inseclen veru rsach t sei; dieses d eu te t  aucli au f  Libellen, 
deren Nahrung, wie bekann t,  aus Insecten bes teh t ;  geschieht 
a b e r  eines Befressens der  Biiume E rw a h n u n g ,  so kann dies 
vvohl ofters  lediglicb als ein Riickscbluss auf die Heuscbrecken 
angesehen w e r d e n ,  fiir welche die B e rich te rs ta t te r  die Li
bellen gehalten . Die a l tes te  A ngabe iiber Libellenziige, die 
bisher veroffentlicht is t ,  s ta m m t ,  so viel mir b ek a n n t ,  aus 
dem J a h r e  1673. *) Icb bin im S tan d e ,  viel a l te re  Nacii- 
ricliten mit S icberbeit als Libellen betreflend hier mitzutbeilen.

1494 w u rd e  ein L ibellenzug in Danzig beobachtet.  Aus 
der  Zei t  seines Auftretens und aus dem in der  D anziger  Chronik 
gebrauchte iiN am en „g o t te sp fe rd k e n tt kann man mitBestimm theit  
schliessen, dass dies Libellen gew esen ,  fur welcbe jener  Aus- 
druck aucli j e tz t  in verscbiedenen Thei lenD eu tsch landsgebrauch-  
lich ist. Die N acbricb t lau te t  wie folgt: „Item disz j o r  zwiscben 
ostern vnd pfingsten w a r e s t r e u g e  w ette r ,  sodas  do w eren vil von 
den g o t t e s  p f e r d k e n ,  das es vber belle (d. h. ganze)  s lad t  
w a r  als ein sw a rk  (d. h. G ew olke),  vnd vort au f  den herbest 
hub es zu d a n t z k e  an  zu s te rbena **).

1586. In der  Ditm. Chron. If., 303, beisst es: „1586

*) H a g e n . „Ueber Insectenziige“ ; in der Stettin. E ntom ol. 
Zeitung, 1861, p. 79.

**) S. C a s p a r  W e in r i c h .  Danziger Chronik, herausg. von 
H ir s e l l  und V o s s b e r g .  Berlin. 1855 4°. — Dieses sow ohl, als
das folgende Citat (vom  Jahre 1586) entlehne ich Dr. K. S c h i l l e r :  
Zum Thier- und Krauterbuche des m ecklenburgischen Volkes. Zweites 
Heft. Schwerin. 1861. 4°., p. 18 19 D ie  betreffendcn Citate sind 
iin A rtikel Heuspringer (H euschrecke) mitgeUicilt.



in der  P ingstw eken  kemen up den O s te rw u r t  so vele H e w -  
s c h r e c k e n ,  so men sonst S c h  m e d  e k n e c h t e  edder  G a -  
d e e p e r d e k e n  heet,  vnde 4 Vlogel hebben, seh r  schedtlich 
den Bomen unnd den wassenden F ru c h te n ,  etliche D age so 
hupenwiss geflagen, d a t  nicht vvol tho geloven.“ — Auch bier 
fall t  d ie  Zei t  des F luges in den Mai oder Juni.

1623. J .  B. C a r p z o v  (in den Analeetis fastorum Zit- 
taujensium, Th. 2, p. 284) *) sag t  F o lgendes :  „Anno 1623,
d e n  13. M a i ,  hat  sich's zugetragen, dass eine A r t  Gefliigel, 
w e l c h e s  w i e  W a s s e r j u n g f e r n  a u s g e s e h e n ,  m it vier 
F lugeln ,  seclis Beinen, urn den K opf wie ein geharn isch ter  
Man, bei der  S ta t  (d. h. Z it tau )  in grossen H aufen vorbeige- 
zogen, in solcher O rdnung, wie ein Kriegsheer,  den Topfer- 
berg hinauf gegen das Bauzische und F rauen tho r  zu. Man 
siehet w o l ,  dass es Heuschreeken gewesen.“ — Der Chroniker  
sag t  bier selbst, dass die betreffenden Insecten  w ie  W asser-  
jung fe rn  ausgesehen, findet aber  keinen Anstand, sie i'iir Heu- 
schrecken zu h a l te n ,  da e r  wohl von Libellenziigen keine 
Ahnung hat te .

1659. In der  nam lichen Quelle heisst es**),  dass „Heu
schreeken  von seltsam er Gestalt ,  so am Bauche rauch und 
gelb w a r e n ,  und vier Fliigel h a t ten ,11 im  J u n i  1659 nach  
Zittau  angeflogen kamen. —  Dies sind hochstwahrscheinlich 
w ieder  Libellen gewesen.

1695. E bendor t  heisst es* * * ):  „Anno 1695, d e n  30. 
M a i  N aclunittags, sind al lhier eine grosse Menge H euschreeken 
voriiber gezogen. E s  w a h r te  wohl bei drei S tunden lang, 
ehe  sie vorbei kam en .“

In den besagten  drei J a h re n  (1623 ,  1659 und 1695) 
w aren ,  so viel mir bekannt,  keine Heuschreeken  in D eu tsch
la n d ;  im le tz ten  J a h r e  m ag der  G eschichtschreiber  un te r  dem 
E ind rucke  der  grossen H euschrecken-Invasion von 1693 ge- 
schrieben haben. —  In alien drei F a llen  geschieht auch keine 
E rw a h n u n g  des von den vermeintlichen Heuschreeken  ver- 
iibten Schadens.

1800. W ahrsche in lich  w aren  es Libellen (und jedenfalls  
nicht „ G r y l l u s  m i g r a t o r i u s 44, wie der  B e r ich te rs ta t te r  
m e in tf ) ,  die i m  F r u h l i n g e  1800  bei Hagen, im Markischen 
(W e s tp h a le n )  einige T a g e  h in ter  e inande r ,  in la ngen ,  aber

*) Vgl. R a t h ie f .  Akridotheologie, Th. 11. (1750) p. 60—61.
*») Vgl. R a t h l e f ,  1. c., II., p. 64.
**•) Ib II., p. 80.
t )  S. in den Verh. d. naturhist. Vereins der preuss. Rheinlande 

(herausg. von Dr. M a r q u a r t ) ,  zweiter Jahrg, 1845, p. 64. (Na- 
turnist. Miacellen, mitgetheilt von F. W. 0 1 ig  sc  h i a g e r ) . Entnom- 
men ist diese Rotiz dein Westph. Anz 1800, p- 1051.
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sellr schm alen  Ziigen voriiberf logen; sie kam en  aus Siidost und 
zogen nach N o rd w e s t ;  auf  die E rd e  liessen sie sich nicht 
n ieder ,  wohl aber  einzelne ermiidete au fB a u m e  und Gebaude.

1831. A u d i  bier sind es offenbar L ibe llen ,  und nicht 
H euscbrecken , welche a m  15. M a i  1831 bei K locksin ,  am 
Malcbiner-See, im M ecklenburg iscben , beobach te t  w urden*).  
Sie flogen ungefahr 8 Fuss von der  E rd e ;  der  Zug dauerte  
ununterbrochen  von 8 ' / ,  bis 1 1 %  U hr Morgens, in d e r  Ricli- 
tung von S W . nach NO., iiber den M aichiner-See weg. — 
W enn  der  B erich te rs ta t te r  auch meint, dass die betrefFenden 
T h ie re  wie die gew ohnlichen  A ckerheuschrecken  g es ta l te t  
w aren ,  so w ird  eine solche Aussage wohl au f  einer nicht ge- 
nauen Kenntniss der  beziiglichen Form en  b e ru h e n ;  die mit- 
getheil tenG rossenverhaltn isse  (1 %  Zoll lang, mit ausgespannten 
Fliigeln 3 Zoll) passen, un ter  den bekannten  W ander-Insecten ,  
nur au f  die gewohnliche Libelle und die W anderh eu sch rec k e ,  
welche le tz te re ,  aus oben angefiihrten Griinden, es jedenfalls  
n i c h t  gew esen  ist. Auch ist uberliaupt kein  einziger kon- 
s ta t ir te r  F a l l  eines Heuschreckeuzuges aus M ecklenburg be- 
k a n n t . — Der beschriebene Zug stim m t in d e r Z e i t  mit einem 
andern  in Ostfriesland beobachteten  I.ibellenzuge iiberein**).

1832. Desgleichen ist hochstw ahrschein lich  h ierher  ein 
von B u r m e i s  t e r * " * )  m itge the il te r  Fall zu ziehen, der  am 
13. J u n i  1832 beim bairischen S tad tchen  W eissenburg ,  im 
ehem aligen  Hochstift E ic h s tad t  gelegen, beobachtet wurde .  
Die verm eintlichen Heuscbrecken  zogen von Ost nach W e s t  
tiber die S tad t  liinweg, zum Theil  nur et licbe Ellen iiber dem 
Boden erhaben , und es vergingen dre iv ier te l  S tunden, bis der 
ganze  S chw arm  voriiber w a r .  — Im J a h r e  1832 w aren  keine 
H euscbrecken in D eu tsch land ; nach Baiern konnen sie iiber- 
dies n icht anders ,  als aus Oesterreich oder  Bohmen kommeri,  
w as auch nur sehr selten geschehen ist (1333  bis 1339; 1748 
bis 1749).

1841; a m  11. u n d  21. M a i  a. St. im Gouvernem ent 
Tula ,  im mittleren Russland; am le tz te ren  Tage  sind sie gleich- 
zeitig in den Kreisen T u la ,  Je frem ow  und Nowossil beob
ac h te t  worden. Einige Berichte f )  sagen, dass die Insecten

*) S. da ru b er: „Heuschrecken bci K locksin im Jah rc  1831“ ; in : 
E. B o l l :  A rchiv des V ereins 1. Freunde der N aturgesch. in Meck
lenburg , 10. Hft. I. A bth. (N eubrandenburg. 1856 8".), p. 84.

**) Vgl. C o r n e l i u s .  Die Zug- und W ander-Thiere. (B erlin. 
1865), p. 271.

***) H andbuch der Entom ologie, 1 , p 599 Entnom m en der 
Vossischen B erliner Zeitung vom 21. Juni 183i.

+) Den A kten des K. Russischen M inisteriums der Reichs-Do- 
manen entnom men.
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den Libellen ( r u s s i s c h : Slrekosćl) a lm lic h  sahen, an d e re  sprechen 
von einer Aehnlichkeit  mit Sprengseln; ohne Zweifel w aren  
dies L ibellen ,  d ie ,  der  M ehrzahl der Berichte z u fo lg ę , gar  
keinen Schaden zugefUgt baben. Ueber die■ S tad t  Nowossił 
flogen die Libellen 3/j  Stunden lang, von S W . nach N 0 -

1850. E n d e  Ma i  w urde ,  w ie mir aus mtindlicher Mit- 
the ilung  bekann t i s t ,  ein L ibellenzug b eo b a ch te t ,  der iiber 
L ibau einige Tage  h in tere inander langs dem S t r a n d e , von 
Nord nach SUd, nacli P reussen hinflog. Dieser Zug w urde  
aueh fur eine H euschreckenw olke gehalten.

Diesen N achrich ten  fiige ich noch einige Hotizen hbet 
Libellenziige bei, die in der  neuesten Z e i t  in Russland ") beob
ac h te t  w orden  sind.

185 ‘2 a m  25. u n d  28. M a i ,  Abends zwiscben 5 und b 
Uhr w urden  in Reval dichte W o lk en  von L ibellen (nach 
M o t ’s c h u l s k y ’ s A ngabe L i b e l l u l a  v u l g a t a ,  d e p r e s s a  
und q u a d r i m a c u l a t a )  b e o b a c h te t ,  die auf  S trecken  von 
vielen W ers ten  die Sonne v e rd u n k e l te n **). Hr. M o t s c h u l s k y  
behaup te t ,  der  Zug sei von S W . her  Uber’s Meer gegangen. 
Dem w idersp r ich t  eine Angabe des Hrn. v. M a y  d e l l ,  welcher 
sagt,  sie seien vom Meere, also vom Norden her ,  gekommen. 
Sollten sie vielleicht am 25. Mai vom Meere gekom men und 
am 28. w iede r  zurilckgeflogen sein? — S eh r  in te ressan t ist 
es, dass gleichzeitig, m ehre re  Tage  h in te re inander ,  in R eval 
grosse Ziio-e von Kohlweisslingen ( P i e r i s  b r a s s i c a e )  beob
ach te t  w u r d e n , d ie ,  nach M a y d e l l ’s Angabe ,  von N W . 
k a m e n ; .die Schififer e rzah lten ,  dass sie auf  dem M e e re  dichten 
Haufen dieser Schm ette r l inge  begegnet seien. — MogUch, 
dass die beiden  Erscheinungen  in ursachlichem Zusammen- 
hange s tehen  und die Libellen massenweise den Ziigen der 
W eissl inge folgten, wie e twa die Eulen ( S t r i x  b r a c h y o t u s )  
d en  Lemmingen***).

1865 , im  M a i ,  w u rd e  ein Zug von L i b e l l u l a  q u a -  
d r  i m a c u l a t a  in Hasan beobachtet und von Hrn. J a k o w l e w  
beschrieben f ) .  Zu gle icher Zeit w urden  Ziige derselben 
in Ssimbirsk uud S sara tow  gesehen. Hr. J a k o w l e w  be-

*) D ie Angaben aus Russland bezielien sich durchweg auf den

altC11**Y*s M o t s c h u l s k y :  Etudes entomologiques, 1852, p. 75, und 
den Bericht des Hrn v. M ay d e l l ,  in der russ. Agronom. Zeitung, 
1853 N. 16.   Auch liier wurden die Libellen anfanglich lur neu
schrecken gehalten. ,T ,

***1 Einen alinlichen gemischten Zug von Libellen (n. a m u  
e u l a t a )  u n d  P i e r i s  b r a s s i c a e  hat v a n  B e mm e l  en  beschrieben. 
Vgl. C o r n e l i u s ,  1. c ,  p. 270.

t )  In der russ. Zeitsclirift „Naturalist', 1865, No. 15.
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m e rk l ,  dass die Libellen An fangs filr Heuschreeken angesehen 
wurden.

1867. Nach briefiicher Mittheilung des Hrn. C. S p o r e r  
k a m i m F r t t h l i n g e  1867 eine W o lk e  von Insecten naeli 
L ipezk (G ouvernem ent T am bow ),  zugleich mit einem heftigen 
G ew it te r  aus SW . Die m itgethe ilten  Grossenverha ltn isse  and 
die Angaben iiber Form  und F arben  der  T h ie re  lassen keinen 
Zweifel d a ru b e r ,  dass dies Libellen gewesen. Hr. S p o r e r  
schreib t mir gleichfalls, dass diese Inseclen an O rt  und S telle 
1'Ur die W anderheusch recke  gebalten  wurden.

1867. In demselben J a h re ,  und z w a r  A n f a n g s  J u n i  
zogen in L iv land  diehte S chw arm e von L i b e l l u l a  q u a d r i -  
m a c u l a t a ,  vom N orden kom m end, die Diina hinauf*).

1868. Naeli Hrn. C. v. G e r n e t ’s miindlicher Mitthei- 
lung kam , im J a h re  1868, ein Zug Libellen nach Reval iiber's 
Meer, a lso  vom Norden.

1868. Im namlichen J a h r e ,  a m  24. M a i ,  zog L i b e l 
l u l a  q u a d r i m a c u l a t a  in dichten Schaaren  tiber Moskau 
und w urde  anfanglich fur H euschreeken g e b a l te n ##).

Aus dieser U ebersicb t  von 16 Libellenztigen, die in den 
meisten Fallen  fiir Heuschreeken angesehen w urden  lasst 
sich der  Schluss z iehen ,  dass eine d e ra r t ig e  V erw echslung 
sehr haufig geschah, und nicht unmoglich ist e s ,  dass noch 
m ehrfache N achrich ten ,  die iiber Heuschreeken sprechen, den 
Libellen gelten. Ich w iederhole, dass die Z e i tan g a b e ,  wann 
die Zuge s ta ttgefunden , von grosser  W ich t igke i t  ist und oft- 
rnals entscheidet.

So viel von den Libellenzhgen. — W a s  das  Massen- 
Erscheinen und die W a n d eru n g en  an d e re r  Inseeten (m it  Aus- 
nahm e der Heuschreeken) b e tr i ff t ,  so will ich noch einige 
abgerissene Notizen dariiber  folgen lassen ,  die w en ige r  bc- 
k an n t  sein diirften.

Bei einer Durchsieht von Dr Frdr. S c h n u r r e r ’s Chronik  
der  Seuchen (2 Theile. Tubingen. 1823 und 1825) stiess 
ich u. A. au f  folgende A n g a b e n ,  die le ider gew ohnlieh  ohne 
genauere  Ortsbezeichnung m itgethe ilt  sind:

*) S. C. B e r g :  „E ntom ologisches aus dem Jahre D - t j T im 
C orrespondenzblatt d. Naturf.-Ver. in Riga. XVII. Jahrg (1868), p.  
3—4. — Eines iilteren Zuges von L. 4 - m a c n l a t a ,  der 1779 in Riga 
beohachtet und von F i s c h e r  m itgetheilt w u rd e, crw ahnt H a g e n ,

**) S. in der russ. Zeitung ,,G oloss“, vom Jahre 1868, No. 143.
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1091. Ziige von einem unbekannten  Insect, so dick wie 
cine Miicke, aber  liinger, welche ganz n ieder flogen und oft 
einen Raurn von- zwei Meilen in der  Breite  und einer in der 
Lange einnahmen. ( S c h n u r r e r ,  I., p. 219.) — Sollten das 
auch Libellen gew esen  sein?

Um das J a h r  1100. S ch w arm e  von Insec ten ,  die man, 
wegen der  A ehnlichkeit  ih rer  ausgespannten  Fliigel mit Zelten, 
Papillonen n a n n te ,  flogen drei T a g e  lang in der Ricbtung 
von Sachsen nach Baiern (ib. I., p. 229). — Dies w aren  w ahr-  
scheinlich W eissl inge ( P i e r i s ) .

Im Sommer 1143 — ein w eitv e rb re i te te r  S ch w arm  von 
ungew ohnlichen  Insecten (ib. I , p. 240).

1310 w aren  K afer  haufig, die den W einstocken  und 
Baumen sehr  schadeten  (ib. I., p. 309).

1446 nahm en die Raupen (bruchi et erucae)  sehr iiber- 
hand und verheer ten  Alles (ib. I., p. 372).

Der Sommer 1500 w a r  ausgezeichnet durch die ungeheure 
Menge von Insecten (Bruchi e t  Papiliones) (ib. II., p. 49) .

1575. In Eng land  viele F l iegen  und Insecten uberhaup t  
(ib. II.. p. 125).

1580, im A pril  und M ai, erschienen ungew ohnliche  In- 
seeten-Schw arm e in Languedoc (ib. II., p. 134).

E inige au f  Russland bezugliche A ngaben  aus neuerer  Z e i t  
mogen noch folgen.

1. V a n e s s a  c a r d u i .
S t e v e n  hat ein Mai (in den zw anziger  oder dreissiger 

Ja h re n )  in S ym pheropol grosse W olken  von diesem Schm et-  
te rl inge vorbeiz iehen sehen.

1860 w urden  W olken  desselben in Odessa beobachtet.
Die R aupen  von V. c a r d u i  t r a ten  Anfangs Jun i  1840, 

im G ouvernem ent P o l ta w a ,  in ganz unbeschre ib l icher  Menge 
auf. M ehrfache Berich te  tiber dieses Erscheinen finden sich 
in der  russ. Agronom. Zeitung von 1840  (No. 64, 71, 90) .

Dieselben R aupen mogen es gewesen se in ,  die im Jun i 
1859 in K rjukow , am D njepr (K rem entschug  gegeniiber) ,  in 
ungeheuren Massen sich zeigten und alle S tra ssen ,  Hofe und 
G ar te n  anfiillten.

2. P o n t i a  e r a  t a e g i .
P a l l a s  (Reise d. versch. P rov. d. Russ. Reiches, zweite  

AufJ. vom J a h r e  1801, Th. 1 p. 186) e rz a h l t ,  e r  h a b e  die 
Baumweisslinge, im Mai 1769, an der  W o lg a  in solchen Massen 
gesehen, dass sie die Luft w ie Schneeflocken erfiillten.

3. P i e r i s  b r a s s i c a e .
1817, in K urland ,  „Schneeflocken gleich“ . (Kurl.  land- 

wirthsch. Mittheil. 1847, No. 18).
1852, bei R eval ,  worilber beveits oben berich te t  ist.
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In demselben Ja lire  wurde ,  nac.li m undlicher Mittheilung 
von 0 .  B r e m e r ,  ein grosser  Zug des Kohlweisslings in St. 
P e te rsbu rg  beobachtet.

4. D e r  H e e r w u r m  (bekanntlich die Larven  der S c i a r a  
T h o m a e ) .

E r  ist 7.ii w iederho lten  Malen in Russland beobach te t  
w orden ,  doch sind die N achrichten  iiber ihn im Ganzen selir 
sparlich lm  nordlichen Russland sollen ibm die Bauern Zauber- 
krk fte  zuschreibeu und sein Erscheinen, als g liickverheissend, 
mit F reuden  begriissen. —  Aueh die Esten scheinen ihn zu 
kennen; e r  soli in ihren Runen und Beschworungsformeln vor- 
kommen. (Vgl. die deutsche St.Petersb . Zeitung, 1851, No. 248).

1840, im Juli , w urde  ein H eerw urm  in dem S tad tchen  
K adn ikow  (G ouvernem ent W o lo g d a )  gesehen. (Vgl. die russ. 
St. P e te isb .  Zeitung, 1844, No. 2 >7).

Am 12. Juni 1850 ist ein H eerw urm  in Z ierau ,  im Ha- 
senpoth’schen K re ise ,  in K u rlan d ,  vom P riva tl 'o rs ter  H a f -  
f e l  d e r  beobach te t  w orden

Aus L ivland kennt man m ehre re  Beispiele seines Er- 
scheinens. So ist e r  im Som m er 1863 in K em m ern gesehen 
worden. — Die Beispiele linden sicli im Correspondenzbl.  d. 
Naturf.-Ver. zu Riga. 1864. (XIV. J a h rg a n g ) ,  p. 2 und 28.

Im IX. J a h rg a n g e  desselben C orrespondenzbla ttes  sp iicht 
P as to r  K a w a l l  von einem H eerw urm e,  der sich einst, in der  
Mitte des Juli ,  in K urland, im Hofe Kabillen gezeigt.

Ich schliesse diese kurzeń  N otizen ,  indem ich nochmals 
d a ra u f  h inw eise ,  dass eine system atische Zusam menstellung 
von dergleichen in Chroniken zerstreuten  Bemerkungen sehr 
wtlnschenswerth sei.

Leipzig, den 12. J a n u a r  1871.
Fr.  Th. K o p p e n .
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Synonymische Miscellaneen
von

Itr. Sull'rlaii.
XXXVIII .

I. U n ter  dem Nam en C a l o s o m a  r a p a x  F r i  w. erhie lt  ich 
vor J a h re n  von F r i w a l d s z k y  einen mit der  H eim athsangabe 
T lirkei11 bezeichneten K afer ,  d e r  ab e r  w ah rsch e in l ich , wie 

so viele andere  A rten  der  F r iw a ld sz k y ’schen Sendungen jener  
Zeit,  aus Kleinasien s ta m m t ,  und eben daselbst nach einer 
mir vom Prof. S c b a u m  beim D urchgehen m einer Sammlung 
gemaeliten Mittheilung auch von D irek to r  L o e w  gefunden 
w orden ist. Der Kafer ,  den ich sonst nirgends e rw a h n t  ge- 
sehen habe, rnacht au f  den ersten  Anblick einen sehr  eigen- 
thttmlichen E indruck  und konnte nach diesem vvohl fur eine 
eigene A rt  gelten. Das mir vorliegende $  Stuck sieht nach 
Grosse, G esta l t  und Habitus einem mittelmassigeu -v  des 
Calosoma S ycophan ta  L. ahnlich und unterscheidet sich von 
demselben nur durch seine selir autfallende Farbung. L e tz te re  
ist namlich tiber den ganzen K orper  kup fe rb raun ;  die Unter-  
seite nebst den Schenkeln  fast sc h w a rz ,  mit l e ic h te m , auf 
dem um geschlagenen Theile  des Halsschildes e tw as  deut- 
licherem K upfersch im m er, wobei nur liings der  N ah te  der  
einzelnen Bruststiicke ein schw acher  und verw aschen  begrenzter  
Anflug von Erzgriin -s ich  w ah rnehm bar  maclit. Auf der Ober- 
seite %ind Kopf und Halsschild gleichfalls sc’nw arzl ich  mit 
t ief  kupferbraunlichem  Schimm er und l ich ter  kupfrig  glanzen- 
den K andern ;  Schildchen und Deckschilde schon ku])ferbraun, 
wenig dunk le r  als  die Deckschilde der  norm alen  F orm  un- 
serer  C hrysom ela  cuprea  L., und nur bei d e r  B etrach tung  
unter einem selir schiefen W inke l  im Sonnenlichte lasst sich 
langs der  N ah t  noch ein sc h w a ch e r  g run licher  Schimmei ei* 
kennen. Der aufgebogene Seitenrand der Deckschilde tiillt 
le icht ins E rz fa rb ige ,  und der  um geschlagene Theil des- 
selben ze ig t ,  in einiger Entfernung  mit dem blossen Auge 
be trach te t ,  einen gleichfalls nur schwachen erzgriinlichen Anflug.

Es un terl ieg t  sonach keinem Zw eife l ,  dass w ir  es hier 
mit einer a l lerdings hoehst autłiilligen F arben -V ar ie ta t  des 
C. s y c o p h a n t a  zu tliun haben. Von w irklichen F arben-  
V ar ie ta ten  dieses K afers  tinde ich sonst nirgends eine Kr- 
w ahnung ; w as ich selbst von A banderungen desselben gesehen, 
b esch ran k t  sich auf die b e k a n n te ,  sich auch bei manchen 
C hrysom ela -A rten  (Chr. fastuosa L., speciosa Pz., speciosissima
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Scop. u. A.) w iederho lende  Erscheinung , dass, wenn metalIiscli 
Idaue oder blaugriine F arbung  der  Oberseite  ins Goldgriine 
i ibe rgeh t,  die bei e r s te re r  goldgriin gefarbten  T hei le  der 
Oberseite  sieli gleicbfalls nm eine F arbenstu fe  (bis zum 
Feuergoldenen) erhohen. Die von Oliv. Ins. III. 35 erw alin te ,  
angeblieh ganz grtine V ar ie ta t  weiss ich freilich eben so w enig  
zu d eu ten ,  ais dies s. Z. I l l i g e r  verm och t hat.  Dagegen 
kann ich unsere Kenntniss dieses in seiner F arb u n g  sonst sehr  
bestandigen Kafers noch durch B ekanntm achung einer gewiss 
nicht weniger se ltenen F a rb en v a r ie ta t  desselben e rw e i te rn ,  
welche im let'/, ten Sommer von Prof. Dr. A l t u m  bei N eustad t-  
Ebersw alde  unter einer grossen Zahl von Stiicken der  gewohn- 
liclien Form  angetroffen und mir freundlichst iiberlassen wor- 
den ist. A u d i  dies Stiick ist ein $  von m it t le re r  G rosse ;  
Unterse ite  und Beine sind s c h w a rz ,  nur der  um geschlagene 
Theil des Halsschilds ins D unkelhuntkupferfarbene sp ie le n d ; 
auf  der  Oberseite sind Kopf, Halsschild und Schildchen gleich- 
falls schw arz  mit schw achem , an den R a n d e rn  auch nicht 
s ta rke rem  K upferschim m er; die F a rb ę  d e r  Deckschilde ist 
ein triibes Gemisch aus K upferbraun  und Dunkelerzgriin , wie 
es sich bei manchen StUcken des P teros tichus  cupreus L. 
findet, abe r  so ver the il t ,  dass sie au f  dem Riicken jederse i ts  
der  N ah t  m ehr ins Kupferbraune fa l l t ,  dann in der Gegend 
der  ersten  P unk tre ihe  al lmahlich ins Trilberzgrilnliche iibergeht, 
ausserhalb  der zw eiten Reihe abe r  eben so allmahlich zn dem 
friiheren Kupferbraun zuri ickkehrt ,  und dann nach und nach 
mit e tw as  s la rk e rem  und zugleich lichterem K upferg lanze 
sich bis iiber den aufgeschlagenen Seitenrand  ausdehnt. Der 
umgeschlagene Theil  dieses le tz te ren  ist dann w iede r  dunkel 
kupfrig  mit s te llenweise eben so trttb grunlichem Anfluge.

Der Kafer  bildet sonach einen vollstandigen U ebergang  
von jenem  C a l .  r a p a x  zu der  t j’pischen Form  des Ca l .  
s j  c o p h a n l  a  L.

Missbildungen dieser Art sind schon mehrfach bekann t 
gem ach t w o rd e n ;  es muss jedoch vorlaufig noch daliin ge- 
stellt b le iben, ob diesel be m ehr  ais an d e re  A rten  zu solchen 
A bnorm ita ten  hinneigt, oder ob n u r  ihre  sta ttl iche Grosse und 
ih r  o f te rs  w ahrgenom m enes  massenhaftes V orkom m en das 
le ich tere  Auffinden solcher Missbildungen ermóglicht. So 
liegen mir augenblicklich nicht w eniger  ais dre i in fast g le icher  
W e ise  missgebildete Stiicke, welche H err  Prof. A l t u m  un te r  
der  oben e rw ahn ten ,  ihm gleichzeitig vorgekom m enen grossen 
S tiickzahl d ieser  A rt  vorgefunden hat.  Bei a l ien  dreien be- 
s teh t  diese Missbildung in einer V erkurzung  bez. V erkumme- 
rung  eines Fusses, und zw a r  au f  der  linken Seite, bei zweien 
derse lben  (einem und einem $ )  in einer, e inander so sehr
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entspreehenden Verkiimmerung desselben ( linken) Vorderfusses, 
dass m an last in die V ersuchung g era then  konn te ,  dieselben 
ftir ein wirklicn  zusamm engehoriges Parclien  zu balten. Bei 
dem (e tw as  h in ter  der  gewOhnlichen Mittelgrosse des £  
zuriickbleibenden) $  ist d e r  linke Vorderfuss e tw a  halb  so 
lang als  der  normal gebaute  r e c l i te , die 4 oberen Glieder 
erre icben  j e  e tw a  %  von der  Lange der entsprechenden  
G lieder  des rechten  Fusses, und die Verkiirzung trifft daher  
vorzugsweise das K ra l le n g l ie d , dessen obere r  Theil kaum  
1 Singer, aber  fast eben so b re i t  ist als der v ierte,  sonach fast 
eben so breit  als la n g ,  und dabei auf  der oberen Seite fast 
halbkugelig  ab g e runde t ;  die ku rze n ,  kriiftigen K ra llen  sind 
e tw a  so lang als der  obere Theil  des Gliedes selbst. Auf 
der Unterseite des Fusses ist nur bei dem ersten uud zweiten 
Gliede eine schwaclie Spur von der  norm alen weissen H aar-  
btirste des 3  zu e rk e n n en ,  und eben so ist von den beiden 
E nddornen  des Sebienbeins der  b in tere  erheblich  verkiirzt. 
Bei dem etwas grosseren $  beginnt die Verkiim m erung des 
linken V orderbe ins  bereits  mit dem Schienbeine, welches 
gegen das reclite e tw as  v erk i i rz t ,  nach dem untern Ende  zu 
merklich  w eniger  verdickt und daselbst leicht au fw arts  ge- 
k r i im m t ist, abe r  der  daselbst an der  Aussenseite im normalen 
Z ustande  ste ts  vorbandenen  lappenartigen E rw eite rung  erman- 
gelt.  Aucb ist von den E nddornen  nur der pfriemlich zu- 
gespitz te  bintere vorbanden. Von den Fussgliedern sind die 
vier oberen abnlicb gebau t w ie bei dem eben beschriebenen r j ;  
der  obere  Thei l  des fiinften ist e tw a  doppelt  s i  lang  als 
breit ,  so dass die Lange des Fusses e tw as  iiber 1/.i von der 
Lange des rechten  Fusses betragt.  Von den K ra llenhakchen  
ist eins abgebrochen , das andere  kurz, wenig gekriim m t, mit 
ziemlich stumpfem Ende. Bei dem zweiten , e tw as  grosseren 
c? (indet sicli je n e  Verkiim m erung am linken M ittelbeine; das 
Scbienbein ist e tw as  k iirzer  als das en tsprecbende reclite , 
dabei nicht g ek r i im m t,  und von dem ausseren Enddorn nur 
ein kurze r  und dicker, sicb plotzlicb zu einer e tw as  gekriimrn- 
ten Spitze verschm alernder  Ansatz vo rbanden ; der  Fuss ist 
in alien seinen Gliedern ziemlich regelm assig  verkiirzt und 
verschm iiler t ,  seitlicb etvvas zusamm engedriickt und dadurch 
eine fast balbcvlindriscbe Spindel b ildend ,  iiberbaupt aber  
kaum  die lialbe L ange  des rechten Mittelfusses erreichend. 
Der obere  Theil des K rallengliedes ist ungefahr  so lang wie 
die beiden vorhergehenden G lieder zusam m engenom m en, an 
der  W u rze l  nur e tw a urn die H alf te  scbmaler als am unteren  
E n d e ;  die K ra llen  selbst kaum halb so lang als die des 
rechten Mittelfusses^

II. Zu den in L in  t i e ’s Schriften  a u f g e f U h r l e n  Kiifern,
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Uber d e re ń  D e u tu n g  bis d ab in  k e ine  U e b e re in s t im m n n g  liat 
e rz ie l t  w e r d e n  k t innen ,  g e h o r t  u n te r  a n d e r n  au cb  d e r  in d e r  
F a u n a  Suec. ed. J. u n te r  n. 517  v o rk o m m e n d e  C a r a b u s ,  
w e lc l ie r  n aeb l ie r  in d e reń  Ed. II . m it  u nse rm  je tz ig e n  C a r a 
b u s  n i t e n s  v e re in ig t ,  im SysL  nat. ed. X II .  a b e r  gnnz  m it  
S t i l l s c h w e ig e n  i ib e rg an g e n  w o rd e n  ist. U n te r  den  a l t e r e n  
A u to re n  ist d ie se r  K a ie r  n u r  von l l l i g e r  und (k i i r z e r  und 
m it  a b w e ic h e n d e r  D e u tu n g )  v on  G y l l e n l i a l  b e sp ro ch en  w o r 
d e n ;  von  den n eu e ren  g e d e n k t  se iner  n u r  S c b a u m ,  und aucli 
n u r ,  um  o b n e  n o e b m a l ig e  e in g eh e n d e  E r o r t e r u n g  von  L in n e ’s 
W o r t e n  sieli d e r  von l l l ig e r  au sg e s p ro c h e n e n  A nsich t anzu- 
scbliessen. E s  sch e in t  m ir  d e sb a lb  im m e rh in  d e r  Mttlie w e r th ,  
d u rch  e ine  so lcbe  E r o r t e r u n g  den  V ersuch  zu m a c b e n ,  oh sieli 
n ic b t  au s  j e n e n  W o r ten  se lb s t  d ie  von  L inn ć  g em e in te  A rt  
vvenigstens m it  e in ig e r  S ic h e rh e i t  w e r d e  e rm i t te ln  lassen.

Ich  g e b e  d e sh a lb  z u e rs t  d en  W o r t l a u t  be i  L i n n e .  D er 
K iifer e rs e h e in t  bei ilim im S y s tem  zu e rs t  in d e r  Fn . Suec. 
ed. I. p. 172, und es lieisst łi ier:

517. C a ra bu s  v i r id i s ,  e ly t r i s  ob tuse  su lca tis  ab sq u e  pun- 
c tis ,  p ed ib u s  an te n n isq u e  fe r rug ine is .

A c t .  Ups. 1 7 3 6  p. 19 n. 3. C a ra b u s  v ir id is ,  e ly t r i s  su l
ca t is  laevibus.

H a b i t a t  in O eland ia .
Deser. Omnia  u t  in p raeceden tibus ,  sed to tus  vir idis est ,  pa rum  

ad coeruleum  vergens,  e ly tr is  sulcis t r ib u s  latis obtusis  longitudinal i-  
b u s ,  absque  ullis  in te r jec tis  p unc tis ;  sulci sive cana les  e ly t ro rm n  
vividissime e sericeo v i r e n t ,  sed convexita tes  niagis obscurae  sunt, 
nec tam en  n ig rae ,  sed potius magis caeru leae .  Pedes et an ten n ae  in 
ali is ferruginea s. t e s tacea ;  to tum  corpus virid i-nitens.

D a r a u f  l'olgt d a n n  w e i t e r :
518. C a ra bu s  n ig e r ,  e ly t r i s  v ir id ibus  ob tuse  su lca tis ,  

p ed ibu s  an ten n isq u e  nigris .
R aj.  In s .  9 6  n. 6. C e r a m b y x  d o rso  in longas ru g u la s  

diviso, om nium  p u lche r r im u s .
I t .  Cel. 96. S c a ra b a e u s  n ig e r ,  e ly t r i s  v ir id ibus  o b tu se  

su lca tis ,  p ed ib u s  a n ten n isq u e  nigris.
Descr. Magnitudo et facies om nino praecedentiu in .  Corpus  

n ig rum  to tu m  subtus,  cum an tenn is  e t  pedibus.  C aput,  t h o r a x ,  e ly t ra  
sup ra  vir idi-nitentia .  E ly t r a  s ingula  sulcis 3 vel 4 rugosis  e x a r a u tu r  
pulc.herrime viridi-sericeis , in tc r jacen t ibus  convex i ta t ibus  nigris. Margo 
e ly t ro ru m  ex te r io r  ignei coloris est,  an ten n ae  breves,  adeoque  differt 
a p r io r i  coiq o re  a t r o ,  pedibus an tennisque  n ig r is ;  an tennis  dimidio 
b re v io r ib u s ;  su lco rum , in e ly t r is ,  in tersti ti is  n igr is  angust ior ibus.

In  d e r  E d .  II. p. 2 1 9  b a t  nun  L inne  u n te r  n. 785  beide 
A r te n  in e i n e  z u sa m m en g ezo g en  un d  d iese  C o l le c t iv a r t  mit 
dem  N a m e n  C a r a b u s  n i t e n s  bezeiclinet .  n. 5 17  b i ld e t  da- 
se lb s t  die G ru nd fo rm .  n. 5 1 8  (u n se r  j e t z ig e r  C ar .  n i ten s)  die  
v a r .  /?. FUr be ide  ve rm ein t l ic l ien  V a r ie ta te n  sind D iag no sen ,



195

Citato und Besehreibungen aus d e r  Ed. I. wCrtlich w ieder- 
gegeben (nur mit Umiinderung des einzigen YVortes p ra e -  
cedenlium  in praecedentis  in der Descr. d er  vav. jS — woriiber 
unten),  und die ( je tz t  com binir te)  A rt erhiilt dann folgerecht 
noch eine neue, nur  das beiden V arie ta teu  Gemeinsame auf- 
nebm ende Diagnose, also lautend:

C arabus nitens  ap te ru s ,  e ly tr is  po rca t is ,  striis passim 
in terrup tis ,  sulcisque inauratis  scabriusculis.

Daliinter ist dann als neue A r t  liinzugekom m en:
786. C arabus a ura tu s  ap te ru s ,  e ly tr is  porca tis ,  striis 

sulcisque laevibus inauratis.
H ab ita t  in Suecia.
Descr. Sim ilis Car. n iten ti, sed major: colore itidem  aurato 

supra. E lytra porcata porcis non interruptis, nec nigris, sed laevibus, 
su liis  etiam  laevibus nec punctato-scabridis.

Das Syst. Nat.  t r a g t  zu w eite rer  Aufkliirung Nicbts bei: 
es bringt (ed. XII. 1 p. 669) unter n. 6 (Car. nitens) und 7 
(Car. aura tus)  nur die Diagnosen und Citate aus der  Fn. Suec. 
ed. II. w o rt l ic h ,  un ter  Hinzufiigung des schon von I l l i g e r  
(K. P r.  S. 159) als unrichtig nachgewiesenen Citats aus Sco- 
poli Fn. Carn. n 262 zu der  e rs t  genannten  Art. W ir  sind 
sonach fur die w eite re  Untersuchung lediglicb au f  die Fn. 
Suec. b ingew iesen , und haben es dabe i ,  da die n. 786 der 
Ed. II. unbeslri t len  unsern C a r .  a u r a t u s ,  und die n. 785|S 
eben  so unbestritten unsern (aucb schon im I te r  Oeland. 96 
kenntlich beschriebenen) C a r .  n i t e n s  bezeiehnet,  mit den 
Fragen  zu thun: „Bezeiehnet die Grundform von n. 785 (die 
ich der  Kiirze w egen init Illiger durch n. 7 8 5 a  andeuten will) 
uccli eine dritte  Ar t ?  und wo nicht,  wobin ist dann der  von 
L. d a ru n te r  vers tandene  Kafer zu bringen?“ I l l i g e r ,  welcber,  
wie oben bem erk t,  zuerst diesen Gegenstand einer Besprecbung 
unterzogen ha t ,  hat  (K. Pr. S. 159) jene  e rs te re  F rage  ver-
neint,  und es ist ilitn daber  mit Rucksiclit au f  die der n. 517
ed. I. zugeschriebenen Pedes el antennae ferruginea  nur iibrig 
geblieben, diesen K afer  auf  den nachherigen Car. aura tus  zu
bezieben. Seiner Ansicht nach b a t te  L ,  in der  Ed. I. den
C. aura tus  (517) und nitens (51*)  als verschiedene A rten  auf- 
gefiih rt ,  nacbher  in d e r  Ed. II. beide unter C. nitens ( 7 8 5 a  
und jS) e rs t  als V ariefa ten  vereinigt, dann aber, nacbdem er 
sicli von der  S e lbsts tandigkeit  des C. aura tus  iiberzeugt, letz- 
teren un ter  n. 786 w iede r  als eigene A r t  e ingescboben, und 
aus einer N aehlassigkeit,  von d e r  sicli in der Ed. II. m ehrere  
Beispiele linden, die var. a der  n. 785 docli noch beibehalten. 
E r  verm u lhe t  s o g a r ,  dass die Descr. dieser var. a  zu dent 
Car. au ra tu s  n. 786 gesetz t w erden milsse, auf  den sic rech t 
gut passe ,  und h a t  denn aucb im E iuklange dam it das be-



196

treffende C ita t  S. 157 fraglich dem C. au ra tu s  beigefOgt. Ich 
ges tehe ,  dass ich bei dieser Deduction an dem son.^t so un- 
bestrittenen krilischen Scharfsinne Illiger's  einigermassen irre 
gew orden  b in ,  und finde dagegen za er innern , dass 1. abge- 
sehen von der  A ngabe iiber die F arb ę  der  Fiib ler in der 
ganzen Deser- der  n. 7 8 5 a  Niclits vorkom m t, w as uns veran- 
lassen konnte , unter dem griinen C araben  mit gefurchten Deck- 
sebilden g era d e  an den C. au ra tus  zu denken ; dass 2. wenn 
auch in der  Ed. Ii.  eine oder die andre  Nachliissigkeit vor- 
kommen mag, w ir docli zu der  Yoraussetzung einer solchen, 
und vollends einer so a r g e n , wie sie liier dem Autor auf- 
gebiirdet w erden  miisste, niclit greifen diirfen , so lange uns 
noch eine andere, w eniger  gezw ungene Auslegungsweise llbrig 
hleibt,  zumal da 3. die ganze A rt  und W eise , wie L. bei der 
Aufstellung seiner n. 785 Ed. II. verfuhr, e rkennen  lasst, dass 
er dabei mit so rgfa ltiger  (Jeberlegung zu W e rk e  ging. Eiti 
weniger sorgfaltiger Autor wilrde bei der  Vereinigung zweier 
bis dahin ge trenn ter  A rten  zu einer einzigen die Diagnose 
der  einen unverander t  oder  mit g e r inge r  A enderung  beibe- 
h a l ten ,  und die ande re  einfacb ais A b ar t  un te rges teck t haben: 
L. aber  liess jeder  (friiberen A rt  und nunm ehrigen) V arie ta t  
ih re  Diagnose unverandert.  und ste llte  filr die aus beiden ge- 
bildete Collectivart nun aueli noch eine neue Diagnose auf, 
aus der  er sorgfaltig  Alles fern bie lt ,  w a s ,  wie die F arb ę  
der Fiibler und Beine, nur au f  eine von beiden Form en  An- 
wendung litt. E s  w ird  d ab e r  auch um gekehrt  angenommen 
werderi d ilrfen, dass alle in diese neue Diagnose aufgenom- 
m enen M erkmale bei b e i d e n  un ter  der  n. 185 begriffenen 
Formen zu tinden sein werden. Von gle icher Ueberlegung 
zeugt, die in der  Deser, der n. 785/f vorgenominene Aenderung 
des ,,p rae ieden liinn“  in ,,p raeceden lis“. In der  Ed. I., wo 
n. 518 ais selbststiindige A rt  d a s ta n d ,  w urde  ih r  ganz im 
Allgemeinen eine gewisse Aebnliclikeit mit den vorhergebenden  
grossen Cai abus-A rten  (ausser der  n. 517 gehen vorber  n. 516 
— sp a te r  C. violaceus — 515 — spa ter  leucopbtbalmus — 
514 — sp a te r  hortensis etc.) zugeschrieben , ohne dass ihr 
zu e i n e r  derselben eine besondere Bezieliung beigelegt wiirde: 
durch die bezeiebnete Aenderung  aber  w ird diese Bcziehung 
zu der friiberen n. 517 ais eine niihere, engere hingestelll,  
und dadu reb  gewisserinassen die Zusam m enziehung beider 
e rs t  m otiv ir t  bez. gerechtfertig t .  Und einem A utor, w elcber  
liier mit so grosser B edacbtsam keit v e r fu h r ,  sollte an d e r 
selben S telle eine so grosse Nacblassigkeit,  w ie die von Illiger 
verm utbete ,  entschlupft seinV E ber  mocbte man verm uthen , 
dass I ll iger  beim Niederscbveiben seiner Bemerkung die Ed. I. 
der  Fn. Suec. niciit nochmals zur Hand genommen babe; es
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ha t te  ihm sonet nicbt entgehen konnen ,  dass die Diagnose 
und Deser, der  n. 785 a  ungetrenn t aus der  Ed. I. in die Ed. II. 
heriibergenomm en sind, und je n e  D escr. d a h e r  liier aucb nir- 
gends anders  als hinter der  Diagnose von n. 7 8 5 a  ih re  lieh- 
tige S telle  finden konnte.

D er zweite  A u to r ,  welcher sich mit d e r  vorliegenden 
F rage  beschaftig t,  ist G y l l e n h a l .  Dieser bejah t  von den 
obigen F ragen  die e r s te  und zieht zur E rled igung  d e r  zweiten 
die betr. C i ta te  aus beiden Ausgaben d e r  Fn. Suec. zum C a r .  
a u r o n i t e n s  F. Zur  BegrUndung, auf  w elche in solcben 
F a llen  e ingehender sich einzulassen iibe rhaup t nicht seine 
W e ise  ist, b e sch rank t  er sieli (Ins. Suec. 11.69 n. 15) in der 
Note (ib. 70) au f  die kurze  und bttndige E rk la ru n g :  , ,S y n o -  
nymon cl. Linnaei m ajori ju r e  hue mihi pertinere nidetur, quam  
ad praecedentem “  (i. e. Car. auratum).

Endlich h a t  aucb nocli S c h a u m  (Ins. Deutschl. l a .  S. 764) 
sich iiber die Sache geaussert.  E r  e r k la r t  sich fiir I l l iger’s 
Ansicbt, weil  L inne’s W o r t e ,  die er jedoch  nur bruchstiick- 
weise anfiihrt, der  G yllenhal’schen D eutung en tgegenstanden, 
Eine nocbm alige Priifung je n e r  W o r te  hat  e r  jedoch nicht 
vorgenommen.

So w eit  das T hatsach liche ,  aus w elchein  sich die Noth-  
w endigkeit  einer solchen nochm aligen Priifung der  Linne’schen 
W o r te  ergiebt.

Zunachst g laube ich keinem W id ersp ru ch e  zu begegnen 
in der  Ansicht, dass, w enn in unseren T agen  ein entomologi- 
scher A utor au f  den G edanken  k a m e ,  unseren Car. nitens 
und auronitens zu e i n e r  Ar t  zu verb inden ,  e r  die gemein- 
samen M erkmale beider und ihren Gegensatz zu Car. aura tus  
nicht co rrec ter  und bei w enig  W o r te n  p rac iser  ausdriicken 
konnte , als dies in der  Linne 'scben Diagnose der  n. 785  ge- 
schehen ist. Das Gemeinsame des Car. auronitens und Car. 
nitens sind die striae passim  in terruptae  und die sulci sc a -  
briusculi d e r  F liigeldecken, und diese bilden zugleich einen 
8charfen G egensate  gegen die str iae  sulcique laeves des Car. 
auratus. Man d a r f  dabei nur nicht tibersehen, dass eine 
U nterb rechung  der R ippen bei Car. auronitens zw a r  nicht so 
haufig wie bei Car. nitens beobachtet  wird , ab e r  docli aucb 
nicht gerade  zu den Seltenlieiten gehórt  (nach meinen Beob- 
achtungen  e tw a  bei ' /6 a l ler  S ti icke ,  und zw a r  tiberwiegend 
am  hinteren E n d e  der  aussern  R ippe) ,  und dass die Bezeich- 
nung der  Furchen des Car. au ra tu s  als laeves auf  Linnć’s 
G ew ohnhei t ,  so wenig  als moglich die Loupe zu Hiilfe zu 
nelimen b eru h t;  auch I l l iger  a. a. 0 .  156 n. 20 nenn t sie 
sub laeves, und wenn sie bei Schaum a. a. 0 .  127 n. 5 als 
subtitissim e granulatu  beschrieben warden, so se tzt dies schon

14
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die A nw endung einer selir s ta rken  Vergrosserung  voraus. 
Sonach diirfte d i e  D i a g n o s e  der  n. 785, insbesondere unter 
Beriicksichtigung dessen ,  w as die D eser, des Car. au ra tus  
iiber dessen Scuiptur nocli w eite r  beibringt,  diesen le tz teren  
unbedingt ausschliessen. Auch kann von den Beschreibungen 
de r  beiden von L. un te r  der  n. 785 begriffenen F o rm en  die 
var. /S als  keinem Zweifel unterliegend im Folgenden un- 
berttcksichtigt bleiben. Die Descr. d e r  n. 7 8 5 a  oder  der  
n. 517 Ed. I. w ird  im Einzelnen zu besprechen sein.

D escr. Omnia u t in praeceden tibus, diese W o r te  sind 
fUr die Deutung des Kafers  gleichgiiltig; bem erk t mag jedoch  
vverden, da°s vorhergehen  784. C. leucoph tha lm us; 783. C. 
hortensis; 782. C. c la th ra tu s ;  781. C. g ran u la tu s ;  780. C. in tr i 
c a t e ;  le tz te re r  und C. c la th ra tu s  sind e r s t  in d e r  Ed. II.  
h inzugekommen, w ahrend  d e r  in d e r  Ed. I. der  n. 517  voraus- 
gehende C. violaceus in der  Ed. II. e rs t  unter n. 787 deni 
C. au ra tus  nachfolgt.

Sed  to tus v irid is  est, wiirde sowohl au f  C. a u r a tu s ,  als 
auf  C. auronitens passen.

paruin ad coeruleum vergens;  Stiicke des C. au ra tus ,  au f  
welche dies A nw endung litte, b abe  ich noch niemals gesehen , 
dagegen  findet man nicht selten vom C. auronitens Stiicke, 
bei denen das Griin nam entl ich d e r  Deckschilde einen leichten  
Stich ins Blaulichgriine zeigt. Nach meinen Beobacbtungen 
sind dies vorzugsweise $ ,  und ich ha l te  sie fiir S ti icke ,  die 
sicli Monate lang in W ind  und W e t t e r  um herge tr ieben  und 
dadurch eine A rt  von Abnutzung ib re r  F arb u n g  erli t ten  haben, 
zumal bei ihnen auch  der  G lauz der  Oberseite  e tw as  abge- 
schw ach t erscheint.

elytr is sulcis tr ibus latis, obtusis, longitudinalibus , passt 
auf  beide Arten.

absque uliis in terjectis p u n c tis;  an diesen W o r te n  mbgen 
lll iger und Schaum besonders Anstoss genom men haben, weil 
dieselben bei der  u n s  gelaufigen Bedeutung des W o rte s  
puncta  nu r  das , , sulcis laecibns nec p u n c ta to -sca b rid is“  aus 
d e r  D escr. des C. au ra tus  zu wiederholen  scheinen. A ber  
eben desbalb kann je n e  gewohnlicbe B edeutung des gedachten  
W o r te s  hier nicbt P la tz  greifen, denn sie wiirde uns nbthigen, 
dem Autor doch eine gar  zu arge  G edankenlos igkeit  aufzu- 
la d e n ,  weil e r  hier in die Descr. der  n. 7 8 5 a  ein M erkmal 
aufgenommen h a t te ,  welches einein in die Diagnose aufge- 
nommenen, daher  besonders betonten  ( , , sulcis scabriuscu li$“ ) 
schnurstracks vvidersprache. Ueberdem ist auch eine solche 
Auilassung des W o r te s  puncta dem Linne'schen Sprach- 
gebrauche  ganz zuwider .  Denn p u n c t a  sohlechtbin bezeich- 
nen bei L. niemals eine solche Scuiptur,  wie sie die Furchen
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des C. auronitens und C. niten9 darbieten, sondern Uneben- 
heiten der Oberflache, welche nach einer bestimmten Regel 
vertheilt sind; sie sind theils e l e v a t a  (Hocker oder Tuber- 
k e ln ,  wie bei C. granulatus etc.), theils e x c a v a t a  (Grtib- 
cben, wie bei C. hortensis), oder bei geringerer Grosse i m 
p r e s s  a (wie bei C. multipunctatus, sexpunctatus u. a.), und 
man darf nur die der n. 785 unmittelbar vorhergelienden 
Diagnosen und Beschreibungen des C. granulatus (781), cla- 
thratus (782, wo der Autor gleichfalls das sehr 'oezeichnende 
punclis inlerjectis gebraucht), und hortensis (783) mit den 
vorliegenden W orten  vergleichen, um zu der Ueberzeugung 
zu gelangen, dass die letzteren nichts weiter bedeuten solien, 
ais was man je tz t  etwa durch den Satz: „ohne dass Ketten- 
streifen oder Griibchenreihen sich in den Furchen befindenu 
ausdrUcken w’Urde. Einer Wiederholung dieser W orte  bei 
der var. bedurfte es nachher nicht, da eine gleiche Be- 
schaffenheit ihrer Furchen schon durch die Anfangsworte 
ihrer Deser.: Magniludo et fa d e s  omnino praecedenlis aus- 
gedrtlckt war.

Su lei s. canales elytrorum viddissim e e sericeo mrent, 
lasst sich nur sehr gezwungen auf den C. auratus anwenden, 
dessen Grlin itberall eine mehr oder weniger deutliche Unter- 
lage von Kupferroth zeigt und dadurch gedampft wird, passt 
aber desto besser zum C. auronitens.

Sed e n v e x ita te s  magis obscurae sunt, non tamen nigrae, 
sed potius magis coendeae, passt eben so wenig zu C. auratus, 
drilckt aber die Farbę  der Rippen des C. auronitens sehr 
gut aus. Die letzteren gelten zwar den meisten Autoren 
(Fabr., Illiger, Dejean, Heer, Schaum) ais schwarz; G jllenhal 
aber (Ins. Suec. II. 70) bezeichnet sie ais nigro-coerulescenles, 
Sturm (III. 37 n. 5) ais blaulichschw an, und so sind sie auch 
in der That. Man darf nur gut erhaltene Stiicke bei heller 
Beleuehtung, namentlich im Sonnenlichte, von der Seite her 
unter einem sehr schiefen W inkel betrachten, um jene ins 
Blauliche fallende Farbung der Rippen wahrzunehmen.

Pedes et Antennae in aliis ferruginea s. testacea; die 
Farbe der Beine ist bei beiden Arten heller oder dunkler 
gero the t,  auch wohl ,  zumal an den Ftissen, gebrftunt; die 
antennae ferrugineae s. testaceae aber scheinen zu denjenigen 
Merkmalen zu gehoren, durch welche Illiger sich hat irre 
leiten lassen. Allein auch abgesehen von dem Einschiebsel: 
in a liis, welches doch wohl nur heissen kann: bei einigen 
(also doch nicht bei alien) S tiicken , und dadurch schou die 
Bedeutung jenes Merkmals nicht unwesentlich beschrankt, passt 
dasselbe ungenau auf beide Arten, genau auf keine von beiden. 
Denn bei C-. auratus sind nur die vier untern Fiihlerglieder

14*
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ziemlich hell ochergelb, die folgenden heller oder dunkler 
schwarzbraun, selten schwarz; bei C. auronitens ist das 
Wurzelglied immer roth, meist etwas dunkler ais bei C au
ra tus ; die drei folgenden sind entweder von gleicher Farbę 
(solcher Stiicke liabe ich augenblicklich vier vor mir unter 
19 mir vorliegenden), oder heller oder dunkler rothbraun, 
oder pechbraun, oder schwarzbraun, auch wohl mit hellerer 
Spitze (vergl. Gyll. a. a. O.), und nur in seltenen F&llen 
schwarz, die oberen vom funften ab schwarzlich oder auch 
ganz schwarz. Ich glaube deshalb diesem Merkmale niclit 
die Bedeutung beimessen zu diirfen, welche ihm von Illiger 
und Schaum beigelegt worden ist, zumal ich die Erfahrung 
gemacht babe , dass die Farbung der Fiihler und Beine bei 
C. auronitens und, wenn auch in geringerem Grade, bei C. au- 
ratus sehr oft in den Sammlungen nachdunkelt.

łołiitn corpus viridi-nitens. Passt auf beide Arten, wenn 
gleich genau genommen nur auf dereń Oberseite.

Das Ergebniss w are  hiernach,
dass die Diagnose der n. 785 die dem Car. auronitens 

und nitens gemeinsamen Merkmale genau zusammenfasst, aber 
den Car. uuratus ausschliesst;

dass von den Merkmalen, welche die Deser, der n. 7 8 5 a 
darbietet, einzelne auf den Car. auratus u n d  auronitens An- 
wendung finden, alle ubrigen aber nur auf die letztgenannte 
Art passen, dagegen kein einziges dem Car. auratus ausschliesa- 
licli zukommt;

dass daher G y l l e n h a l ’s Deutung der n. 785cc auf den 
Car. auronitens ais die allein richtige anzunehmen und fest- 
zuhalten sein wird.

Sonach gehoren von Linne's Citaten zum Car. auronitens 
Fn. Suec. ed. I. n. 517 und ed. II. n. 785 die Grundform, zum 
Car. nitens Fn. Suec. ed. 1. n. 518 und ed. U. n. 785/S. Das 
Citat Syst. nat. ed. XII. 669 n. 6 diirfte, da L. dabej nur 
die Fn. Suec. ed. II. n. 785 ohne Beriicksichtigung ihrer Formen 
antilhrt, eigentlich zu keiner von beiden A rten , oder miisste 
zu beiden citirt werden. W ir  sind aber seit F a b r i c i u s  
gewohnt, dies Citat u n s e r m  Car. nitens beizufiigen und 
daher auch den letzteren mit dem Linne’sehen Namen zu 
bezeichnen, und dabei wird es denn auch zu verbleiben 
haben, zumal da Ł. dem Car. nitens Syst. nat. die Citate der 
n. 785 /J der Fn Suec. ed. II. beifiigt, und auch nur diese Art 
nach Schaum’s Angabe (Ent. Zeit. 1847 S. 3 l6 j  ais Car. nitens 
in L’s Sammlung sich vorlindet.

Im Uebrigen halte ich mich iiberzeugt, dass I l l i g e r  
auf seine, uns je tz t  recht kunstlich erscheinende Deutung der 
n. 785a  nur deshalb verfallen ist, weil sich ihm keine andre
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Lósung der  ilim en tgegengetre tenen  Schw ierigkeit  darbo t,  dass 
er ab e r  je n e  zweifelhafte A rt  eben so w ie  Gyllenhal gedeu te t  
haben wiirde, w are  das erst 8 J a h re  spa ter  durcli S c h o n h e r r  
bekann t g ew ordene  V orkom m en des Car. auronitens in Schwe- 
den dam als  schon zu seiner Kenntniss gelangt. S c h o n h e r r u n d  
T h o m p s o n  habe ich hier Dicht w e i te r  berticksichtig t ,  weil  
sie zur Aufk larung  der  Sache nichts Neues mittheilen. E rs te re r  
z ieht (Syn. I. 174j m it I lliger die n. 785 a  fraglich ( , , fo r te “)  
zum Car. a u ra tu s ;  le tz te re r  schliesst sich d e r  Ansicht Gyllen- 
hal’s an ,  indem er (Scand. Col. I. 173) bei Car. auronitens 
a u f  den von Linne au f  Oeland gefundenen K afer  Bezug nimmt.

An diese Besprechung des Car. auronitens kniipfe ich 
noch einige, diese A rt  betreffende Bemerkungen.

1. Schon I l l i g e r ,  und nach  ihm auch andere  A utoren 
haben b e m e r k t ,  d as s ,  wie iiberhaupt bei alien Caraben  mit 
langsiippigen F lugeldeckschilden,  so auch bei der  vorliegenden 
m anchm al Missbildungen durch V erw erfung , Spaltung etc. ein- 
ze lner  Kippen vorkommen. Ein mir vorliegendes E x em p la r
mit solcher Missbildung zeichnet sich aber durch eine gewiss
sehr se lten  beobach te te  Sym m etric  derselben auf  beiden FlUgel- 
decken a u s ,  und scheint mir deshalb eine besondere E rw a h -  
nung zu verdienen. Das Stttck ist ein nicht eben grosses 
auf j e d e r  FlUgeldecke gabelt  sich die m ittle re  Rippe e tw a  
auf  der  Halfte ih rer  Lange h in te rw a rts  in zwei Aeste, deren  
ftusserer mit einer geringen Abweichung nach aussen die Fort-  
setzung d e r  Rippe bis zu ihrem H in te rende  b i ld e t ,  w ah ren d  
der  innere  sich in schrager  R ichtung der  N ah t  zuw endet,  um, 
sobald e r  sich dieser bis au f  den norm alen  Zwischenraum 
d e r  ers ten  Rippe von der N ah t g enaher t  h a t ,  sich w ieder
h in te rw arts  zu biegen, und dann  para lle l  der  N ah t  als schein-
bares  H interende der  ersten  Rippe dicht vor der  Spitze zu 
verlaufen. Der Rticken nun, soweit er  von den ungetheil ten  
V orderha lf ten  der  beiden Mittelrippen und den schrag  liegen- 
den Tlieilen ih rer  inneren H in teraste  beg ranzt  w ird ,  ist tlach 
n iedergedriickt und bildet dadurch  ein g es t re ck te s ,  in der 
Mitte von d e r  Na h t  durchzogenes Langsfgld, dessen grossere 
V orde rha lf te  die Gestalt  eines von den ungetheilten V o rd e r
halften der  beiden M ittelrippen begranzten  Paralle logram m s 
e r h a l t ,  w ahrend  die k le inere h in te re ,  zwischen den schr&g- 
l iegenden Theilen der  h interen Innenaste  jener  R ippen  lie- 
gende sich in G esta l t  eines an der  Spitze abgestum pften 
^ re iecks  verschm alert .  D er gradlin igen N a h t  parallel  ist auch 
jedersei ts  die ers te  Rippe gradlinig und bis zur  Theilung der  
zw eiten  R ippe  vollkommen au sg eb ild e t ,  verschm alert  sich 
dann aber  allmahlich, und lau ft  zu le tz t nahe von dem schrag 
vorbeistreichenden hinteren Innenaste der  Mittelrippe und ohne
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le tzteren  zu erreichen in eine unscheinbare Spitze aus. Der 
eigentlich gew olb te  TbeiJ der  Deckschilde liegt sonach seit- 
Jich ausserhalb  der  Mittelrippen, h in te rw a r t s  von dem schragen  
Tbeile ih rer  Innenaste  ab w a r ts ,  und die Stelle, wo die vorn 
g e ra d e  N ah t  durch Brechung unter einem ziemlich stumpfen 
W in k e l  in ihr ab w a r ts  gekrUmmtes H in terende iibergeht,  liegt 
kaum um ' / 3 der  ganzen N ah tlange  von der  Spitze  entfernt.  
Im Uebrigen ist der  Kftl'er — bis au f  einen schwachen  Langs- 
eindruck auf der  rechten Seite des Halsschilds —  volls tandig 
ausgebildet,  aucli vollstandig ausgeharte t  und ausgefarb t ,  auf 
der  ganzen  O berseite  schon goldgriin ,  und eins d e r  oben 
e rw ah n ten  Stiicke, bci denen die vier un teren  Fuhlerg lieder  
gleichmassig ro thgelb  gefarbt sind.

W e lc h e  Einfltisse eine so seltsame Verbildung der  Sculptur 
und der  Auebildung der  Deckschilde Uberhaupt bew irk t  haben 
m ogen, w age  ich nicbt zu entscheiden. Moglich, dass die 
P u p p e  sich in einer sehr engen und zugleich auf  hai tern Boden 
liegenden P uppenhohle  befunden hat ,  welche dem auskriechen- 
den K afer  w ede r  eine D rehung noch ein A usw eichen nach 
unten g e s ta t te te ,  w ahrend  ein au f  ihm lastender  D ruck  von 
oben — vielleicht die flache Unterse ite  eines Steins — w eder  
den Riicken zu se iner vollen W o lb u n g ,  noch die d e r  N ah t 
zuniichst liegenden Kippen zu ih re r  normalen Ausbildung ge- 
langen liess. Gefangen habe  ich das Stiick im Ju li  1847 auf  
einer Fussreise nahe bei B erleburg  im Kreise W ittgenstein, 
wo es mir im W a ld e  Uber den W e g  lief.

2. Es ist doch wohl auflallig, dass bei einer Reilie von 
Autoren bis au f  S c h a u m  herab  unserm Kafer einfach und 
ohne w eite re  Bem erkung das I l l i g e r ’sche C ita t  beigefilgt 
und dadurch  die Meinung hervorgeiufen  w ir d ,  als ob l l l ige r  
ihn wirklich  un ter  dem N amen Car. auronitens auffUhre. Dies 
is t abe r  keinesw eges der F a l l :  lll iger nennt ihn nicht Car. 
auronitens, sondern C a r .  a u r a t o - n i t e n s ,  und dass e r  sich 
dabei nicht e tw a  verschrieben, sondern  mit gutem V orbedach t 
gehandel t  habe ,  zeigt theils die A nw endung des Bindestriches, 
theils der  Umstand, dass ll l iger  in der Reihenfolge der  A rten ,  
in der aus F ab r .  Ent.  Syst. iibernommenen Diagnose, im R e
gis ter ,  und dann noch dre im al im T ex te  dieser A rt  und des 
da rau f  folgenden Car. nitens den N am en in der  angegebenen  
W e ise  w iederholt .  Augenscheinlich h a t  l l l iger  in der  von 
Fabric ius  gebrauch ten  Schreibweise des Nam ens en tw eder  
einen Schreibfehler v e rm u th e t ,  oder darin  die sp rachw id r ige  
Bildung e r k a n n t ,  und in dem einen w ie dem ande rn  Falle  
durch eine leichte A enderung  das F eh le rh a f te  beseitigen 
wollen, indem  e r  annahm , dass es sich nicht um die Bezeich- 
nung des Kafers als eines go ldg lanzenden ,  sondern um die
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viel sprechendere ais eines zwischen dem Car. auratus und 
nitens mitten inne stehenden handle, wie sie auch F a b r i c i u s  
selbst (Ent. Syst. I. 129 n. 24) in den Anfangsworten der 
Descr. „ Medius quasi inter C. auratum et nitentem“ angedeutet 
hatte. W enn Illiger spater bei der Bespreehung einer ganz 
andern A rt (a. a. 0 .  176 n. 47 bei C. n igrita) auch einmal 
den Namen C. auronitens gebraucht, so hat e r sich hier nur 
einer currenten und jedem Leser verstandlichen Benennung 
bedient, ohne Ober deren Bichtigkeit Entscheidung treffen zu 
wollen.

Den Namen Car. auronitens Fabr. w erden w ir je tz t, 
nachdem  er einmal eingebttrgert und allgemein angenommen 
ist, trotz seiner sprachw idrigen Bildung nicht mehr verdrangen 
konnen. Andrerseits aber wird das llliger’sche C itat nur in 
der Form : „C ar. a u r a t o - n i t e n s  I l l i g .  K. P r . 1 5 7  n. 2 1 “ 
angefiihrt w erden diirfen.

3. Von dem C a r . E s c h e r i  P a l l . ,  w elcher je tz t viel- 
fach als eine blosse Form des C. auronitens Fab. betrach tet 
w ird , kann ich augenblicklich nur ein einziges, librigens wohl- 
erhaltenes Stuck vergleichen. Dasselbe bietet jedoch, neben 
dem selir characteristischen Baue der langgestreckten, auf dem 
Riicken abgeflachten Deckschilde noch ein Merkmal dar, 
w elches, wenn es sich als bestandig erweisen so llte , meines 
Erach tens ausreichen w iirde, die Selbststandigkeit der Art 
festzustellen. Dasselbe zeigt namlich an der Innenseite 
je d e r  Rippe (ahnlich wie bei dem C. punctato-auratus Dej.) 
eine Langsreihe vereinzelter, aber deutlicher und ziemlich 
derber P u n k te , w elche, wenn man den K afer etw as auf die 
Seite wendet, ungeachtet der rauhen Obertlache der Furchen, 
schon in einiger Entfernung mit dem blossen Ange wahr- 
nehmbar sind. Die Besitzer einer grosseren Reihe von Exem- 
plaren w erden leicht feststellen konnen, ob jenes Merkmal, 
welches ich sonst nirgends erw ahnt tinde, bei alien Stiicken 
vorhanden, und sonach die auch noch von Schaum (Ins. 
Deutschl. Ia . S. 129 n. 6 Note) unentschieden gelassene Selbst
standigkeit der A rt zu begrlinden geeigrjet ist.

Ich kann die vorstehende E rorterung  des schonen Kafers 
nicht schliessen, ohne einer anziehenden Erw ahnung desselben 
bei einem der vielseitigsten franzosischen G elehrten — C h a r 
l es  N o d i e r ,  geb. zu Besanęon 1783, gest. zu Paris 1844 — 
zu gedenken, die wohl nur deshalb bis je tz t  unbeachtet ge- 
blieben is t , weil sie sich in dessen Schriften an einer Stelle 
findet, wo sie schwerlich von einem Fachm ann gesucht werden 
mochte. W ir finden sie in seinen , , Souvenirs de jeunesse“; 
der Autor erzahlt h ie r , w ie er bei seinem friih erw achten 
Eifer fur die N aturwissenschaften als noch nicht zw olfjahriger
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Kuabe sieli eng an einen, seinem Elternhause befreundeten 
„ancien officier du genie“ — gleichfalls einen sehr leiden- 
schaftlichen und dabei sehr uhterricliteten Sammler — ange- 
schlossen, wie er diesen auf seinen Excursionen zum Samineln 
von Ptlanzen, Insecten u. s. w. begle i te t , und aus dessen an 
diese Spaziergange angekniipften Belehrungen seine ersten 
w issenschaftlichen Erkenntnisse auf diesem Gebiete gescliopft 
habe. Es folgt dann eine frische und lebendige Schilderung der 
Lebensweise, die er mit diesem seinem von der argwohnischen 
republicanischen Regierung aus der Festung ausgewiesenen 
und in deren Nahe auf dem Lande (wohin ihn Nodier mit Zu- 
stimmung seines Vuters begleitete) internirten Mentor filhrte, 
und eine nicht minder anschauliche Beschreibung der gemein- 
samen, dort fortgesetzten Excursionen und ihrer  Ergebnisse, 
und dann fahrt der Autor also fort:

„II n'y a point d'expression pour rendre la joir, de ces 
innocentes usurpations de la science sur la nature rebelie et 
mysterieuse, e t ceux qui tie fo n t pas goutee auront peu t-e tre  
quelque peine a la conceroir. Encore aujourd'hui j e  me prends 
quelquefois a frem ir d'un voluptueux saisissement en me rap- 
pelant la m e  du premier C ar a b u s  a u r o  n i t  ens  qui me soit 
appaiu dans I ombre humide que port ait le tronc d'un vieux  
chene renverse, sous leqnel il reposait eblouissant commc une 
escarboucle tombee de I'aigretle du Mogol. Prenez garde d 
son nom , s i l  nous p lait; c'etail le C a r a b u s  a u r o n i t e n s  
lui-m em e! Je me souviens qu'il me fascina un moment d e s a  
lumiere, et que ma main tremblait d'une telle emotion , qu'il 
fallul m y  reprendre d plusieurs fois pour m'emparer, Que les 
enfants sont heureux et que les hommes sont a plaindre, quand 
il ne leur reste pas assez de sag esse pour se r e f  air e enfants! 
II ne s t  pas de meme des aulres joies de la vie, lorsqu'elle a 
peniblement acquis la douloureuse experience de leur instabilite. 
J'en ai beaucoup cherche depuis I'dge de vingt aus; f e n  ai 
goute beaucoup qui faisaient envie aux pins fortunes, pas une 
seule cependanl que ma bouche n'accueillit d'un sourire amer 
et qui ne penetrdt mon coeur d'une angoisse de desespoir. 
Que des larmes brulantes j 'a i  versees dans les extases du 
bonheur, qui out etc comptees pour des larmes de ravissement 
parcequ elles n etaient pas comprises! Faites comprendre, si 
nous le pouvez, a une ame eperdue d'amour, qu'il est un 
moment de vos jo u rs  passes dont sa tendresse ne pent, combler 
le vide eternel, et que cette m inute, dont la rivalite impe- 
rieuse et triomphante eclipse tous vos plaisirs, est celle oil 
vous avez le C a r a b u s  a u r o n i t e n s !  II n'y a pourtant rien  
de plus vrai!
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8o schrieb der  gereifte  Mann am 12. October 183],  
sieben und dreissig J a h re  nach seinem ers ten  E rb licken  un- 
seres p rach tvollen  Kafers, und w e r  m ochte ihn nicht um den 
iebend igen , tiefen E indruck  beneiden,  den er  sich so unge- 
schw ach t von jenem  gliicklichen Fundę seiner Knabenzeit be- 
w a h r t  h a t te ,  und der  ihm ein Quell trós tender  Beruhigung 
tiber so m anche getausch te  Hoffnung seiner spa teren  J a h re  
gew orden  w ar!

Beschreibung eines monstrósen Exemplars 
von Attelabus curculionoides,

von
Br. C Dreeh«el.

Anfang Ju li  dieses Ja h re e  e rh ie l t  ich eine Anzahl Exem - 
p la re  von A tte labus  curculionoides aus der  Gegend von Seilles 
in Belgien, unter denen besonders eins meine A ufm erksam keit 
au f  sich zog. Der betreffende K afer  zeichnet sich namlich 
d u rch  einen nur  rud im en tar  ausgebildeten P ro th o ra x  aus, und 
scheint mir diese Missbildung um so in teressanter  zu sein, ais 
sie vielleicht einen Schluss au f  die Bildungsweise iiberhaupt 
des P ro tho rax r inges  zu ziehen gęsta t te t

D er  K afer  ist von m it t le re r  Grosse und bie tet in Bezug 
auf  Fliigeldecken, K opf  und Beine durchaus nichts Absonder- 
liches dar .  D er P ro th o ra x  ist dafiir um so au ffa l lender , ais 
derselbe au f  dem Riicken nicht geschlossen ist. Der R and  
steigt an den Seiten em por und biegt sich nach  d e r  Mitte 
des Riickens i ib e r , ohne den von der andern  Seite ihm ent- 
gegenkom m enden R and  zu erre ichen ;  die Verbindung zwischen 
diesen beiden R a n d e m  w ird  lediglich durch eine un te rha lb  
derselben l iegende A r t  M embran gebildet. Die F olgę  dieser 
unvolls tandigen Ausbildung des P ro th o rax  ist zunachst eine 
V erku rzung  desselben in der  Langsr ich tung ; das Schildchen 
ist vollkom m en s ic h tb a r ,  selbst der gewohnlich vom Hinter- 
rand  des P ro th o ra x  v e rd e ck te  Theil  desselben, und der  Kopf 
ist bis zu den A ugen in den T h o ra x  h ine ingezogen , so dass 
man von oben durch den S palt  im Riicken den Scheitel er- 
blickt.

Die beiden e inander gegeniiber stehenden  Theile  des P ro 
tho rax  sind in der  Mitte vollkommen abgerundet und in ih re r
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ganzen Ausdehnung fein g e ra n d e t ,  in derselben W eise  wie 
der  Vorder- und H interrand des P ro th o ra x  bei dein normal 
ausgebildeten Kafer.  Mit diesem R an d e  theils pa ra lle l ,  theils 
nicht laufen viele feine Runzeln, Linien und Fttltchen, und in 
der  Mitte zeigt sieli auf  beiden Theilen eine wulstige g la t te  
E rhabenhe it ,  die ein w enig  vorn nach unten geneigt und wie 
gewohnlich  fein und ze rstreu t punk tir t  ist. Die beiden Theile 
m achen iibrigens vollkom men den E indruck  eines Stiickes 
Band, welches man ttber eine Kugel h a t  legen wollen, das aber  
zu kurz w a r ,  und dessen Enden  man nun durch Ziehen ein- 
ander  moglichst g en a h e r t  hat.

Die beschriebene A bnorm ita t sebeint mir ein in teressantes 
L icht au f  die Bildungsweise des P ro thoraxr inges  zu werfen, 
und z w a r  insofern, ais sie uns denselben nicht aus einer obern 
und untern  Halfte gebildet zeig t,  sondern ais zusam m engesetz t 
aus zwei seitlichen, e inander  gle ichwerth igen und vollkommen 
sym m etrischen Theilen. Die erhabene  oder  vertiefte Langs- 
linie au f  dem P ro th o r a x ,  der  man bei Kafern so Uberaus 
haufig b egegne t ,  und w elche  bei derselben A r t  hinsichtlich 
ih rer  Deutlichkeit und Ausdehnung oft sehr  variabel ist, kann 
h iernach b e t rach te t  w erden ais V erb indungsnah t d e r  beiden 
seitlichen Halften des P ro th o r a x ,  und wird  sie um so deut- 
l icher  sein, j e  weniger vollstandig der Verschm elzungsprocess 
beider Halften vor sich gegangen  ist. W a s  aber  vom Pro- 
thoraxr inge  in dieser Hinsicht gilt ,  wird auch vom Meso- und 
M etathorax  ge l ten ,  w elche drei Thei le  j a  bei den meisten 
Insectenordnungen Uberhaupt m ehr oder  weniger mit e inander  
verschmolzen sind.

F re iberg ,  den 12. D ecem ber  1870.
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Beschreibung der Raupe von Eupithecia 
Laquearia HS. fig. 181 u. 82, Perfidata Mn., 

Merinata Gn.

In den A nnales  de la  Soc. Ent.  de F ra n ce  von 1868 be- 
i inde t  sich bereits  eine kurze  C harak te rU tik  der  R aupe  von 
M erinata ,  doch diirfte eine ausfiihrlichere Beschreibung dieser 
w e i t  verb re ite ten ,  a b e r  wenig bekannten  A rt  noch von In ter-  
esse sein. — Lange c irca  10 mm.

Ziemlich kurz  und d ic k ,  nach dem Kopfe zu allmalig 
verji ingt;  Bauchseite abgepla tte t .  Korper fein quer  gefurcht,  
weisslich bebaart.  G rundfarbe  griin, gelb  oder gelblichweiss. 
Zeichnungen en tw eder  v io le ttb raun , oder ro th b ra u n ,  oder 
schmutzig carminrotb .

V a r .  I. Kopf sehr klein, ge lbbraun ,  m it dunkeln Augen- 
flecken. Brustfttsse schmutzig g e lb ;  Nachschieber so wie die 
Bauchfiisse dunk le r  ais die varii rende G rundfarbe.  Dorsale 
und  Subdorsalen  v io le t tb rau n ,  ilber den ganzen  K orper  lau- 
fend. Die Rilckenlinie au f  den ersten 3 Segmenten heli ge- 
the ilt ,  in der  Mitte des fiinfteu bis ach ten  Binges bis zur Sub- 
dorsale v e rb re i t e t ,  kreuzfijrmige, zusam m enhangende Zeich
nungen bildend. L a te ra le  breit,  weisslich oder gelb, tiber ihr 
die Stigmen in v iole ttem, kleinem Fleck.

Bauchseite  blassgelb oder  grttnlich, ohne Y en tra le ;  Ring- 
einschnitte  gelb.

A fterk lappe  heli  g esau m t ,  mit v e r la n g e r te r  Dorsalzeich- 
nung.

Bei einer Uebergangsform zur folgenden V ar ie ta t  ist die 
Dorsale  au f  der  Mitte des fiinften bis neunten Segm entes  nach 
den Subdorsalen  hin verbreitet .

Zwischen diesen und der  S e i ten k an te  lauft dann noch 
e ine ,  bisweilen un terbrochene Langslinie. Bauch u n te r  der  
S e i te n k an te  au f  dem ers ten  Dritte l  der  Ringe mit violettem 
Langsstrich.

Var. II. Kopf und Brustfilsse dunkelbraun. Nachschieber 
so w ie die Bauchfflsse rosa, mit dunklerem  Seitenfleck. Die 
G rundfarbe durch  schmutziges C a rm inro th  oder  Violett s ta rk  
verd rang t.  Riickenzeichnungen ahnlich  wie bei L inaria ta ,  
G tirtel bildend, indem Dorsale ,  Subdorsalen  und die ilber der  
Seitenkante  laufenden Langslinien in der  Mitte der Segmente 
mit e inander verfliessen. Die dunkeln Zeichnungen oft noch 
ilber die ve rschm ale r te ,  dann nur noch aus weisslichen Langs-



208

s ti ichen  bes tehende Seitenlinie laufend und sich mit den breiten  
' io le t te n  Langssti eifen un ter  der  Seitenkante  verbindend.

Bauchseite v io le ttb raun  mit hellem Mittelfeld. After- 
k la p p e  sehr dunkel, weisslich gerandet.

Y ar. III. K opf und FUsse glanzend schwarz . Das Vio
le t tb raun  h a t  die belie G rundfarbe fast ganzlich ve rd ran g t .  
Die Zeichnungen bestehen nur nocli aus drei,  m ehr  oder m inder  
unterbrochenen, hellen Langslinien.

Bauchseite  einfarbig v io le t t , oder  scheinbar  mit he l le r  
V entra le .

Die R a u p e ,  meist in den beschriebenen drei V ar ie ta ten  
vorhanden, va r i i r t  in alien moglichen Zwischenformen.

BisweiJen kommen ganz abnorm g e fa rb te ,  zum Beispiel 
e infarbig ocherb raune  E x e m p la re  vo r ,  die ab e r  gewohnlich 
von P aras iten  bew ohnt sind. Solche Sttlcke zeicbnen sich 
obendrein durcb ih r  ungewbhnlieh aufgedunsenes A fterende 
aus, w ie  man es bei Cauchyata ,  P im pine lla ta  etc. ofters tritft.

Im Allgemeinen g le ich t die R aupe  von I .aquear ia  keiner  
der  ande rn  bekannten  Eupithecien, im Habitus ehe r  noch der  
einer Cidaria aus der  V erw andtsc iia ft  von Aquilaria.

H err  O Stoll fend die R aupe  zuerst in der  Umgegend 
von ZUricb; sie kom m t auch bei Bodenweiler,  F re ibu rg  i. B. 
und bei W einheim  im Odenw ald  v o r ,  an diesen O rten  abe r  
stets nur auf  E u p h ra s ia  officinalis, w ah rend  fur Corsica E u 
phras ia  lu tea  als N ahrung  angegeben wird. Da jedoch  diese 
le tz te re  Pflanze bei F ra n k fu r t  a. M. an m ehre ren  O rten  ja h r -  
lich im H erbst w egen Eupithecia E uphras ia ta  und Cid. Aqui
la r ia  abgesucht wird und noch keine L aquear ia  geliefer t  ha t ,  
so ist mit einiger S icherheit  anzunehm en, dass L aquear ia  d o r t  
auch nur au f  E uphras ia  officinalis, nicht a b e r  auf  lu tea  lebt.

Man findet die Raupe  von Mitte October bis in den 
N ovem ber  erw achsen , manchmal in M ehrzahl,  an den BlUthen 
und vorziiglich den Sam en der genannten Pflanze.

Puppe  in leichtem Gespinnst au f  der E rd e ;  sie ist bern- 
s te inge lb ,  mit grUnlichen FlUgelscheiden und hel lb raunem  
Hinterleib.

E ntw ick lung  des Schm etterlings im Mai und Juni des 
folgenden Jahres .
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Verzeiclmiss der in der Umgegend von 
Frankfurt a. M. und Wiesbaden gefun- 

denen Eupithecia-Arten.

j  tSubciliata Gn.
(Inturbata d. W iener Mus. 

„ tT enuiata Hb.
' H nturbata F r.

3. Plum beolata Hw.
4. V alerianata  Hb.
5. Isogram m ata T r. HS.
6. Debiliata Hb.
7. Rectangulata L.
8. Coronata Hb.
9. Pum ilata Hb.

10. Togata Hb.
. .  iA bietaria  Gotee.

' rS trobilata Bkh.
12. Laquearia HS.
13. L inaria la  SV.

, tO blongata Thunb.
‘ jC entaureata SV.

15. Subnotata Hb. 
tE x traversaria  HS.

• ^Libanotidata Sclil.
17. Yenosata F. 

ilnsigniata Hb.
’ iConsignata Bkh.

19. Extremata F.
20. Irrigua ta  Hb.
21. Exiguata Hb.
22. Lanceata Hb.
23. Indigata Hb.
24. Pu&illata Fab.
25. Lariciata Fr.
2ft. T risignaria HS.
27. Selinata HS.
28. C astigata Hb.

29. V irgaureata Dbld.
„n (Albipunctata Hw.

* iT ripunctaria HS.
„ . (Assim ilata Gn.

’ ( Minuta ta  Hb. fig. 454?
32. Minutata Gn. Dbid.
33. A bsinthiata Cl. Ic. 

cCampanulata HS.
' I Denotata Hb.? 

qe (V ulgata Hw.
' JA usterata Hb.

36. S a tjra ta  Hb.
37. A rceuthata Fr.
38. H elveticaria Dp. Crewe.
39. Sobrinata Hb.
40. A bbreviata Steph.
41. Dodoneata Gn.
42. N anata Hb.
43. F rax inata  Crewe.
44. Spec.? Siehe Anmerkung.
45. Jnnotata Hufn.
46. Euphrasiata HS.
47. Pim pinellata Hb. 

tCauchyata. 
lA usterata Fr.! 
(Scabiosata Bkh.

49. (O brutaria HS.
(P iperata Steph. 

w.. tM iliefoliata Rossler. 
(A chilleata Mabille.

51. Subfulvata Haw.
52. Denticulata Tr. 

ilm purata  Hb.
■ (Modicata Hb.
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Nr. 1. S u b c i l i a t a .  Englische Entomologen verm uthen  
die R aupe  auf Ahorn.

Nacli einer alten Notiz w urde die Raupe  am 30. Mara 
1852 auf  Eichen gefunden; ob in den K nospen , oder sonst 
w o ,  ist nicht angegeben. Da abe r  die nahe v e rw an d te  Te- 
nu ia ta  aucli um diese Zeit lebt, so ha t  die Angabe sehr  viel 
W ahrsche in lichkeit  fiir sich.

Nr. 3. P l u m b e o l a t a .  Die Beschreibung der  Raupe  
im Monthly Magazine ist nicht die erste , denn F r e y e r  bildet 
die Baupe  bekanntlich  im 7. Band Tab . 609 fig. 2  schon ab.

Nr. 6. D e b i l i a t a .  Die junge  R aupe  lebt aucli in den 
noch nicht geoffneten BlUthen des Vaccin ium , sich von den 
inneren Thei len  n a h re n d ,  ist aber  darin schw er  aufzuiinden.

Nr. 9. P u m i l a t a .  Die R aupe der  ersten  Generation 
meist in den BlUthen des Spartium  scoparium, die der  zweiten  
polyphag , haufig mit M inutata  an  H aidekraut.

Nr. 10. T o g a t a .  W u rd e  aus Uberwinterten Zapfen von 
P inus abies gezogen, v e rw an d e l t  sich aber  wohl auch ausser- 
halb. Die glanzend ro th lichgelbe Puppe von S trob i la ta  ist 
unter R o th tannen-R inde getroffen worden.

Nr. 13. L i n a r i a t a .  Die Race von Digitalis  ambigua, 
die sich sowohl von P ulchella ta ,  als auch von der  S tam m art  
stets sicher un terscheiden lasst,  kom m t auch vor.

Nr. 14. C e n t a u r  e a t  a. Als w eite re  Futterp tlanze w ild  
Carum  bulbocastanum g e n a n n t ,  fUr S ubnotata  Mercurialis 
annua.

Nr. 16. E x t r a v e r s a r i a  ist nicht D istinctaria  H8. 
fig. 182.

Nr. 24. P u s i l l a t a .  Die Raupe  auch an Pinus la rix ,  
gleichzeitig mit Lariciata.

Nr. 28. C a s t i g a t a .  Soil selbst an P teris  aquilina und 
den Samen von Juncus gefuuden w orden  te in ,  lebt auch an 
C am panula  rotundifolia, Urtica etc.

Nr. 35. V u l g a t a .  Im F re ien  an H edera  helix etc. ge- 
funden ; S a ty r a ta  an T ragopogon, Clematis u. s. w.

Nr. 44. S p e c . ?  Aut Schlehen lebt Ende Juni eine 
„sch lanke ,  einfarbig grUne Eupithecien - Raupe mit rothem 
Aftertlecka , die schon an den verschiedensten  O r te n ,  z. B. 
L andsbe rg  a. d. W a r t  he, P aris ,  W iesbaden , F ra n k fu r t  a. M., 
in der  Rheinpfalz etc. gefunden und meist fUr Inno ta ta  ge- 
h a l ten  w urde ,  wahrscheinlich ab e r  eine neue A rt ,  oder aueh 
nur  V ar ie ta t  von F ra x in a ta  ist. Schon nach vier W ochen 
kom m t daraus  der  S chm ette rl ing ,  den ich nach nochmaliger 
Z uch t als E. S uspecta ta  zu beschreiben gedenke.

Es ibt schw er ,  diese A rt  durch W o r te  zu charak te ris iren ,
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denn  fie gleiclit zwei an  und fiir sich schon nicht le icht zu 
un terscheidenden A rten : F ra x in a ta  und Innotata .

Die Schlehen-Ai t  ist jedoch bestandig kle iner und za r te r  
gebaut,  m ehr  mit Ochergelb gem ischt,  im Habitus der  F ia x i 
n a t a ,  im Colorit den siideuropaischen kleinen E x em pla ren  
von Innotata  am nachsten.

Nr. 45. I n n o t a t a .  Die R aupen  von Artemisia  cam- 
pestris liessen sich auch mit T a m a r ix  ftlttern.

Nr. 46. E u p h r a s i a  t a  w ird  meist zu C onstric ta ta  Gn. 
gezogen ;  die Beschreibung der  C ons tr ic ta ta -R aupe  in den 
Annales de  F ra n ce  von 1869 passt jedoch  nicht dazu, sondern 
nur die Futte rp f lanze  E uphras ia  lutea.

Nr. 48. C a u c h y a t a .  Da die Raupe  die grilne F a rb ę  
d e r  Solidago-B la tte r ,  die allein ais  N ah rung  d ienen , fUhrt, 
so w ird  sie leicht Ubersehen.

F re y e r  b ildet die Baupe kenn tl ich ,  w en iger  gu t  den 
S chm ette rling  im vierten  Band der  neuen B eitrage Tab . 300 
fig. 1 ais A uste ra ta  ab.

Nr. 51. S u b f u l v a t a .  Die weisse V ar ie ta t  w urde  von 
der  Achil lea-R aupe m ehrm als  gezogen, dagegen ist Succen- 
t u r i a t a , die bereits  in den Local-Verzeichnissen f igurirt ,  bis 
je t z t  nocli nicht gefunden worden.

Mit der  fiir ein so kleines Gebiet und im Vergle ich  zu 
a n d e rn  Faunen aufiallend hohen Zalil von 53 Eupithecia- 
Arten  ist die F auna  der  Umgegend von F ra n k fu r t  a. M. wohl 
noch nicht e rschopft ;  denn viele Pflanzen, w ie A ctaea spicata, 
wurden noch g a r  nicht untersuclit. Auch zeugt das V orkom m en 
von E x tre m a ta ,  Assimilata, F ra x in a ta ,  V irgau rea ta ,  Subciliata , 
C a u c h y a ta ,  Modicata und Denticulata fUr die grosse Verbrei- 
tung vieler, e rs t  an  v e n ig e n  O rten  beobach te te r  Eupithecien.

C a r l -  D i e t z e ,  
F ra n k fu r t  a. M.
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Einiges iiber den Noctuinen-Kóderfang und 
die Flugzeit der in Ostpreussen durch 

denselben beobachteten Falter aus 
dem Sommer 1870,

von
A. Kunert in Wernsdorf.

Im Julihefte der S te t t iner  entomologischen Zeitung S. 329 
veroffentlichte H err  P. Maassen in Elberfeld  eine Methode 
des Noctuinenfanges, welche so v ie lversprechend w a r ,  dass 
ich mich sofort entschloss, weil der meiner Besitzung nahe 
liegende W a ld  eine reiche Ausbeute verhiess, dieses V erfahren  
in vollstem Maasse auszunutzen.

W a r e n  meine Hoffnungen bedeutend gew e sen ,  so muss 
ich doch bek e n n en ,  dass dieselben durch die W irk l ich k e i t  
bedeutend iibertroffen w urden ,  ais es mir g li ick te ,  den Flug 
der Schm ette rl inge genau zu beobachten ,  wobei mir die von 
H errn Maassen verofifentlichten Andeutungen selir zu S ta tten  
kamen. Schw tile ,  am besten gew it te rschw ule  Abende ohne 
T h a u ,  w aren  die ergiebigsten. Ein K reuzw eg  im W a ld e ,  
an welchem au f  freiem P la tz e  ein F ors thaus  steht,  w a r  der- 
jenige O r t ,  an w elchem  der F an g  bei je d e r  W indricb tung  
lohnte, weil die iiber den W a ld  ziehenden Thiere do r t  stets, 
bald au f  e ine r ,  bald auf  der  andern  Seite ,  bald auf  diesem, 
bald au f  jenem  W e g e  vor dem herrschenden Luftzuge Schutz 
fanden und sich dann an den un ter  W ind  befestigten Obst- 
zapfen niederliessen. Fiel s ta rk e r  T h a u ,  so fand so gut wie 
gar  kein F lug  s ta t t ;  desgleichen behinderte  zu s ta rk e r  W ind  
denselben. Einige R egentropfen w aren  d ag e g e n ,  wie dies 
auch Herl- Maassen schon beobachtete ,  dem F luge nicht hin- 
derlicb. Merkwtirdig jedoch blieb mir zu Anfange an man- 
chen Abenden das Fortb leiben der  T h ie re ,  tro tz  anscheinend 
gilnstiger Bedingungen, bis ich als U rsache hiervon das BlUhen 
versch iedener,  von mir  bisher nicht beach le te r  Gew achse  iin 
W a ld e  beobachtete .  So flogen z. B. zur Zeit,  als Epilobium 
angu8tifolium iin W a ld e  in Bliithe s tan d ,  sammtliche F a l te r
nicht an die Koder, sondern an die EpilobienblUthen   und
die BlUthezeit dieser Pflanze d au e r t  rnehr als 14 T age .  
Ebenso fing ic h ,  so lange die H im beerbliithe w a h r te ,  nur in 
g rosseren  Entfernungen von den Himbeerstr&uchern vereinzelte 
Thiere . Auch mit der  Prunus-Bliithe v e rh a l t  es sich ahnlich.
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S ehr  zu S ta tten  dagegen kam en mir frostrissige E ichen, 
w elche  bluteten. An diesen sam m elten  sich die Noetuinen 
zu H underten  und flogen dann auch an die neben den Baum- 
s tamm gehang ten  Zapfen. Im O bstgarten  a b e r , wo ich mit 
sehr giinstigem R esu lta te  — und bier  fing ich meist andere  
A r ten  als im W a ld e  — auch offers die Obstzapfen aushing, 
w a r  Sym phorica rpus  raeemosus ein der  Manipulation sehr 
ungiinstiges G ew achs.  Dieser S trauch  bliiht von der  Mitte 
des Sommers bis in den S pa the rbs t  und w ird  seiner Bliithen 
h a lb e r  von a lien  Insecten gleich gerne  aufgesucht. Ich habe  
an ihm, so lange er  nur bliihte, d ie schonsten Noctuinen mit 
der  Schere zu je d e r  Abendzeit gefangen. '

U eberhaup t ist die Schere auch beim Fange an Obst- 
kodern  ein nicht zu en tbehrendes  Instrum ent,  welchem  allein 
ich sam m tl iche h ie r  fliegende V e r t re te r  der  G a ttung  Catocala 
verdanke .  Diese iiberaus fluchtigen T h ie re ,  w elche bei der  
ersten  Beriihrung mit dem C hloroform geruche sich von dem 
Koderzapfen fallen lassen und meistens mit dem ers ten  Schlage 
ih rer  grossen, k raf t igen  Fliigel tlber das geoffnete Seidel fort- 
schiessen, gehen oline geschickte Benutzung der  Schere fast 
imm er verloren. Ich habe  sie, nachdem  ich diese E rfah rung  
m achte ,  last  stets mit d e r  S chere  aufgenommen.

W eil  es sicher in te ressan t is t ,  die Fiille d e r  Sachen, 
w elche ich durch das K oderverfah ren  e r la n g te ,  kennen zu 
lernen, lasse ich ein Verzeichniss der von mir auf  diese W eise  
gefangenen T h ie re  fo lgen,  wobei ich b em erke ,  dass bei den 
in d e r  S tiickzahl iiber 15 und 20 steigenden Species ein 
g rosser  Theil nur in das Seidel aufgenommen w u rd e ,  weil 
e r  sich mit se ltneren Sachen unvermeidlich  mitfing, und dass 
die F lugzeit  genau von mir verzeichnet w orden  ist.

1. Deilephila pinastri  4 E x e m p la re ,  13. Ju l i ,  mit der  
Schere aufgenommen.

2. D. elpenor, 3. D. porcellus, 15.— 25. Juni, m ehrfach  
absichtlich fortgescheucht.

4. Lithosia lu ta re l la  1 Exem pl.,  20. Juli.
5. L. com plana 2 Exem pl.,  29. August.
6. L. a r ideo la?  com plana? 2 Exem pl.,  10. August.
7. L. depressa 1 Exem pl.,  25. Juli.
8. Oeonistis quad ra  6 Exem pl.,  20 .—28. August.
9. Calligenia rosea 10 E xem pl. ,  15. Juli .
10. T h y a t i ra  batis 78 Exem pl.,  10. Juni bis 25. Juli ,

einzelne T h ie re  bis in den S patherbst .
11. Th. derasa  4 Exempl., 10.— 20. J u l i ,  nach dem 

G ren tzenberg ’schen Cata loge  in Ostpreussen bisher nur in 
einem Exem pl. bei Allenstein  gefangen.

12. C ym atophora  or 49  Exem pl.,  10. Juni bis 13. Juli.
15
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13. C. duplaris 7 Exem pl.,  8.— 13. Juli.
14. Moma orion 7 Exem pl.,  1.— 20. Juli.
15. A cronycta  aceris 3 Exem pl.,  15. Juni.
16. A. alni 1 Exem pl.,  19. Juni.
17. A. psi 2  Exempl., 25. Juni.
18. A. auricom a 8 Exempl., 1.— 12. August.
19. A. rumicis 20 E xem pl. ,  1. August bis 15. S ep te m b er ;  

in iiberaus grosser  Menge am Koder.
20. Leucania  im pura  9 Exem pl.,  20. Juli bis 10. August.
21. L. pallens 6 Exem pl.,  15. Juni bis 10. Septem ber.
22. L. conigera 3 Exem pl.,  10.— 28. Juli. Die drei

le tzten  A rten  llogen ausserdem  im G arten  hautig  an Symph. 
racemosus, sowie comma auch an Himbeeren.

23. L. tu rca  8 E xem pl.,  10.— 16. Juli.
24. Tapinosto la  Hellmauni var. sa tu ra ta  1 E x e m p la r ,

4. A ugus t ,  durch Giite des H e n n  Dr. S taudinger  bes tim m t; 
nach G rentzenberg  ers t  in 1 Ex. in Ostpreussen beobachtet.

25. Rusina tenebrosa 15 Exempl.,  10.—20. Juli.
26. C a ra d r in a  ta raxac i  1 Exempl.,  15. Juli .
27. C. alsines 2 Exempl.,  15. Juli .
28. C. m orpheus 2  E x e m p l ,  19. Juni. Die drei letzten 

A rten  an Symph. racem . in Menge gefangen.
29. C. cubicularis 1 Exem pl.,  18. September.
30. C. sericea Speyer an ta ra x ac i  var.? 1 E x em p la r ,  

8. August, nach Dr. S tau d in g e r ’s giitiger Bestimmung.
31. Cosmia p a leacea  4 Exem pl.,  3. Septem ber.
32. C. trapez ina  26 Exem pl , 15. Ju li  bis 12. August.
33. P lastenis subtusa 1 Exempl.,  13. S e p te m b e r ,  sehr 

nbgeilogen.
34. P. re tu sa  4 Exem pl.,  7.— 8 August.
35. Cleoceris viminalis 3 Exempl.,  24. Juli bis 1. August.
36. D yschorista  suspecta 36 E x em p la re ,  15. Ju li  bis 

8. August.
37. O rtbosia lota 9 Exem pl.,  13. — 16. September.
38. O. circellaris  41 E x e m p l ,  24. August bis 1. O ctober ,  

in grosser Menge.
39. O, rutina 12 E x e m p l ,  8. — 16. Septem ber.
40. O. li tu ra  6 Exem pl.,  13.— 16. Septem ber
41. Xantl iia  cerago 27 Exem pl.,  10.— 30. Aug., in Menge.
42. X. toga ta  13 Exem pl.,  3 .— 13. September.
43. O rrhodia  vaccinii 2 Exem pl.,  13. September.
44. Scopelosoma spadicea 3 Exem pl.,  10. September.
45. Agrotis augur 1 Exem pl.,  I I .  Juli .
46. A. xan th o g ra p h a  9 E xem pl.,  10.— 21. August.
47. A. rubi (bella j 33 Exem pl.,  9. Aug. bis 13. Sept.,

in iiberaus grosser  Menge.
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48. A festiva 27 Exempl., 10.— 16. Juli.
40. A. brunnea 26 Exem pl., 15. Juli bis 15. August. 

Die beiden letzten A rten zahlreich am Eichensafte.
50. A. baja 6 Exem pl., 26. Juli, zahlreich an Epilobium  

angustifolium.
51. A. subrosea Steph. 1 E xem plar, 5. August, bisher 

nocli nicht in Ostpreussen beobachtet. Yon H errn Grentzen- 
berg und Dr. Speyer recognoscirt.

52. A. triangulum  2 Exempl., 16. Juli bis 1. August.
53. A. C-nigrum 1 Exempl., 8. September.
54. A. plecta 15 Exempl., 16. Juli bis 12. A ugust, an 

den Pregelw iesen in Menge.
55. A. putris 3 Exempl., 16. Juli.
56. A. nigricans 1 Exempl., 16. Juli.
57. A. exclamationis 5 Exempl., 19. Juui, an Himbeer- 

bliithen in sebr grosser Menge.
58. A. segetum 3 Exempl., 11. Juli.
59. A. suff'usa 37 Exempl., 9. August bis 20. Septem ber,

in grosser Menge.
60. A. polygona 2 Exempl., 3 . -  20. August.
61. T ryphaena pronuba und var. innuba 33 Exempl., 

19. Juni bis 20. Septem ber, anfangs in grosser Z ah l; dabei 
ein interessantes Ex. mit schwarzem Mittelfleck auf den Hin- 
tertlUgeln.

62. A plecta occulta 5 Exempl., 1 2 .-  20. Juli
63. A. herbida 47 Exem pl., 13. Ju li bis 20. August, an

frostrissigen Eichen in Masse.
ti4. Naenia typica 4 Exem pl., 12. Juii.
65 Charaeas graminis fem. 1 Exem pl., 9. August. Die 

Mannchen am Tage auf Distelkópfen fliegend in Melirzalil.
66. Neuronia cespitis 1 Exempl., 8. September, seit 1853 

nacli dem G rentzenberg'schen Cataloge in Ostpreussen nicht 
w ieder beobachtet. ^

67. A poropbyla lutu lenta 1 E xem plar, 14. Septem ber, 
desgleichen seit 1853 nicht w ieder gefunden.

68. Miselia oxyacanthae 7 Exempl., 13.—30. September.
69. Dichonia aprilina 11 Exempl., 8 — 13. Septem ber.
70. Diantboecia cucubali 5 Exempl., 10. Juli bis 9. Aug.
71. M amestra chenopodii 3 Exem pl., 20. Juli.
72. M. dentina 2 Exem pl., 23. Jun i; an Himbeerbliithen 

in uberaus grosser Menge.
73. M genistae 14 Exempl., 12. Juni bis 20. August.
74. M. suasa 54 E xem pl, 10. Juni bis 15. Septem ber; 

wie 72.
75. M. oleraeea 5 Exempl., 19. Juni bis 10. Septem ber.
76. M. pisi 2 E x em p l, 13. Juni.

15*
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77. M. persicariae 6 Exempl., 23. Juni.
78. M. brassicae 2 Exempl., 3. Septem ber bis 17. October.
79. M. nebulosa 53 Exem pl., 7. — 15. Juli, an frostrissigen 

Eichen zahlreich.
80. M. advena 2 E xem pl, 13. Juli.
81. H adena satura 17 E xem pl, 3.—20. September.
82. H. atriplicis 22 E x em p l, 10. Juni bis 15. Septem ber; 

im H e/bste nur einzeln.
83. H. la teritia  2 E xem plare , 15. A ugust, abgeflogene 

W eibchen.
84. H. polyodon 27 E xem pl, 12. Juli bis 9. A ugust; in 

Menge.
85. H. rurea 2 Expl., var. combusta 1 E x p l, 12 Juni.
86. H. seolopacina 1 E x em p l, 2. August.
87. H. didyma 5 E xem pl, 2.— 15. August.
88. H. strigilis 1 E xem pl, 5. Ju li, var. latruncula 34 

E xem pl, 5.—20. Juli, in Menge.
89. H. furuncula 1 Exempl.
90. H. gemmea 2 E x e m p l, 3. — 20. Septem ber, bisher 

nach dem G rentzenberg’schen Cataloge in der Provinz Preussen 
noch nicht beobachtet. Durch H errn G rentzenberg recognoscirt

91. H. Hawortliii 1 E x em p l, 3. September.
92. Hydroecia leucostigma et var. iibrosa, 43 E x em p l, 

15. Juli bis 20. August, vielfach fortgescheucht.
93. H. micacea 8 E xem pl, 23. August bis 6. Septem ber.
94. H. nicticans 27 E xem pl, 20. Juli bis 20. A ugust,

an H im beerstiauchern und Symph. racem. in Menge fliegend.
95. Euplexia lucipara 5 Exempl., 20. Juni.
96. D ipterygia pinastri 9 E xem pl, 12. Juni bis 20. Juli.
97. H yppa rectilinea 1. E x em p l, 10. Ju li; seit vielen 

Jabren  in Ostpreussen nicbt beobachtet.
98. Chloantha perspicillaris 2  E xem pl, 3.—20. Jun i; seit 

1853 in Ostpreussen nicbt beobachtet.
99. X ylina socia 1 Exempl., 23. August.
100. X. furcifera 7 E x em p l, 1.—20. September.
101. Calocam pa vetusta 12 E xem pl, 3.—20. September.
102. Egira solidaginis 10 E xem pl, 3.—20. Septem ber.
103. E rastria  pygarga 77 E x em p l, 10. Juni bis 4. August, 

w aren nicht fortzuscheuchen, in gew altiger Menge.
104. Plusia ehrysitis 2 E xem pl, 17. Juni bis 20. August.
105. P. gamma 1 E xem pl, 2. October, sehr scheu.
1(J6. Seoliopteryx libatrix 2 E x em p l, 10. Juni und

18. August.
107. Ampliipyra tragopogonis 7 E xem pl, 28. Juli bis 

18. August, in sehr grosser Menge an den Gebauden.
108. A. pyram idea 1 Exem pl., 13. August.
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109. Catocala  fraxini 6 Exem pl.,  3.— 11. Septem ber.
110. C. nup ta  23 Exem pl.,  6 August bis 8. Septem ber.
111. C. sponsa 3 Exempl.,  10. August bis 8. Septem ber.
112. C. p a ra n y m p h a  2 E xem pl. ,  7. und 15. August.
113. C. p a c t a  8 E xem pl.,  8. August bis 8. September.
Die letzten 5 A rten  sind mit der Schere abgenommen,

ohne welclie sie kaum  zu fangen gew esen  w aren .  P a c ta  
nach  G rentzenberg  seit m ebre ren  J a h re n  hier nicbt gefunden, 
im Heinemann’schen W e r k e  niclit als deutscber Schm ette r-  
ling aufgefiihrt.

114. Soplironia em ortualis  3 E xem pl. ,  4 .— 11. Septem ber
115. Zancloguatha  bidentalis 5 Exem pl.,  20. Juli bis 

5. August. Bisher in Ostpreussen nie beobachtet.  Durch 
Giite des H errn  Dr. S peyer  bestatigt.

116. H ypena  crassalis 2  E xem pl , 15. und 30. Juni.
117. EL ros tra  lis 1 Exem pl.,  29. August.
118. H. proboscidalis 3 E x e m p l , 27. Juni und 10. Juli.
119. Epione apiciaria  2 Exem pl.,  20. September.
120. Macaria signaria 1 E xem pl.,  20. August.
121. Boarm ia cinctaria 1 E xem pl. ,  20. Juni.
122. B. ab ie ta r ia  1 Exem pl.,  26. Juli.
123. B. re p a n d a ta  17 Exempl.,  25. Juni bis 1. August.
124. B. consorta r ia  1 Exem pl.,  1. Juli.
125. R h y p a r ia  m elanaria  14 Exem pl.,  15. Juli bis 5. 

August — sehr scheu; mit der Schere abgenommen.
126. Lygris  p ru n a ta  3 Exem pl.,  1.— 15. August.
127. L. te s ta ta  1 Exempl.,  11. August.
128. C idaria  p y ra l ia ta  1 Exem pl.,  15. August?
129. C. m ia ta  1 Exem pl.,  23. August.
130. C. t ru n ca ta  11 Exem pl.,  1. Ju li  bis 15. August.
131. C. co ry la ta  3 Exempl., 28. Juni. — 1m Ganzen wur- 

den also 1313 E x em p la re  gefangen.
Ausser diesen Stricken und einer Anzalil sofort w egen  

Unkenntl ichkeit  beseit ig ter T h ie re  w u rd e  noch eine ausserst 
in te ressan te  Z anclognatha gefangen. H er r  G ren tzenberg  in 
Danzig h a t te  die Giite, dieselbe zugleich m it bidentalis an 
H errn Dr. Speyer zu senden, w e lcher  diese E u le ,  falls noch 
m ehre re  gleiche Stiicke gefangen w urden ,  fiir eine neue A rt  
e rk la r te ,  sonst wUrde er sie fiir eine auffallende A berra tion  von 
bidentalis e rk la ren ,  fur welche auch H err  Dr. S taudinger  sie 
zu halten geneig t ist.

Ebenso w urden  in nicht unbetrach tl icher  Z ah l Mikrolepid. 
gefangen, die jedoch  le ider  durch die unsanfte Beriihrung mit 
den verendenden  Eulen fast sammtlich unbrauchbar  w urden ,  
w as um so erk la r l iche r  ist, wenn man in B e trach t zieht, dass 
an manchen Abenden der  F a n g  weit iiber H undert ging. Ein-
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mai entsinne icli mich sogar  230 T h ie re  aus dem Seidel ge- 
echUttet zu haben, mich einem driłckend w arm en ,  gew itter-  
schwillen Abend.

Ausserdem erg ieb t  das vorstehende Register,  dass von 
Spinnern  nur die Lithosinen nahrungsbediirft ig  sind und an 
den Koder gingen. W ie  ich iibe rhaup t von andern  Spinnern 
nur bisher an dem W eibchen  von Epialus humuli einmal die 
N ahrungsbedurf t igke it  beobachtet  habe, welches ich bei Be- 
ginn der  D unkelhe it  an Bliithen der  S piraea  angustifolia sau- 
gend antraf.

Yon Spannern  dagegen  fingen sieli an dem Koder nur 
die grossern den G attungen  Boarmia und R h y p a r ia  angehorigen 
Th ie re ,  sowie einige Larentien .

Im  G anzen belief sich die Ausbeute an e tw a  30  Abenden 
im Yerlaufe der  Zeit von 3 ł/ 2 M o n a ten , von Mitte Juli bis 
gegen Anfang November au f  1313 T hiere  ohne die Mikrolep. 
D arun te r  befanden sich notorisch fo lgende fur die F au n a  der  
P rov inz  Preussen neue A rten :  H adena gem m ea ,  Agrotis
subrosea Steph.,  Zane lognatha  bidentalis. Zw eife lhaf t  blieben 
C arad r ina  sericea  und wohl aueh Lithosia arideola. Dagegen 
w urden  folgende, bisher nur einmal und seit J a h re n  niebt 
w iede r  beobachtete  Species gefangen : T h y a t i ra  derasa ,  N e u - *. 
ro n ią  cespitis, A porophy la  lu tu len ta ,  H y p p a  (H adena) recti- 
linea, C h loan tha  perspicillaris, Catocala  p a c ta ,  Tapinosto la  
H ellmanni — ein gewiss zufriedenstellendes Resultat.

Uebrigens geben die abendlichen Excursionen auf den 
K óderfang  auch m anche V eran lassung  zu F angen , w elche der 
Sam m ler  sonst nicht m acht. So habe  ich den bisher mir 
ganz f rem den Epialus velleda,  masc. e t  fem., zur  Begat tung  
f la t ternd im Z w ielich te  im W a ld e  mit der Schere gefangen, 
ein T h ie r ,  das  nach dem Cata log  des vers to rbenen  D irector 
S chm idt nur einmal in Ostpreussen beobachtet w orden  ist. 
Auf gle iche W eise  fielen mir auch im G arten , um eiDe ver- 
spa te te  Bliithe von Senecio Jaco b aea  schnurrend , 2 E xem pla re  
der  bisher h ier  nie gefundenen Cucullia lucifuga in die Hande, 
so dass die nachtlichen  Ausfluge auch hier noch ein neues 
Thier  filr die ostpreussische F au n a  lieferten.

A llerd ings muss ich auf  d e r  andern  Seite hinzufiigen, 
dass mein tlberaus scharfes A u g e ,  welches zumal filr Yor- 
g a n g e  in der N atur  seit meiner friihesten Jugend sicli beson- 
de rs  scharf  zu sehen gew ohn t  hat,  wohl w esentlich  geholfen 
h a t ,  ein solches Resu lta t  meiner E xplorationen  herbeizufiihren.

Eines Uebelstandes w ill  ich zum Schlusse meiner Notizen 
iiber die KOderfangmethode noch E rw a h n u n g  thun. Dies ist 
die uberaus zahe L eichens tarre  der  an  Chloroform verende ten  
F alte r .  An dieser S tarre ,  deren AufhOren in w arm en  Sommer-



210

tagen ich nicht ab w a r ten  m o c h te , weil ih r  das T rocknen  
unm it te lba r  folgle, sind sehr viele der von mir ge taugenea  
T h ie re  zu niclite gew orden ,  weil beim Spannen die Flugel 
braclien oder  zerrissen. Es diirfte sieli deshalb w ohl em- 
pfehlen, d era rt ig  e r s ta r r te  T h ie re  e tw a  24 Stunden feucht-
k a l te r  K eller lu ft auszusetzen.

S chw efe la the r  s ta t t  des Chloroform s zu verw enden , muss 
ich entschieden ab ra then . Die T h ie re  w erden  zu lungsam 
betaub t und beschadigen sich zu sehr. Auch geize man mit 
dem Chloroform nicht, dam it der  l o d  sofort eintritt .  Das 
Nasswerden der F lugel vom Chloroform schade t durchaus 
nicht, sobald man sieli nur hfltet, das Seidel aus dei w age- 
rech ten  Lage  zu bringen. J e d e  Bewegung des Seidels aus 
dieser Lage  heraus  ru in ir t  den In h a l t  desselben, ebenso jedes  
Schiitteln.

Lepidopterologiscłier Beitrag
von

l»r. Oltiuai' Hofmann in Marktsteft.

1. NaturgeschicM e der Gelectiia spurcella HS.
Das M erkm al,  w o ra n  diese Art ,  wenigstens im mann- 

lichen Geschleclit ,  stets sicher zu erkennen  ist, wird w eder 
von Herrich-Schaflfer, noch von Heinemann bemerkt.  Da sie 
in Sam m lunaen  un ter  verschiedenen E am en  v o rk o m m t,  so 
gebe ich eine neue Diagnose und genaue Beschreibung.

Yorderfli ioel h raunschw arz  mit den _3 typischen f  unk ten ;  
?  m anchm al et was heller und melir b ra u n g ra u ,  dann auch 
mit deutlicher ,  l ichter  h in te re r  Querlinie. *

Hinterflugel hellb raunlichgrau ,  G a n  d e r  U n t e r s e i t e  
m i t  k a m m a r t i g e r  B e h a a r u n g  d e r  v o r d e r n  M i t t e l -

l l P 1 Pal pen le h m g e lb , Mittelglied unten locker beschuppt, 
Endglied  spitz, nicht geringelt.  F lugellange 8 - 9  Mm.

Spurcella  kom m t in Bezug auf F a rb u n g ,  Grosse und An- 
selieu der  G e l e . c h i a  i n f e r n a l i s  HS. am nachsten  unter- 
scheidet rich aber darin  seh r  le icht von ih r  durch die Palpan , 
w elche dunkelb raun  und e tw as  anders g es ta l te t  sind.

K opf b rau n sc h w a rz ,  Gesicht h e l l e r ,  oft gelblichgrau.  
T as te r  an der U n terse i te  des M ittelg liedes mit lockern, nach
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beiden Seiten d iverg irenden , lebmgelben Schuppen bekleidet, 
welche in der Mitte nur durcli eine undeutlicbe Langsfurche 
durchzogen sind. Aussen und am RUcken ist die Farbung  
schwarz iiehbraun. Endglied lang und spitz, lehmgelb, nu r  bei 
manclien E xem pla ren  an der Spitze e tw as  braunlich. Zunge 
an d e r  W u rz e l  schw arzbraun  beschuppt. Filhler schw arzbraun  
mit eckig vor.stehenden Gliedern , bei beiden Geschlechtern  
gleicli gestal tet .

VorderflUgel e tw as  kUrzer, ais bei G. infernalis,  braun- 
schwarz , mit e tw as  violettem Scliimmer; meist dunkler  als 
bei infernalis, nu r  bei manchen weiblichen E x em pla ren  m ehr 
ins B raungraue  ziehend. Die Beschuppung ist ziemlieh g rob ,  
und gegen  den Saum bin sind m anchm al helle, gelb lichgraue  
Scbuppen m ehr  oder  w eniger  reicblich eingemengt. Die typi- 
scben P u n k te  sind im m er vorhanden , gross, rund und tief- 
schw arz ,  bei manchen E xem pla ren  von einzelnen rostbraunen  
Schuppen umsaumt. Der lichte gebrochene Q uerstre if  hin ter 
der Mitte ist nur bei einzelnen heller  gefa rb ten  W eibchen  
vorhanden; bei den meisten E x em p la ren  ist keine S pur  von 
ihm zu sehen. F ranzen  hel ler  als die G rundfarbe des Fliigels, 
an den Spitzen ge lb lichgrau ; an ihrer  Basis und in der  Mitte’ 
bilden dunkelbraune Schuppen zwei sehr unregelm assige  
Theilungslinien. —

HinterflUgel hellbraunlichgrau, seidenglanzend, mit gelb- 
lichgrauen F ranzen ,  die kUrzer sind als die Breite  der  Hinter- 
fltigel.

A uf  d e r  U nterse ite  sind die FlUgel ebenso gefarbt,  wie 
oben, die Vorderfli igel meist e tw as  heller.

Das Mannchen ha t  an der  Unterseite  der  HinterflUgel 
ein sehr auffallendes M e rk m a l , das ich bisher noch bei 
keiner  andern  Gelechia bem erk t und desshalb zur Be- 
nennung der A rt  g ew ah lt  hat te ,  wenn sie noch unbekannt 
gew esen  w are .  Ziemlieh in der  Mitte der F liigellange, dicht 
unter der  vordern  Mittelrippe, befindet sich namlich eine 
e tw a  2 Linien lange S telle,  die mit dichten, langen, schw arzen  
H aaren , welche der FlUgelflache anliegen, besetz t ist und 
bis^ zum Querast und zum Ursprung  von Ast 6 und 7 reicht. 
Beim W eibchen  ist keine Spur dieser B ehaaruug  vorhanden.

T h o ra x  von der  F a rb e  der  V orderf lU gel, Hinterleib 
kaum  etwas heller, beim Mannchen mit einem schwachen  
Afterbusch. L ege roh re  ge lb lich ,  meist e tw as  vorstehend. 
Beine sch w arzb rau n ;  H interschienen oben mit langen, g rauen  
H a a re n ;  Tarsen  am E nde  gelblich eiugefasst.

Die R aupe  ist 12 Mm. lang, m anchmal noch e tw as grosser  
uach hinten e tw as zugespitzt, m a tt  nankingelb mit braun- 
lichen Langsstre ifen, und mit einzelnen Harchen besetzt.  Kopf
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gross, dunkelgelb , nach hinten braun. Nackenschild b raunro th  
mit 2  m attge lb  umsaumten, schw arzen  Punkten. A fterk lappe  
dunkelbraun  mit m a ttge lber  Einfassung; Nachschieber ebenso. 
Vorderfiisse schw arzbraun .

Sie lebt Ende Juni und im Ju li  an Sclilehen in grossen, 
zusam m enhangenden, rohrenform igen  Gespinnsten und zw ar  
stets nur an solchen Zw eigen, die sebr s ta rk  mit F lech ten  
besetz t  s ind ,  zwischen w elchen sie ih re  dem der  Hypono- 
meuten fast ahnlichen Gespinnste an leg t,  so dass aller W a h r -  
scheinlichkeit nach die F lechten  ais ih re  eigentliche Nahrung  
dienen, nicht die Schlehenb la tte r ,  die sie jedoch  auch frisst. 
Die V erpuppung  erfolgt in Erdcocons, die Entw ick lung  des 
F a l te rs  von Anfang April bis Anfang Juni des nachsten Jahres .

Mein B ruder  E rns t  en td ec k te  die R a u p e  auf  dem W a l-  
burg isberge bei Forchlieim in O berfranken  und fand doi t ein 
Ja l ir  sp a te r  auch 2 F a l te r  unter Steinen v e rs teck t  am 5. Mai.

2. Coleophora (?) clypeiferella  n. sp.

Vorderfliigel dunkel ocke ige lb ,  grob beschuppt,  unbezeich- 
net bis au f  einen feinen schwarzen  Strich  in der  Falte .  Hinter- 
tliigel dunkelgrau.

W urzelg lied  der  Fiihler hellgelbgrau ,  kurz gebarte t.  Geisel 
an der  Basis ockerb raun  beschuppt,  dann bis zur Spitze 
schw arz  und weiss geringelt .  Pa lpeng lied  2 bartlos ,  3 eben 
so lang w ie  2, spitz.

Am Rttcken des ersten  und zw eiten  Hinterleibssegments 
z i e r l i c h e ,  g e r i p p t e H o r n s c h i l d c h e n .  Fliigellange6— 7 Mm.

C lypeifere l la  kom m t der C o l e o p h o r a  b i n o t a t e l l a  
Z eller  am nachsten , un te rsche ide t  sich je d o ch  le ich t  von ihr 
durch dunklere  F arbung ,  das bartlose zw eite  Palpenglied und 
die Hornschildchen des Hinterleibes, w elche sie auch von 
a lien andern  C o l e o p h o r e n  le icht unterscheiden lassen.

Kopf und G esicht heller  als die Vorderfliigel, schmutzig 
gelblichweiss. T as te r  ebenso gefa rb l ,  lang  und spitz ; Glied 
2  und 3 gleich lang, 2 ohne B art .  — Zunge l a n g ,  gerollt,  
an der  W urze l  weisslich beschuppt. — W urzelg lied  der  Fiihler 
seitlich comprimirt,  unten mit abs tehenden  kurzen Schuppen 
besetzt,  hellgelblichgrau. Geisel an ih rem  Wurzel-Fiinftel 
d ich t mit ockergelben Schuppen besetzt; die iibrigen 4 Fiinftel 
weiss und schw arz  geringelt  bis an die Spitze.

Die Vorderfli igel w erd en  an der  W u rz e l  gleich ziemlich 
breit und bleiben bis zu der  kurzen Spitze fast gleich breit, 
w ahrend  sie sich bei C. b inota te lla  schon viel friiher zu- 
spitzen. Sie sind dunkelockergelb , grobschuppig  mit ganz 
vereinzelten schwarzen  Schiippchen, die sich besonders am
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Fnnenranf] vorfinden. W eissl iche Schtippchen sind ebenfalls 
nur in sehr ger inger  Menge beigemischt, und zeigen sieli am 
meisten gegen  den V orderrand . In der  F a l t e  sieht man einen 
sehr feinen, kurzeń, schw arzen Strich. Die F ranzen  sind am 
Y orde rrande  an der  Spitze w eisslich , an der  Fliigelspitze 
ockergelb ,  am A fterw inkel grau .

Die Hinterflugel, dereń V orderrand  ziemlich s ta rk  convex 
ist, sind dunkelg rau ,  mit e tw as  heller  grauen Franzen.

A uf  der  U nterse ite  sind Vorder- und Hinterflugel schwarz- 
grau, die V orderrandfranzen  und die Spitze d e r  Vorderflilgel 
mit ihren  F ranzen  und die ausserste  Spitze d e r  Hinterflugel 
gelblich.

T h o ra x  von der  F a rb ę  der  Vorderfliigel,  an seinem hintern 
Theile  unbeschuppt, hornig, dunkelbraun. — Auf dem Riicken 
des ersten H interle ibsegm entes  findet sich ein kas tan ienbraunes,  
horniges Sebildchen mit geradem  Vorder- und convexem H inter
la n d ,  welche beide mit j e  einer R eihe kle iner,  nach hinten ge- 
r ich te te r ,  schw arzb iauner  Dornspilzen besetzt sind. Die e tw as 
concave Riickenflache dieses Schildchens ist mit erhabenen  
Langsrippen versehen. Auf dem zweiten Segment folgt ein 
ahnliches, aber  viel schm aleres und e tw as  heller braunes 
Sebildchen, das einen g e raden  Vorder- und H in terrand  be- 
s itzt;  beide R a n d er  sind ebenso wie beim ersten  mit kleinen 
dunkelbraunen Dornspitzen besetzt, und ih re  F lachę  ist auch 
langsgerippt.

Das d r i t t e ,  v ierte  und fiinfte Segm ent sind am Riicken 
gleichfalls hornig, hellgelbbraun und gliinzend und zeigen an 
dem geraden  Vorder-  und H in terrand  ganz schw ache An- 
deutungen der Dornspitzchen des ersten und zweiten  Segmentes. 
Vom sechsten S egm ent bis zur Spitze ist der  Hinterleib  gelb- 
lich-weiss beschuppt, an der Bauchseite grauweiss.

Die Auszeichnung der  Hornschildchen findet sich, soviel 
ich erkennen konnte, bei beiden Geschlechtern. Die Beine 
sind hellgelbgrau, an der Basis der  Schenkel dunkler  grau  
beschuppt. H interschienen in ih ren  letzten zwei Drittheilen  
ziemlich v erb re i te r t ,  seitlich com primirt,  an  der  obern K ante 
lang b eh a a r t ;  die Mitteleporen weit hinter der  Mitte. Tarsen  
grau, an den Randern  gelblich gesiiumt.
• i- Ich erhie lt  diese inerkw iird ige  Art ,  fiir w elche wohl ein 
eigenes Genus e r r ich te t  w erd en  muss, durch die Gtite des 
H er rn  Anton Schmid in F ra n k fu r t  a. M., der  dieselbe aus 
u n b e a c h te te n , vielleicht mit Chenopodium-Pflanzen eingetra- 
genen Raupen  erzogen bat. Da nicht zu zweifeln ist, dass 
es dem Fleisse dieses v ie lerfahrenen Forschers gelingen wird , 
die ers ten  S tande des Thierchens zu en tdecken ,  so verspare  
ich mir eine genauere  geneiische U ntersuchung desselben bis



223

nacli w irklich  gescliehener E n td e c k u n g ,  weil die Kenntniss 
der  ers ten  S tande wahrscheinlich  viel zur r ichtigea Bestiin- 
mung der systematischen Stellung der A r t  beitragen wird. 
Vielleicht ist die Raupe ancli eine S tenge lB ew ohner in ,  wie 
dies S ta in ton  N at -Hist. V. S. 219 von Col. b inota te lla  erzahlt .

E r l e b n i s s e
von

C. A . Oolirii.

Im Ja h rg a n g  1869 dieser Zeitung h a t te  ich S. 33 ver- 
sp rochen , zu Prof. S ta l’s Neerolog unseres unvergesslichen 
Boheman noch eines oder das andere aus meinen eigenen 
E rinnerungen  nachzuliefern. Dass es bisher noch nicht ge- 
schehen, d a ran  haben  mich anderw eite  Beschaftigungen, Reisen 
und dergleichen S torungen behindert:  der gegenw artig  tobende 
Krieg wtirde aucli schwerlich  jenes  noch unerfilll te Yer- 
sprechen mir  w ieder  vor die Seele gerufen haben, wenn mich 
nicht eine eben einlaufende Sendung aus Leyden  und ein 
darin  p a rad irender  Scarab. Atlas ge rade  an Boheman er- 
innerten ,  und an die mit ihm gemeinschaftlich gem achte  Reise 
nach England und F rank re ich  im Ja lire  1854. Aus dieser 
will ich zwei Reminiscenzen hier folgen lassen.

*

Bei unserm Aufenthalte  in P aris  (E nde  Juni) machten 
Boheman und icli eine Sonntags-Excursion mit unserm gemein- 
samen F re u n d e  Leon F a irm a ire  nacli dem schonen W alde  
von Fontainebleau. H eute nach vollen 16 Ja h re n  ist mir 
nicht m ehr e r in n e r l ich , ob w ir  dabei entomologisch guten 
E rfolg  gehab t haben oder n ich t;  obwohl ich im Allgemeinen 
mich seh r  gu t  e r innere ,  dass Boheman bei Flxcursionen mit 
unermiidlicher Musculatur den K atscher  bei je d e r  k le insten 
Móglichkeit handhab te ,  womoglich je d en  Stein auf den Kopf 
ste llte  und keine irgend losbare Baum iinde ungehudelt  liess. 
Ich wiisste ihm e tw a  aus meinen E rinnerungen  nur noch die 
H e i r e n  M arkel jun ior  und A n d ii tz sch k v  ais ebenbiirtig an die 
Seite zu s te l le n ,  w elche bei der im Ja h rg .  1848 S. 210 be- 
schriebenen Heiligenbluter F a h r t  n icht bloss alles gellligelte 
und ungeflugelte Ungeziefer sam m tlicher  Ordnungen und Un- 
o rd n u n g e n , sondern nebenher  noch Blumen zum botanisclien
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E in legen ,  ferner  Sam enkapseln  sam m elten ,  j a  sogar  einzelne 
Alpenpflanzchen mit den W urzeln  aushoben , um das Yer- 
pflanzen zu probiren. Jedenfa lls  Hess es sich Boheman an 
jenem  heissen Junisonntage saure r  w erden ,  ais P'a irmaire und 
ich ,  die w ir  uns begnugten, dann und w ann eines k ranken  
Baumes R inde  zu spalten, wesentlich abe r  mehr Aufm erksam - 
ke i t  au f  die F e lspart ien ,  auf die Baum gruppen  und den Gesang 
d e r  Vogel r icb te ten ,  ais auf das edle Geschmeiss mit sechs 
Beinen. Nach mehrstiindigem U m herw andern  kam en w ir  an 
eine Senkung, welche wdr zu durchschneiden hatten ,  um nach 
dem von P 'a irmaire ais  M ittagshalt  bezeichneten Hause im 
W a ld e  zu gelangen: ehe w ir  ab e r  au f  den eigenthiimlich 
gefa rb ten  Rasen  h inabstiegen,  m achte  uns F a irm aire  da rau f  
au fm erksam , behutsam vor je d em  S chrit te  erst hinzusehen, 
da  dies eine Stelle  sei, auf  der  es sehr viele giftige N a tte rn  
gebe :  es w are  sehr m oglich ,  dass einige davon zusammen- 
geringelt  in der  Sonne schliefen. Das Auftre ten  au f  den 
e rw ah n ten  Rasen ha t te  in der  T h a t  e tw a s  ganz Besonderes 
— en tw e d e r  m an t r a t  auf  einen h a r te n ,  d a ru n te r  liegenden 
Stein, oder au f  eine elastische Quasi-Filzdecke von verschlun- 
genen G rasw urze ln ,  die auf w underbare  A rt iiber den d a run te r  
l iegenden Steinen als hohler  Teppich sich au sg eb re i te t ;  be- 
greiflich eine ausgezeicbnete Brutstelle und E rz iehungsansta lt  
fur N atterngesindel.

Indessen  h a t ten  w ir  die 150 oder  200 Schrit t  tiber die 
to rfm oorart ig  echwankende Decke gliicklich zuriickgelegt,  
ohne au f  eine Schlange zu treffen; der  Boden w a r  bereits 
w ieder  fest un te r  unsern Fiissen ,  und F a irm a ire  m e in te ,  es 
sei nun keine Gefahr mebr. Da plotzlich m it ten  im harm- 
losen G eplauder springt Boheman mit einem gew altigen  Satze 
vor uns w eg und d reh t  sich heftig  s tampfend drei-, viermal 
um seine Axe. Eine machtige N a tte r  w and  sich unter seinen 
vern ich tenden  T r i t te n ;  ab e r  da er so gliicklich gew esen  w a r ,  
ih r  gleich bei dem ersten  Sprunge auf den Kopf zu tre ten ,  
so w ar  es ein ku rze r  K am pf,  dem sie gleich erlag. W ir  
g ra tu l ir ten  dem modernen S igurd ,  dessen blitzende Atigen 
bew iesen , mit w elcher  unbezwinglichen Lu«t er sich in dies 
Duell gesttirzt hatte. Die N a t te r  h a t te  wohl einen halben 
Zoll D urchm esser  und w a r  gewiss f i le r  v ier  Fuss lang ;  P'air
m aire  e rk la r te  sie fiir eine der  grossten ,  die ihm hier j e  vor- 
gekommen.

*

S ehr  verschiedener N a tu r  von dieser Reminiscenz ist die 
zw e ite ,  die ich hier erzahlen will. Bei einem Besuche in 
Stockholm (m eh re re  Monat vor dieser Reise) ha t te  ich Bohe-
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man g e frag t ,  w ie es zugelie, dass e r  meines W issens nocli 
nie in England gew esen?  Die entomologischen Sehatze  im 
British Museum und in den zum Theil reclit bedeutenden 
Londoner P riva tsam m lungen  miissten ihm eine solche Reise 
doeh w ohl in te ressan t m achen? A n tw o rt :  „ ja  gewiss! aber  
zwei Dinge halten  mich zu meinem grossen B edauern  davon 
a b ;  einmal die Kosten, und zweitens die S p rache  —  ich kann  
nicbt englisch!a D arauf  ich: Diesen U ebelstanden sollte sich 
w ohl abhelfen lassen. Ich habe  die A bsich t ,  den nachsten 
Juni nach London zu reisen; Sie holen mich in S tettin  ab, 
oder treffen mich in Berl in : ich bringe Sie nach E n g la n d ;  
do r t  erfreuen w ir uns der  gastlichen Aufnahme meines Freun- 
des S tainton, der  m e i n e  F reunde  w ie  die seinigen, d. h. vor- 
trefflich t ra c t i r t ;  iiber P aris  reisen wir zuriick, und ich nehm e 
Sie mit bis nach Coin. Dort treffe ich die Meinigen, mit 
denen ich eine W eite rre ise  ausgeplan t  habe  — w i r  reisen 
den Rhein h inauf nach der  Schweiz und durch die Lombardei 
fiber W ie n  nach  H ause :  S i e  kehren  von Coin nach Ih re r  
Heim ath zurfick. P ass t  ihnen d as?“ Angenomm en cum g ra t ia  
und abgem acht.

Mitte Juni w aren  w ir in London; die Aufnahme bei 
F reund  S tainton erw ies sich wie imm er excellent und auch 
dariu  zuvorkommend, dass er unsern Besuch bereits bei H errn  
Moore, Assistent des entomologischen Museums der  Ostindischen 
Compagnie, angem eldet hatte. Beilaufig bem erke ich ,  dass 
dies Museum grundsatz lich  zw a r  nur ostindische E n tom a auf- 
nirnmt, dass indess der  BegrifF „Ostindien“ ziemlich latitudi-  
narisch au f  den ganzen  Sfiden von Asien einschliesslich des 
indischen Archipelagus ausgedehnt wird. Boheman und ich 
m uster ten  nun die uns von H errn  Moore m it lioflicher Bereit- 
w illigkeit  nach der  Reihe vorgelegten  K asten , und w ir  w aren  
Beide e r f re u t ,  als uns unter den Lam ellicornen ein Kasten 
gezeig t w u rd e ,  in w elchem  sich neben etfichen E xem pla ren  
des dam als noch als R a r i ta t  ge l tenden  Euchirus longimanus L. 
aucli ein sauber e rha ltenes P a rch e n  des schdnen , noch weit 
se ltneren  E. Mac L eayi Hope befand. Als w ir dasselbe mit 
unverkennbarem  Interesse be t rach te ten ,  au sser te  H err  Moore: 
„of this beautiful species we have  ano ther  pa i r  duplicate“ 
(von dieser schoneu A rt  haben  wir noch ein P a a r  in den 
Duplis). W e d e r  Boheman noch ich nalimen anscheinend von 
dieser Aeusserung Notiz. S pate rh in  kam  ein K asten , in w el
chem Scarabaeus (Chalcosorna) A tlas  L. s tecken s o l l t e --------
die A r t  w a r  indess bloss durch die E t ik e t te  v e r t r e te n ,  und 
w eder  der  ach te  A tla s ,  noch seine V arie ta ten  Caucasus, Hes
perus oder  Chiron zu sehen. A uf meine V erw underung  dar- 
Uber ausserte  H err  Moore: „m an h a t te  sich bisher vergeblich
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alle erdenkliche Millie gegeben, durcli Kauf oder im Tausche 
einen Atlas zu erlangena. Auch darauf erlolgte ein bedeut- 
sames tiefes Schweigen, sowolil von Boheman’s Seite ais von 
der meinigen. Wir gingen noch den Rest der Samrnlung 
des Museums durch und empfahlen uns.

Man braucht gerade nicht den Scarab. Atlas aus der 
neuen Ausgabe von Donovan’s Insects of India London IS 17 
zu kennen, wo er auf Taf. I. mit alien Regenbogenfarben so 
jammervoll unnatiirlich colorirt paradirt, dass ilin vielleicht 
die sonst so piinktlicben Herren Gemminger-Harold aus diesem 
Grunde in ihrem Kataloge gar nicht unter den Abbildungen 
aufgefiihrt haben, urn dennoch diesem Giganten mit seiner 
stolzen Armatur und seinem dunkelgrunen Bronceglanz Ge- 
recbtigkeit widerfahren zu lassen. Ich besass durcli die Huld 
des verstorbenen Grossherzogs von Oldenburg ein sauberes o  
dieses Augenblenders, und hatte nicht oline einige Millie durcli 
freundliche Yermittlung des Herrn Prof. Burmeister die durcli 
das grosslierzogliclie Gesclienk dem Oldenburger Museum zum 
Herzbrechen des eifrigen Custos entstandene Liicke wieder 
ersetzt. Da ich aber durcli meine Reisen und Sammlungs- 
Musterung zu der Yermutliung bereclitigt war, es werde elier 
moglich sein, einen Atlas zu erlangen, als den fast ilberall 
fehlenden Euchirus Mac Leayi,  so stand damals gleich bei 
mir der Gedanke fest, in diesem Sinne zu operiren.

Aehnliclie Ideen b eg ie ,  w ie der Verfolg zeigte, auch 
Boheman; aber uns Beiden war durch die augenblickliche 
Situation Schweigen auferlegt; keiner wollte dem Andern bei 
dieser delicaten Angelegenheit ostensibel binderlich sein oder 
den Rang ablaufen. W ir reisten demnachst zusammen nach 
Paris blieben dort etwas ilber eine Woclie und begaben uns 
d ann ’ nach Coin, von wo B. seine Reise liber Berlin nach 
Hause dirigirte, wahrend ich, wie oben bereits bemerkt, mit 
meiner Familie den erheblichen Umweg den Rhein liinauf 
ilber die Schweiz, den Lago maggiore, Milano, Venezia, Wien  
einschlug. Als ich nach 2 Monaten wieder in Stettin ankam, 
war der „schonhandige Mac Leayi11 iiber den Eindrucken der 
:Reise durchaus nicht vergessen; ich konnte mir freilich sagen, 
dass B. inzwischen seinen Vorsprung von mindestens ti Wocben  
benutzt liaben konne, urn die Atlasfrage zu reguliren, indess 
ich trostete mich mit dem bekannten Sprichwort: „probiren 
geht iiber studiren11. Ich wandte mich deshalb an Papa King, 
den wohlgewogenen Alleinherrscher des Berliner Museums, 
erhielt auf meine Bitte ein ganz leidliches $  des gedachten 
Horntragers, und hatte gerade das atlantische Parchen zum 
Abstecher nach London reisefertig praparirt, als — — eine 
Sendung aus Stockholm eintraf! Dieselbe enthielt eine Schach-
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tel mit al lerhand  annehmlichen Kaffern fiir m ich ,  und eine 
zw eite  Schachte l,  in w elcher  (bedenkliches Omen!) ein Atlas $  
und etliche chinesische Kafer niedern Ranges mit der  brief- 
lichen Bitte s teck ten ,  „diese zweite  Schachtel bei e r s t e r  
G elegenheit  an das E as t  India Museum befordern  zu wollen11.

Damit w ar  meine sti lie Hoffnung des „P robirensa bis 
auf den G efrierpunkt gesunken, denn es w ar  in hohem G rade 
w ahrscheinlich , dass Boheman sich bereits mit Mr. Moore iiber 
den T ausch  biieflich vers tand ig t  haben wiirde. Indess wollte  
ich doch die F linte nicht in9 Korn w erfen, nahm die Bohe- 
m a n sc h e  Schachtel und sandte sie m itsam m t der  meinigen 
an F reund  S ta in ton ,  ihn e r suchend ,  beide an Mr. Moore zu 
behiindigen. Dass ich uach e tw a  8 Tagen  den einlaufenden 
Brief S ta in ton’s ohne alles Herzklopf'en eroffnet,  kann ich 
nicht mit gutem Gewissen behaupten : aber  w ie erbaulich  lau- 
te ten  gleich seine ersten  W o r te :  „Mr. Moore nahm  das schone 
P archen  Atlas mit vieler F reude entgegen und behandig te  
mir  sogleich fiir Sie das P archen  Euchirus. E r '  w ollte  auch 
von mir wissen, w as  Boheman mit dem zugesandten Atlas 
und den andern  Kiifetn bezw ecke —  er habe dariiber von 
B. w ede r  directe noch indirecte N achricht!a

Nun ging mir plotzlich ein L icht iiber den Zusammen- 
liang auf !  • Das Bohem an’sche Mannchen von Atlas w ar  
allerd ings in einem wenig  p raesen tabeln  Z u s ta n d e : ihm fehlten 
fast alle Tarsenglieder. B. h a t te  offenbar nicht das Herz ge- 
hab t ,  dies t rau r ige  E xem pla r  explicite  als Tauscli-Object fiir 
das vollkom meue P archen  von Euchirus anzubieten, ha t te  es 
abe r  auf Risico gesch ick t ,  falls Mr. Moore nicht ande rw e it  
G elegenheit  gefunden , die fa ta le  Liicke zu i'iillen. Da w a r  
nun abe r  zum UnglUck mein ganz sauberes P archen  zur Con- 
currenz gleichzeitig in die Schranken ge t re ten  und die Sache 
w ar  einfach zu m e i n e n  Gunsten entschieden.

Ich schrieb gleich an Boheman, theilte  ihm den ganzen 
V erlau f  mit, und trós te te  ihn wegen des todtgeborenen Tausch- 
Conates durch ande rw e ite  annehmliche P iopositionen , auf 
welche e r  auch in der liebenswiirdigsten W eise  einging.

An dieses spasshafte  , ,Tauschrennena w u rd e  ich g era d e  
j e t z t  w iede r  lebhaft erin tiert ,  als mir am 16. O ctober die 
Sendung meines vesehrten  F reundes  Snellen von Vollenhoven 
zuging, w elche er  mir durch seinen Septem berbrief  (conf. 
S. 9 0 ) als ein „arm oedje11 angekiindigt hatte .  Freilich w ard  
mir vor e tw a  2 J a h re n  (nach meinem aberglaubischen System 
auf der  Basis vom Ringe des P o ly k ra te s )  e twas bange ,  als 
mir derzeit  der  neder landsche  F reund  von gleichzeitigen Per-
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spectiven au f  M adagascar, die Geelvinksbai (Neu-Guinea) und 
dergleiclien verbotenen Parad ies-A epfe ln  sehrieb: indess dachte  
ich mir gleich unter dem „bischen A rm uth11 docb e tw a  10 
oder  12 fur mich oder  fur meine Tauschfreunde angenehme 
Bestien; und dass ich mich nicht ge tausch t,  dafiir biirgte der  
ers te  Blick auf die w ohlbehalten  eingelaufenen 4 Decaden. 
Ein schoner, k le iner  Atlas,  var.  Chiron Oliv aus Celebes, ein 
vortreffliches E xem pla r  der  stolzen Lam ia (B atocera)  W allace!  
Thoms., eine and re  mir  bisher fehlende Species derse lben  
G attung, zwei neue Cicindelen, a r tige  T hera tes ,  C o l l j r i s ,  eine 
goldgleissende Q uadriga  von P ra ch tk a fe rn  aus der  G ruppe 
C yphogastra ,  O ryc tes  austra lis ,  L om aptera  ruga ta ,  2 E u p b o lu s  
sp. n., 2 Tmesisternus mirabilis und ein d r i t te r ,  wenn nicht 
neuer ,  doch durch F arbung  und Seulp tur  absonderlich variiren- 
der  —  das w ar  eine g lanzende „A rm uth“, um die m an auch 
in bessern Zeiten beneidet w erden  kann , als in der  traurigen 
je tz igen ,  wo der  entomologische Y erkeh r  beinah null ist.

#

In dem nachfolgenden Erlebniss beschrank t sich der  An- 
theil B o b e m a n ’s freilich nur au f  ein G eringes; dennoch 
h a l te  ich es der  Mittheilung wohl fiir w e r th ,  da es unzweifel- 
baft  ein Gebiet hochw ichtiger  eutomologischer In teressen 
bestreift.

Als Professor L a c o r d a i r e  mit seinem grossen W e rk e  
fiber die G enera  des Colćopteres bis zu den Curculionen ge- 
diehen und zu d e r  Ansicht gekom m en w a r ,  er miisse die 
S chonherr’sche S ystem atik  tota l um arbeiten ,  w ar  ihm zunachst 
in hohem G ra d e  w linschensw erth ,  womoglich von je d e r  Schon- 
h e r r ’schen G attung  einen authentischen Typus  zu erhalten. 
E r  w an d te  sich im J a h re  1859 brieflich an mich und the ilte  
mir ein Verzeichniss von nicht w eniger  als 238  G atlungen 
mit, welche e r  w eder in seiner eigenen, nicht unbedeutenden 
Sammlung besass, noch im S tande gewesen w a r ,  sich aus 
P ar is ,  London oder andersw ober  zur Ansich t zu verschaffen. 
Obwohl ich nicht sagen k a n n ,  j e  mit besondrer Vorliebe 
R iisse lkater  gesam m elt und die (secundum Schh.) vorhandenen 
G attungslucken bei je d e r  G elegenheit  ausgeflill t zu haben, 
w a r  es mir doch schm eichelhaft iibei r a sc h e n d , dass ich 
(wahrscheinlich gerade  durch den vielen freundschaftlichen 
T au sc h v e rk eh r  mit Boheman) in der  gliicklicheu Lage w'ar, 
dem befreundeten  Professor in Liege gegen 50 der  von ihm 
schmerzlich desiderirten G enera  mittheilen zu k o n n e n ,  und 
zvs a r  fast sammtlicii in E xem pla ren ,  w'elche en tw eder  d irec t 
aus S tockholm  s tam m ten ,  oder doch zur Revision dor t  g e 
wesen w aren .  Zugleich r ie th  ich L ac o rd a i re ,  w egeu  des



229

Restes seiner pia desideria sich an Boheman zu wenden, bei 
dem ich gerne gleichzeitig interveniren wiirde. Diesen freund- 
lichen W ink befolgte er umgehend und sandte mir das Bitt- 
schreiben, einschliesslicli Desideratenliste.

Zufailig w ar Herr Dr S t a l ,  derzeit freiwilliger Hiilfs- 
arbeiter des Stockholmer Museums, dessen entomologische 
Section er je tz t  d irig irt,  bei mir zum Besuch, und willens, 
am nachsten Tage nach Stockholm mit dem K. preussischen 
Post-Dampfboct Nagler, Capt. Barandon, zurilckzureisen. Da 
sich der Dampfer in Stockholm regelmassig drei voile Tage 
aufhielt, urn dann direct wieder auf Stettin zuruckzufahren, 
so versprach mir Dr. Stal auf mein Andringen, er werde 
sofort bei Ankunft das Bittschreiben Lacordaire’s und meinen 
Befiirwortbrief an Boheman ubergeben und im Genehmigungs- 
falle die Sehachtel mit Typen sogleich an den , bereits oft 
in solchen Fallen bewahrten Maschinenmeister des Nagler 
behandigen, der sie mir demnachst zur Spedition an Lacordaire 
ausliefern wiirde.

Capt. Barandon w ar ais ein so umsichtiger vielerprobter 
Fiihrer bekannt, der Nagler ein so seetiichliges, tadelfreies 
SchifF, dass ich unter alien Uinstanden meine kostbarsten Kiifer- 
schatze weit lieber diesem Transport ais jedem beliebigen an- 
dern per Eisenbahn oder Lundpost anvertraut haben wiirde.

Man wird sich iudess unschwer meinen Schreck vor- 
stellen konnen, ais ich, (e tw a zehn Tage nach Still's Abreise) 
in der Zeitung lese: „das K. Dampfboot Nagler, Capt. Ba
randon, ist auf der Kiickreise von Stockholm nach Stettin 
wahrend einer sehr stiirmischen Nacht an der schwedischen 
Kiiste gestrandet; die Menschenleben sollen gere tte t  sein; ob 
die Postfelleisen, ist zweifelhaft. Das SchifF ist jedenfalls 
verloren.“

Meine schwache HofFnung: „ach, wpnn Herr Dr. Stal 
doch nicht W o it  gehalten und das Kastchen nicht an den 
Maschinenmeister rechtzeitig abgeliefert hfttte!a — wurde 
bald genug dureh einen Brief Boheman’s zertriimmert, der 
von m i r  wissen wollte, ob und was ich iiber den Verbleib 
der mit Nagler expedirten Typen (mehr ais 100) wisse? Ich 
antwortete natuilich, dass von detn SchifFbruch an der s c h w e 
d i s c h e n  Kiiste er jedenfalls doch eher etwas Naheres er- 
mitteln v\iirde, ais ich!

Bald erhielt icli auch einen Jammerbrief von Lacordaire, 
der unter andern schrieb: „Quoique je  n’aie dans les veines
que tout juste ce qu’il faut de sang pour vivre, j ’en donnerais 
trois livres pour n’avoir pas ete la cause d’un tel malheur.u

Aber wenn irgendwo, so w ar gerade in diesem speciellen 
Falle weder mit Beklagen noch mit Ersatzbereitschaft zu

16
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belfen: es w a r  ein unwiderrufliches fu it  Ilium !  Auch die 
w eiteren  Nachrichten iiber das wenige aus dem Schiffbruche 
G ere t te te  benalimen je d e  Hoffnung.

Ende  Novem bers t r a t  hier in Stettin scharfe r  b lanker 
F ros t  e in ; nach a l te r  G ew ohnheit suehte ich eines Nachmit- 
tags  einen in der  Umgegend belegenen, vor dem schneidigen 
N ordw inde e tw as geschtitzt liegenden See auf ,  um d a ra u f  
Sehlittschub zu lauf'en und k e h r te  e rs t  bei volliger Dunkel- 
heit  w ieder  lieim. Im Vorz.immer sagte mir einer m einer  
Sohne: „w ahrend  deiner Abwesenheit,  Vater,  ha t  man fur 
dich eine Schachtel abgegeben; sie s teh t  au f  deinem Schreib- 
tisch.“ Dergleichen kom m t bei mir  oft genug v o r ,  (fr iiher 
noch ofter als in den letzten Ja h re n ,)  und setzt meine ento- 
mologische Neugier um so weniger in e rhoh te  Spannuug, als 
solehe brevi-manu Schacbteln meist unerquickliche Determi- 
nanden e n th a l te n ,  von denen es gewiss is t ,  dass sie einem 
ein gut Theil k o s tba re  Zeit  stehlen , ab e r  durchaus ungewiss, 
ob sie dem Einlieferer wesentlichen Nutzen stiften, der oben- 
drein meist von der  harinlosen Idee ausgeht,  ein a l te r  Samtn- 
ler  konne ein P a a r  hunder t  wie K rau t und Ruben durchein- 
ander  s teckender  Minutien in 2, 3 Stunden reclusgiil tig taufen.

Ich ging also seelenruhig in mein Scbreibzimmer, k lapp te  
den Deckel des massig grossen, mir vollig unbekannten  Kast- 
chens au f  und — pra ll te  erscbrocken zuriick: denn au f  den 
ers ten  Blick sah ich nichts G eringeres als die verloren  ge- 
gebenen  S ehonherr ’schen Typen! Ich kann  g laubhaf t  ver- 
s ichern ,  dass fiir einige Sekunden mein Pulsscblag aussetzte 
—  die F reude  w a r  zu gross! Einen abnliehen, sit venia verbo 
Jubelschreck  hatte  ich nur einmal vor J a h re n  empfunden, als 
ich zu einer Zeit, wo Goliathus Druryi noch ein aus V oet’s 
Abbildung z w a r  bekanntes, dem Vaterlande nach aber noch 
unbekanntes Thier „vielleicht aus dem Innern von A fr ikaa 
w a r ,  unverm uthet  dam it i iberrascht w u rd e :  nicbt lange vorher  
h a t te  mir Erichson erst gesag t,  das Berl iner  Museum berechne  
sieh sein einziges, e tw as  beschadigtes E xem plar ,  das es von 
Melly e ingetauscht,  a u f  mindestens dreissig Pfund Sterling.
D a m an aber  bekanntlich  gewisse Juw elen ,  wie z. B. Hypo- 
cephalus auch fiir 30 £  nicht kaufen kann , w enn  man will, 
sondern hocbstens,  w enn  sie durch glueklichen Zufall ange- I
boten w erden ,  so w a r  mir de rze it  der  Goliathus D rury i eben- 
falls so ein Deus ex machina, der meinen Puls fiir einige 
Momente als Hemmschuh untei brach. In derselben "Weise 
w irk ten  j e t z t  die als to ta l  verloren be trauer ten  Typen, fiber 
deren W iederfund mir am folgenden T age  der re t ten d e  Schutz- 
en ge l ,  der  obenerw ahn te  M aschinenmeister,  Folgendes mit- 
theilte.
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Bei heftigem S turm e, in s ternlos dunkler  N ach t,  w a r  der 
Nag le r  mit solcher G ew alt  zwischen zwei Klippen hineinge- 
k lem m t w o rd e n ,  dass an ein F re iw erden  nicht zu denken  
w ar .  Bis zutn Tagesd&mmern w a r  die Lage eine verzweifelte  
gew esen: dann liess sich erkennen, dass das feste L and  e tw a  
zwei Meilen entfernt w a r ,  und mit unsaglicher Mtihe w urden  
am ersten  T age  die P assag iere  in Boten ans Land geschaff t ; 
am zweiten die Postsachen und w as sich noch irgend von 
S taa tse igen thum  bergen  liess: erst am dritten  T age  g es ta t te te  
der  p tlich ttreue Capt. Barandon d e r  Mannschaft, nach ihrem  
P riva te igeu thum  sich umzusehen und das fur rettungslos er- 
k ia r t e  W r a c k  zu verlassen. Nun h a t te  es das Schicksal 
gnadig  gefiigt,  dass von dem schief eingeklem m ten Schiff die 
eine Halfte  ziemlich w asserfre i  geblieben w a r ,  und auf' d ieser 
hohen K ante  lag  gerade  die Koje des Maschinenmeisters. Als 
er nun hinein ging, um seine sieben Saclien zu re tten ,  stand 
das K astchen  mit den T y p en  vollig unversehrt  zw ischen 
seinen andern  kleinen H abse l igke i ten : e r  w a r ,  auch ohne dessen 
wissenschaftlich unersetzlichen W e r th  zu kennen, so gliicklich 
in sp ir ir t  oder  so d an k e n sw er th  gew issenhaft ,  dass er es in 
seiner Busentasche mit ans Land nalim. Die ziemlich langwierige 
Reise durch Skane und iiber Kopenhagen  und Ju t lan d  hat te  
ihn ers t  nach m ehre ren  W oclien  hier nach  Stett in  zurttck- 
gefiihrt.

J e d e r  Entom olog wird begreifen, mit w ie freudiger E ile 
ich diese frohe Botscliaft nach Liittich und nach S tockholm  
m eldete ,  und jeder  w ird sieh denken konnen, welches jube lnde 
Echo die A ntw orten  von L ac o rd a ire* )  und von Boheman 
enthielten. Als ich nach J a h r  und T ag  die Typen  von La- 
cordaire zuriickerhie lt ,  um sie nach S tockholm zu befordern, 
th a t  ich das mit ganz ruh iger  Zuvers ich t  — denn zw eim al 
spie lt der  K akodam on  nie denselben Possen! Auch kam en 
sie tade lf re i  in Bohem an’s H ande zuriick.

*) Aus seinem Briefe vom 9. December excerpire ich nur die 
kleine S telle: „Vous m ’auriez envoye une tra ite  a mon profit de
100,000 francs sur R othschild, que je  ne sais pas, si j ’aurais ete 
plus heureux!“

16*
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Aufforderung.

Unser verehrtes  Ehrenm itglied ,  Herr Prof. Dr. H erm ann 
B u r m e i s t e r ,  derzeit  D irector des National-Museums in Buenos 
Aires, ha t  von der  dortigen Kegierung den ehrenvollen Auf- 
t r a g  e rha l ten ,  die neu zuerrich tende  physika lisch-m athem atische 
F acu l ta t  in Cordova mit L eh rk ra f ten  zu versehen.

Im Y er trauen  darauf,  dass ju n g e  Deutsche, falls sie eine 
tiichtige la tein ische Schulbildung genossen haben, sich unschw er  
in die dor t  geltende spanische Sprache  bald einlernen w erden ,  
w iirde es Prof. B urm eiste r  angenehm sein, wenn sich ftir 
die Professur der  Z o o l o g i e  ein dazu befahigter ,  ju n g e r ,  
s trebsam er  Deutscher melden wollte .

D erselbe wiirde um so w eniger  auch nur  anfangliche 
Iso lir the it  zu befiirchten brauchen , da  die bereits mit Deut- 
schen bese tz ten  F ache r  der  Chemie, Botanik und M athem atik  
ihm den U m gang mit gebildeten Landsleuten sichern.

Es ist nicht Bedingung, aber  W unsch ,  dass der  C andida t  
besonders mit der  Entomologie v e r t ra u t  sei, weil gerade  
d i e s e  Seite der zoologischen Forschungen in C o rdova’s noch 
wenig ex p lo r i r te r  Gegend des Neuen und In teressan ten  viel 
verheissen wiirde.

Monatliches G eh a l t  200 Pesos fuertes ( =  250  T ha le r  
preussisch).

Reisevergiitung 500 Pesos f.
Dem zu ernennenden  Professor liegt die Verpflichtung 

o b ,  eine zoologische Sammlung zu g r t tn d e n , wofiir die Re- 
g ierung eine ja h r l ic h e  Beisteuer von 1000 Pesos f. auswirft.

*

Noch eine zw eite  S telle  h a t  Prof. Burm eiste r  im Auf- 
t rage  der  Argentinischen Reg ie rung  zu vergeben. W enn  
aber  bei der  ersten die Kenntniss der  speciellen Entomologie 
nur W unsch ist, so gehort  sie bei dieser zw eiten  zur un- 
erlasslichen Bedingung. Nicht a b e r  wie bei je n e r  im g e -  
l e h r t e n ,  systematischen Sinne, sondern im w oh lb ew a n d er ten  
p r a k t i s c h e n ;  Prof. B. v e r la n g t  einen Inspector und A m a 
nuensis bei der  von ihm bereits  begriindeten entomologisehen 
Sammlung in Buenos Aires, einen jungen ,  fahigen und willigen 
Mann, der  sich auf  das Sammeln, Conserviren, Reinigen u. s. w. 
g u t  versteht.  Monatlich wiirden ihm 150 T h a le r  preuss. zu- 
ges ichert ,  auch die Reise solle ihm vergii tet  w erden . Zeige 
er sich in dem angedeuteten  Sinne b rauchbar  und zuverlassig,
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so w erde  ihm die Gelegenheit nicht fehlen, seine S te l lung  mit 
der Zeit nicht unwesentlich  zu verbessern.

*

H err  Prof. Burmeister h a t  H errn  Dr. G ers taecker  und 
mir iiberlassen, nach unserm Erm essen diese Wtlnsehe der  
Oeffentlichkeit zu iibergeben, und w ir  g la u b ten ,  dies am 
geeignetsten durch die entomologische Zeitung zu bewirken. 
Da ich den W in te r  fiber voraussichtlieh im Siiden E u ro p a ’s 
zubringen w erde ,  so ste lle  ich es denjenigen H erren ,  welclie 
auf  die eine oder die andere  der  beiden Stellen reflectiren 
wollen, anlieim, sich brieflich en tw eder  an H errn  Dr. G e r s t 
a e c k e r  (Berlin, A lexandrinenstrasse)  oder  an den entomo- 
logischen Verein in Stettin zu wenden.

Aus meiner personlichen Bekanntschaft mit siidamerika- 
nischen Verhaltnissen und Preisen  ha l te  ich mich iibrigens 
verptl ichte t,  die Herren Candida ten  darau f  aufm erksam  zu 
m achen, dass sie (gerade  wie in N ord-A m erika)  durch das 
anscheinend gegen europaische G ehalt-N orm en liohe Mass der 
in Aussicht gestellten R em unera tionen sich nicht da rube r  
tauschen lassen mogen, dass je d es  Bediirfniss des Lebens, be- 
sonders aber  alles, w as besondren Comfort oder g a r  Luxus 
be tr i f l t ,  in analogem Verhaltn isse  dor t  driiben theuer und 
kostspielig ist. Indessen pflegen die JUnger der edlen E n to 
mologie im D urchschnitte  sich j a  m usterhafter  Massigkeit zu 
befleissigen. Und an h err l ichem , w eitem  Gebiete  zu Explo-  
rationen w ird  es gewiss nicht gebrechen!

Stettin, E nde N ovem ber 1870.

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

Schriften der Gebriider Villa.
(Schluss).

1857. Sulla Monografia del Bombice del gelso del Dott. Cor- 
nalia. — (Giornale dell’ ingegnere architet to  ed agro- 
nomo , anno V, e A tti dell’ Accademia fisio-medico- 
s ta tis t ica , anno XII ,  disp. 6.)

1859. Apparizione di locuste. — (II F o to g ra fo ,  Milano', set- 
tem bre 1859, n. 29.)

„ Di un insetto nuovo cieco trovato  in una caverna  presso



234

Como. — (A tti della Societa geologica, Milano, vol. I ,
fasc 3.)

1860. Sui curculioniti dell’ ag ro  pavese enum erati da l D ott.
P ra d a  -— (A tti della  Society ita liana  di scienze natu- 
ra li, vol. 11, fasc. 1.)

„ - O sservazioni zoologiche du ran te  1'ecclisse di sole del 18
luglio 1860. — (A tti d e lla  Society ita lian a  di scienze
n a tu ra li, vol. II.)

_ S trao rd in aria  apparizione d’ insetti carnivori. — (G ior-
nale d e ll’ ingegnere a rc h ite tto  ed a g ro n o m o , anno 
V III, ed A tti della  Societś, ita liana  di scienze n a tu ra li, 
vol. II.)

1863. A pparizione period ica  della  ca rru g a  com une o melo-
lon ta . (G io rna le  ed a tti della  S ocie ta  a g ra r ia  di
L om bardia, anno 1863.)

1864. Le C antarid i. — (G iorna le  lllu straz ione  ita lia n a , anno II,
n. 17.)

L e Z anzare. — (G iornale 1’A dolescenza, anno 1864.)
1865. C ata logo  de’ L ep ido tte ri della  Lom bardia. — (A tti de lla

Society di scienze n a tu ra li, vol. V II, fasc. 1.)
_ Le F a rfa lle . — (G iornale l’A dolescenza, anno II , n. 10.)
„ Sui C oleo tteri biellesi indicati da E ugenio Sella. — (A tti

della  Society ita lian a  di scienze n a tu ra li ,  vol. IX , 
fasc. 1.)

1867. Riflessioni sugli insetti e nuove osservazion i sui m edesim i
d u ran te  l ’ecclisse del 6 m arżo 1867. — (B ullettino  
O sservatorio  m eteorologico della  co rrispondenza scien- 
tifica di R om a del gennaio 1867, e A tti della  Society 
ita lian a  di scienze n a tu ra li, vol. del 1867.)

„ N otizie sulle c a v a lle tte  o locuste. — (G iornale 11 Giu-
dice conciliato re, n. 7.)

„ G li In se tti Longieorni. — (G iornale II G iudice concilia
to re , n. 7).

1868. C oleop tero rum  diagnoses observationesque repe titae  etc.
— (A tti della  Society ita lian a  d i scienze n a tu ra li, 
vol. X L)

„ Di un in se tto  che dannegg ia  il trifoglio . —  (G iorna le
per le  cam pagne (1 contad i), tom. 1, n. 2021 del 13 
giugno 1868.)

„ R elazione sugli in se tti che devastano  il trifoglio  —
(B ollettino  d e ll’ A g rico ltu ra , n. 24 del 13 giugno 1868.) 

„ Bull’ in setto  d is tru tto re  del trifoglio. —  (G iornale La
L om bard ia , n. 161 del 13 giugno 1868.)

Sulle com parse ed em igrazioni d ’insetti. — (L a Lom 
b ard ia , n. 198 del 20  luglio 1 8 6 8 , e B ollettino  dell’ 
ag rico ltu ra , n. 31 del 1° agosto 1868.)
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„ Com parsa  periodica delle  efimire in Brianza ( riprodotto  
con variazioni). —  (L a  Lombardia , venerdl 28 agosto 
1868, anno II, n. 236.)

1869. Della C a rruga  com une o melolonta. — (Giornale 1’l ta lia  
agricola, n. 8.)

V ereins-Angelegenłieiten.

In der  Sitzung am 1. D ecem ber 1870 w urden in den 
Verein als Mitglieder aufgenommen die f le rren :

O l b o e t e r ,  P as to r  in Mellen bei D ram burg ,
W . v o n  H e d e m a n n ,  K. ostr. Oberlieutenant a. D., 

zur Zeit in H amburg,
C. F. H o e g e ,  P ho tog raph  in Hamburg,
0 .  H e n d e s s ,  E isenbahnbeam ter in Stettin.

W e g en  der von dem Unterzeichneten anzu tre tenden  Reise 
w urden  die nothigen V orkehrungen  more solito getroffen.

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

B i 11 e.

D er U nterzeichnete ,  seit m ehre ren  J a h re n  mit den ein- 
gehendsten  Studien der  Insecten-Em bryologie beschaftigt,  er- 
sucht au f  diesem offentlichen W eg e  die H erren  Entomologen, 
ihm zur E rlangung von M aterial behUlflich sein zu wollen.

E ie r  von Insecten a l l e r  Ordnungen und a l l e r  Grossen 
w erd en  mit Dunk entgegengenomm en w erden. Hauptsachlich 
aber  diejenigen von Ć o leop te ren ,  Hem ipteren ,  O rthopteren ,  
L ibe llen ,  T h y san u re n ,  al ien  L ep idop teren  und von Blatt- 
wespen. N i c h t  g e w t t n s c h t  w erden  D ipteren, Phryganiden ,  
Bom by x m ori ,  G-ryllotalpa vu lgaris ,  T h rip s  cerealium  und 
Apis rnellifica. E ie r ,  die an W asserpflanzen  sich linden, bitte 
ich in nicht zu kleinen G laschen wohl v e rp a ck t  an  mich 
senden zu w ollen ;  Eier, die in der  E rde  oder an Baumen etc. 
sich vorfinden, lassen sich in F ederspu len  befordern.

E s  ist se lbstverstandlich , dass die Sendungen nicht fran- 
k ir t  werden.

Je n a ,  Ende F e b ru a r  1871. Dr. A n t o n  D o h r n .
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B i 11 e.
Die mit mir correspondirenden H erren  ersuche ich liier- 

mit dringend, auf  Briefen und anderen  P ostgegenstanden  meine 
A dresse  g e n a u  anzugeben, da  in le tz te r  Zeit  m ehre re  Post-  
stticke en tw eder  erbrochen w aren  oder g a r  nicht an mich ge- 
langten. W i l h e l m  He  u a c k e r

in O sterw ieck  am H arz,  Kreis H albers tad t .

Anzeige.
Die vielfach gewUnsclite zw eite ,  verbesser te  und vervoll- 

s tandig te ,  zum Studium hochst zweckmassig eingerichtete  Auf- 
lage des S taudinger-W ocke 'schen  Schm etterlingsca talogs ist 
un ter  dem Titel:

Catalog der Lepidoptern des europaischen Faunen- 
gebiets von Dr. S taudinger und Dr. Wocke. Dresden. 
(X X X V III  Seiten Einleitung und 420 Seiten T ex t)  

nunm ehr erschienen und zu haben in Dresden bei Dr. S ta u 
dinger und in der  K. Hofbuchhandlung von H. Burdach.

Bin Auszug un te r  dem T ite l :  Catalogus Lepidopterorum 
Territor ii  Europaei auct.  Dr. S taudinger et W ocke .  24 pag. 
ist g leichzeitig  ausgegeben w orden.

In ltalt:
F r e y :  Schweizer M icrolepidopteren S. 101. S u f f r i a n :  Synonym. 

Miscell. (Hydaticus fascicoll., zonatus, verrucifer). S. 131. K r a u s e :  
M onstrosit. S. 1^5. P u t z e y s :  A m ara indivisa S. 137. D i e t z e :  Eup. 
silenata und trisign. S. 139. A. D o h r n :  P ackard ’s Guide S. 140. 
T i s c l i b e i n :  Hymenopt. (Ichneum on.) S. 155. Z e l l e r :  A nerast,
lo te lla  S. 161. B rem er’s Lepid. O stsibiriens, H artm ann’s Micropt. um 
Miinchen, Taschenberg’s Ent. fiir G artner, R iley’s Report. S. 161. 
Necrolog Ledercr’s S. 179. K o p  p e n :  Libellenziigc etc. S. 193. 
S u f l r i a n :  Synonym. Miscell. (Calos. rapax , Carab. nitens etc.) S. 191. 
D r e c h s e l :  Monstros A ttelabus curcul. S. 205 D i e t z e :  Eupitliecia 
laquearia u Verzeichn. S. 207. K u w e r t :  N octuinen-Koderfang S. 212. 
H o f m a n n :  Gelech. spurcella, Coleoph. clypeiferella S. 219. D o l i r n :  
Erlebnisse S. 223. A ufforderung S. 232 Schriiten der Gebr. Villa 
(Schluss). S. 233. V ereinsangelegenheiten S. 235. Anzeigen S. 235.

Ausgegeben Mitte MiLrz 1871.


