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68. In den Transactions of the  Entom ologica l Society 
of  London 3. Ser. vol. I. 1 8 6 2 — 1864 S. 70 liefert F. W a lk e r  
eine Anzahl neuer F a l te r  aus der  Saunders’schen Sammlung 
in kurzen Beschreibungen. D arun te r  befinden sich aucli 2 neue 
E c p a n t h e r i e n ,  welche beide nur im mannlichen Geschlecht 
beschrieben sind. Nach H errn  W a lk e r  sollen sie neu, wenig- 
stens unbeschrieben und  die Nam en Moritz’sche Sammlungs- 
nam en sein. H errn  W a lk e r  ist en tg an g e n ,  dass d ie beiden 
von ihm beschriebenen T h ie re  schon vor 1858 von H errn  
Dr. Herrich-Schaffer fig. 529 und 530  ais L i c h n o p t e r a  g u l o  
und m o e s t a  fMoritz) public irt  w orden  sind. Herrich-Schaffer 
l ie fer t  von beiden A rten  das $. Das ?  von gulo w eich t  vom 
rj erheblich ab. Das H errich-Schaffer’sche Bild s tim m t mit 
einem Stiick meiner S am m lung; nur ist mein E x em p la r  e tw as 
heller. Das r j  ist viel kleiner und er innert  sehr  an die Euro- 
paische Coenobita. — M o e s t a  is t  von H.-Sch. ebenfalls ganz 
gut abgebildet.

Ich besitze Gulo moesta $, alle drei aus der  Moritz- 
schen Sammlung. Ganz ahnliche Stiicke sah ich bei dem 
seligen Kaden. Beide A rten  w urden  von Moritz als L ipariden 
versandt.

69. Bei der  Sichtung meiner E u c h r o m i e n  land  ich 2 
vom Cap s tam m ende ,  bei mir als F o r m o s a  determ inirte  
E x e m p la re  einer  GJaucopide. In der F auna  von M adagascar
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pi. 11 fig. 3 findet sioh eine leidliche Abbildung der Art. 
Im T ex t  Seite 82 sag t  Boisduval in einer A nm erkung  w ort-  
lich: J 'a i  p re tó  ce tte  espfeee sous ce notri a  M. Guórin pour 
e tre  figuree dans son Iconographie  du Regne animal. C’est 
sans doute par  e r reu r ,  qu'il l 'a  changó en celui d e F o l l e t i i .

W a lk e r  221 No. 26 schre ib l:  F orm osa — S ynonym : Fol- 
letii, lia tte  abe r  die A l t  niclit in N atu r  vor sich. — W a lle n -  
g ren  h a t  in den Heteroceris  S. 10 No. 1 ganz dasselbe C i ta t :  
ausserdem zieht er  an : Delegorgue If. 127 und Guśrin  Mene- 
ville V oyage  en Abyssinie p. 836. Kei Delegorgue bem erk t  
Boisduval nur: Glaucopis Formosa Bdvl. F. de M adagascar,  
und auch Guerin citir t nur Bdvl. und seine Iconographie (bei 
Lefebure).

Im Ganzen h a t  also wohl keiner der Herren  einen Zweifel,  
dass wenigstens Form osa Bdvl. ein berech tig te r  Nam e ist. 
Ich kann  ab e r  zwischen meinen beiden E x e m p la re n ,  deni 
Bilde bei Bdvl. und den Bildern von E u m o l p h u s  C ram er 
197 I), keinen Unterschied entdecken. Da C ram er Tli. 3 S. 8 
auch noch erzah l t ,  dass sein Eumolphus von der Guineaktiste 
s ta m m t,  so w ird w ohl F orm osa Bdvl. gleich Polletii Feist- 
ham el nur ein unberechtig ter Nam e sein. Meine beiden 
Stttcke k am en ,  so viel ich weiss ,  aus Paris .  — Eines w ar  
als Folletii und eines als Form osa bezeichnet. W a lk e r  hat 
noch L e t h e  F abr .  und besonders als Synonym dabei: E u 
molphus. Seine Citate  bei Eum olphus und Lethe kann ich 
nicht einsehen. Sind sie aber  r ich t ig ,  so wiirde die Syno- 
nymie sich wohl folgendermassen ges tal ten:

G l a u c o p i s  L e t h e  Fabr. spec. ins. II. 162. 27. Man
tissa insect. II. 104. 33. Entom. system atica  III. 1. 3110. 35. 
Sphinx adscita E u m o l p h u s  C ram er  3. 8 pi. 197 D. Var. 
S p e r  c h i  u s  C ram er  2. 79 pi. 146 f. 6 (die Tafel fehlt mir). 
Sphinx Z ygaena Lethe Gmel. syst. nat. 1. 5. 2394. 120. Eu- 
chromia L ethe  Iliibn. Verz. 126. 1337. L ethe  W a lk e r  S. 221 
No. 25. F o r m o s a  W a lk e r  S. 221 No 26. Form osa W allen -  
gren H eterocera  S. 10 No. 1. Form osa Bdvl. F au n e  de Madag. 
S. 82 pi. 11 tig. 3. Delegorgue II. No. 127 Folletii.  Guerin 
Mdneville Iconographie du regne animal ins. pi. 84. Form osa  
Guerin bei Lefebure V oyage  en Abyssinie S. 837.

Diese A rt  scheint ubrigens keineswegs iiber ganz Africa 
ve rb re i te t  zu sein. Bei F e re t  und G alinier ist sie nicht er- 
w ahn t.  Riippel ha t  sie nicht m itgebraclit.  Auch Hopffer 
nennt sie nicht in der  P e te rs’schen Ausbeute. Sollte ich mich 
in der  Synonym ie i r ren ,  so w e rd e  ich fttr Belehrung dank- 
b a r  sein.

70. Meine Besprechung seiner Schrift  iiber die Indo- 
Australische L epidopternfauua b a t  H errn  Gabriel Koch in
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F r a n k fu r t  am Main v e ra n la ss t ,  sich brieflich an mich zu 
w enden  und sich noch iiber einige P u n k te  naher  auszusprechen. 
E r  w iinscht,  dass ich seine Mittheilungen publicire. Da der 
W issenscliaft nur m it der  W a h r h e i t  ged ien t ist, das Bekannt- 
w e rd e n  a l te r  Ansichten aber  die r ichtige Erkenntniss des 
besprochenen G egenstandes am meisten fordert ,  so entspreche 
ich seinem W u n sch e  mit Yergntigen und theile mit, was aus 
seinem Briefe fur die Oeffentlichkeit bestimmt zu sein scheint.

H err  Koch bemerkt, zunachst iiber die F aunen : Es scheint 
ein Missverstandniss obzuwalten ,  wenn Sie g lauben, dass ich 
der Ansicht w a r e ,  N ordam erica  besasse eine eigene Fauna. 
Ich bin j a  ganz mit Ilmen e invers tanden , w as pag. 113 rneines 
Buches deutlich zu lesen ist. Yon Baltimore nordlich s timmt 
die Nordam ericau ische ,  Asiatische, Sibirische und Europaische 
F a u n a  ganz (therein, w as ich Alles deutlich gesagt habe  
(Giirtel der  Saxifragen).

Zum Schluss ges ta t len  Sie m ir ,  noch einige an mich 
ger ich te te  F ra g e n  zu beantw orten .

Zuerst fragen S i e , welche Quellen mich veranlassen, 
C b a e r o c a m p a  E r o t u s  nach Ostindien zu verse tzen ,  wah- 
rend dieser ein ach te r  A ustra lie r  sei,  und dann scheint es 
Ilmen niclit ganz richtig  zu sein, dass ich in d e r  C ram er’schen 
Figur 361 G. H. C o r o n e a  die Pieris T e u t o n i a  $  erkenne 
—  iiberhaupt nrochte ich daraus schliessen, dass Sie Teutonia 
G o d ar t  und C oronea fur eine A rt  lialten. Bei C baerocam pa 
E ro tu s  kaun  ich als l i terarischen Nachweis iiber die Heim ath 
Ostindien nur C ram er  selbst auffiihren; denn sein W e r k  ist 
im Ja h re  1779 erscbienen, wo A ustralien noch nicht lange 
aufs Neue en tdeckt und in Bezug der do r t  vorkommenden 
Schm etterlinge dam als ganz gewiss eine te r r a  incognita w ar ,  
was j a  auch sehon sein T ite l deutlich aussprich t:  Papillons exo- 
tiques des trois parties  du monde, l’Asie, l’Afrique et l’Ame- 
rique. Es geh t deutlich daraus iiervor, dass C ram er  noch keine 
Australischen Schm etterlinge gekann t,  beschrieben oder  abge- 
bildet h a t ;  sonst h a t te  er dieses im Titel gem erk t.  Sollte 
indessen diese AulFassung falsch sein, so muss in Indien eine 
mit dem Australischen E ro tus sehr  iibereinstimmende Sphinx 
vorkom m en, w elche C ram er  als E rotus bestimmte. 1st dieses 
L e tz te re  der  Fall ,  so muss das Australische T h ie r  einen neuen 
Kamen erhalten .  Boisduval h a t  den Ostindischen F’a l te r  von 
dem A ustralischen trennen zu miissen geg laub t und Letzteren 
als S a p o r  bes t im m t,  wie H err  Maassen in E lbe rfe ld ,  ein 
sehr bedeutender K enner und Besitzer einer grossen Samm- 
lung exotischer S c h m e tte r l in g e ,  mir sag te  und noch sp a te r  
hinzusetzte: auch Herr W alleng ren  unterscheide den ludischen
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vom Austra lischen  und habe L etz te ren  als E r o i d e s  be- 
s t im m t; E r a s  Feis tham el kenne ich nicbt.

F e rn e r :  Bei P ieris  teu ton ia  God. unterschreibe  icli mit 
grosser F rac tu rsch rif t  nocli einmal A l le s , w as  ich p. 42  ge- 
sag t  habe, und luge zur U eberzeugung die Unterscheidungs- 
kennzeiclien zwischen Teu ton ia  God. und Coronea God. hier 
nocli hinzu. C ram er ’s fig. 361 G. H. ist eine dunkel gefa rb te  
V a r ie ta t  von Teutonia  aus dem nordlichen, sogenannten tro- 
pisclien Australien, w elche  aus schon oben angegebenen  Griin- 
den C ram er  auch nicht aus Australien  e rh a l ten  haben  kann ,  
und wozu er j a  auch J a v a  und S am arang  als Fundorte  nennt. 
B isher  erh ie l t  ich so dunkel gefa rb te  V ar ie ta te n  nur in weib- 
lichen E x em pla ren  aus Queensland (B risbane ,  Rockham pton  
und P o r t  Denison). U ebe rgange  in m ehr oder minder dunkler 
Schat t irung  kommen schon am C larence r iv e r  v o r ;  doch habe 
ich auch solche Zwischenglieder  immer nur unter W e ib e rn  
gefunden. Ob es auch so dunkel gefiirbte Manner g ieb t ,  ist 
mir n icht bekannt. Mannliche E xem pla re ,  so hell und ofters 
nocli weisser als die Lucas’sehe Figur PI. 2 8 ,  erhie lt ich in 
A nzahl aus der Gegend von Sidney. Teutonia kann do r t  nicht 
selten sein, w ie Donovan g laub te ;  denn ich erhie lt  sie bei j e d e r  
Sendung in Anzahl. Schon in der Grosse und im Umriss des 
Fliigelschnitts unterscheiden sich die dunkel var i i r ten  5  der 
Teutonia m erk l ich  von Coronea —  le tz te re  sind stets kleiner. 
A uf  der  O berseite der  Unterfliigel z ieht bei Teutonia die breite  
schw arze  Saum binde bis zum Innenrandw inkel (siehe C ram er’s 
verrneintliche Coronea 361) ,  w ahrend  bei Coronea diese Binde 
gegen den Innenrandw inkel (un teres  F lugeleck) abnimmt und 
in der  zw e iten ,  le tz ten  Zw ischenze lle  nachst  dem Flugeleck 
des Innenrandes fast ganz verschw indet (siehe C ram er’s ach te  
Coronea 68). A m entschiedensten weichen beide Arten au f  
de r  U nterse ite  ab. — Bei Teutonia gehen die vielen hellen 
und weissgrOnlich sehatt ir ten  F lecken  und Zeichnungen in 
C hrom gelb  i iber ,  w a h re n d  bei C oronea die Zeichnungen nur 
sehr verm inder t  vo rkom m en,  ganz anders geform t sind und 
sicli alle m ehr ins O rangegelbe  inischen. Bei Teutonia zieht 
zwischen dem gefleckten F lugelsaum e und der Basis eine 
deutliche helle F leckenre ihe  quer liber die UnterflUgel (siehe 
C ram er’s verm eintl .  Coronea 361 und Lucas pi. 28 Teutonia), 
w elche  bei Coronea ganzlich fehlt  (siehe Cram . 68). Gewohn- 
liche helle E x em p la re  der  Teu ton ia  aus N ew -South-W ales  
beseitigen am evidentesten  alle  Zweifel und lassen nicht 
einmal eine verw andtschaftl iche  S tellung zwischen beideu 
A rten  zu.

Soweit H err  Koch. Ich selbst kann zur Aufklarting  nur 
wenig beitragen. W alle n g re n  giebt selbst zu, dass sein Ero*
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toides Sphingi Eroto quam maxime affinis et forte mera ejus 
varietas sei, Wien. ent. Monatschr. IV. S. 43 No. 44. W arum  
und worin das Thier von der Type Cramer’s abweicht, finde 
ich niclit und kann ich nicht aufklaren. Das Eras-Bild ist 
kleiner und nicht viel w erth ,  aber immerhin unzweifelhaft 
Erotus. Meine beiden aus Neuholland stammenden guten 
Stficke haben eine Eigenthiimlichkeit. Die Palpen stehen 
vor und sind ahnlich wie bei unserer Eupborbiae gebildet 
und behaar t ,  doch sind sie mehr verrundet. Oben, also 
scheinbar auf der Stirn vor den Augen, nicht dahinter, wie 
das Bild des Eras  falschlich zeigt, stehen zwei Punkte , die 
ich mit der Lupe als die nackten Spitzen der Palpen zu er- 
kennen glaube.

Sonst stimmt das Tliier in seiner ausseren Bildung mit 
dem Genus Sphinx am besten ttberein, von dem es zu trennen 
ich keinen geniigenden Grund finde.

Den Koch’schen Bemerkungen fiber Teutonia kann ich 
thatsachlich Nichts hinzufiigen, da ich aueh heute keine Co- 
ronea besitze und das $  von Teutonia nicht kenne. Ein S 
von Teutonia erhielt ich nachtraglich vom Cap York, also 
aus dem von Koch auch erwahnten sogenannten tropischen 
Australien. Es zeichnet sich durch geringe Grosse, sehr viel 
Weiss und sehr helles Gelb aus.

71. Nachdem Herr Hopffer in der Zeitung allerlei No- 
tizen fiber die Bande 2 und 3 der Felder’schen Novara-Reise 
gebracht h a t ,  kann ich eine allgemeine Besprechung unter- 
lassen. Die Bilder sind mustergfiltig, von Geyer’s Meister- 
hand, und der Text vortrefflicb. Bei dem Vergleich mit den 
verschiedenen Sammlungen wird sich indess nocli Manches 
nachzutragen finden. Wenn auch meine Vorrathe gegen die 
Felder’sche Sammlung und die Sammlung des Berliner Mu
seums hochst unbedeutend s ind , geben sie doch auch Anlass 
zu mancher F rag e ,  die hier zu erortern im Interesse der 
Wiseenschaft nicht unzweckmassig erscheint. Ich lasse daher 
folgen, was ich zu den einzelnen Arten zu bemerken oder 
zu fragen babe. ^

Bd. II. Taf. XXII. fig. 7. 8 bildet Felder das $  einer 
L e p t a l i s  h y p o s t i c t a  ab. E r  verweist im T ext S. 142 auf 
Wien. ent. Monatschrift V. 77. Dort, wie hier, ist indess nur 
das $  beschrieben. Ich besitze den aus Tarm a in Peru stam
menden <J, dessen Unterseite fiber seine Zusammengehorigkeit 
mit Hyposticta nicht den mindesten Zweifel lasst. E r steht 
der Leptalis Lycosura Hew. IV. 18. 20 sehr nahe, welche 
auch vom oberen Amazonenstrom stammt.

Die Oberflfigel sind blauschwarz; am Innenrande steht 
ein ziemlich grosser weisser Fleck darfiber, schiel nach dem
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A ussenwinkel ein k le ine re r  F leck in Zelle  2, ein ganz kleiner 
F leck  in Zelle 3. Nach oben begrenzt die M iłtelrippe alle 
3 Flecke. N ahe  am V o rde rrande  s teh t  n ah e r  der  Spitze ais 
der  W urze l  ein weisser t rapezfo rm iger  F leck ,  mit der kiirze- 
sten Seite nach unten. Diesen F leck  zerschneidet die schw arze 
Subcostale der  Lange nacb, gabelt  sich nahe  an seinem obe- 
ren  R ande  und en tsendet ein dunkies ,  halbm ondform iges 
H akchen nach Innen (die die Mittelzelle schliessende Quer- 
r ippe). N ahe  der Spitze  s te h t  noch ein kle iner weisser 
Fleck.

Hinterfliigel weiss, A dern  schwarzlich. N ahe  der  W urze l  
ist Mittelzelle und Zelle  2 grau  bestaubt.  Am Aussenwinkel 
beginnt scbmal eine schwarze B indę ,  die an d e r  Mittelzelle 
diese e rre ich t  und dann nach dem Innenwinkel w ieder  schma- 
ler w ird . Zelle  1 und 2 sind iiber der  schw arzen  Bindę s ta rk  
g rau  bestaubt.  Die Unterse ite  wie bei F e ld e r ’s F igu r ,  nur 
ist  bei dem w eiss ,  w as bei dem $  gelb is t ,  und das 
D unkelb raun  m ehr verbreite t .  — Die Vorderfliigel des sind 
noch spitzer ais bei Lycosura Hew.

H err  P lo tz ,  dem ich eine Zeichnung mittlie ilte,  nannte 
die A r t  P a p p a .  U nter  diesem Nam en ba t  eie Herrich- 
Schaffer in seinem P rodrom us aufgefUhrt, sie jedoch nach 
meinem Bilde ganz richtig ais zu hypostic ta  gezogen. 
D am it  bin ich ganz einverstnnden. Der N am e P ap p a  ist der 
j i in g ere  und ha t  h inw eg zu fallen.

A n m e r k u n g .  H ypostic ta  ist vor Kurzem von He- 
witson exot. butterfl.  Ill ,  Lief. 73 L eptalis  V. 32. 33. 34 ais 
L y g d a m i s  abgebildet.

Taf. X X III .  fig. 8 E u t e r p e  C o r c y r a  habe ich ebenfalls 
von T arm a.

8. 169 No. 151 P i  e r  is  P e r i c l e a .  W e n n  das von H e n n  
F e ld e r  beschriebene Tliier ein $  ist und nicht ein o , ein 
I r r th u m ,  der  leiclit moglich w a re ,  so ist es identisch mit dem 
Stett .  Zeit.  1869 von Herrich-Schaffer pag. 76 No. 45 tab. 1 
lig. 4 e rw ah n ten  Th ie re ,  welches Herrich-Scbafi'er E x o t e u l l .  
1 No. 103 sehr gu t  abgebilde t  hat.  Die Zeichnung der  Oberseite 
lasst mir  kaum  einen Zweifel,  dass dieses Thier zu einer Art 
gehort ,  deren  ich vom Cap Y ork  besitze. Das rj hat nur 
die Unterse ite  der  Hinterfliigel gum m igultge lb  mit helleren 
Rippen. Die R andbinde zeigt unten die beiden weissen Fleck- 
chen der Oberseite. Das (J ist dann von Boisduval Sp. 
gśnćr.  S. 477  als L anassa  ltingst beschrieben; dass bier das 
Gelb als ja u n e  d ’ocre bezeichnet ist, ist wohl nicht von Ge- 
wicht. D er  Name P eric lea  g eh o r t  dann  un te r  die Synonyme. 
In  meiner Sammlung h ab e  ich schon seit langerer  Zeit das 
Th ie r  als Lanassa  bezeichnet.
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Taf. X XIX. Die A r h o p a l a g r u p p e  ist in meiner Samm- 
lung nur  durcli 3 A rten  vertre ten .  F elder  und Hewitson 
stelien eine Menge A rten  auf, iiber dereń V alid ita t  ich unter 
den eben erw ahn ten  Umstanden kein Urtheil liabe. E inzeine 
scbeinen febr  abzuandern.

Ich erbie lt  2  P a a r e  von ein und derselben A rt  ais 
A r h o p a l a  P h r y x u s  Bdvl. vom Cap Y oik ,  von denen jedes 
Stiick unten verschieden gezeichnet ist; sie w erden  wobl zu 
A r a x e s  F e ld e r  3. 4. 5 gehoren. P h ryxus  Bdvl. ist bekannt- 
lich nicbt mehr zu eruiren, weil das tvp ische E xem pla r  ver- 
loren ging (Hewitson P rodrom . Am blypodien  2 6 ) ,  so daes 
Hewitson P h ryxus  zu seiner A n t l i o r e  fig. 21 22 zieht.

Taf. XX X. tig. 12. 13. D a n i s  C ram er  70 E. F. g laube 
ich in beiden G esehlechtern  zu besitzen. Mein -? h a t  keine 
Fiih ler und ist abgeilogen, so dass sich iiber dasselbe Nicbts 
m ehr sagen l a s s t , ais dass es der  F e ld e r ’schen F igur 12. 13 
selir nahe kommt. Das rj ist selir vvobl e rha lten .  Von Danis 
F e lder  trenn t  es das Fehlen  der  Scliwanzchen. Von Danis 
C ram er  w eich t es aber ebenfalls in folgenden P unk ten  ab : 
1. das Blau ist oben so verb re ite t ,  dass nur schmale B ander  
a l le r  4 Fliigel sehw arz lich  sind; 2. T h o ra x  und Abdomen 
siud hellb lau ;  3. das W eiss  auf den Vorderfliigeln ist au f  
eineu keilformigen, mit seiner schmalen Seite am innenrande  
aufsitzenden F leck  b esch ran k t;  4. au f  der  U nterse ite  der
Vordertliigel ist das Hellblau nicht bis zum Innenrand ver
breitet,  wie auf Cram er 's  Bild. G odar t  Encycl. 578 Eryc,. 66
Danis ha t te  einen aus B a w a c k ,  der  von C ram er’s Bild
nichts A bw eichendes  geh a b t  zu haben schein t ,  vor sich. 
Boisduval (Sebae  S. 39 F. de l’Ocean pacifique) scheint nicht 
nach der  N atu r  zu beschreiben.

Taf. XXXI. fig. 23. 24. S p u r i u s  ist w oh l eigene A rt  und 
kaum Localform von Dolylas. W enigstens besitze ich zu F e ld e r ’s 
Bild ein selir wohl e rha ltenes  $. Dasselbe h a t  am V orderrand  
w eniger  helle Bestaubung, und das hellbraune Feld im Mittel- 
raum d e r  Vordertliigel felilt ganzlich. Der Baum  desselben ist 
dunkelbraun . Das V aterland  meines Stiickes ist mir unbekannt.

Taf.  X X X I. fig. 15. P a u p e r a  sfeht allerdings dem 
Hemon C ram er  selir nahe. Ich  babe ein ^  von B io ,  dem 
die Scliwanzchen fehlen — sie sind vielleicht abgestossen. 
In den Zeichnungen zeig t mein Stiick nur  eine vollig unbe- 
deu tende Abweichung, w elche sich durch das G eschlecht er- 
k la r t :  die auf dem Hinterflugel der  W u rze l  zunachst s tehende 
Querlinie ha t  bei F elder  eine fleckformige Stelle am Vorder-  
r a n d e ;  diese L in ienerw eite rung  felilt meinem Stiick. — Hemon 
C ram er  ist sehr  nahe darnit verw and t .  Acmon steht ent- 
fern ter .  Meine beiden sehr frischen Acmon-StUcke s i n d ^ ^ ;
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das V kenne ich nicht. Von Hemon habe ich 3 StUcke, die 
aber auch nur (J zu sein scheinen.

Taf. XXXIII. T a j g e t u s  fig. 19 habe ich vom Cap York.
Taf. XXXVI. 18. 19. P u n c t a t a .  Von dieser Art erhielt 

ich nachtraglich welche einander vollkommen gieichen,
von Rio; meine Castanea ist eine vollig verschiedene Art.

Taf. XXXVIII. 19. 20. 21. 22. H e l i o d e s .  Ich besitze 
ein hierher gehoriges (J, welches indess doch abweicht. Die 
Oberseite gleicht dem Bilde. Nur tre ten  die Adern dick be- 
schuppt und dunkel hervor. Die Unterseite weicht erheblich 
ab. Bei meinem Stiick steht namlich am Vorderrande der 
Hinterflugel der rothe Fleck in derselben Form und Grosse 
wie oben und ist nur heller; der rothe Wurzelfleck aber 
fehlt. Ziemlich in der Mitte wird der ro the Vorderrandfleck 
von einer schwarzen Rippe getheilt, von welcher 2 ganz 
gleiche schwarze Aeste nach dem Vorderrande gehen Das 
Abdomen ist ganz schwarz, nicht roth.

Theil III. Taf. 48 fig. —. C e t h o s i a  C y d a l i n a .  Ich be
sitze vom Cap York einen mannlichen Falter, den ich hierher 
ziehen mochte. Ich halte ihn indess auch ftir identisch init 
Chrysippe Donovan Ins. of New-Holland 24. 1. Boisduval 
F’aune de l’Oc. pacif. 110 zieht die Abbildung zu Chrysonoe 
God. Cramer 62 A. B. ist meines Erachtens ein rohes Bild 
dieser Art.

Taf. 51 fig. 1. D o l e s c h a l i a  a u s t r a l i s .  Ich besitze 
ein sehr wohl erhaltenes cj vom Cap York, das man mir unter 
diesem Namen zusandte. Ich halte diese australische Art ftir 
das <$ von Polybete Cramer 234 C. D. Das Cramer’sche 
Bild zeigt in dem Schwarz der Spitze noch einen hellen Fleck, 
welcher das $  kennzeichnet. Die Unterseite stimmt trefflich 
zu Felder's Figur. Mit Recht vielleicht zieht Cramer auch 
noch 235 C. D. als zu seiner Polybete. Diese Figur hat 
nur eine ausserst dunkle Unterseite, die indess wohl nur eine 
Varietat oder Localform sein konnte. Nach dem Text stammt 
dieses Stiick von Amboina.

Taf. 52 fig. 11. 12. F a u n i a  P o m o n a .  In meiner Samm- 
lung befindet sich eine unter dem Namen F a u n i a  D o l o r e s  m. 
eingereihte A rt ,  welche auf der Oberseite ganz der fig. 11 
gleicht. Die Unterseite weicht indess darin ab ,  dass die 
Hinterfliigel keine Augen haben, sondern einfach grau sind.

Taf. 57 fig. 1. A p a  t u r a  G r i s e l d i s  Felder. Nach der 
entom. Wien. Monatschr. 17. 117 No. 120 vom Rio Negro. 
— Ein mit Felder’s Bild genau stimmendes cj habe ich vom 
Chanchomayo (Peru).

Fig. 6. Ac c a .  Leider fehlen auf dieser Tafei viele 
‘U n te rse i te^  so aucli die von Acca. Ich erhielt ein $  aus der



245

Umgegend von Rio Janeiro durch directe Sendung; das V ater- 
land wird dam it unzweifelhaft sein. Das $  weicht von dem 

nur sehr unbedeutend ab : 1. es ist etwas grosser; 2. die 
hellbraunen Randbinden sind nicht so scharf; 3. die helle Binde 
der Oberflligel ist fast ganz ockergelb, nur Zelle 1 und 2 sind 
weiss. Uebrigens besitze ich noch ein Stiick, w elches zwischen 
Acca und Griseldis die Mitte halt.

Taf. 60 fig. 2. N y m p h a l i s  M o e r i s  Felder ist Paphia 
Stheno m ihi, d ie , wie ich mich tiberzeugt habe , ebensowohl 
in der G rosse, wie in der Farbung der Unterseite erheblich 
variirt. Leider feblt bei Felder die U nterseite. Ich erhielt 
ein zweites grosseres Stiick vom Chanchomayo.

Fig. 3 P y r r h o t h e a ,  fig. 4 T i t a n .  Ein in meiner Samm- 
lung befindliches rj ha lt genau die Mitte zwischen beiden. 
Es ist fast so gross als T itan , hat in der Spitze der Ober- 
fliigel die Zeichnung von Titan, dagegen nur bis Zelle 4 ; die 
unteren schw arzen Stellen fehlen, ebenso fehlt die dunkle 
Strieme auf den HinterflUgeln. Hierin kommt das Ex. mehr mit 
P y rrho thea  iiberein. Sollten nicht alle diese Thiere zu R h y -  
p h a e a  Cram er 48 G. H. gehoren? Sicher ist freilich bei der 
R ohheit des C ram er’schen Bildes nicht zu urtheilen. Mein 
StUck stam m t vom Chanchomayo.

Taf. 64 fig. 2. M o r p h o  I p h i c l u s .  Diese A rt scheint 
eine besondere locale Form am Chanchomayo zu haben. Ich 
sah von dort viele gleiche Stticke beider G eschlechter, von 
denen ich eins vor mir habe. Yon Herrn F elder’s Bild w eicht 
es in folgenden Punkten ab. Felder h a tte  (W iener entom. 
M onatschr. VI. 423) einen Mein StUck scheint ein $  zu
sein. I .  VorderflUgel viel sp itzer; das ganze Thier ist grosser 
als F elder’s B ild; 2. auf F e ld er’s Bild sind die Hinterflugel 
weniger scharf gezackt; 3. mein $  hat weniger B lau, und 
dieses ist m atter; 4. die Unterseite ist viel dunkler.

Taf. 70. fig. 10. N e t r o c o r y n e  R e p a n d a  =  G o n i l o b a  
V u l p e c u l a  m. Ent. Zeitung.

Taf. 71. fig. 11. B o i s d u v a l i i .  Ein anscheinend zu dieser 
A rt gehoriges StUck habe ich vom Cap York.

Taf. 72 fig. 5. A u g i a d e s .  2 fast um die Halfte kleinere 
Stucke habe ich vom Cap York.

Taf. 74. E p i p h a n e u s  habe ich ebenfalls — mein StUck 
stam m t, w ie ich g laube, von Kaden und aus T ovar von 
Moritz.

72. Den sich mit Exoten beschaftigenden Lepidoptero- 
logen wird die Fauna Californien’s meist bekannt sein, welche 
Boisduval 1852 publicirt hat. 1869 ha t Boisduval eine zweite 
verm ehrte Auflage davon erscheinen lassen. Sie fUhrt den 
T ite l: Lepidopt£res de la Californie par le Dr. Boisduval —
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Bruxe l l e s  —  Pa r i s  1869.  Im  e rs t en  Abscl ini t t  w i e d e rh o l t  
Boi sduva l  k u r z  seine f r i iher e  A l b e i t ,  im zwe i t en  b r i ng t  er  
e inen r e ch t  r e i chha l t i gen  Nac l i t rag .  Die V o r r e d e  v e r b r e i t e t  
sich t tber L o rq u i n ’s sp a t e r e  Keisen und Samm lun gen .  Lo r-  
qu in  h a t  Ca l i f orni en  in seiner  ganzen  Au sd eh n un g  von den  
J ag dg r t i n de n  de r  A pa eh e n  bis nacli  S on o r a  du rc hzo gen  und 
in de r  T h a t  e ine  sehr  ht lbsche Anz ah l  A r t e n  zu sa m m en g eb r ac h t .  
E r  ist z w a r  i nzwi schen  w ie d e r  nach  F r a n k r e i c h  zu r i i ckgekeh r t ,  
h a t  aber ,  w ie  w i r  bei  dieser  Ge l egenhe i t  evf ah ren,  a l s  muth i -  
g e r  und  fleissiger F o r s ch e r  Th e i l e  von China ,  S i am,  Man i l a ,  
Ce l ebes ,  Ambo ina  s a m m t  den  Ar ru - In se ln  du rch f o r s ch t  und 
die f r anzos is chen  S am m lu ng en  mi t  den p r a ch tv o l l e n  A r t en  
j e n e r  G e ge n de n  ber e i che r t .  Bdv.  k l a g t  z w a r  s eh r  dar i iber ,  
dass  L o rqu in  im ma la y i s che n  Arch ipe l  u nm i t t e l b a r  h in t e r  
S e m p e r ,  B e rn s t e in ,  Do le seha l  und W a l l a c e  j e n e  G e gen den  
be sucht  ha b e ,  so das s  ihm vie l e N ov i t a t en  w e g g e n o m m e n  
w or d en .  D e r  l e t z t e r e  U m s t a n d  w i r d  in den  A ug en  d e r  Na tu r -  
fo r s che r  L o r qu in ’s Ve rd i ens t  ab e r  w o h l  k aum  sc h m a le rn ,  wenn  
e r  auch  p ecu n i a r  ins G e w i c h t  f al len  mag.  Lorquin ' s  le tzte  
ca l i fo rn i sche F o r sc hun ge n  k b n n e n  h ie r  nat i i r l ich im Detai l  
n ich t  au f geza ld t  w e r d e n ;  sie be s t a t i gen  a b e r  d ie  von Koch  
und mi r  w ie de rh o l t  au sg es p ro eh e ue  Ans ich t ,  dass  Cal i fo rn ien ,  
wen ig s t ens  d e r  N or de n ,  mi t  eu ropa i s chen  F o rm e n  und A r t e n  
fa s t  ausschl iess l i ch  bev i j l ke i t  is t  I n t e r e s san t  ist  un t er  Ande-  
r em ,  dass  die ga nz e  P ap i l i o n en g r u pp e  M a c l i a o n ,  H o s p i t o n ,  
A l e x a n o r ,  X u  t h u s ,  A s t e r  ia - s ,  S a d a l u s  und Z o l i c a o n  
a u f  Umbe l l i f e r en  l eb t  und  nur  d i ese r  FIau]) tfauna ( E u r o p a ,  
A s i e n ,  N o r d a m e r i k a )  a n g e h o r t .  Lo rqu in  fand auch  noch 
P a r n a  s s i u s  C l o d i u s  Men.  in Cal i forni en .  Die P a rn a s s i e r -  
G r u p p e  i s t  fur den  T h e i l  de r  F a u n a ,  dem N o r d a m e r i k a  a n 
g e h o r t ,  auch  typi sch.  De r  a s i a t i s ch en ,  au s t r a l i s c he n  und  
a f r i k a n i s c h en  F’au na  fehl en  die P a rn a s s i e r  ganz .

Von P i e r i d en  ist  P r o t o d i c e  Bdv.  Lee.  bis Ca l i f orn i en  
ve r b r e i t e t ;  sie und N i n o n i a  Bdv.  sche inen  in Cal i forni en  
unsr e  D ap l i d i ce ,  d e r  sie s e h r  ua h e  s t eh en ,  zu e rs e t zen .  
N a s t u r t i i  und  R e s e d a e  e r i nne rn  an  N a p i ,  J b e i i d i s  an 
K a p a e ;  A u s o n i d e s  h a l t  Bdv .  s e lb s t  fiir Ausoni a ,  s t a t t  d e r en  
be ka n n t l i c h  in K a m t s c h a t k a  und  am  A m u r  T a g i s  f l iegt  
(Men.  En um .  und  Amurf . ) .  Men. h a t t e  Auson ia  auch  s chon 
aus  Cal i fornien.  A n g e l i n a  i s t  de r  C a r d am i n es  v e r w a n d t .  
End l i ch  f l ndet  s ich E u r y d i c e ,  zu de r  nach  B d v ’s. An s i c h t  
W o s n e s e n s k i i  Men. g e h o re n  soli.

T e r i a d e n  fehl en  —  ode r  s ind n i ch t  aufge funden .  L y -  
c a e n i d e n  s i nd  in M eh r za h l  d a ,  a l l e  von eu rop a i s ch em  H a 
b i t us  —  a l l ein  a n d e r e  A r t e n ,  als  in Eu ro pa .

D ie  E r y c i n i d e n  A m e r i k a ’s fehl en g a u z ,  nur  e ine  un-
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se re r  Lucina nahc  ve r wand te  Art ,  L e m o n i a s  M o r m o  Felder ,  
lindet sieli. Bdv. mach t  aus ihr eine neue Ga t tung  C f i r y s o b i a .  
Fe lde r  ha t  Mormo,  die dem Epulus  Hbn.  D a l ie  stelit ,  nacli- 
t ragl ich (Band 2 tab.  37 tig. 1 5 — 16 der  Novara -Schmet te r -  
l inge) abbi lden lassen.

Die M e l i t a e e n - G r u p p e  zalilt 12 den Europaern  ganz 
al inliche Th ie re ;  A r g y n n i s  sind 9 aufgefi l l i r t , V a n e s s a  2,  
S a t y r  i 2 ,  S e s i e n  3 ,  M a c r o g ł o s s e n  2 ,  D e i l e p h i l a  2, 
da ru n t e r ,  wie ich das frflher schon behaupte t  h a t t e ,  G a l i i ,  
die Har ri s  unnutz Chamaener i i  na n n t e ,  1 S p h i n x ,  1 S m e -  
r i n t h u s  und 6 A g a  l i s t e n ,  dereń Type Octomaculata  zu 
sein scheint.

Die Z y g a e n e n  und S y n t o m i d e n  der  al ten W e l t  fehlen. 
Dies ist ein nicht  misszuvers t ehender  Belag dafUr, dass beide 
Faunen  schon sehr  lange get renn t  sein milssen. Die Zygaenen-  
Gru p p e  ist  auch in den Amurlandern , mit  denen de r  letzte 
Zusammenhang  bes tanden haben ko n n t e ,  schon sehr  be- 
schrankt .  Datur  t r et en  zur E inle i tung der  zahl losen hierher  
gehor igen st tdamerikanischen Mischformen,  C t e n u c l i  a - A r t e n  
auf. F e rn e r  finden sich 5 L i t h o s i e n ,  1 C a l l i m o r p l i a ,  
2  N e m e o p h i l a  aus der  I ’l antaginis-Verwandtschaf t  und auch,  
wie diese,  in den Bergen heimisch, 4 C h e l o n i e n ,  2 E c p a n *  
t h e r i e n ,  4 A r e t i e n ,  3 P h a e g o p t e r a ,  3 B o m b y c e s ,  
1 L a s i o c a m p a ,  1 S a t u r n  i a ,  1 T e l e  a ,  2  H e p i a l u s ,  
1 D i c r a n u r a ,  2 C l o s t e r a ,  G l u p h i s i a  c r e n a t a  (neu ais 
Ainer ikaner in)  und A l a s t o r  g i b b o s a  Sm. Abbot  82.

Die Listę de r  Eulen ist in i iberraschender  W e ise  die 
unsr ige,  so dass ich mir  nicht  ver sagen  k a n n ,  sie wórt l ich 
liier mitzutheilen.

Brephos  Californicus,  M e l a n i s . — Agrot is  malefida,  jaculi -  
f era,  an ne x a ,  saucia ,  exc la mat ion i s , fumosa,  t r i t i c i ?, ravida.
— Ńoctua t r i angu lum,  plecta.  — P las tenis  subtusa.  — Go- 
nop te ra  l ibatrix.  — H ad en a  pisi ,  Protea .  — Ph logo pho ra  
me ticulosa ,  lucipara.  — Cucull ia Asteris.  — Monogona Hor-  
mos Hub.  — Abros tola ur t icae?  (wohl  urentis Gn.). — Plusia 
f estucae,  quaestionis H., ni Hubner .  — Boiina cinis, jucunda.
— Syneda g ra p h ic a ,  l imbolaris.  — Anthoec ia  r i vu losa ,  Ja -  
g u a r a n a ,  tube rcu lum,  bina. —  Acontia candefac ta ,  diplaga,  
Cerintha.  — Eras t r i a  olivula.  — Dras te r i a  convalescens,  
Erech thea .  —

Von Spannern enthal t  die Listę keine europaische Art ,  
aber  4 E n n o m o s ,  3 B o a r m i e n ,  1 S y n c h l o r a ,  3 A c i -  
d a l i e n ,  1 M a c a r i a ,  5 T e p h r o s i a ,  1 S e l i d o s e m a ,
1 A s p i l a t e s .  Hierzu mogen mir  noch folgende Bemerkungen
ges ta t te t  sein.

Im AUgemeinen s t immt z w a r  diesel'  Faunenbes tand  mit
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dem Osten N ordam erikas,  doch keineswegs ganz. Nicht nur 
unter den T agschm etterlingen  finden sieli e rheb liehe Abwei- 
chungen ,  sondern auch un te r  den Heteroceren. Noch sind 
wolil freilich die Forschungen nicht von der  A r t ,  dass man 
den Faunenbestand  geradezu  ais fests tehend ansehen kann. 
Im Ganzen ab e r  kann  man doch schon sagen, dass Californien 
mit Sibirien und den Am ur-Gegenden melir iibereinstimmt, ais 
der  Osten der am erikan ischen  F re is taa ten  m it W est-E uropa .  
Der Zusam m enhang  der  Faunen ist also anscheinend zwischen 
Californien und den Amurgegenden viel sp a te r  aufgehoben, 
ais zwischen den ostlichen Theilen A m erika’s und Europa 's .  
Die noch vorhandenen  Faunen-Bestande deuten  an ,  dass in 
le tz te re r  R ich tung  der  Zusam m enhang  m it N ordam erika  tlber 
die canarischen Inseln ,  M adeira ,  N o rd a fr ik a ,  Spanien und 
F ra n k re ich  bes tanden haben mag. Auf diesem W e g e  mischen 
sieli heu te  die P roduc te  beider W elttheile .  W enn  der  Ver- 
bre itungsw eg  iiber K am tsch a tk a  und die Aleuten nacli Ca li
fornien w eniger  kenntlich  in den Zwischengliedern  ist, so h a t  
das  seinen Grund  w ohl darin , dass die Inseln mit ihrem  heu- 
tigen Clima den L ep idopteren  die Bedingungen einer w eiteren  
Existenz nicht geboten haben. Friiher  mogen die Inseln ein 
besseres Clima gehab t haben.

W enn  ich s a g te ,  dass Californien den A m urgegenden  
n ah e r  s teh t ,  ais der Osten A m e r ik a ’s den europ&ischen Kiisten, 
so habe ich nam entlich  die P a rn ass ie r ,  P ie r id e n ,  Coliaden 
und M elitaeen im A uge —  endlich die i iberraschende Liste 
der  Eulen. Am wenigsten lege ich W e r th  au f  die t r a g e  und 
sonst deshalb  w ich tige  L i b a t r i x ,  sie kann le icht im porti r t  
se in ,  da  der  S chm ette rl ing  lange lebt und in dunkle  K aume 
sich vers teck t ,  also in SchifFen mit nacli A m erika  gekom m en 
sein konnte. G l u p h i s i a  C r e n a t a  und A s t e r  i s  fielen mir 
m e h r  auf. Beide sind meines W issens  keine besonders bedeu- 
tenden Flieger.  C rena ta  kann mit Pappeln  im porti r t  sein, 
Asteris  indess kaum . — Sie leb t  doch wesentlich an Solidago, 
w ohl also auch an  deren am erikan ischen  Arten. Sie ist 
sicher als e ingeboren anzusehen. A usserordentl ich  auffallig 
ist m ir  das F eh len  der  C a t o c a l e n  in Californien, an  denen 
A m er ika  so re ich  ist. Indess kann  h ie r  wohl noch manche 
nicht gefundene A r t  vo rhanden  sein. A m erika h a t  im Osten 
eigenthUmlich die schwarzfliigligen B'ormen L a c r y m o s a  Gn., 
E p i o n e  Dr., I n s o l a b i l i s  Gn., V i d u a  Abb. und D e s p e 
r a t a  Gn. Am A m ur begegnet m an schon einem ahnlichen 
T h ie re  ( L a r a  B rem er Amurf. 4. 13),  das  indess noch B&nder 
hat. Am A m ur findet sich ab e r  auch eine der  C o n v e r s a  
n ahe  s tehende  A r t  ( O b l i t e r a t a  Men. Enum. tab. 17 fig. 3). 
In den Verein ig ten  S taa ten  erscheinen eine Menge A rten  mit



249

gelben  Hinterfliigeln. Im Siiden und Siidosten finden sich s ta t t  
dev Catoealen  die Achaen. W e n n  Californien keine Cato- 
ca la  h a t te ,  w a re  das  ein hochst m erkw iird iger  U m s ta n d , da  
A r ten  dieser G attung  ringsum wohnen. Nach W a lk e r  h a t  
Mexico eine A rt  mit ro then  Hinterfliigeln ( E l e c t i l i s  W a lk e r  
S. 1209);  P o ł y  g a m a  Gn. kom m t nach  demselben Autor in 
W e s tc a n a d a  vor S. 1207, ebenso C e r o g a m a  Abbot S. 1202, 
C o n c u m b e n s  W a lk e r  S. 1198, U l t r o n i a  Hiibn. S. 1197 und 
A m a t r i x  Hiibn. S. 1195 finden sich an denselben Orten.

Die F e lsengebirge bilden anscheinend eine scharfe Faunen- 
scheide fiir die E in w an d e re r  aus S iidamerika. Die Menge 
von Sphingiden und Papilion iden , die sich ostlich aus Siid- 
A m er ika  nach den V erein ig ten  S taa ten  ergossen, ist westlich 
nicht soweit au fw arts  gelangt.  Selbst W est-M exico scheint 
von Siidam erika aus nicht allzusehr b e v o lk e r t  w orden  zn 
sein. Die L andstrasse  tiber P a n a m a  muss nicht so giinstig 
sein ais der  W e g  im Osten. Von w eiterem  hohem In teresse  
ist die typ ische Uebereinstimmung Californiens mit Ja p a n ,  
welches le tz te re  ebenfalls sehr viele europaische F a l te r  hat. 
E s  liegt mir hier nur  wenig M aterial vo r ,  doch kann  ich 
F olgendes constatiren. Victor von Motschulsky zah lt  in den 
Etudes entomologiques J a h rg .  1860, die ich nicht besitze, a lle  
bekann ten  japaniscben  F a l te r  auf; nach L ede re r  W ien, entom. 
Monatschrift V. 357 sind es 99 Schm etterlinge — darun te r  
35  E u ro p a e r  —  nam lich: Machaon, c ra ta e g i ,  r a p a e ,  adippe, 
aceris ,  phaedra ,  oedipus, eros, cy llarus ,  phlaeas, nerine , lao- 
d ic e ,  paph ia  var. —  Bomb, d ispar ,  p o ta to r ia ,  neustria. — 
Noct. th a l ic t r i ,  rum ic is ,  c -n igrum , exclamationis,  su a sa ,  per- 
spieillaris, satellitia , u m b ra t ica ?  — Geom. sy lv es tra ta ,  e x a n 
th e m a ta ,  fluctuata, dubita ta  (?), a tom aria  var.  — P y r .  octo- 
maculalis, sambucalis,  silacealis, verticalis, Cram bus luteellus, 
G alle r ia  colonella  (?). Nach Koch kommen noch P o l y -  
c h l o r o s  und E l p e n o r  in J a p a n  vor, ebenso C u c u l l i a  A r -  
t e m i s i a e ,  die P l u s i e n  a u r i f e r a  und g a m m a  und G e o m .  
s i l a c e a r i a .  Von den neuen A r t e n ,  die nach Menetries im 
P e te rsbu rge r  Museum b e w a h r t  w e r d e n ,  haben viele ganz 
europaischen H ab itu s ,  so namentlich G o n i l o b a  T e t h y s  
Enum. 10. 8 —  ( P y r g u s  sp. neben F rit i l lum ) — S p h i n x  
S p e r c h i u s  13. 5 (dem  Smerinthus Populi sehr  nahe)  — 
L a s i o m m a t a  G o s c h k e w i t s c h i i  10. 4 S. 121 (neben Maera) 
—  L y c a e n a  L a d o n  10. 5 S. 122 (neben Alexis) —  L y -  
c a e n a  A r g i a  10. 7 S. 125 aus derse lben  Gruppe.

Der A m er ika  zugekeh r te  O strand  Asien’s scheint sehr 
dicht m it europaischen Form en  besetz t zu sein. Die Brucke 
scheinen aber  nur die A leu ten  gew esen  zu sein. —  Die
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Sandwichsinseln  und die Marianen haben  w ohl keine euro- 
paischen Form en mehr.

Ganz anders ist die Sache auf der europaischen Seite. 
Gronland, Island, New-Foundland, Norw egen  zeigen auffallige 
Form eneinheit .  Im Suden sind die canarisehen  Inseln und 
muthm asslich aucli M adeira  und die Azoren mit E uropaern  
reichlich \e rsehen .  Leider  ist aucli liier das mir zu Gebote 
stehende Material unvollkom m en; allein schon nacli Koch's 
„V erbrei tung  europaischer Schm etterlinge ausser E u ro p a 11 fin- 
den sieh folgende E u ro p a e r  zwischen E uropa  und Am erika.

i .  Daplidice (canarische Inseln nach Bory de St. Vincent) 
—  2. R ham ni (ebenda C leopatra ,  ders. u. Lucas) —  3. Edusa 
(ebenda nach B. d. S. Vincent) — 4. Chrysippus desgl. — 
5. Sibylla  desgl. —  6. Cardui desgl. — 7. C a l ir rhoe?  A ta 
la n ta?  — 8. Urticae desgl. 9. F id ia  P ar is  M. desgl. — 
10. J a n i ra  desgl. — 11. dereń  var. H ispulla (Teneriffa) — 
12. E ger ia  mit Meone (B. d. St. V.) — 13. dereń var .  Xipliia 
(M adeira  H err.-Sch.)  — 14. Macrogl. C roa t ica  (C anar ien)  — 
15. S te l la ta ru m  desgl. — 16. O enotherae  desgl. — 17. Celerio 
desgl. —  18. Galii desgl. — 19. L inea ta?  desgl. — 20. Ti- 
thym ali  desgl.  — 21. A tropos desgl. — 22. Zyg. Filipendulae 
desgl. _  23 Euch. P u lch ra  desgl.  —  24. Bomb. Quercus 
(Canarien  nach B. de St. Vincent) — 25. P lusia Chalsytis 
Hiibn. desgl. —• 26. Chrysitis desgl. — 27. Acontia Solaris 
desgl.  —  28. O. T ir rh a e a  desgl.

73. Die von H errn  Maassen (E n t  Zei tung  Ja h rg .  1870 
S. 50) zu der  Publication des H errn  Keferstein gem achten 
Bem erkungen veran lassen  mich ebenfalls zu einigen Zusatzen. 
H err  Maassen e rh e b t  B edenken gegen die G laubw urd igke it  
der  Beobaehtungen in den Surinam'schen Vlinders von Sepj). 
Diese B edenken theile ich vo llkom m en; ich habe seiner Zeit 
den T e x t  und die Bilder jenes  W e rk es  sehr  genau studirt,  
bin abe r  aucli der Meinung, dass der  B eobachter  ein nur wenig 
geschulter  und der  Zeichner kein Meister w ar.  Die voll- 
kom m ene N ich tac h tu n g , mit w elcher  in jenem  W e r k e  die 
iihrige L ite ra tur  b ehande l t  w ird ,  und die unwissenschaftliche 
Form  der  Beschreibung sind urn so be t ru b e n d er ,  ais jenes 
W e r k  ilberall die M etamorphosen m ittheilt  und bei zweck- 
m assiger  V erw er thung  der Kenntniss der  friiheren S tande, 
sehr wohl in m anche dunkle  V erw andtse lu it t  ha t te  Licht 
bringen konnen , so nam entl ich  un ter  den Glaucopiden und 
Charideen. Die Zeichnungen riihren von H. J .  Scheller her, 
der  1785 — 1791 fur den dam aligen G ouverneur J. G. W ichers  
sam m elte. Die V orrede zum ersten  Theil da t ir t  von 1848. 
Das W e r k  h a t  152 Tafeln.

W a s  die neuhollandischen P r o c r i s - A r t e n  a n la n g t ,  so
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besi t ze  ich ebenfal l s  e ine  h i e rh e r  geho r ige  A r t ,  l e i de r  a be r  
nu r  im we ib l i chen  G esc h l e ch t ,  die meine s E r a c h t e n s  P r o c r i s  
N o v a e  H o l l a n d i a e  W a l l e n g r e n  W ie n .  ent.  Monat s chr .  4  
S. 39 i s t ,  mi t  d e r e ń  Beseh re i bu ng  sie aufs a l l e rg en au e s t e  
i i be re inkommt.  Ob da s  An la s s  g i eb t ,  die A r t  von P roc r i s  
zu t r enn en  und zu Po lan i sus  W a l k e r  zu s t e l l e n ,  we is s  ich 
n i eh t ;  zu den j e t z t  besc l i r i ebenen W a l k e r ’s chen  Polanisus-  
A r t en  g e h o r t  me ine  P roc r i s  a b e r  niclit .  Dass  atn Amazo nen -  
S t r o m e  , i i be rhaup t  in S i i d a m e r ik a ,  e ine  I d a e a  ( H e s t  i a )  
f l iegt ,  w i d e r s p r a c h e  f rei l ich a l i en  b isbe r i gen  E r f ah ru ng en .  
S o l l t e ,  w en n  nicl i t  L a e r t e s  fu r  eine l d a e a  an g ese he n  ist ,  
etvva P o l y p h e m u s  Dbld.  ge m e i n t  s ein?  (Chen u  I. 31 fig. 2).

Zu den von Kefer s t e in  au s  P o o n a  au fge l i i h r ten  eu ropa i-  
s chen A r t en  b e m e r k t  H c r r  Maas sen ,  da ss  L a t o n i a  l edigl i ch  
g roseer e  Dimensionen  ho be,  ais d ie  hiesige.  Ko l l a r  h a l t  dieses 
T h i e r  in de r  F a u n a  von K a sc hm i r  aucl i  fur  La thon i a .  E r  
sag t ,  sie s t im me  genau  mi t  u nse r e r  Ar t .  Hors t i e l d-Moore  da-  
gegen  h a l t  mi t  G r a y  und  E.  Dbld.  diese  L a th on i a  ftir eine 
e igene  A r t ;  G r a y  na n n t e  sie I s s a e a ,  Horsf . -Moore  Cat .  1. 
156.  — X a n t h o m e l a s  k o m m t  in Ost i nd i en  vo r  ( de r s e lbe  
Cat .  137) .  A u ss e r  X a n th o m e l a s  h a t  I nd ien  noch die  Mittel-  
form zwiscl ien P o l y c l do ro s ,  X a n th o m e l a s  und Ur t i c ae  K a s c  h - 
m i r e n s i s  K o l l a r  F a u n a  von K asc hm i r  tab.  1 1. 3. 4. 1. S. 442.

Da K o l l a r ’s F a u n a  w o h l  -nieht  j e d e m  me in e r  Lese r  zu r  
Hand  sein w i rd ,  t l iue ich vie l le i cht  am  bes t en ,  seine Beschre i -  
bung  wór t l i ch  h i e r h e r  zu s e t zen :  „K le in e r  a is  V an es s a  Po ły -  
c h lo r o s ;  s t eh t  in d e r  Mi t te  zw i sc hen  diesem und de r  V a ne s s a  
u r t i c a e ,  mi t  we l ch em  Le t z t e r e n  er  von d e r  Ob e r s e i t e  einige 
Ae lml i ch ke i t  b a t ,  w a h r e n d  e r  a u f  d e r  U n te r s e i t e  m i t  Po ly -  
ch lo ro s  i l be re ins t immt.  Die i ó th l i c l i ge lbe  G r u n d fa rb e  ist  mi t  
viel  S c h w a r z  get r i i bt .  Die 3  gro ssen  s ch w ar ze n  F l e ck e n  ani 
V o r d e r r a n d e  w ie  bei V an es s a  u r t i c ae ;  i h r e  Z w i sc h en ra u m e  
g e l b l i c h ,  d e r  l e t z t e  g e g en  die Fl i igels | r i tze weiss  begrenzt .  
Die  zwe i  F l e ck en  in de r  Mi t te  fas t  g ro s se r  a i s  bei  Po ly -  
cl i loros,  j e n e r  ani I n ne n r an d e  weiss ,  mi t  d e r  s ch w a rz e n  F a r -  
bung  d e r  Basis mei s t ens  zusa inmengef lossen .  Hinter f l i igel  bis 
zu r  H a l i t e  s c h w a rz ,  da nn  eine s chm a le  ro th ge l be ,  mi t  S c h w a r z  
un t e r l au f ene  B indę ;  d e r  Sauin vor  den F r a n z e n  s c h w a rz  mi t  
ba ld  m e h r ,  bald w en ig e r  deu t l i chen  b l a ue n  Mondt leeken.  
U n t e r s e i t e  w ie  bei V an es sa  P o l y c h l o ro s ;  ein P a a r  e tw a s  
k le ine r e ,  l i ch te r e  E x e m p l a r e  b rac l i te  F r e i h e r r  von Hiigel  aus 
Kaschmi r .  —  Hab.  I nd .  sub Mass.  Hors f i e ld  Moore  S. 137  
e i t i r t  d azu  noch E.  Doubld .  G. R.  G r a y  Lep .  Ins. of  Nepa l  
pag .  11.  1816.  D as  l e t z t e r e  W e r k  ha b e  ich noch  n iema ls  ge-  
sehen.  Ais  W o h n o r t  g i eb t  e r  an :  Boo t an  —  Nord - Ind i a  — 
L a d a k h .  2  rj1, 2  $ . Ich s e lbs t  h ab e  l e i de r  nu r  ein e t w a s
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beschadigtes von Caschmirensis. Soli ich aber nach diesem 
einen $ urtheilen, so ersclieinen mir die Artreehte ganz un- 
zweifelhaft.

Yon Polychloros und Xanthomelas unterscheidet sicli 
Caschmirensis ganz auffallig durcli weniger breite, am Aussen- 
rande in der Nalie des Innenwinkels verkiirzte Vorderfliigel; 
von Polychloros und Xanthomelas durch kiirzere, weniger 
spitze Palpen, vom Ersteren durch belle Beine, weissen 
Spitzenfleck und Mangel des schwarzen Innenrandfleckes auf 
den Vordertliigeln. Bei Polychloros und Xanthomelas haben 
die Hinterflugel oben am Innenrande einen grossen schwarzen 
Fleck, der nach unten scharf abgegrenzt ist. Bei Caschmi
rensis sind die Hinterflugel dagegen, wie bei Urticae und 
Ichnusa, mit einem dunklen Basalraum verselien, der sicli in 
zackigem Rande bis an den Hinterwinkel hinzieht.

Die Unterseite meines Stuckes ist sehr hell und eintonig. 
Die Fiihlerkolbe ist viel kiirzer als bei Polychloros und Xan
thomelas. Von Urticae trennt sich Caschmirensis auf den 
ersten Blick durch den Mangel aller hellgelblichen Flachen 
auf der Unterseite der Vorderfliigel, kommt aber mit dieser 
und Ichnusa darin iiberein, dass sie viel schwacher gezalinte 
Flilgel als Xanthomelas und Polychloros und nicht die hellen, 
breiten Fliigelrander der Letzteren, sondern nur schmale, hel- 
lere Rander wie Urticae hat. Im Fliigelgeader habe ich 
keine Unterscbiede finden konnen. Herrn Keferstein’s Falter 
ist vielleicht Caschmirensis.

Herr Maassen ist ferner der Meinung, dass die aus Poona 
stammende, ihm von Herrn Keferstein zugesandte C a t o c a l a  
nicht E l o c a t a  sei.

Kollar hat nur wenige Eulen unter den Hiigel’schen Vor- 
rathen gefunden, die ich hier aufzahle: Erebus albicinctus 
Kollar, crepuscularis Linne, re torta  Cramer, Chimista Kollar, 
dasypterus K ollar,  leucostigma Kollar. — Ophiusa Discios 
Kollar. — Arete polygrapha Kollar. — Triphaena subsequa 
X,.. _  Caradrina Himaleyica Kollar. — Trachea  atriplicis 
Lin., melanospila Koll. — Agrotis biconica Koll., Agrotis 
exigua Koll. — Noctua c-nigrum Lin. — Plusia gamma Lin., 
Plusia chalsytis Tr., Plusia coelonota Koll. — Polia scoto- 
chrosta Koll. Von europaischen Spannern fanden sich Ura- 
p teryx sambucaria und Petrificaria Tr.

Es sind mithin im Himalaya nicht wenige Europaer hei- 
misch, ob aber auch E locata , ist freilich fraglich. W alker 
1189 nennt bei Elocata den Himalaya als Fundort nicht, be- 
schreibt aber folgende nordindische, der Nupta verwandte 
Thiere: 1. Unicuba W alk e r ,  der Nupta sehr nahe; 2. Con- 
cubia W ., desgleichen; 3. Prolifica W ., melir abweichend. —
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Mit gelben Hinterfliigelu: 4. D o ta ta  W a lk e r .  In den Nach- 
t ra g e n  zu den Eulen findet sich Nichts vveiter von indischen 
Catocalen.

74. Meine S a t u r n i a  R h o d o e s s a  No. 64 S. 246  ist, 
w ie  H err  Maassen mir bem erk t  und aucli H err  P lotz  be.statigt, 
=  R u b e s c e n s  Blanchard G a j  Hist, de Chile Zool. VII. 60. 1. 
A tlas Zool. Lep. pl. 4 fig. 3 =  Poły  thy  sana rubescens W a lk e r .  
Das Bild ist mir unzuganglich  — aus der  W a lk e r ’scheu D ia
gnose habe  ich die Art,  die iibrigens sehr  variiren soli, nicht 
e rkann t.  H err  P lotz sandte mir  das Bild eines (J, w elches 
unbedenklicli zu meiner  A rt  geho r te  und, wenn ich mich nicht 
tausche ,  nach G ay  copirt  war.

Mehrere seltene, zum Theil neue Hyme- 
nopteren,

von
Professor Ad. Seheneli zu Weilburg.

1. C h r y s i s  S a u s s u r e i  Chevrier.

6— 7 mm. P ro th o rac e  postice et sulco m e d ian o ,  meso- 
thorace area  in te rm edia  et ju x t a  a la s ,  scutello, postscutello 
et m e ta thorace  sa tu ra te  c y a n e i s , p ro thorace  an t ice ,  meso- 
thorace areis la te ra l ib u s , m e ta th o ra ce  angulis dentiformibus, 
pleuris e t  pectore v ir id i-aurat is ;  abdomine seginento primo 
igne o -a u ra to , secundo tert ioque au ra to -c u p re is  nitidissimis, 
segmento tertio m arg ine apicali coeruleo ( ? )  vel viridi-aurato 
( r j ) ;  corpore  gracillimo, abdom ine sublineari,  confertim pun- 
c tu la to ,  m argine apicali e d e n ta to ,  u trinque leniter arcuato-  
em arg in a to ,  centro  leniter  arcuato-convexo; serie anteapicali 
foveolis mediocribus oblongis ( ? )  vel ro tundat is  (<J) approxi- 
m a tis ;  cav ita te  faciali superne m arg in a ta ;  ce llula radiali 
clausa.

Z uerst  von C hevrier  (description des Chrysides du bassin 
du Lem an, Geneve 1862) beschrieben, bisher in Deutschland 
noch nicht beobachtet.  Eine der  schlanksten  und schmalsten 
A rten ,  seh r  ahnlich den kleinsten und schlanksten  Form en der  
Chrj 'sis ignita, abe r  nicht,  wie diese, zur D ahlbom ’schen P h a 
lanx VI. (Chrysides  ano quadriden ta to ) ,  sondern zur P ha lanx  II. 
(Chrysides ano inaequa li j  gehorend.

18
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Kopf breiter als T horax , griin oder blau, oben dicht 
netzartig grob punktirt, Gesichtsvertiefung unten fein gedrangt 
punktirt, mitten dicht fein quergerunzelt, mit einer Langs- 
rinne, oberhalb ein vorspringender brauner R and ; Clypeus 
fein weitlauftig punktir t ,  stark goldglanzend; Filhler langer 
als der Kopf, schwarz, die 3 ersten Glieder griin. Thorax 
dunkelblau und griin goldglanzend, diese Farben streng ge- 
schieden; dunkelblau der hintere Theil und die Mittelfurche 
des Prothorax, das Mittelfeld des Mesothorax, der Rand des 
Mesothorax unter den Fliigeln, das Schildchen und Hinter- 
schildchen und der Metathorax; griin der vordere Theil des 
P ro tho rax ,  die Seitenfelder des Mesothorax, die Seiten des 
Hinterschildchens und des Metathorax, Brustseiten und Brust; 
Beine griin, Tarsen schwarz; Fliigel wasserhell, schwach 
getriibt, besonders in der Iladialzelle, diese lang, dreieckig, 
am Ende geschlossen, Fliigelschuppen griin, Adern und Rand- 
mal schwarz. Thorax grob und gedrangt netzartig punktirt, 
Schildchen weitlauftiger und liier kleinere Punkte zwisclien 
den groben. Hiuterleib sehr schmal, fast lineal, besonders 
beim r j ,  beim $  langer als Kopf und Thorax zusammen, 
beim <J ungefahr so lang; Segment 1 feuerroth, stark gold
glanzend, dicht besetzt mit sehr feinen und ziemlich groben 
Punkten, Segment 2 und 3 kupferroth, sehr glanzend, dicht 
fein punk tir t ,  Endrand des Segments 3 blau ($)  oder griin 
goldglanzend ( $ ) ;  Segment 3 beim $ etwas eingedriickt, 
beim <$ gewolbt, Endrand ungezahnt, beim <$ breiter als 
beim $ und unten abgerundet, beim $  unten fast rechtwinklig, 
jederseits eine seichte, bogenformige Ausrandung, in der Mitte 
ein sehmaler, schwach bogenformiger Vorsprung; die GrUb- 
chen ziemlich gross , beim $  oval, beim 3 rundlich, dicht 
beisammen, theilweise fast zusammenfliessend, in der Mitte 
6 grossere, unten jederseits 2 kleinere, die Grlibehenreihe 
durch einen kupferro tnen , etwas erhohten Streifen in der 
Mitte unterbrochen; der Bauch griin goldglanzend, mit rothen, 
goldglanzenden und schwarzen Flecken.

Steht am nśtchsten der Chrysis elegans Lep. und Chr. 
mediocris Dahlb., aber diese beiden sind von anderer Farbung, 
erstere am Endrande mit 3 , letztere nur mit 1 Ausrandung.

Yon dieser Art ling ich bei Weilburg 1870 vier Exem- 
plare  auf Aegopodium Podagraria  und Centaurea cyanus.

2. C h r y s i s  m i n u t u l a  Schenck.
5 mm. Corpore gracillimo, abdomine sublineari, thorace 

cum capite breviore; prothorace postice et sulco mediano, 
postscutello et metathorace cyaneis, prothorace antice, meso- 
thorace, scutello, pleuris e t pectore viridibus; abdomine dense



255

•punctato, segmento 1 v ir id i-aurato ,  2  et 3 igneo-auratis 
segmento 3 margine apicali viridi, u trinque et in centro lenis- 
eime arcuato-em arg inato ,  serie anteapicali  foveolis mediocribus 
oblongis, reniotis; cellula rad ia li  aper ta .

N ebst Chrysis Leachei die kleinste A rt  des Genus Chrysis ;  
zu P h a la n x  II. gehdrend.

Kopi b re ite r  ais T h orax ,  oben bJau, sonst g r i in ,  mitten 
go ldglanzend, oben grob  ne tza rt ig - ,  vorn dicht fein punktir t ,  
Gesiehtsvertiefung mitten g la t t ,  obne Kinne und l l a n d ;  Fiihler 
b raun, Glied 1 bis 3 griin. T h o ra x  grob  ne tza r t ig  punk tir t ;  
der  h in te re  Theil des P ro th o rax  und die M itte lfurche ,  das 
Hinterschildchen und der  M etathorax  b la u , P ro th o ra x  vorn, 
M eso thorax ,  S ehildehen , Brustseiten  und Brust griin , Meso- 
th o rax  goldglanzend; Beine gr i in ,  T a rse n  h e l lb raun ;  Flugel 
w asserhell ,  e twas getriibt,  Radialzelle  am E nde often, Fliigel- 
schuppen, Adern  und Randm al dunkelbraun. Hinterleib  selir 
schmal, kiirzer ais K opf  und T h o ra x  zusamm en, nach hinten 
e tw as  verschm aler t ,  dicht punk tir t ,  Segment 1 g rober  punktir t ,  
griin goldglanzend, 2 und 3 feuerro th ,  goldglanzend, griin schil- 
lem d ,  E ndrand  des Segments 3 griin, mit 3 sehr  schwachen, 
bogenformigen A usrandungen , die m ittle re  sehr schm al,  der  
Seitenrand  fast g e r a d e ,  am E n d e  bogenfórmig abge rundet;  
die GrUbclien langlich, von einander entfernt ,  die R e ihe  mitten  
nicht u n te rb ro c h e n ; Baucli griin, mit ro then ,  go ldglanzenden 
Flecken.

Am nachsten  s teh t  Chr. elegans Lep., welche sieli aber  
schon durch den Mittelkiel der  S e g m e n te d  und 3 unterscheidet.

Ich besitze ein $  aus der  Gegend von Dortmund.

3. H o l o p y g a  J u r i n e i  Chevrier.

Nach C hevrier  ist diese A r t  die Y ar ie ta t  i. der  H. ova ta  
Dahlb. und identisch mit H edychrum  lucidum Lep.

S ta rk e r  g lanzend und nicht so dicht punk tir t  ais H. ovata. 
F a s t  d e r  ganze T h o ra x  feu e rro th ,  s ta rk  goldgl&nzend, nur  
M eta thorax ,  Brustseiten  und Brust b lau ; H interleib  kupferro th ,  
s ta rk  g lanzend ; Segm ent 3 am E nde schmal abgerundet.

Von ova ta  verschieden durch die G esta lt  des E ndrandes  
des Segments 3, welcher bei o v a ta  breit ,  halbkreisform ig a b 
gerundet ist.

4. H o l o p y g a  a n g u s t a t a  Schenck.

W i e  die vorige A r t  von ov a ta  durch die schmale Ab- 
rundung des Segments 3 versch ieden ,  sonst in F arbe  und 
Sculp tur  dam it  i ibereinstim m end, und wie diese variirend  
mit ro them  Pro- und M eso tho rax  (v a r ia  Schenck).

Diese A r t  kom m t bei W iesbaden  v o r ,  aucli besitze ich
18"
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sie aus andern Gegenden Deutschlands und aus Frankreich. 
Ich kenne nur das $.

Vielleicht ist diese Art identisch mit Ellampus generosus 
Forster.

Anm. Dahlbom erwahnt die Gestalt des Endrandes des 
Segmentes 3 niclit. Bei $  und von ovata ist derselbe 
breit, halbkreisformig abgerundet; beide Geschlechter unter- 
scheiden sieli durch die Gestalt des Bauchsegmentes 3. Dieses 
ist bei dem £  in der Milte ausgerandet und schliesst nicht 
genau an den Rand des oberen Endsegments an ,  sondern 
dazwischen belinden sieli noch 2 rudimentare Segmente; da- 
gegen ist bei dem <J jener Streif nicht ausgerandet und 
schliesst diclit an den Rand des oberen Endsegments an. — 
Fiir die Chrysiden enthalt das Osterprogramm 1870 des Gym
nasiums zu Weilburg Bestimmungstabellen der nassauischen 
Arten und eine kurze Beschreibung der itbrigen deutschen 
Arten.

5. A n d r e n a  d i s t i n g u e n d a  Schenck.
$. 10 mm. Mesothorace pube ra ra  albida consito, spar-

sim subtiliter punctulato et subtilissime ruguloso; abdomine 
oblongo-ovali, nitidissirno, subtiliter rugoso, subimpunctato, 
fasciis tribus late interruptis albis; capite (clypeo superne 
tantum) longitudinaliter strigoso; scopa argenteo-nitida, fim
bria sordide fulva; tarsis nigris, venis et stigmate rufis.

Der A. proxiina K. sehr ahnlich, kleiner und schlanker, 
weiss oder weisslich behaar t ,  Kopf und Mesothorax sehr 
weitlauftig, bei proxima der Kopfscliild sehr dicht beliaart, 
und der Mesothorax graulich gelb, weit dicliter ais bei distin
guenda; Kopfschild oben fein langsstreifig uud fein weitlauftig, 
unten grober punktirt, bei proxima durchaus dicht grob punk- 
t ir t ;  Ftihler schwarz, Glied 2  der Geissel langer ais 3 und 4 
zusammen, bei proxima ebenso lang, die Fiihler s tarker. 
Mesothorax sehr weitlauftig fein punktirt und fein gerunzelt, 
bei proxima dicht grob punktirt; Fliigeladern und Randinal 
b raunroth , bei proxima fast schwarz; alle Tarsenglieder 
schw arz ,  bei proxima das letzte oder die 4 letzten braun
roth; Schienbiirste silberweiss, bei proxima weiss, oben braun- 
lich. Hinterleib bedeutend schmaler ais bei p ro x im a , die 
weissen Seitenstreifen bilden unterbrochene Binden, bei pro
xima sind sie dazu zu kurz; die Sculptur des Hinterleibes 
wie bei p roxim a, fein gerunzelt, nur hin und wieder sehr 
1'eine, schwach eingedruckte Piinklchen. Vielleicht $  zu 
lepida $  Schenck.

Ich ting bei Weilburg im Mai ein Exemplar anf Thlaspi 
bursa pastoris und sali eini aus Mecklenburg.
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b. N e u e  F u n d o r t e  e i n i g e r  s e l t e n e n  B i e n e n - A r t e n .
1. B o m b u s  m a s t r u c a t u s  Gerst. kornint auch in Nassau 

vor; ich łing das bei Weilburg. Friiher hielt ich dasselbe 
fiir eine Varietat von lapidarius; Herr Dr. Kriechbaumer zu 
MUnchen bestimmte es mir ais mastrucatus.

2. E p e o l o i d e s  c o e c u t i e n s  F. kommt auch bei Weil
burg und Crefeld vor. An letzterem Orte fing Herr Ober- 
lehrer Minek beide Geschlechter, ich bei Weilburg das c? 
(E. fulviventris Schenck) auf Ballota nigra. Auf diese Pflanze 
sah ich mehrere mit Antliidium manicatum fliegen, so dass 
Epeoloides vielleicht ein Schmarotzer dieser Bienen-Art ist. 
Herr Dr. Morawitz ting sie bei St. Petersburg in Gesellschaft 
der Macropis labiata.

Berichtigungen zu der Abhandlung im Jahrg. 1870 S. 407.
S. 408 Z. 22 hinter „Endglieder* einzuschieben: der Tarsen.
- 412 - 20 oben statt aber.

- 34 nach statt von.
- 35 hinter „die ttbrigen“ einzuschieben: (helvola L.).
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Reisebriefe des Herrn Baron v. Nolcken.
i.

Baranquilla ,  den 1.— 9. Ja n u a r  1871.
D a w ttre  ich nun im gelobten  Lande d e r  Entomologen 

und sende Ihnen und alien F reunden  herzliche Gliickwiinsche 
zum neuen Ja h re !

Ih n e n ,  wie Sie es w iin śch ten , schon aus Ja m a ica  zu 
schre iben ,  w a r  unm oglich ,  w ie Sie sp a te r  ersehen  w erden . 
Ich h a t t e  auch fast nichts Entomologisches zu berich ten  ge- 
h a b t ;  v on hier a b e r ,  obgleich ich ers t  spa t  am Abend des

D ecem ber angekom m en b in ,  kann  ich heute schon die 
ganze N aturgesch ich te  einer B u c c u l a t r i x  mittheilen und 
auch noch m anches A ndere  m elden ,  was nicht uninteressant 
sein durfte.

B evor  ich aber  da ran  g e h e ,  muss ich Einiges voraus- 
sch icken ,  w as zum Verstandniss des Folgenden nothw endig  
sc h e in t ,  obgleich es sich nur au f  meine Reise und im All- 
gem einen au f  die hiesigen Z ustande und Verhaltnisse bezieht.

... ^ er Beginn der  Reise ha t te  einen ganz harm los euro- 
paischen C h a ra k te r ;  man w a r  eben in einem grossen schwim- 
menden H o te l ,  w elches durch 152 G a s te ,  sowie durch die 
122 Mann Schiffsbesatzung keineswegs uberfullt w ar.  Das 
Bewusstsein, auf  dem Ocean zu schw im m en, ha t te  nichts 
u e b e rw a lt ig e n d es ;  es kam  nicht durch sinnliehe Eindrtlcke 
zur Percep tion  bei gutem  W e t te r  und mUssigem Gasthaus- 
leben nach d e r  Uhr. L eider  w ar  das Schreiben bei dem 
zitte rnden  D rohnen des Schiffes, schw acher  Beleuchtung und 
a ller le i U nbequemlichkeiten eine so unangenehm e Beschafti- 
g u n g ,  dass ich sie nach Moglichkeit au f’s geringste  Maass 
reducirte .  —• So verstr ich  ein T a g  wie der  a n d e r e ,  nur  an 
Sonntageu  hie lt der  Capitan  ein Gebet ab, und zwischendurch 
w urden  w ir e tw as  s ta rk e r  gesch a u k e l t ,  w as die Zahl der 
taghchen  T ischgaste  regu lir te  und m anchm al komische Scenen 
veran lass te .  D abei w urden  die T ag e  al lmahlich liinger und 
•nu r̂ r c!e^, ®onne. sBeg taglich htiher (w ir  m achten circa 
' keemeilen ta g l ic h ) ,  und das Aussehen des nachtlichen 
H immels v e ran d er te  sich. — Am 7. D ecem ber pass ir ten  wir 
die A zoren  und kam en der  bergigen Insel G rac iosa  so nahe 
vorbei ,  dass die W ohnungen gesehen w erden  konnten. Nach 
9 Tagen  kam en w ir endlieh in St. T hom as am 16. Decbr. 
an und in der  Bucht, gegeniiber der malerisch auf den die- 
selbe e in fassenden  Hugeln gelegenen S ta d t ,  w u rd e  geanker t .
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Da ich mit f ieberhąfter  Ungeduld nacli Bekanntschaft 
mit. den Entomis der  T ropen  v e r la n g te ,  so begann ich mit 
meinem treuen Johann  alle Zuriistungen zur J a g d  zu m achen, 
so bald das Land in S icht war. Aber der  enge R aum  dec 
CajUte und die ve rw orrene  V erp ack u n g ,  w elche durch die 
N othw endigke it  der  besten Benutzung des geringen Raum es 
in meinen Kisten geboten w a r ,  und manehe an d e re  Hinder- 
nisse nb th ig ten ,  unsere Riistung auf  das N othw endigs te  zu 
beechranken. Endlich w aren  w ir  fertig, und mit noch einem 
englischen S am m ler ,  Mr. T a y lo r ,  m achten w ir von 2 bis 
4 %  Uhr eine Excursion in der Umgegend der  S tadt.

St. Thom as ist ein diirrer,  unfruch tbarer  Eels mit. wenig 
E rd e  und nach  dortigen Begriffen ziemlich k ruppelhafte r  
V ege ta t ion ; au f  mich machte sie freilicli einen andern  Ein- 
d ru ck :  ich sah die ersten  Palm en  im Freien! A ber w o w a r  
denn das in uppiger  Fiille s tro tzende Leben der  tropisehen 
Insec tenw elt?  W i r  w ande rten  in der gliihenden Sonnenhitze, 
wollene H em den auf  dem L e ib e ,  Hiigel auf  und HUgel ab, 
durch dicht verschlungenes Gebilsch einem W e g e  folgend, 
von dem kein Schr i t t  se i tw arts  moglich w a r ,  denn das Grtin 
zur Seite  bildete eine A rt  lockeren  Pflanzenfilz. Sehnsiichtig 
schauten  w ir nach Insecten aus! Nur seh r  selten hier und 
da ein F a l t e r ,  einige Spinnen , ein Holzbock (Ceram bycide) ,  
den ieh im F luge  e rh a sch te ,  und Cicaden, das  w ar  alles. 
W e n ig  e rbau t  kehr ten  w ir g a n z  e r s c h o p f t  aufs Schilf zuriick.
  Am folgenden Morgen m ach te  ich noch eine Excursion
in anderer  R ichtung von 9 bis 9 U h r , ohne glucklicher zu 
sein, doch auf dem Riickwege t r a f  ich Blattminen, ich g laube 
einer C e m i o s  t o m a - A r t ,  an einem mir unbekannten  S trauche ,  
d er  abe r  sehr  unserem Heliotrop ahne lt  und wohl in die- 
selbe G attung  g e h o r t ;  die Bliithe, an einigen orange, an  a n 
dern  l i lag rau ,  h a t te  keinen besonders angenehm en oder 
s ta rken  Gerucli.  Die meisten Minen w a re n  leer (einige lege 
ich bei), es gelang mir aber doch, einige besetz te  zu finden, 
und vom 20. bis 22. erh ie lt  ich Cocons. Es sind flache, ovale, 
halb  durchsichtige Gespinnste auf  den B la t te rn ,  an  die von 
Gracilar.  elongella e r innernd ,  abe r  nur 3 mm. lang. — Der 
g a l le r ta r t ig  g la nzenden , grilnen R aupe  mit braunem Kopfe 
leh l te  das le tz te  P a a r  Bauchfusse und oben auf dem Riicken 
bildete das durchscheinende Eingeweide auf  den mittlern  
R ingen j e  einen querliegenden, elliptischen, dunkeln Fleck. 
In te ressau te r  w a r  es mir a b e r ,  an dem selben S trauche  eine, 
freilicli leere Mine zu l inden , die nach meiner Ansicht nur 
einer N e j i t i c u l a  angehoren kann! Sie finden auch dieses 
B latt  hier im Briefe.

In  Jam a ica ,  wo w ir  am 20. Decem ber ankam en , m achte
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ich e tw as  bessere Geschafte. Die an Bord gem ach te  Bekannt- 
schaft mit einer dortigen Fam ilie  v e rh a l f  mir /.u einer E x 
cursion ,  e tw as  w eite r  (ca. 4 eng]. Meilen) ins L and  und mit 
m ehr  Bequemlichkeit,  ab e r  auch dor t  w a r  nicht viel zu sehen. 
Auf einem kleinen, ve rw ilde r ten  G ar tenp la tze  gleich vor der  
S ta d t  fand ich noch das Meiste. Eine E r i n n y s  und efnige 
a n d e re  T ag fa l te r  zeigten sich in wenigen E x e m p la re n ;  ziem- 
lich zahlreich im G rase w a re n  m ehrere  B o t y  d e n ,  a lle  den 
bekannten  europaischen Form en sehr nahe kommend. W a i te r  
im Lande au f  einer Zuckerrohr-Pflanzung w aren  einige T a g 
fa lte r  (m it Vanessa v e rw and t)  und w iede r  Botyden. Tortr i -  
ciden und Tineiden w aren  nicht zu sehen. Auf St. T hom as 
h a t te  ich 2 — 3 P terophoren  vom Aussehen des Microdact. 
ge tangen , die ab e r  au f  Ja m a ica  fehlten.

W enn diese Excursion auch in entomologischer Beziehung 
meinen E rw a r tu n g en  nicht en tsprach , so w urde  sie mir doch 
zu einer genussreichen durch den Anblick der  Uppigen Tropen- 
"Vegetation, die mir schon hier sehr imposant vorkam.

In Colon blieben w ir  vom 23. bis 2 5 ,  do r t  w a r  aber  
noch w eniger  zu finden. Am 28. landete  ich endlich in 
S a n t a  M a r t a ,  e iner S tad t  voll Ruinen und Schmutz und mit 
verlum pten B ew ohnern ;  das  einzige Hotel ist ein elendes Nest 
und Alles sehr theuer. Uebrigens fUrchte ich durch solche 
ku rze  Andeutungen iiber hiesige Zustande, so w a h r  sie auch 
sm d ,  doch nur ganz irrige V orstellungen Uber dieselben zu 
v e ra n la ss e n , wie das so Viele  schon vor mir ge than  haben. 
Um gerecht zu sein, miisste m an eine so w eit  wie moo’lich 
vollstandige Darste llung der  Zustande und Verhiiltnisse geben, 
und eben Alles ins richtige L icht stellen; abe r  auch dann 
w ird  es einem E uropaer ,  der  nie h ier  gewesen, kaum  moglich 
sein, den r ichtigen S tandpunk t  zur Beurtheilung hiesiger Z u 
stande zu tinden.

Am Ufer des M anzanares, e tw a  1 Stunde von Sta M arta , 
fand ich w ieder  lee re  N e p t i c u l a - M i n e n  an einem baum artigen 
Strauche und an einer Convolvulacee (?) 3 besetzte Minen, 
wie ich keine europaische kenne. Sie erinnern ein wenig 
an R i v i l l e i  Staint. — Die R aupe  n ag t  ein elliptisches S tack 
aus dem B la tte  und m ach t d a ra u s ,  dicht neben dem Loche, 
eine gew olb te  W ohnung , indem sie die Riinder  an der  Ober- 
flache des Blattes befestigt,  aber  so, dass sie nicht dicht auf- 
liegen und auch keine F a tten  haben. An beiden Enden  d e r  
langern  A xe des Ovals h a t  sie gew olb te  T h o re ,  durch w elche 
die R aupe  m a rsc h i r t ,  um die Oberseite des Blattes  zu ske- 
le ttiren, oft in einer Entfernung, die 10— 15 Mai ihre K orpe r-  
lange betragt.  E rsch reck t  fluchtet sie in ih re  W ohnung, ab e r  
ziemlich langsam . — E s w a r  mir  unm oglich , die Raupe zu
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beschreiben, ohne sie gew altsam  aus ilirer W ohnung  zu holen, 
und da ich nur 2 lebende h a t t e ,  so mochte ich das nicht 
thun. Leider  w ar ab e r  die eine ges tochen, und auch die 
an d e re  fand ich am folgenden Morgen todt.  Sie w ar  doiter-  
gelb mit b raunem  Kopfe; die Bauchfiisse konnte  ich an den 
schon ha lb  ver trockne ten  T h ie ren  nicht melir richtig zahlen, 
es schienen mir 3 P aare .  Das In teressan teste  fand ich aber  
h ier,  gleich am ersten  Morgen nach  meiner am 20. D ecem ber 
spa t  A bends  erfolgten Ankunft; es w ar  die fast vollstandige 
N aturgeschichte einer Bucculatrix , deren zahllose Coeons ich 
w e it  herum  um ihre  Nahrpflanze, den Ceiba blanca genannten  
B aum , a l len thalben  fan 1. Nicht nu r  S tam m , A este  und 
B la t te r  der Ceiba w aren  voll, auch die henachbarten  Baume 
und W a n d e  bis an das  G it te r  meines Fensters .  S eh r  bald  
fand ich auch  1 Dutzend der  M otten ,  besetz te  Puppen  und 
e rw achsene  Raupen. L e tz te re  w aren  sch lanker als die R aupen  
von unserer B u c c u l a t r i x  V e t u s t e l l a ,  d. h. schmftler und 
noch e tw as  langer ,  schmutzig weissgelb mit au f  dem Riicken 
als d u n k le r ,  rundlicher F leck  durchscheinendem D arm inhalt .  
Sie m achten noch an demselben T a g e  ihr weisses, unverha l t -  
nissmassig kleines Cocon, sowie aucli der S chm etterling  mir 
noch k le iner  als unsere C ris ta te lla  zu sein scheint. Uebrigens 
g eho r t  e r  nach F a rb u n g  (blassgelblich mit vielen eingesprengten 
grauen  Schuppen) und Zeichnung in die G ruppe  der Vetustella. 
N ach  den F rassspuren  scheint die Lebensweise der Raupe  
g e n a u  dieselbe w ie die der  europaischen Arten von B u c c u 
l a t r i x ;  m an  sieht deutlicli die Minen, von G esta l t  und Grosse 
w ie die unserer  A r t e n ,  fast a l le  oberse itig ,  die Hautungs- 
gespinnste  und die spa teren  F rassspuren  au f  beiden Blatt-  
se iten ,  doch scheint die obere  die beliebtere. A usgespannt 
h abe  ich nur ein S tiick; diese O pera t ion  ist hier n ich t so 
le icht auszufiihren, auch habe ich m eine feinsten Silberstifte  
noch nicht auftinden konnen ; die F en s te r  der S tuben sind 
ohne Glas , und der  Zugwind fehlt fast n ie f  dabei ist es auch 
noch dunkel,  60 dass mir das Anspiessen nicht rech t  gelingen 
will.  — Am A bend desselben Tages fing ich 2  w underl iche 
T h ie rchen  am Glase der  Lam pe, w elche ich g a r  nicht un te r-  
zubringen weiss. Besonders das eine,  ein graulich duster  
braunes T h ierchen  von e tw a  7 mm. F liige llange ,  ist eine 
ganz tropische Form . Es h a t  ein w ick lerartiges  Ansehen, 
aber  ein sehr langes, r i ickw arts  tiber den T h o ra x  gekrUmmtes, 
gegen die Spitze kaum  m erklich  verdiinntes P a lpeng lied ,  am 
E nde  aber mit einem pinselformigen Bilschel breiter (so weit 
ich j e t z t  sehen kann) ,  fast schaufelformiger Schuppen! —  Das 
ande re  gelbliche T h ie rc h e n ,  e tw a  so gross wie A rgy r .  reti- 
n e l la ,  h a t  rauhe  FlUgel und scheint mit A c r o l e p i a  ver-
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wandt. Beide habe ich ausgespannt;  le ider aber  n ic h t ,  wie 
ich hoffte, g es tem  (heute ist der  2. Ja n u a r)  m ehr gefunden.

Das ist ziemlich alles bisher vorgekom m ene Lepidoptero- 
logische. Auffallend ist mir die S eltenhei t ,  oder  besser fast 
absolute Abw esenheit  der Schm etterlinge und Insecten ttber- 
haupt.  An W a n d e n ,  Z au n e n ,  S tam m en ,  durch Klopfen etc. 
ist hier j e t z t  Nichts zu e rh a l te n ,  also ganz ande rs  ais in 
E u ro p a  —  und doch sind T h ierchen  vo rbanden ,  abe r  wo 
stecken sie? — Es liegt w ohl hauptsachlich an der  Jab resze it  
— man sag te  m ir ,  dass in der Regenzeit die Insecten in 
ganzen S chw arm en zum Lichte flogen — vielleicht l iegt es 
auc.h an mir. Bei der  Neuheit von A H e m ,  der  erschlaffenden 
H i tz e ,  der  notbwendigen Vorsicht und so manchem andern  
localen Hindernisse ist es wohl nicht zu verw u n d ern ,  w enn 
ich Nichts f i n d  e ,  sondern nur e r h a l te ,  w as sieli gewisser- 
massen von selbst darbietet.

Nun erlauben  Sie m ir ,  Ihnen auch noch Einiges Uber 
meine „Impressions de V oyage“ mitzutheilen. Das W a h r -  
zeichen d e r  Tropen, die fliegenden Fiscbe, m ach ten  au f  mich 
einen eigenthUmlichen Eindruck. Manche S tunde habe ich, 
im Vordertheil  des D am pfers  Uber Bord ge lehn t,  nach  ihnen 
ausgeschaut.  S tellenweise sind sie zah lre ich  in kleinen Ge- 
sellschaften beisammen, ofter erscheinen sie einzeln; auf- 
geschreck t durch das Nahen des la rm enden Dampfers erheben 
sie sich, oft dicht am Buge, und fliegen mauchmal recht weit,. 
Die S trecke  schatz te  ich (ab e r  sehr  unsicher) auf e tw a  ICO 
Fuss ,  und die Flossen s c h i e n e n  mir wie die FlUgel eines 
Yogels bew eg t  zu w erden. Meinen schlechten Augen trau te  
ich nicht,  aber  auch Joiiann glaubte dasselbe zu sehen. Auch 
die Richtung des F luges schien ofters  beliebig geiindert zu 
w e rd e n ,  w as  bei einem blossen Sprunge aus dynamischen 
GrUnden unmdglich ware. Es ist ein hUbsches B ild ,  wenn 
plotzlich ein solches T h ierchen  wie ein kleiner,  blaulich silbern 
g lanzender  und im Sonnenschein echillernder Vogel sich aus 
den F lu then  des Oceans e rheb t und dicht uber  den W ellen  
(einige Fuss) ,  manchmal durch ihre Gipfel hindureb, dahintliegt.

Von Palm en habe ich bis je tz t  nu r  wenige A rten  gesehen: 
die Cocos- und die B a n an e n -P a lm e , le tz te re  mit grossen, 
breiten, meist a b e r  vom W in d e  in Fetzen gerissenen Bliittern. 
So viel ich bis j e t z t  gesehen , sind sie es ,  welche der  tropi- 
sclien Vegetation schon von weitem am auffallendsten ein 
frem dartiges  Aussehen geben. F re il ich ,  s ieht man naher  bin, 
so findet man kein einziges, den unsern verw and tes  G ew achs ;  
doch sind die allgemeinen Form en nicht so total verschieden 
von dem T y p u s  unsrer  Pflanzenwelt.  D icke ,  fleischige, oft 
grosse B la tte r  herrschen  vor, sowie s taehlige G ewachse, viel-
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leicht ab e r  nur in den bis j e t z t  besuchten d i i r r e n  oder sumpfi- 
gen Oertlichkeiten.

Das T h ierleben  in den Tropen h a t te  ich mir anders ge- 
dach t,  zah lre icher  -durch A rten  und Individuen v e r t re te n ;  abe r  
man sieht nicht viel m ehr  ais in E uropa .  Noch habe ich 
keinen Kolibri gesehen; A asge ie r ,  diese Polizeidiener der 
N atu r ,  sind a l len thalben  zahlreich und sehr geachtet  von den 
Menschen. — In teressan t  w ar  die F a h r t  au f  einem kleinen 
F lussdampfer (selir eigenthilmliches B auw erk :  die R a d e r  sind 
nicht an der  Seite, sondern hinten) von Sta M arta durch die 
C ienega’s und Cano’s. Letz te re  sind sehr enge (15 — 20  Fuss 
b r e i t e ) ,  natiirliche K a n a le ,  die sich m eilenweit durch die 
Mangrove-Busche hinziehen in vielfachen W indungen  und 
plotzliehen Krtlmmungen, durch welche sich der  Dampfer nur 
sehr langsam  h indurcharbe iten  k a n n ,  und oft mtissen Leute 
mit S tangen das W enden  unterstiitzen. Zu beiden Seiten 
e rh e b t  sich ein fllzartiges G ew irr  von Gewachsen, in welches 
das Auge nicht t ie f  eindringen kann. Manche Form en erin- 
nern  an europa ische ,  abe r  wie durch ein ungeheures  Ver- 
grosserungsglas gesehen; zu so gigantischen Dimensionen, in 
F i t l le ,  Saft und U epp igke it  s tro tzend ,  entw iekeln  sich h ier  
die unseren europaischen Form en v e rw an d t  scheinenden Pflan- 
zen. —  Auf der  ganzen F a h r t ,  die von 5 U hr  Morgens bis 
10 U hr Abends d a u e r te ,  w aren  im Ganzen wenig  Thiere zu 
eehen; wahrscheinlich  verscheuehte das Gerausch des Dampfers 
die meisten. M ehrere Caim an’s, wie sie hier heissen, schliefen 
so fest,  dass der  R and  des Bootes sie fast bertthrte  und dfter 
nach ih n e n ,  aber  ohne E r fo lg ,  geschossen wurde. F re i  in 
ihrem Elem ente  machen sie doch einen ganz andern  E indruck  
ais in zoologischen Garten . Uebrigens fiirchtet sich hier 
Niem and vor ihnen, so wenig wie vor den hiesigen Raub- 
thieren. Den Schlangen freilicli geh t  J e d e r  g e m  aus dem 
W e g e ;  doch das h inde r t  die Leute nicht, barfuss wie bei uns 
in den W a ld e rn  herum zulaufen,  und nur selir seiten ho r t  man 
von Ungliicksfallen.

Uebrigens ist h ie r  A l l e s  so h im m elweit verschieden von 
d em , w as man in E u ropa  g ekann t  h a t ,  dass man gewisser-
massen w iede r  von vorn anfangen muss leben zu lernen.
Alle Begriffe ilber m aterie lle  G egenstande versch ieben , ver- 
andern  und modifieiren sich derges ta l t ,  dass die aus der  alten 
W .elt m itgebrachten  W o r te  fiir analoge Dinge hier g a r  nicht
m ehr  passen. H ier giebt es z. B. auch H k user ,  Strassen,
W eg e  etc., doch das sind ganz andere  Dinge als die in E u 
ropa  so benannten. D esha lb  bleiben den meisten Europaern  
die Besehreibungen hiesiger Z ustande vollig unverstandlich, 
oder besser ,  sie geben ihnen ganz fajsche Vorstellungen von



264

den Dingen hier, da  sie den W o r te n  dieser Beschreibungen 
nur  ihre europaischen Begriffe unterlegen k b n nen ,  sich also 
ganz ande re  Dinge dabei denken. W e r  E uropaern  r i c h t i g e  
Vorstellungen und Anschauungen aus der  -Tropenwelt geben 
will, mtisste sich dazu ers t  eine S prache  erfinden, eine A rt  
G rim m ’schen W orte rbuchs  zusaminenstellen. Und auch das 
wilrde nicht ausre ichen; es miissten Bilder zu HUlfe genom men 
werden! A ber  wie will man die verschiedenen Stimmen und 
Tone  des Tropenlebens w iedergeben?  Es w tirden doch nur 
blasse S chat tenbi lder  bleiben, und der  Leser erh ie l te  so wenig 
eine rich tige  Anschauung von der  T ropenw elt ,  wie der  Blind- 
geborne durch kein Mittel sich eine Vorstellung von den 
F a rb e n  verschaffen kann. Am G erathensten  scheint mir noch, 
nach Moglichkeit ftir a lle  G egenstande der A ussenwelt die 
hiesigen Loeal-Bezeichnungen — zum grimmigen A erger  fUr 
eifernde S prach-Puris ten  — im Deutschen beizubehalten  und, 
w o n o th ig ,  E rk la ru n g en  zu geben. Es er innert  wenigstens 
den Leser  daran ,  dass e r  sieli bei dem hiesigen W o r te  e tw as  
Anderes zu denken b a t ,  ais bei dem deutschen Klange der  
Ueberse tzung  desselben. So z. B. giebt es h ier  (sehr zahl-  
reich in der  nachsten  U m gebung von Baranquilla)  einen Baum, 
M anzanilla genannt,  zu deutsch: Aepfelchen, dergleichen auch 
za h lre ic h ,  von kaum  W a llnussg rosse ,  unter ihm l iegen ,  wie 
ich selbst gesehen. E r  sieht harmlos au s ,  b ildet ganze Ge- 
bilsche in alien G róssen , vom kleinen S trauch  bis zum Aus- 
maass einer grossen E iche;  e r  ist aber  giftig in alien seinen 
T h e i len ,  so eine A r t  Boan Upas! Man brauch t nur  einen 
Z w eig  ab zub rechen ,  um sich die Mosquitos a b z u w ed e ln ,  so 
h a t  man bald ein dick geschwollenes Gesicht und H ande ; 
schliefe m an g a r  d a ru n te r ,  so konnte das E rw a ch e n  merklich 
unangenehm  sein, wenn es nicht vielleicht ganz ausbleibt. 
Kann man nun wohl einen solchen Baum durch das W o r t  
,,Aepfelchenbaum“ bezeichnen! Das w ird  wohl Niemandem 
einfa llen ,  und Je d e r  w ird ihn als Manzanilla bezeichnen. 
Aber  mit vielen ande rn  Dingen, die scheinbar gegriindeten 
Anspruch au f  Bezeichnung durch  dasselbe deutsche W o r t  
h a b e n ,  wie ih r  Analogon in D eutsch land , geh t  es einem un- 
gefahr  ebenso. Ich w a g e  es z. B. n ich t ,  Ilmen eine Calle 
hier in Baranquilla  als „S trasse41 dieser H andelss tad t  von 
14000 E in w o h n ern ,  mit B ahnhof,  Schiffswerften etc. zu be
ze ichnen; es hiesse Sie absichtlich in Irr th iim er stiirzen, denn 
eine Calle  ist h ier  e tw as  ganz A nderes  als eine S trasse  in 
S tettin  oder einer anderen deutschen S tadt.  — Zur Regenzeit 
ist die Calle das fusstiefe Be tt  eines kleinen, aber  reissenden 
B ergs trom es ,  der  sich schaumend in schmutzigen Cascaden 
dah in w a lz t ,  beiderseits eingefasst durch Backstein-Gemeiuer,
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welches m an  hier T ro t to ir  nennt. Es ha t  ein ho lperige  Ober- 
flache vo lle r  heim tuckiseher Locher und sehr verscliieden aus- 
geb rockelte r  S te l len ,  die Stufen vorstellen sollen zwischen 
den in verschiedenen N iveaux liegenden und zu jedem  Grund- 
stiicke gehorenden S trecken dieses B a u w e rk s ,  w elches an 
vielen Stellen  der  Calle ganzlich fehlt und vom Felsboden, 
abe r  ohne Beistand der  menschlichen Kunst,  in seiner urspriing- 
liclien Naturform  zur Noth ver tre ten  wird.

Damit Sie aucli eine Ahnung davon erha lten ,  mit welchen 
S chw ierigkeiten  ein Mikrolepidopterologe hier zu kam pfen 
h a t ,  so w il l  ich v e rsuchen ,  Ihnen einen Begiiff von der  Be- 
schaffenheit meiner W ohnung  zu geben. Ich beschranke micli 
da rau f,  denn es wiirde mich zu w eit  fiihren, w ollte  ich Ihnen 
j e t z t  alle die verschiedenen A rten  hiesiger C asa’s beschreiben; 
un te r  m einer  W ohnung  haben Sie sich abe r  e tw a s ,  nach 
hiesigem M aasss tabe ,  P a la s ta r t iges  zu denken. Sie befindet 
sich in einem e tw a  10 Schr it t  breiten und 30 Schritt  langen 
G eb a u d e ,  dessen 4 A ussenwande e tw a  1 Fuss d ick , 22— 23 
Fuss  hoch, aus Backsteinen mit K alkm orte l  gem auert  sind, und 
das ein e t w a s  zur Calle geneigtes, sehr flaches Dach aus soge- 
nannten B iberschw anzen  t rag t .  Letz te re  liegen auf  Lat ten ,  
w e lc h e  auf S parren  befestigt sind; beide sind nur roh be- 
hauen, le tz te re  von verschiedener Dicke und Entfernung von 
e inande r ,  oft krumrn oder schief g e leg t;  S taub und Spinn- 
gew ebe haben ihnen im Laul'e der  Zeit  eine rech t angenehm e 
g raue  F a rb e  gegeben , welche gegen die in verschiedenen 
Nuancen von Roth  ausgefuhrte  Mosaik aus Biberschwanzen 
dem A uge wohlthuend absticht.  Die W a n d e  sind einst weiss 
getiincht w o rd e n ;  der  durchlaufende Regen h a t  aber  ihre 
langw eilige  E in ton igkeit  durch gelblich g rau e  Schattirungen 
un te rb iochen ,  die bald  wie Nebelwolken verschwom men sind, 
ba ld  lebhaf t  an roh gezeichnete L an d k a rten  erinnern. Eine 
Q u e r w a n d ,  die aber  in die Hohe nicht bis ans Dach reicht, 
sondern e tw a  5 Fuss von demselben entffernt b le ib t,  theilt 
den Raum in 2 Zimm er, von denen ich so gliicklich bin eines 
zu bewohnen. Dieses h a t  eine im m er geschlossene Thtire in 
d e r  Q uerw an d ,  in den Aussenwanden aber  2  einander gegen- 
i ib e r ,  von denen die auf  die S trasse  ftlhrende auch imm er 
geschlossen is t ,  die a n d e re ,  in den Hof fiihrende abe r  d e n  
g a n z e n  T a g  breit offen steht. Alle sind breite und hohe 
F liigelthiiren. In j e d e r  Aussenwand ist neben j e d e r  Thtire 
auch ein F e n s te r ,  so dass sich also die Fenster  auch gegen- 
tlber s te h e n ;  diese Anordnung ist sehr  beliebt ,  da sie die 
w oh ltha tige  Lufts trom ung ,  vulgo Z u g w in d ,  sehr erleichtert. 
—  Die Thiiren sind, w^enn auch mit manchen exotischen Ab- 
weichungen, doch indess Thtiren nach europaischen Begrifl'en;
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die F en s le r  aber  verdienen nicht diesen Namen. Es sind 
fast quadra tische Oeffnungen in d e r  M auer, in w e lcher  hol- 
zerne R ahm en  mit einem s ta rk e n  H olzg itte r  und je d e r  R a h 
m e n  mit 2, von innen zu sebliessenden Laden  s tecken ;  von 
Glas und dergle ichen keine Spur. Die Laden  des einen Fen- 
ste rs  sind bei T age  gesch lossen , urn die liebe Sonne auszu- 
schliessen, N achts  aber geoffnet,  damit die kUble Brise liber 
mein zwischen ihnen stehendes Belt  streicben kann. Letzteres 
bes teh t aus iiber einen R ahm en sehr  straff  gespanntem  Segel- 
tu c h ,  2 Bolsterchen als quasi Kopfkissen und 2 gesteiften 
L appen von diinnem P e r k a l :  einer unter mir als L aken ,  der 
andere,  selten gebrauehte , als D ecke; das Ganze t ra g t  einen 
Betth immel nebst V orhangen von grobmaschigem P e rk a l ,  un- 
durclidringlicli flir Mosquitos, die librigens j e tz t  nicht lastig  
sind, w ohi abe r  die Zugluft durclilassend. W a s  wlirden Sie 
wohl in N orddeutschland zu solch einem Bette  sagen?  Hier 
schlaft’s sich iibrigens sehr gut darin  im Ja n u a r  bei offenen 
Fenstern . Der Fussboden ist aus Backsteinen gem auert  mit 
2  indianischen M atten als T epp ichen ; 2 grosse Tische (ganz 
eu ropa isch ,  nur sehr e in fach , au n a tu re l ) ,  an deren einem 
ich schre ibe ,  eine grosse B a n k ,  v ier  europaische Stlih le , ein 
vom K orbm acher  geflochtener rocking chair ,  ein W aschtisch ,  
ein kleiner Spiegel und Johann ’s Bett  (ohne Himmel) ver- 
vollstandigen die E inriehtung. E ine ach te  W ohnung  flir 
Naturi 'orscher,  da die N atur  liberal! hinein k an n ,  d. h. auch 
gelegentlieh mal Scorpionen, Schlangen und V a m p y re  und 
ahnliche liebliche Bew ohner der  T ropenreg ion!  Denken Sie 
sich dazu noch Tags 2 5 °  R., Nachts 2 2 ° ,  freie E n tree  flir 
S taub und Ameisen, so w erden  Sie sich ungelahr  vorstellen 
konnen , wie bequem es hier sein muss, M ikrolepidoptera zu 
p rapa r iren .  Dazu kom m t noch, dass hier P ince tten  und alles 
Eisen iiberhaupt es fabelhaft eilig ha t  zu verros ten ,  Leder 
und dergleichen ab e r  zu schimmeln, und das je tz t !  w as muss 
h ie r  in der  Regenzeit  vorgehen?

An diesem , am 1. J a n u a r  bloss angefangenen  Briefe 
habe ich an den folgenden T agen  otter geschrieben und w erde  
auch noch Einiges hinzufiigen, ohne jedes  Mal das Datum 
anzugeben, bis ich gegen Mitte J a n u a r  die W eite rre ise  an- 
tre te .  Als ich hier a n k a m ,  fiihlte ich micli sehr erschopft, 
li t t  (und leide noch) an einem Geschwlire  au f  dem Riicken 
d e r  linken Hand und an  einem Durchfalle (scheint uberwun- 
d en ) ;  als ich gar  noch die B u c c u l a t r i x  fand, da  beschloss 
ich ,  mich vorlaufig h ier  14 T ag e  zu erholen. Es mussten 
so viele T age  sein, weil frliher keine  G elegenheit  zur W e i t e r 
reise is t ;  es g eh t  e rs t  dann w ieder  ein D am pfer  den Magda- 
lenenstrom hinauf.
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Bei Durchsicht meines Reisegepaeks machte ich eine 
selir unangenehm e En tdeckung : nam lich ,  dass die transito  
liber Eng land  gescliickten 3 Kisten a l le  geoffnet und n ieder-  
trac lit ig  schlecht w ieder gep a ck t  worden w a r e n ,  so dass 
Manches zerbrochen oder verdorben  ist. Es iiberrasclite mich 
das urn so mehr, ais d e r  S |)editeur in London — L u n g s t a f f ,  
E h r e n b e r g  & P o l l a c k ,  King W illiam  stree t  60 — bei 
dem ich fast taglich mich nach den Kisten e rk u n d ig te ,  und 
welchen ich angelegentl ichst b a t ,  dafur zu so rgen , dass sie 
n icht geoflnet wiirden —  mir je d es  Mai ve rs ic h e r te ,  ich 
konne ganz ruh ig  sein, es wiirde gewiss nicht geschehen. 
Ich finde das gew issenlos; da  ich anwesend in London w ar ,  
so b rauchte  er mir nur zu sagen ,  dass das Oeffnen unver- 
meidlich sei, so ha t te  ich dabei sein und die Sachen w ieder  
gut ve rpacken  konnen! — So viel Uehels tande ande re r  A rt  
auch hier anzutreffen sind, abe r  in dieser Beziehung v e rfah r t  
n ian  h ie r  honnetter  als im ges itte ten  Euro])a.

G estem , am 8. Ja n u a r ,  kam hier der  Dampfer Bismarck 
a n ,  mit welchem ich die Reise den M agdalenenstrom hinauf 
m achen w il l ,  und da ich vor d e r  Abreise noch Manches zu 
besorgen und zu packen  ha be, so w erd e  ich diesen Brief 
je tz t  s'chliessen. — Mit dem Sanuneln h ier  bin ich noch gar  
nicht zufrieden; die aus E u ropa  m itgebrach te  E rfahrung  ist 
hieT zum guten Theile  w er th lo s ,  und die Localita ten  kenne 
ich auch nicht.  Meistens habe  ich nur m ehr oder weniger 
beschkdigte T ag fa l te r  und eben solche, nur  viel seltner,  
Naclitvogel erlangt.  S ehr  zahlreich fand ich eine R a upena r t  
( V a n e s s a ? )  au f  einer lianenart ig  in SUmpfen wachsenden 
Pflanze (h ier  vom Yolke E n r e n r e a  g e n a n n t) ,  leider kann 
ich ab e r  den Thieren  kein frisches Futfer  geben.

Sollten Sie aus diesern Briefe einiges zur Veroffentlichung 
G eeignete herausfinden, so ste lle  ich Ihnen anhe im , w ie  Sie 
die Anorduung treffen w o lle n ,  da  ich mich beim Schreiben 
habe gehen lassen. v
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Synonymiscłie Miscellaneen
von

111*. U. Ii r a u t  a .

I.

1. U n te r  der Benennung C r y p t o c e p h a l u s  c r i b r a t u s  
sind mir bisher zw e i ,  in m ancber Beziehung ahnliche und 
nam entl ich  in den ?  wolil zu v erw echse lnde  Kiifer vor- 
g e k o m m e n , w elche auch von Suffrian bisher nicht sicher 
unterschieden sind^ au f  die mit dem cribratus  zu v e rw e c h 
selnde A rt  g e r a d e  h i e r  aufm erksam  zu machen, scheint mir 
um so zw eckm assiger,  ais H err  Geh. Regierungs-Rath  Suffrian 
neuerdings in d ieser  Zeitsehrif t  (1871 p. 21) einen anderen  
C ryptocephalus besprochen h a t ,  w e lch er  von ihm moglicher- 
weise f ii iher  ebenfalls nicht vom cr ibratus  unterschieden 
w urde ,  namlich den b i d e n s  Suffr.

Die A r t ,  w elche so leicht fur den cr ib ra tus  gehalten  
w erd en  k a n n ,  ist keine ande re  ais der  Cr. i n t e r r u p t u s ,  
je d o ch  nicht die typische Form desselben, sondern eine, wie 
es scheint, bei dieser A rt  w eniger  selten vorkom m ende F orm  
des W eibchens  mit nadelrissiger oder furchenartig  in die 
L ange  gezogener Punk tirung  des Halsscliildes, ahnlich wie 
beim cribratus. Eine solche S culp tur-Veranderung  zeigt ubri- 
«-ens nicht allein das $  des in te rrup tus ,  sondern sie findet 
sich auch in hóherem oder geringerem  G rade  bei einzelnen $  
des dis tinguendus und variabilis ; dieselben sind bisweilen 
schon mit blossem Auge durch einen eigentiiiimliclien m atten  
G lanz des Halsscliildes e rkennbar .

Ein W eibclien  des in te rruptus  mit der  eben geschilderten 
P unk tirung  des Halsschildes, w elches von Kalir in S te ie rm ark  
oder Dalm atien gesam m elt w a r ,  sandte ich vor Ja l iren  an 
H e r m  Suffrian zur Ansicht ein und erh ie lt  es mit der  noch 
vorhandenen Bezette lung zurUck: „cribratus  m. ? . Gewiss 
aus S iidost-Europa.u Dieser Zusatz hang t mit dem U m stande 
zusam m en, dass SufTiian seine E xem pla re  des c r ib ra tu s  aus 
der  Niilie von Constantinopel e rha lten  hatte.  Ein Y erw echse-  
lung meines C ryptocephalus w ar  insofern so gut w ie unmoglich, 
ais derselbe in der  (fiir mich wenigstens) durchaus cha rak te -  
r is tischen K ahr’schen Manier a u f g e k l e b t  w a r  und noch ist.

S pa te r  e rh ie lt  ich noch einige ande re  osterreichische 
E x em p la re  des in te rrup tus  durch W ie n e r  Entomologen, welche 
MittelstUcke zwischen meinem angeblichen cribratus und dem
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aeliten in terruptus b i ld e te n , d. h. weniger in die Lange  ge- 
zogene P u n k te  des Halsschildes zeigten.

U nter  diesen U m standen h a t te  ich vielleicht, gestiitzt auf  
Suffrian’s Bestim m ung, den cribratus fUr eine V ar ie ta t  des 
in te r ru p tu s  erklt ir t ,  Maren nicht in neuerer  Zeit  z w e i  Exem- 
p la re  des echten crib ratus  in meinen Besitz gekom m en; das 
eine ist das d r i t t e ,  an G erm ar  ab g e g eb e n e*) der  typischen 
Suffrian’schen E x e m p la re ,  welches mit den Sclmum’schen 
C ryp tocepha len  in meinen Besitz uberging,  nachdem  fur das 
Berliner  entomologische Museum eine fliichtige AusM^ahl ge- 
troffen M-ar. Mein zMeites, sicker specifiseh mit dem eben 
erM ahnten  iibereinstimmendes E x em p la r  e rb ie lt  ich durch 
L e d e re r ;  es s tam m t aus Kleinasien. Von b e i d e n  moclite iclr 
n i c h t  (w ie  Suffrian Linnaea ent. II. S. 90) sagen ,  dass ihr 
m  alzentorm iger Bau rnehr dem des in te rrup tus  gleicht, sondern 
mich er innert  der  hinten p lu m p ere ,  nach vorn m ehr  ver- 
sclimfilerte, ganz charak te ris t ische  K orperbau  m ehr  an distin- 
guendus ,  mit w elchem  auch Erickson (vergl. Suffrian Stett . 
Ent. Zeit. 1871 S. 2 2 )  wokl aus diesem G runde den Kafer 
verglicken hatte.

Den von Suffrian angegebenen Merkmalen des c r ib ra tus  
m ockte  ich namentlich hinzufugen, dass das Halssehild nach 
vorn  viel s ta rk e r  ve rschm aler t ,  an den Seiten s ta rk e r  herab-  
gebogen ist  als bei den verw and ten  A r te n ;  die v o r  der  
Mitte bereits a b g e k u rz te ,  feine, ro the  Mittelbinde au f  dem 
Halssckilde scheint fUr die A rt  charak te ris t isch ,  ebenso dessen 
S e u lp tu r ,  das VorM’iegen der  k irsckro then  F arb u n g  auf den 
Fliigeldecken etc.

W e n n  es auch sehr moglich ist, dass d e r  K afer  „in der  
N ahe  von C onstantinopel“ vorkom m t, so scheint es mir dock 
nicht vollkommen gew iss ;  Mir w erden  m  ahrscheinlich  noch 
m anche  ansehnliche A rt ,  welche bei Constantinopel gefangen 
sein soli, mit der Zeit als syrische ansprechen miissen, wenn 
sie nicht M'eiter bei Constantinopel gefunden w ird und nur 
a l te re  ()uellen lur ih r  V orkom m en in E u ro p a  sprechen. Von 
vielen Reisenden in der  europaischen T urke i sind A bstecher  
nach Kleinasien gem ach t und die daselbst erbeu teten  Insecten  
theils unabsichtlich, tlieils absichtlich als europaische ver the il t  
w o i d e n ; zur Gewissheit w erden  M'ir e rs t  dann gelangen, 
M'enn w ir  ofter als bisher Zweifel aussern.

2. Der von Suffrian a. a. O. S. 24  nach m annlichen Exem - 
p la ren  aus dem T au rus  (von Lederer)  als neu aufgestellte 
C r y  p t o c e p h a l u s  b i d e n s  ist bereits in d e r  Abeille V. 1868

") Ueber dessen spiiteren Verbleib Herrn Suffrian nichts bekannt 
geworden (vergl. Stett. Ent. Zeit. 1871 S. 21 unten).

19
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S. 206 als T a p p e s i  von de Marseul und in den Annales de 
la Societe Entomologique de France 1869 S. 16 pi. 1 fig. 21 
von Tappes selbst in seinem Extrait d’un travail sur les 
Cryptocephalides d’Europe besclirieben und abgebildet worden. 
Daselbst ist aucb (S. 19) das SufFrian unbekannt gebliebene 
Weibeben besclirieben, w e l c h e s  s i c h  d u r c h  d r e i  s t a r k e  
L a n g s k i e l e  a u f  d e m  P j g i d i u i n  g a n z  b e s o n d e r s  a u s -  
z e i c h n e t .

Elater Costeri Weyenb.

Dans ma monograpliie sur les insectes fossiles de Solen- 
liofen j ’ai decrit aussi une nouvelle espóce fossile du genre 
E la ter ,  a laquelle j 'a i doune le nom d ’E l a t e r  C o s t e r i ,  en y 
ajoutant que ce nom dtait ,,un hommage a la memoire de 
notre concitoyen Laurens Jansz. Coster, l’inventeur de 1 im- 
primeiie et par-lit le promoteur de toutes les sciences1'-.

En ecrivant ces paroles je  me contiai a l ’uuthenticite des 
documents de Haarlem et des auteurs hollandais qui ont 
publie des śtudes (?) sur l’invention de l’imprimerie, ne 
soupęonnant pas que moi-meme aussi bien que la plupart de 
mes comjiatriotes etaient trop crśdules.

Quelques mois apres que ma monographie eut 6te publiee, 
Mr. le Dr. van der Linde, savant bibliographe it la Haye, 
a dśmontrś de maniere bien suffisante que tous les estimateurs 
de Coster ne sont que des dupes d’une dtude superficielle 
ou bien d’une terrible fourberie, et que c’est a Gutenberg 
seul que le monde doit cette superbe invention. Le Costeria- 
nisme est terrassś totalement par  le Docteur van der Linde, 
qui en outre a dśmontre que le Coster de la lógende n’est 
qu’un monstre dicephale, produit par  la confusion de deux 
citoyens de Haarlem du quinzieme siecle, dont l’un a ete 
hótellier et ćchevin et Fautre a 6te chandelier, tandis que ni 
Fun ni Fautre ne se trouve en aucun rapport avec Finvention 
de Fimprimerie.

La consideration que ni un hótellier ni un chandelier 
insignifiant du quinzieme siecle, ni non plus un monstre di- 
cdphale, ne dans le cerveau de quelques charlatans de la 
science, ne mćrite d'etre glorifie dans Fhistoire d ’une science 
exacte telle que l’entomologie, me fait faire amende liono-



271

rabie de ce t  hom m age rid icule, de sorte que j e  revoque les  
paroles c itees de ma monographic.

II n’est pas nćcessaire de modifier le nom de 1 ’E l a t e r  
C o s t  e r  i ,  ce  nom peut ś tre  considćrś com m e un h om m age  
a la memoire de S a m u e l  C o s t e r ,  medecin, philanthrope et  
fondateur du theatre  d’A m sterd a m , dans le dix-septi&me 
siacie.

Haarlem 1871 . H. W e y e n b e r g h .

Welsclie Jagdgeschicłiten
von

C .  A .  I l o l i r i i .

I.
D ass  man unter „Jagdgesch ichtena m eistens phantastische  

Eifindungen im Sti le  des se l igen  H er m  von Miinchhausen  
versteht,  w issen w oh l al l e J ag er  und N ichtjager:  ich w erde  
mich aber durch diesen gelie il igten Missbrauch nicht beirren  
la s s e n , sondern zu Nutz und Frommen w ahrh eit l ieb end er  
Kaferanten ohne Geheim thuere i authentisch berichten, w as mir 
im Februar und Marz des Heilsjahres 1871 bei Excursionen in 
der U m gegend  von F i r e n z e  des Aufzeichnens w erth erschienen. 
An eine oder die  andere „ungehorige11 A bschweifung sind 
m eine geeh rten  L eser  langst g ew o lm t  — ja  e in ige ,  und per 
Buceo nicht die sch lechtesten ,  postuliren sie sog ar!* )

•*,) F iir  diese le tz te re , h u m o rlieb en d e  K a tegorie , und  ausschliess- 
lich fiir  s ie , fiige ich  a is g e b o rn er P o m raer fo lgendes au th en tisch e  
H isto rch en  b e i,  w elches ih r  bew eisen  m a g , w ie h o c h g rad ig  noch  in 
P o m m ern  d e r T h e rm o m ete r u n v e rfa lsc h te r  W ah rh e its lieb e  s te h t, u n d  
ob d ie b a n a tik e r  de la  riv e  gauclie  sieli n ich t sekiim en m iissten , 
m eine  b ied e rn , a llc rd in g s  m itu n te r  e tw as b iireu h aft d rau fsclilageuden  
L an d s leu te  m it den  E h re n tite ln  „H uns e t V an d ales“ zu begnadigen . 
D e r N am e M iinchhausen g ieb t m ir  den A n lass  dazu.

E in  e h re n w e r th e r , w egen v o rg e riick te r  J a h re  v e rab sch ied e ter 
H a u p tm a n n , d e r seine besclieidene Pension  in dem  w egen se iner 
W o h lfe ilh e it, conserva tiven  G esinnungstiich tigkeit, K arto ffe lgesundbeit 
u n d  V erach tu n g  d e r E isen b ah n en  sam m t T ele- u n d  P lio to g rap h ie  be- 
ne id en sw ertlien  „blaufen L an d ch en 11 v e rzeh rte , fand sich z u rA u sfiillu n g  
lan g w eilig e r M usse g en o th w en d ig t, die L e ih b ib lio th ek  (es gab n a tiir-  
licli n u r  e ine) d e r K re iss tad t B u tów  B and fiir B and durch zu b u ch - 
s ta b ire n  und g e rie th  en d lich  au ch  u n te r  L itte ra  M au f die M irakel 
M iinchhausen’s. E r  las das ganże B u c h , anfangs m it eh rlich e ic

19*
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Im Allgemeinen sclilaft das Kafergesindel in W elsch land  
seinen W in te rsc l i la f  so gut wie in Deutschland und andern  
Gebieten  der  gemassigten Zone, ab e r  keine Regel ohne Aus- 
nahm e. Es w a r  mir daher  nur  erf reu licb ,  dass die Herren  
B argagli  und Usslaub, zwei jungę ,  eifrige Adepten der  Kiiferei, 
meiner  B ehaup tung : „es sei wohl im F eb ru a r  nocb nicht 
inoglicb, e tw as  zu fangena , w id ersp rach en  und mir verschie- 
dene Yorsclilage zu Excursionen machten. Die ers te  derselben 
land am 14. F e b ru a r  statt.

R ach  m ehrm onatlichem  W e h e n  des Scirocco und dem 
dam it unausbleiblich verbundenen Regen h a t te  sich endlich 
seit 3 Tagen  eine frische T ra m o n ta n a  eingestellt  und ver- 
sp rach  (und liielt) bes tandiges, t rockenes W e t te r .  Vorm ittags 
um 10  U h r  verliessen w ir  die A rnos tad t  durch die F o rta  
R o m a n a ;  dies „R óm ertho r“ b a t ,  w ie viele ande re  Thore ,  
durch die E isenbahn das Schicksul,  dass es lucus a non 
lucendo g e w o rd e n ,  da  man zu einer ganz entgegengesetzten  
Seite aus F lorenz hinausfalirt,  wenn man Rom erreichen will,  
gleichviel,  ob ttber Siena, ob uber Livorno. Die S trasse  zieht 
s ich ,  w ie zum A erger  der Z ieferjager  so viele italienische, 
zwischen Mauern hin, mit welchen die a u t  beiden Seiten lie- 
genden  W einbe rge  und O elgarten  eingefasst sind. Ais S trasse 
fur L as t fuh rw erk  biegt sie inoglichst allem steileren Ansteigen 
au», so dass w ir  e rs t  nach einer s ta rken  Yierte lmeile  bei der  
Certosa  (Kartlmuse) eine massige Steigung zu machen hatten. 
Bei dem Flusschen G re v e ,  welches meist w asse ra rm ,  im 
hohen Som m er zusam m enschw indend , a b e r  mitunter auch 
verw us tend  uberfUllt ist, bogen w ir rechts ab, um den nord- 
lichen Abhang eines Hilgels von ungefahr 150 Fuss Hohe zu 
gew innen, der sich e tw a  sieben bis ach thundert  Schritt  neben 
einem im G runde fliessenden Bachlein hinzieht und mit ziem- 
]ich d icbtem, von etlichen Fussw egen  durchschnittenem Geholz 
bek le id e t  is t ;  den Huuptbestandtheil  liefert Quercus peduncu- 
la ta ,  ab e r  an allerlei Stachelbuschen dazwischen, Judenkirschen  
u. s. w. fehlt es aucli nicht: von Blumen w a r  derzeit  ausser 
dem  lustigen Helleborus und etlichen bescheiden aus dem 
G rase  vorguckenden  Crocus nichts zu bemerken.

Staunen , dann mit begrtindetem  Z w eifel, zuletzt mit gerechtem  In- 
grim m  zu Ende, und um aclitbaren Gesinnungsgenossen seine betriibte 
E riah ru n g  w ohlm einend zu ersparen, scbrieb er mit Beifiigung seines 
Namens auf das T ite lb la tt m it B leistift:

„Lauter infame, nichtsw iirdige Liigen'.“
H auptm ann a. D. von B., R itter pp. 

Konnen sich , frage ich , die wegen ih re r systemschiindenden Phan- 
tastereien heftig und m it Recht angefeindeten Entom o-Poly-graplien 
W . X. Y. Z. an solcher liausbacken realen W alirlieitsliebe n icht Exem- 
pel nehm en ? C. A. D.
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Dieser nordliehe A bhang  w ar  nun das beabsichtig te  Ziel 
der lieutigen Jagere i ,  und die H erren  F lorentiner zogen ihre 
Degen aus den Ś cheiden ,  das heisst a r in lange  E isenstangen, 
mit welclien sie diejenigen K alks te ine  aus der  E rd e  hoben, 
welclie mit der blossen Hand nicht zu fassen oder zu bew egen  
w aren . Diese P rocedu r  erinnerte  mich lebhaf t  an  eine in 
S tettin  bekann te  Anekdote  aus der a l le rers ten  Zeit  des ento- 
mologischen Vereins ,  und ich theilte sie den beiden H erren  
in naehstehender W eise  mit:

Doctor Schmidt, mein unvergesslicher V organger  im P ra -  
sidio, hielt einmal einen V ortrag  in usum delphinorum coleo- 
p te ro p h i lo ru m ; er empfahl ihnen, wie, wo und w ann sie ka t -  
sc hern ,  Baum e sch iit te ln ,  Rinden un te rsuchen ,  Balken um- 
w alz en ,  B re t te r  um kehren  solllen etc. etc. Im  P unk te  der 
S teine empfahl er naturl ich  auch die „U m kehrung11, drtickte  sich 
a b e r  in der  Eile e tw as  u n s jn ta k t i sc h  e tw a  so aus : „Steine, 
w elcbe mir zum U m keliren  zu schw er  w a r e n ,  un ter  denen 
habe ich niemals K afer  vorgefunden“. Seine Meinung w ar  
offenbar d ie ,  dass unsre  (S te t l ine r )  e rra t ischen  Blocke —  
and re  grossere  Steine haben w ir n ic h t ,  und auch diese sind 
leider durch die neuen E isenbahnbau ten  au f  ein trauriges 
Minimum zusam rnengesprengt — nur alsdann von Carab iden  
und S taphylinen zu Schlupfgangen im Sommer benutzt w erden,  
wenn der  Stein durch sein, von einem einzelnen Manne nicht 
zu bew altigendes G ew icht nicht zu schw er  auf den darun te r  
befindlichen Sand oder  Lelim driickt. So b a t ten  es die zu- 
hdrenden  K aferan ten  auch aufgefasst; aber  ein anw esender  
Lepidopteris t  h a t te  sich die P h ra se  gem erk t  und neckte den 
Dr. Schmidt nach Beendung des V ortrages durch die schnode 
N ote: „Das w a r  hiibsch von Dir, dass Du un te r  den Steinen, 
die Dir zu schw er  w a r e n ,  nichts um gebrach t has t!“ Seit 
je n e r  Zeit w u rd e  bei Excursionen der  gu te  Doctor oft geneckt,  
wenn w ir  bei einem Stein vorbei k a m e n ,  der  durch seine 
Dimension offenbar die K rafte  eines einzfelnen Mannes weit 
i iberwog — „da liegt schon w ieder  ein B lock, un te r  welchem  
Schmidt keine  K afer  gefunden h a t !11

Uebrigens e rw ies  sich die Schmidt’sche T heorie  hier 
entschieden als unrich tig ; denn unter sehr respec tabeln  Kalk- 
s teinblocken, zu deren Liiftung und U m w alzung  meistens nicht 
bloss die eisernen Hebe], sondern auch oft die K rafte  von 
zweien von uns no thw endig  w aren, fanden sich allerlei Kafer, 
und zw a r  anscheinend rech t zarte ,  zerbrechliche. In reicher 
Z ah l w u rd e  ein Anillus e r b e u te t ,  den die H erren  fur A. 
apenninus D ieck e rk la r ten .  Einen kleinen A delops, den H er r  
Bargagli  schon mit dem Pinsel gefasst h a t te ,  um ihn in den 
Glastubus zu thun ,  blies ihm die schadenfrohe T ram on tana



vveg, w a r  indessen riicksichtsvoll genug, nicht dasselbe mit 
einer R aym ond ia  apennina Dieck zu veriiben. Einige Lange- 
land ia  f'anden sich gleichfalls v o r ,  dagegen der  sonst hier 
schon ofters be tre tene  Am aurops Diecki nicht. Von grosseren 
C oleopteren  w urde  nur  ein einziger Percus P ayku ll i  erbeutet.  
Sehr  in te ressan t  w a r  auch eine ziemlich grosse Term iten-  
Kolonie un te r  einem e tw a  40  Pfund schw eren , e tw as  flachen 
Steine. Leider  w a r  ich nicht dabe i,  als er  eben um gekehrt  
w u rd e ;  es w a re  mir speciell w ich tig  g ew esen ,  zu sehen ,  ob 
die grossen sclnvarzen Ameisen, die j e t z t  promiscue zwischen 
den Term iten  in den G angen um herkrochen ,  gleich bei dem 
A ufheben des Steines schon darin zu sehen g e w e se n ,  oder 
ob sie u n te r  demselben Steine nur benachbarte  Gange be- 
w ohn t hatten . Ich muss h ier  e inscha lten ,  dass die T em p e
ra tu r  an diesem N ordabhange  ohne Sonne mindestens auf  dem 
G efrie rpunk te  s ta n d ,  wenigstens w a r  in den W e g en  hie und 
da Eis in den F ussstapfen ; dass also sowohl Term iten  wie 
Ameisen nur in w inte rsch la fr ige r  W eise  und łiochst inoffensiv 
sich bew egten,  w a r  nattirlich.

Jedenfalls  w ar  durch diese Excursion b e w ie se n , dass 
auch im W in te r  un ter  Steinen e tw as zu finden ist, und dass 
diese beliebig sc h w e r  sein und beliebig fest in die E rd e  ein- 
ge ram m t sein konnen, ohne dass man die Hoffnung aufzugeben 
b rauch t,  darun te r  e tw as Bratichbares zu finden.

A uf meine F ra g e ,  ob meine Begleiter  in dem vorerwalin-  
t e n ,  iiber S teine dahinrollenden Bachlein nicht schon nach 
E lm i s ,  H y d ra e n a ,  Po tam ophilus  u. s. w. geforsch t h a t ten ,  
w u rd e  mir der B esehe id , dass sie es m e h r f a c h , a b e r  ohne 
je d e n  E rfo lg  versuchten. Den Grund verm uthen  sie, anschei- 
nend mit vollem Rechte, d a r in ,  dass das Bachlein im Hoch- 
som m er ganzlich versiegt.

*.
Am 17. F e b ru a r  holten mich die beiden F lorentiner  

Kaferei-C ollegen zu einer zweiten  Excursion  ab. Sie fand un- 
m it te lbar  hin ter  den le tz ten  H ausern  der Residenz am unter-  
halb  liegenden linken Ufer des Arno s t a t t ,  gegeniiber den 
am rechten  Ufer sich hinziehenden Cascine,  dem beliebten 
Spaziergeholz . Bald hinter der K ettenbrucke zeig t sich hier 
d ich t  neben dem A rno eine rech teck ige  F la c h e ,  auf  welcher 
in regelm assigen Reihen Pappeln  (Populus a lba)  von e tw a  
5— 6 Zoll D iam eter stehen. Die ganze, hochst einfache Jagd  
bestand nun dar in ,  dass H err  Usslaub mit einem eisernen 
Spate l die G rasw urzeln  an dem der Sonne zugekehrten  Fuss- 
E n d e  einzelner P appeln  ers t  durchschnitt  und dann  einen 
Cubus von e tw a  5 Zoll aushob ,  w elchen H err  Bargagli auf
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einem Bogen P ap ie r  auseinander schiit te lte ,  bis E rd e  und 
Q uecken sich von einander sonderten. Gleich die ers te  P r o 
cedur  dieser Art l ieferte  ein erfreuliches Resu lta t  — ein 
E x em p la r  des bis je tz t  in den europaischen Kafersam m lungen 
noch wenig  verb re ite ten  G lyptom erus etruscus, ein in leressanter  
V e tte r  des Hohlenbewohners Gl. cavicola, eben so s tockblind 
w ie d ieser ,  w u rd e  e rbeu te t  und mir uberantM ortet.  A ber 
m it  dieser P robe  lia tte sich F o r tu n a ’s Gunst fiir heute offen- 
bar  e r sc h o p f t : Kiifer gab es nachher  noch genug, zw a r  nicht 
die prophezeiten  Erirliinus v o rax ,  aber  ebenso ungeschatz te  
P lebe je r  aus den obscuren Hausern  Helops, Asida, Calathus. 
Auch Cicindela cam pestr is ,  die neben einer Lachę au f  dem 
S ande  raublustig  herumlief, konnte uns tiber die bedauerliche 
Zuriickbaltung nicht tros ten ,  welche G lyptom erus ha r tnack ig  
bewies. Da die Blinden bekanntlich  meist viel Sinn fiir Musik 
haben ,  so ist nicht unmoglich, dass e tw a ige  sonst noch vor- 
handene Glyptom erus sich tiefer in die E rd e  verk rochen  
hat ten ,  weil w ah ren d  unsrer Jagd  von dem Cascine-Ufer her- 
iiber die m artialische D isharmonie do r t  sieli tlbender Trom mel- 
schlager und Signalhornisten sich unangenehm breit machte. 
Dies ode Kalbfellgerassel und meist unreine B lechvibriren  
konnte einen feingeohrten Z uhorer  durchaus berechtigen, sich 
in die „innern G em acher“ zuriickzuziehen.

Ob sich un ter  den ausserdem noch erbeuteten  S taphy -  
linen, Sunius, O xytelus etc. e tw as  Feineres herausste llen  wird, 
muss vorbehalten  w erden  bis au f  nkhere Priifung.

3.
Die dritte  Excursion  ftihrte uns Drei tiber das ehemalige 

Gartenschloss Poggio im peria le ,  j e tz t  Erz iehungs-Insti tu t fiir 
florentiner T och te r  gebildeter  St&nde, in die N ahe  der  ad 1 
e rw a h n te n  L o c a l i ta t ,  ab e r  nicht bei dem Fliisschen G reve, 
sondern bei dem gleicl iartigen Fliisschen E m a ,  an einen we- 
niger steilen und w en ige r  steinigen A bhang  mit demselben 
Eichengestriipp. Nacli Aussage der  G efahr ten  sollte h ie r  
R aym ondia  apennina eher  und zah lre icher  zu flnden sein; 
indessen nach mehrstiindigem Suchen und nach dem U m kehren  
einiger rech t  sehwerer  Steine (h ier  in w eit  ger ingere r  Zahl 
vorhanden )  bk tte  fiir uns aus den Schlussstrophen des bekanii- 
ten M arlborough-Liedes

II fut por te  en te r r e
P a r  quatre  —  z —  officiers:
L3un por ta i t  sa cuirasse,
L ’au tre  son bouclier,
Le troisifem’ son g rand  sabre ,
E t  1’au tre  ne p o r ta i t  r i e n .
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nur  die le tz te  Zeile g ep a ss t ;  wir trugen nichts dav o n ;  denn 
eine einsame C hrysom ela  Rossii w u rd e  nicht als W erthstU ck , 
sondern nur ais Denkzeichen des herr l ichen , himmelblauen, 
sonnenwarm en T ages (23. F e b ru a r )  mitgenommen. Solche 
Excursion ver lohn t  sich aUch „ohne Ungeziefer!“

4 .
D er vierten Jagdgesch ich te  konnte  ich z w a r  mit guteni 

Gewissen und ger inger  Violenz das classische C itat anpassen: 
P a r tu r iu n t  montes — nascetur  parvus Anillus, 

denn in der T h a t  lieferte die v ierte Excursion nichts als eiu 
halbes  Dutzend dieser verblendeten  T roglody ten : ab e r  ich 
bilde mir e in ,  eine e tw as  genauer  eingehende Schilderung 
dieses Spazierganges w erde  mindestens zwei Classen meiner  
L eser  interessiren konnen ,  die p riv ileg ir te  k le in e re ,  w elche  
Firenze kenn t und l ieb t ,  und die g rossere ohne dies P riv i-  
legium, w elche mit Mignon von dem Lande , wo die Citronen 
bltthn, im Stillen denkt

Dahin, dahin — m ocht’ ich wolil excurrirend  gerne ziehn! 
Diesen Rom antikern  witrden meine w erthen  F reunde  Zeller, 
Mann und m anche an d re  wahrscheinlich vergebens ihre 
AbkU hlungs- E xper im en te  entgegen halten  — der D eutsche ,  
nam entl ich  der  N orddeutsche,  kom m t mit einem eignen Organ  
a u f  die W e l t ,  einer phantast ischen  Zelle,  die sich zeitlebens 
urn die G landula  pinealis h e ru m tre ib t ,  und welche nichts 
en tha l t  ais Sehnsucht nach „Ttalien11, nach „Spanien11, naeh 
nC eylon“, bei einzelnen sogar nach „Is land11, „M adagascar11 
und andern E x travaganzen .  Gesellt  sich dieser Sehnsuchts- 
Zelle vollends noch die Sammler-Gier oder  g a r  der  Raptus 
im m orta l i ta t i s , d. h. die stille HolFnung, unerhortes te  neue 
Bestien zu en tdecken ,  so s teh t  sich dabei die W issenschaft 
oft beeser als das romantische Individuum, das meistens (aucli 
in den begtinstigteren Fallen )  re icher  an kostspieligen E rfah- 
rungen als an kostendeckenrfer Ausbeute heimkehrt.

Dass im gesegneten  Ilesperien das entomologische Sam- 
meln um die S tad te  h e rum  mit den gvossten Hemm schuhen 
e rschw er t  ist, wissen alle, die das Land aucli nu r  oberflach- 
lich kennen m eilenlang sind die S trassen von Mauern auf 
beiden Seiten eingefass t,  nur  ste ile ,  s te in ige ,  meist pflanzen- 
lose A bhange ,  an denen sich nicht einmal ein Oelbaumehen 
o der  eine W einrebe  ankleben liess, bleiben uncultivirt —  
deutsche W iese n ,  deutsche W a ld e r  findet man g a r  nicht, 
oder  hochstens zu Duodezform aten  zusatnmengeschrumpft.  Je  
grosser  die S tad t ,  desto begreiflicher die Passion der  Bewoh- 
n e r , sich vor dem T hore  irgend eine Villa hinzubauen und 
sie nach  H erkom m en mit hohen Mauern zu umhegen.
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Das konnte ich auch h eu te ,  am 20. M a rz ,  wieder be- 
m e rk e n ,  wo mich die H erren  B argagli  und Usslaub w ieder  
aus der  P orta  R om ana in der  R ich tung  auf die Certosa, 
jedoch  mit einem A bw ege vorlier nach rechts an das Ufer 
der  G reve begleiteten. A ber  wie ha t te  sich die V egetation  
in den P a a r  W o c h en  seit der  le tz ten  Excursion vortheilhaft  
geandert!  Z w a r  w aren  an dem N ordabhange  des heu te  be- 
suchten Thales noch die lustigen gelbgrttnen R udera  der  
Helleborus-Bliithen in P a ra d e  stehen gebl ieben , ab e r  w er  
k iim m erte sicli heu te  noch am sie , wo (lberall Muscathya- 
cinthen, Veilchen, Primeln, Narcissen, Ranunkeln ,  p rach tvolle  
Anemonen und hie und d a  eine tropiseh reizende O rchidee*) 
das  Auge gefangen nahm en!

Nichts fehlte diesem, durch die Sonne an windgeschiltzten 
S tellen fast schon zu sommerlich e rw arm te n  Friihlingstage, 
als das vergniigliche Concert der  Vogel — — es ist ab e r  
le ider  bekannt,  dass die Ita l iener  mit einem F anat ism us,  der 
sich au f  w as  Besseres r ichten  sollte,  den kleinen uccelli mit 
P u lv e r  und Schroot dermassen zu Leibe g eh e n ,  dass H err  
Usslaub heute ganz verw undert  ausrief: ecco un m erlo ! ,  als 
w ir  im Eichengebiisch eine einzige Schw arzdrosse l aufge- 
scheucht hatten .

W enn  ich iibrigens im E ingange nur von einem halben 
Dutzend Anillus gesprochen h a t t e ,  so ist dam it  nicht aus- 
geschlossen, dass w ir un te r  einem Steine die eh renw erthen  
U eberres te  eines Zabrus gibbus fanden , und dass in E rm an- 
gelung von Vogeln Colias rham ni pnd Vanessa Antiopa sich 
alle Milhe g a b e n ,  die Landschaf t  zu beleben. An Fliegen 
und kleinen W espen  w ird  es nicht gefehlt  haben — grossere  
sind mir nicht aufgefa llen ,  auch keine L ibe llen ,  obwohl es 
der  G reve und kleinen N ebenbachen  derzeit  noch g a r  nicht 
an W a sse r  gebricht.  Dass sich au f  den mancherlei bliihenden 
f  flanzen bei d e r  heutigen T em p era tu r  keine Kafer betreffen 
liessen, kom m t vielleicht von den kiihlen ”Tagen  v o rh e r ,  wo 
eine ziemlich unbequeme T ra m o n ta n a  die kalten  Schneediinste 
von den benachbarten  Bergen nach dem A rno h erun te rgew eh t  
hatte .  Jedenfalls  w ar  heute der  S paz iergang  auch ohne Kafer 
erfreulich und gedeihlich.

e) Nach A uskunft meines geehrten Freundes Dr. Beccari, Bota- 
nikers vom F ach , welchem aber auch die Entom ologen fiir vortreff- 
liches M aterial aus Borneo und Abyssinien vielen D ank schulden, die 
Ophrys aranil'era Huds. 0 , a . d .
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Beschreibung der Raupe von Eupithecia 
Caucliyata Dup., Austerata Freyer.

Lange ca. 23 mm.
Sehr s c h la n k , nacli dem Kopfe zu al lmahlich verjiingt,  

im Habitus der  R aupe  von D enticu la ta  fast vollkommen 
gleich, im Colorit der  von F ra x in a ta  am ahnlichsten.

K orper  in d e r  Ruhe g era d e  a u s g e s t re c k t , selir t r a n s 
p a re n t ;  Bauchseite s ta rk  abgepla tte t .

G rundfarbe saflgriin, genau wie die der Solidago-Blatter ;  
Segmenteinscbnitte  gelblich.

Kopf a b g e p la t te t ,  verhaltn issmassig  g ro ss ,  v o rw a rts  ge- 
s treck t,  von der G rundfarbe ;  Fttsse ebenfalls h e l lg r i in ; After- 
k la p p e  mit schwach s ich tb a rem , hellb raunem  oder  dunkel- 
griinem Fleck, gelb gerandet.

Riicken- und Bauchseite selir fein cliagrinirt.
S eitenkanle  weisslich oder melir gelblich ais die Korper- 

farbe ,  nam entlicb nacli dem Kopf- und A fterende zu deutlicb 
bervor tre tend .

Riicken dunkler ais die Bauchseite , en tw eder  zeichnungs- 
los, oder  mit breitem, beiderseits  bis in die Gegend der  nicht 
vorhandenen Subdorsalen reicbendem, dunkelgrunem Riicken- 
feld. Die Begrenzung dieses Fe ldes  b ildet jedersei ts  eine 
s ta t t  der  Subdorsalen  vorhandene, aus feinen weissen Piinkt- 
chen bestehende Langslinie.

Bauchseite s ta rk  c l iag r in ir t ,  d ah e r  mehr weisslich-grtln 
erscheinend, un te r  der S e itenkan te  dunk le r ,  in der Mitte von 
der schmalen weissen Y en tra le  durchzogen. Eine eigentliche 
Dorsale ist nicht vorhanden und tr i t t  nur bei den der  Ver- 
w and lung  nahen  E x em p la ren  hervor. .

Die Raupe  von C auchya ta  scheint ausser von F re y e r ,  
der sie als A uste ra ta  kenntlich a b b i ld e t , noch nicht ausfiihr- 
lich beschrieben zu sein, obwohl sie ofFenbar schon ofters 
gezogen w urde .  Der Um stand, dass die Raupe sich im Gegen- 
satz zu den iibrigen, an Solidago v irgaurea  lebenden Eupi- 
thecien ausschliesslich der  B la tte r  als N ahrung  bedient und 
die abgefressenen Blattstiele tatischend n a c h a h m t,  m ag dazu 
be i t rag en ,  dass fiir diese A rt  e rs t  sehr wenige F undorte  
bekann t sind. Im Taunus, Spessa rt  und O denw ald  kom m t sie 
an vielen O rten  vor, scheint i ibe rhaup t das Gebirge zu lieben.
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Man tritft die Raupe d a ,  wo Solidago in licliten W aldungen  
steht, gegen Milte Sep tem ber  erw achsen  an den B la tte rn  der  
meist selvr s ta rk  zerfressenen Fu tte rp llanze  fast, senkrech t 
he rabhangend .  Sie wird a b e r ,  trotz  ih re r  A ehnlichkeit  mit 
den Stengeln der  Futterpflanze, von Fliegen und Iclmeumoniden 
ausserordentlich heimgesucht.

Die P u p p e  gleicht der von D enticula te , ist bell ocbergelb 
mit dunkleren  Segmenteinschnit ten  und befindet sich in einem 
leicbten Erdgespinnste.

Erscheinung des Schm ette rl ings  im Freien  Anfangs Juni,  
bei ktlnstlicher Zucht oft scbon im Marz und April des fol- 
genden Jahres .

Uelber einige Beispiele von Nachahmung 
bei Insecten.

H err  Alfred Russel W a l la ce  sag t  in seinen „Contributions 
to tbe  theo ry  of natura l selection“ p. 88 ,  der  einzige in E n g 
land beobach te te  Fall  von N achahm ung der  Schm ette rl inge  
un te r  sich sei der ,  dass S p i l o s o m a  m e n t h a s t r i  von D i a -  
p h o r a  m e n t i c a  nacbgeahm t w erde .  W e n n  aucli die A ehn
lichkeit d ieser beiden A lie n ,  die friiher im Genus Spilosoma 
zusam m enstanden , ahnlich w ie bei Podalirius und Machaon, 
lediglich auf  ihrer nahen V erw and tscbaf t  beruht,  so scheinen 
doch auch bei uns ahnliche F alle  von Nachahm ung vorzu- 
k o m m e n ,  wie die bei den Heliconiden und Papilioniden in 
den Tropen beobachteten .

Bei dem taglich  steigenden In teresse  filr die N achahm ung  
bei den Insecten diirfte es vielleicht, t ro tz  der  in dieser Be- 
ziehung schon gem achten Missgriffe, h ier  an der  Stelle sein, 
au f  einige andere  Falle  von anscheinender N achahm ung  auf- 
m erksam  zu macben.

Scbon im J a h r e  1857 w urde  in den Nassauischen natur- 
wiss. Ja h rb u c h e rn  von H errn  Dr. A. Rbssler  mitgetheilt ,  dass 
P l o s e r i a  d i v e r s a t a ,  vorzUglich das W eibchen ,  in Lebens- 
weise, Flug, F arb u n g  und Zeicbnung mit der gleichzeitig flie- 
genden B r e p h o s  p a r t h e n i a s  so grosse A ehnlichkeit habe, 
dass nur an eine N achahm ung zu denken sei. Man muss die 
T b ie re  naturl ich  im Freien beobachten und nicbt allein in der 
-Sammlung vergle ichen, um diese T ha tsache  bestat ig t zu finden,
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denn g era d e  in der  E igenscha ft , sich in's w e lke  Laub oder 
au f  feuehte W a ld w e g e  zu setzen and aufgescheuclit fast seqk- 
recht in die Hohe zu fliegen, haben Diversata und P ar then ias  
ungemein viel Aebnliclikeit. Aber auch F arbung  und Zeich- 
nung zeigen so grosse U ebere ins tim m ung , wie bei manchen 
der  von Bates angefiihrten Beispiele vom A mazonenstrom .

Nicht minder schon, ab e r  noeh der Besta tigung bedtirfend, 
ist folgender Fali.

An O r te n ,  wo im Mai S y r i  cli t h u s  Malvae (Alveolus) 
haufig fliegt, kom m t fast tlberall auch E u c l i d  i a  mi  vor, die 
sich, von Blume zu Blume fliegend, in Gesellscbaft von Malvae 
herum tre ib t  und davon im Fluge kaum  zu unterscheiden ist. 
W e n n  Mi im Juli in zw eite r  G enera tion  fliegt, sind m ehre re  
an d e re  S y r ic h th u s -A rte n , wie C a r t h a m i  und A l v e u s ,  da, 
denen Mi nocli viel ahnlicher  sieht.

Yergleiclit man nun Mi z. B. mit Alveus, so findet man 
im H ab itu s ,  Colorit und nam entlieh in der  Zeichnung der  
Hinterfltigel eine ganz iiberraschende Aehnlichkeit. Vor alien 
Dingen fallen die bei Mi und den Syriclithen gleich gefarhten, 
gescheckten  Fliigelfranzen in’s Auge. Selbst die F a rb u n g  der  
U nterse ite ,  die bei Mi bald w eiss l ich ,  wie die von Alveus 
und C a r th am i ,  bald ro th l ie h , wie bei F ri t i l lum , is t ,  zeigt 
Uebereinstimmendes.

Unsere  zweite einheimische V er tre te r in  des Genus E u -  
c l i d i a  ist G l y p h i c a .  Auffallender W eise  sind die F ranzen  
bei ihr einfarb ig ,  gerade wie bei den achten  Hesperien, 
z. B. Sylvanus und C om m a, in dereń Gesellschaft man G ly 
phica auf  W aldw iesen  ofters trifft. Die braune G rundfarbe 
en tsprieh t  derjenigen der  Hesperien, und aucli die Unterseite 
kom m t d e r  von Sylvanus sehr nal ie ,  so dass im F luge das 
Gemisch von Ober- und U nterse ite  bei dem scheinbar nach- 
geahm ten  und nachahm enden Insect den namlichen F arben ton  
hervorbring t .  Bei Mi und den Syrichthus A rten  ist jedocli 
die U ebereinstimmung viel grosser.

1st es auch bis je tz t  nicht m oglich ,  genau den Grund 
anzugeben, w eshalb  denn Mi und G lyphica  die beiden Hespe- 
r iengruppen  nachahm en so llen ,  so ist es doch schon eine 
auffallende Erscheinung, dass es bei T ag e  fliegende Noctuen, 
also bei dem ihnen ungew ohnten  Tageslich te  nicht sichere 
und daher  der Nachste llung leicht ausgesetzte  T h ie re  sind, 
w elche sich andern  Lepidopteren scheinbar adaptiren.

F a s t  in alien L epidopteren-G ruppen  tre ten  gewisse ge- 
meinsame F o rm en  in Zeichnung oder F a rb u n g  w ieder  auf, 
ohne dass man daraus auf  eine N achahm ung der Insecten 
un te r  sich schliessen konnte. Vielmehr scheint die grosse 
A ehnlichkeit zwischen vielen einfarbig weissen, schw arzen
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od er  gleich getupften Schm etterlingen in manchen F allen  au f  
gem einsam er  W ied e rg a b e  eines L ich te indruckes zu beruhen. 
Eine sehr grosse Anzalil W ald -S chm et te r l inge  sind schw arz  
und weiss gezeiclinet.  Im freien Felde  oder a u f W a ld w e g e n  
ist es sehr le icht,  diese T h ie re  zu bem erken ;  n ah e r t  man sich 
ibnen aber ,  so fliegen sie in den W a ld  zurilck, wo das Auge 
sie buld ver l ie r t ,  da ihre  F arb ę  dem C ontrast  zwischen Lieht 
und Scbatten. der  durch die das L au b w e rk  durehbrechenden 
L ieh ts trah len  veru rsaeh t wird, gleich kommt.

Dies vorausgesetz t ,  kann die A ehnlichkeit  zwischen S c o 
r i a  D e a l b a t a  und manchen Pieriden ais e ine ,  wenn man 
sich so ausdriicken d a r f ,  re la t ive  be t rach te t  w erden. E s  ist 
aber  m erkwUrdig ,  dass D ea lba ta  an W a ld r a n d e in  bei Tage  
im Sonnenschein fliegend und an Bliithen saugend getroffen 
w ird .  Der lange H interleib  des Manncbens und die ftlr eine 
G eom elr ide  so sonderbar  gebauten  Fliigel geben dieser A rt  
ganz den Habitus eines Weisslings, namentlich kom m t P. N a  p i ,  
dereń Unterse ite  der Hinterfliigel ebenfalls dunkel g e a d e r t  
ist, ziemlich nabe. Im F luge wiire L e u c .  S i n a p i s ,  die je-  
doch nicht gleichzeitig vorkommt, die ahnlichste  Art.

In den bekannten Fallen  von N achahm ung  zwischen Lepi- 
dopteren  und Insecten ande re r  Ordnungen sind gewohnlich 
die scbwacben Schmetterlinge die nachahm enden  T hiere  und 
gefiircbtete  oder giftige Insecten die nachgeahm ten ,  so dass 
also z. B. T h y r i s  f e n e s t r e l l a  das nachahm ende  und eine 
gewisse A n t h  r a x - A r t  das a d a p tir te  Insect ist.

U m gekehrt scbeint es in folgendem ganz s icberen ,  aber 
e le n fa l l s  noch sehr m ysteriosen Fall herzugehen. In der  Um- 
gegend von Turin, w o S y n t o m i s  P h e g e a  fast schw arm w eise  
vo rkom m t,  tr iflt man eine S c o l i a ,  vielleicht quadripuncta ta ,  
die durch den sehw arz  und gelb ger ingelten  H interleib , ihre  
kolbigen F uh ler  und die in d e r  Sonne blau schillernden, dun- 
keln Fliigel der P h eg ea  ungemein gleieht,, emsig dazwischen 
fliegend.

Es ist s c h w e r , dieses schone Nachahmungs-Beispiel zu 
deu ten ;  denn da P hegea  an O rten  vo rk o m m t,  wo sich die 
siideuropaische Scolia nicht vorfinden diirfte, so ist nicht gerade  
anzunebm en ,  dass P hegea  das nachahm ende Insect sei. Da- 
gegen w a re  es moglich, dass die Scolia sich bei ih re r  raube- 
rischen Lebensweise der P hegea  als N ah rung  bediente und 
sich derse lben  durch ihr ahnliches Aeussere um so ehe r  
n ahe rn  konnte . Grosse List geho r t  freilich nicht d a z u , sich 
einer P h e g e a ,  die durch ihren ausstrom enden Saft obendrein 
nicht sonderlich schmecken diirfte, zu bemachtigen. Es w aren  
daher  noch viele ande re  V erm uthungen .  wie z. B. die , dass 
die Scolia sich d e r  P h e g e a  a d a p t i r t ,  nur um sich selbst vor
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Nachste llung zu schiitzen, zuliissig; ein Bevi eis, wie vorsichtig  
man auf  diesem Gebiete zu W e r k e  gehen  muss, und wie le icht 
m an ohne definitive Beobachtungen zu scheinbar einleuchten- 
den und doch vie lle icht ganz falsclien Schlussen kommt.

W a h re n d  rnanche S e s i e n  und M a c r o g l o s s a - A r t e n  eine 
ganz bestim m te H y m enop te ren -A rt  nac h ab m en ,  scheinen die 
P t e r o p h o r i d e n ,  z. B. P. P e l i d n o d a c t y l u s ,  nur im A1I- 
gemeinen das  Conterlei einer S chnake  zu sein. D er IJmstand, 
dass die P teropho riden  ihre  langen H interbeine in d e r  R uhe  
oft von sieli s trecken und die F iedertheile  der  Fliigel zusam- 
menschieben, lasst sie vollends ais Miioken erscheinen. Beim 
F luge  von H e p i a l u s  l i e c t u s ,  der  vor Sonnenuntergang  an 
W ald r i in d e rn  au f  und ab  ta n z t ,  kdnnte die E rk la ru n g  der  
Ursaclie dazu ausser im B egat tungstr iebe auch in irgend einer 
Nachahm ung von D ipteren  gesucht w erden .

M ehrere  fliigellose Spanner-W eibchen, z. B. H y b .  D e f o -  
l i a r i a ,  H y b .  L e u c o p l i a e a r i a ,  P h i g .  P e d a r i a  e t c , die 
zu einer Zeit  vorkom m en, wo ausser iliren eigenen Mannchen 
fast keine andern  Selim etler linge lliegen, Jassen verm uthen, 
dass sie Spinńen nacbahmen. Bei der  G ie r ,  mit der  die 
Vogel in der raulien Ja lireszeit  iibcr die wenigen lnsecten  
herfallen , kom m t ibnen das selir zu Gute. Manches Spanner- 
W eibchen  mag durch den Mangel der  Fliigel auch den Bissen 
der  Spinneu selbst en tr innen ,  denn es sind stets mannliche 
E xem plare  von Leucopliaearia , mit denen man die Lycosen 
im Fruhling herum rennen sielit, w ahrend  die W eibchen  dieses 
S panners auf  iliren hohen Beiuen unbelast ig t zwisclien den 
L j’cosen im Laube herumkriechen. Ein kttnstlicher \  ersuch, 
diese im Freien  ófters beobachtete  E igenschaft bes tat ig t zu 
linden, missgliickte le ider ,  indem die Lycosen , die mit einer 
gleichen Anzahl mannlicher und weiblicher E x em p la re  von 
Leucophaear ia  in einen Blumentopf zusam m engesperrt  w aren ,  
aus Mangel an F eucht igkei t  schon vor den Schmetterlingen 
s tarben. Dass das Felilen der  Fliigel den weiblichen Spannern 
immerhin sehr nutzlich ist und sie vor Verfolgung schiitzt, 
e rh e l l t  schon d a ra u s ,  dass man bei der  Z ucht dieser Thiere 
fast gleich viele Mannchen und W eibchen  e rh a l t ,  w ahrend  man 
im F re ien  nur hochst selten ein weibliclies E x em p la r  trifft.

Selbst bei Insecten verschiedener Ordnungen mit ganz 
abvveichender Lebensweise, oder  solchen, die in keinerlei uns 
e rk la r l iche r  Relation mit e inander stehen, kom m t es bisweilen 
vor, dass m an auffallend iibereinstimmende Eigenschalten und 
Formen tr ifft ,  von denen m an jedoch  mit Bestim mtheit  an- 
nelimeu d a r f ,  dass sie mit der N achahm ung durcliaus nichts
zu thun haben.

So findet man z. B. auf  Brennnesseln und andern  niedern
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P flanzen  bisweilen A d e l a  D e g e e r e l l a  und eine W a n ze  
C a l o c o r i s  s t r i a t e l l u s  w ohl nur  zuffillig na hę beisammen 
sitzend. Die Aehnlichkeit der  D egeere lla ,  namentlieh des 
W eibchens, dessen Fuli le r  kurz  und breit siud, mit der  W a n ze  
ist so iiberrascliend, dass Niemaud sie in A brede stellen w ird ;  
und dennoch m ag gerade  in diesem schonen Nachahmungs- 
h all die Aelmliclikeit nur eine zu la l l ig e , oder  aus noch un- 
e r fo rsch ten  Griinden herr iih rende sein, da die W a n ze  an 
vielen Stellen le b t ,  wo der  Schm etterling  fehlt ,  und um- 
gekehrt.

A uf  einem Jura-A uslaufer,  den L agern  bei Z u rich ,  sind 
C a l l .  H e r a  und die H euschrecke  mit ro then Unterlliigeln 
( O e d i p o d a  g e r m a n i c a )  an gleichen O rten  und zn g le icher  
Ja h re s z e i t  iiberaus haufig. N ah e r t  man sieli solchen Stellen, 
dann lliegen H era  und die Heuschrecke gleiehzeitig auf, und 
man weiss in der  T h a t  n icht,  w o man zugreifen soli ; ehe 
man siclTs versieht, ist die ganze G esellschalt  zerstoben und 
h a t  sich w ieder  au f  den Boden niedergelassen. Der schwir- 
rende  Flug beider T h ie re  und die dabei s ichlbare ro the  Fai be 
der  Unterfliigel bieten so viel A ehn lichke it ,  dass man dabei 
an N achahm ung  denken m ilaste, w enn  diese T h ie re  nicht 
a n d e rw a r ts  nur g e t ie n n t  vorkamen, Die schwarzgriine Zeich- 
nung der  Hera-Fliigel ah in t  iibrigens, wenn das T h ie r  ruht 
und die Yordertlugel zusammenschiebt, geuau die Schat t irung  
der  B latter  seiner Lieblingspflanzen, der UmbeJJil'eren, nacl”

E benso  lasst sich die m erkw iird ige  Aehnlichkeit zwischen 
A d e l a  v i r i d e l l a ,  sowie manchen Nemotois-Arten  und den 
langluhlerigen  P h r jg a n e e n  aus dem Genus M y s t a c i d e s  durch 
die A dap ta tion  kaum  erklttren. Dass die R aupen  dieser 
Molten an feuchten ,  sebatt igen O rten  noch als Hulsenthiere 
le b e n , konnte  der  ehem aligen P lnyganeen-A bstam m ung  zu- 
geschrieben und dadurch  die Aehnlichkeit mit den Mystaciden 
erkli irt  w erden . ,,

Jeden la l ls  ah m t a b e r  C h i m ' a b .  P h  r y g a n  e 11 a , wie 
schon der  Name an d e u te t ,  nebst m ehreren  im H erbst und 
ersten  F ru h ja h r  lliegenden Microlepidopteren eine Phryganeen-  
A r t  nacli. Die P h ryganeen-N achahm ung  lasst sich am besten 
an  der  im FrUhling ubera ll  gemeinen C h e i r n .  T o r t r i c e l l a  
beobachten . Diese A r t  tanz t  gegen  Abend meist hinter einem 
noch mit diirrem Laub versehenen Eichenbusch ganz so wie 
eine P h ry g a n e a  hin und her ,  fliegt dann plotzlich mit s ta rk em  
Anpra ll  gegen ein B latt  oder einen Z w e ig ,  la u f t ,  mit den 
F uh lern  peitschend, um her und se tz t sich darauf,  wie leblos, 
ru h ig  hin. Auch m ehre re  I n c u  r  v a r i  a - A r t e n  und verschie- 
dene ande re  K le inschm etter linge, z. B. S e a r d i a  B o l e t i ,
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zeigen iin F lug eine Uberraschende Aehnlielikeit mit den 
Kocherfliegen.

B u t a l i s  c i c a d e l l a  g leicht im Sitzen und in ihren k u r 
zeń Spriingen einer C icaden-A rt  so se h r ,  dass der  Autor 
diesen passendsten N am en w ah lte .  Ais e inander hochst ahn- 
liche T h ie re ,  die jedocli nicht ais N achaluner  zu betracliten 
sind ,  miissen A c i d a l i a  a u r o r a r i a  ( m u r i c a t a j  und A s o -  
p i a  c o s t a l i s ,  sowie P s y c h e  g r a m i n e l l a  und O d e z i a  
c b a e r o p h y l l a t a  genann t werden.

Im M urgthal  am W a lle n s ta d te r  See in d e r  Schweiz liess 
sieli im Juni ein sonderbares Beispiel von w irklic lier  oder 
docli sebeinbarer  Nachahm ung beobaebten. D ort  ta n z te  niim- 
licb G n o p b r i a  r u b r i c o l l i s  an einem W ald b a ch  gegen 
S onnenuntergang im Schatten  der  Roth tannen  bin und ber, 
w ahrend  gleiclizeitig eine ebenfalls ganz sebwarze,  im Fluge 
von Rubricollis kaum zu unterscheidende P h ry g a n ee n -A rt  sieb 
a uf der  Scbattenseite  der  Baume berumtrieb.

Die niclit unbedeutende A ehn lie l ike it , die zwischen der  
weichtliigligen L y  t t a  v e s i c a t o r i a  und den metallisch grUnen 
S chm ette rlingen  des Genus I n o ,  beispielsweise S t a t i c e s ,  
hersch t,  muss auch wolil ais eine zufallige be tracb te t  werden. 
Dagegen trifft man in Habitus und F a rb u n g  zwischen meh- 
reren  M e l o e - A r t e n  und dem C a r a b u s  c y a n e u s  und v i o -  
l a c e u s  eine so m erkw iird ige  U ebere insti tnm ung, dass man 
fast g laubeu soll te ,  diese Meloe-Arten wollten ibr weiches 
Feli durch N aebabm ung eines Carabus vor Angritfen sebutzen.

Im  Verhaltn iss  zu den ungeheuer  zablreicben Fallen ,  
dass W a n z e n  und S taphylinen  Ameisen n ac hahm en ,  Fliegen 
und K afer  H ym enop teren  u. s. w., weisen unsere einheimi- 
seben Lep idop teren ,  mit A usnabm e der Sesiiden, bis je tz t  erst 
eine ziemlich geringe Zalil bekann te r  Beispiele von Nach- 
abm ung der  Insecten a n d re r  O idnungen  auf. Die originelle 
Idee der  N achahm ung  der  Insecten un ter  sieli ist Uberdies 
noch so neu und so wenig cu l t iv ir t ,  dass sich vorderhand  
n u r  w en ig  iiber solcbe zw eifelhafte N acbahm ungs-B eisp ie le  
sagen lasst. E s  w a re  daher  w unscbensw ertb ,  w^enn befahigte 
Entomologen ihre  Erfabrungen  darUber mittbeilen wollten, 
und wlirde es mich sebr f reuen ,  meine Verm utbungen  bei 
obigen F a llen  durch ande rw e it ige ,  erneuer te  Beobacbtungen 
grUndlicb w iderlegt,  oder  aber  bes ta t ig t  zu linden.

C a r l  D i e t z e ,
F ra n k fu r t  a. M.
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Beschreibung einiger neuer ełiileniscłier 
Insecten

von
lir. It. A. Philippi.

Hierzu T afel 3.

1. B r a c h y x i p h u s  Ph.,  novum genus Hym enopterorum , 
X iphydriae  affine.

Der Kopf ist quergestel lt ,  h in ter  den Augen vorgequollen. 
Diese s tehen  seitlich und sind verhaltn issm assig  klein uud fein 
gekorne lt .  Die drei P un k tau g en  stehen niehr auf der Stirn 
ais au f  dem Scheitel und bilden ein stum pfwinkliges Dreieck. 
Y on denselben ers trecken sich drei para lle le  F u rchen  nacli 
dem  H in te rrand ,  von denen jedoch  nur die mittlere  den R and  
fe lbst erre icht.  Die FUhler entspringen zwisclien den untern  
Augenwinkeln  ziemlich nahe  bei e inander,  so dass die Ent- 
fernung derse lben von einander nur so gross ist, wie die vom 
Fiihler bis zum Auge. (Bei X iphydria  sind nach Latre ille  
Nouv. Diet, d 'hist. nut. p. 316 die Fiihler „tres  śc ar tee s  en tre  
e l les  a  leu r  insertion“j. Sie sind zweim al so la n g ,  w ie der  
K o p f  b re it  i s t ,  fadenform ig , allmalilich in eine feine Spitze 
auslaufend und v ie lg liedrig ; die Glieder  find sammtlich ziem- 
lich w alzenform ig  und die le tzten mit kurzen Borstchen be- 
setzt. Das ers te  Glied ist doppel t  so dick wie die folgenden; 
das zw eite  kurz, d a s  d r i t t e  l a n g e r  a l s  d i e  z w e i  e r s t e n  
z u s a m  m e n g e n o m m  e n ,  das v ie rte  den d r i t ten  Thcil so lang 
w ie  das vorhergehende; die folgenden allmkhlich e tw as  k iirzer,  
s fig. l a .  — D er C lypeus ist ku rz  und g e w o lb t ;  die Ober- 
l ippe scheint zu fehien. Die Mandibeln sind sehr k raftig ,  
v ie rz i ih n ig ,  die Maxillen hau t ig ,  in der Mitte eingeschnlirt,  
g leichsam zw eig liedrig ,  k u r z ;  die M a x - i l l a r p a l p e n  s e h r  
1 a n g ,  nach d e r  Brust zu r i ickgesch lagen , sechsg lied r ig ,  die 
e is te n  v ier  G lieder beinahe gleich lang ,  das le tz le  e tw as  
k i i r z e r ,  spindelformig, g e r in g e l t ,  gleichsam in 4 G lieder ge- 
th e i l t ,  s. fig. l b .  Die L i p p e n t a s t e r  sind ku rze r ,  vier- 
g l i e d r i g , das dritte  Glied ist das k u rzes te ,  verkeh rt  kegel- 
forrn ig , das le tz te  eiform ig, s. fig. 1 c — Die L ippentas ter  
sind also n icht sehr verschieden von denen bei Sirex, welche 
G attung  je d o ch  sehr k le ine ,  fast rud im en tare  Maxillarpalpen 
h a t ,  w ogegen  B rachyxiphus durch dieses Organ  mit den 
T en th red in iden  ubere inkom m t W ie  sind die K innladentaste r

*) j iQ a /) 's  kurz, ę t t fo ę  Degen.
20
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bei X iphydr ia  beschaffen? W e d e r  bei L alre ille  (Nouv. Diet, 
d ’hist. nat.) , noch Dumeril (Diet, d ’hist. nat. 59), noch Blanchard 
(liist. nat. des ins.), noch Brulle (in L ep e l le t ie r ’s Ins. hymen.) 
finde ich ein W o r t  iiber diese P a lpen  gesagt.

Es ist ein deu t l icher ,  vom P ro th o ra x  geb i lde te r  Hals 
vo rhanden ,  von kegelform iger  G es ta l t ,  fast so lang wie d e r  
K opf ,  h inten lialb so breit  wie die B rus t ,  oben flach und 
h a u t ig ,  unten gewolbt .  Die Leiden Ubrigen A bschnitte  der  
B rust und der  H interleib  sind gleich breit und ziemlich walzen- 
formig. Die Schulte recken  sind abge rundet;  der M esothorax 
zeig t oben drei vor  d e r  Mitte nach dem Y o rde rrande  bin 
d ivergirende Furchen. Das dreieckige Schildehen fa.llt durch 
nichts auf. Die H in terbrust  zeigt neben dem vorstehenden, 
g la t ten  H in terrand  jederseits  eine tiefe, nach  den Seiten bre ite r  
w erdende  Querfurche, und in d e r  Mitte eine von tiefen, breiten 
F u rchen  u m gebene ,  kreisformige S te lle ,  liinter welcher  man 
u nm it te lbar  am R ande  eine tie fe ,  d re ieck ige  G rube w ahr-  
nimmt. Das ers te  Segm ent des Hinterleibes ist am H in ter
rand  lief  e ingebuchtet und zeigt 3, von der  Mitte des Vorder- 
randes  ausgehende, breite Furchen , die den H in terrand  nicht 
vbllig erreichen. Das zw eite  Segm ent zeigt eine Querfurche 
mit einer tiefen, dreieckigen Grube in der  Mitte, welche vom  
grob p u n k tir t  ist; der  H in terrand  ist du tch  eine Querfurche 
deutlich abgesetzt.  Diese Q uerfurche lindet sich aucli auf  
den folgenden Seginenteu, die sonst ziemlich g la t t  sind. Das 
le tz te  ist a b g e ru n d e t ,  zeigt abe r  eiuen k u rz e n ,  cylindrisclien 
F o r t s a tz ,  der  zwei sehr  kurze  GrifFel tragt .  Die Legerohre  
r a g t  nicht iiber diesen Griffel hinaus, w ah rend  sie bei X iphy- 
d r ia  lang  vorges treck t  ist. — Mannchen liabe ich nicht ge- 
sehen.

Die durch  eine Q uerade r  getheil te  Radia lzelle  der  Vorder-  
fliigel ist sp itz ,  und liegt die Spitze derselben im FlUgelrand 
selbst; es sind vier Cubitalzellen vo rhanden ; die riicklaufenden 
N erven entspringen der  eine aus der  Mitte der  e rs ten ,  der 
undere vor der  Mitte der  zw eiten  C ubitalzelle;  die hinteren 
o der  ausseren Zellen  sind ungethe il t ,  wogegen sammtliche 
h in tere  Zellen der Hinterflugel durch Q uerade rn  getlie ilt sind. 
—  Die Beine zeigen das gewbhnliehe Verhaltniss.  Die Yorder- 
schenkel sind am untern  R ande  mit kleinen Hockern  besetz t;  
die Y orderschienen zeigen am E nde zwei Dornen, von denen 
freilich der eine sehr kurz ist und leicht ilbersehen w erden  
k a n n ,  w ah rend  der  andere  am innern R an d e  zwei runde 
Ballen t r a g t ,  s. fig. 1 d und 1 e. Die m ittle ren  Schienen enden 
mit zwei gleich langen, spitzen Sporen, wogegen die Hinter- 
schienen nur  einen kleinen Sporn haben. (Bei X iphydr ia  sind 
nach B lanchard  hist, nat. des ins. III. p. 243 die „ jam bes
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intermediaires et posterieures inermes.) Die Klauen haben 
arn Jnnenrande einen Zahn, und zwischen denselben sitzt ein 
grosser Haftlappen, s. fig. 1 f.

Es bedarf wohl keines weiteren Nachweises, dass die 
oben angegebenen Kennzeichen einerseits das Insect in die 
Familie der Sirieiden etellen, wie sie je tz t  angenommen ist, 
andrerseits aber nicbt erlauben, dasselbe einer der drei diese 

Familie bildenden Gattungen Sirex, Tremex und Xiphydria 
einzureihen. Von Xiphydria, mit der es den kegelformigen 
Hals gemein h a t ,  unterscheidet es sich durch die Kiirze der 
Legerohre, die gespornten Mittelschienen, die genaherten 
Ftthler, die Grosse des dritten Gliedes derselben u. s. w., von 
Sirex durch die nicht vorspringenden Schultern, das Vorhanden- 
sein von Haftlappen, die langen Maxillartaster, von Tremex 
durch die vier Cubitalzellen u. s. w. Bei der grossen Aehn- 
lichkeit von Brachyxiphus und Xiphydria darf man aber 
wohl vermuthen, dass Xiphydria aucli lange Maxillarpalpen 
h a t ,  und dann entsteht die F rage , ob man nicht beide G at
tungen zu den Tenthrediniden bringen muss.

Die generischen Kennzeichen liessen sich etwa in der 
Kiirze also fassen: Antennae approximatae, fiiiformes, multi- 
articulatae, articulo tertio longiore. Palpi maxillares elongati, 
sexarticulati. Prothorax in formarn colli productus, humeri 
rotundatL Alae anticae cellula radialis (una vel) duae. T i
biae medianae bicalcaratae. Ungues unidentati; arolia nola- 
bilis. — Terebra feminarum brevis, baud prominens.

Ueber den Namen Xiphydria sei mir eine Bemerkung 
erlaubt. Brullć bei Lepelletier und andre schreiben Xyphidria, 
Dumeril im Diet, d’hist. nat. vol. 59 p. 1-19 schreibt Xiphidria 
und tadelt Latreille, dass er Xiphydria geschrieben babe. 
Aber Latreille allein ha t Recht, denn ^apvdQiOv ist ein kleines 
Schwert, | rcpidęca  und Jttptdęta existiren aber nicht.

Das Insect, nach dem ich obige Beschreibung gemacht, 
charakterisire ich als Art kurz also:

B r a c h y x i p h u s  g r a n d  is Ph., niger, abdominis segmentis 
3 —8 aurantiacis; antennis 26-articulatis; alis nigricantibus, 
cellulis radialibus duabus — Long. corp. 10'/, lin. =  23 mm.; 
extens. alar. 19 lin. =  41 mm. (fig. 1 — I f.).

Habitat in prov. Valdivia, loco dieto los Ulmos.
Ich recline zu Brachyxiphus noch eine zweite Ar t ,  un- 

geachtet Fiihler und FlUgelgeader etwas abweichen, namlich:
B r a c h y x i p h u s  f l a v i p e s  Ph., n iger ,  pedibus flavis; 

antennis 18-articulatis, in medio albis; alis nigricantibus; cel
lula radiali indivisa. — Long. corp. fere 6 lin. =  12 mm.; 
extensio alarum 9 lin. =  19 '/ j  mm. (fig. 2 —2b.).

Habitat in prov. Valdivia cum priore.
20*
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An den Fiih lern  ist das erste und zweite  Glied ganz 
schvvarz, das d r i t te  oben schw arz ,  unten weiss, das v ierte bis 
a c h te  oder  neunte ganz w eiss ,  oder  oben mit einem feinen 
sehwarz lichen S tricb ,  die folgenden ganz schwarz .  Aueh die 
P a lpen  sind schwarz ,  sowie Hiiften und T rochan teren .  Kopf, 
Brust und H interleib  sind s ta rk  glanzend.

P r o g l o c h i n * ) ,  ein neues? Genus der  P terom alinen.

D er  K opf erscheint oben bre ite r  als lang  und ist mit 
dem Mundende selir s ta rk  nach  r i ickw arts  gene ig t ;  der  Hinter- 
kopf ist ausgebuchtet.  Die Fiihler sind elfgliedrig, cylindrisch, 
nicht nach der  Spitze bin v e rd ic k t ,  k u rz ,  gebroc lien ;  das 
ers te  Glied ist das d ickste ,  w alzenform ig ,  e tw a  den dr i t ten  
Tlieil so lang ,  wie die folgenden zusam m engenom m en; das 
zw eite  ist e tw a  den dritten  Theil  so lang  w ie  das ers te ,  das 
d r i t te  be inahe kuge l ig ,  das v ierte  so lang  wie das zweite, 
die folgenden nehmen allmahlich an Lange ab ;  sie entspringen 
nahe  am Mund, und ihr e rs tes  Glied kann  sich in eine seichte, 
vom U rsprung  derselben bis zum unpaaren P unk tauge  reichende 
Furche  legen. Die P unk taugen  bilden ein gleichseitiges 
Dreieck. D er P ro th o ra x  ist nicht so lang wie b r e i t , nach 
vorn v erschm aler t ;  der  M esothorax fast doppelt  so breit und 
lang, trap e z fo rm ig ,  durch zwei schrage Langsfurchen in drei 
Theile g e t h e i l t ; das Schildchen nur w enig  iiber den ganz 
gla t ten  M eta thorax  e rh a b en ;  ans ta t t  des Hinterschildchens 
sieht m an Langsfurchen. D er Hinterleib  ist w ohl viermal 
und darilber so lang  wie die Brust und lauft allmahlich in 
eine Spitze  aus ; oben ist er  eben, unten gek ielt  und dadurch  
fast d re ikan tig ,  aber  die vorderen  Segm ente zeigen jederseits  
neben dem Kiel eine oder  zwei flachę F u rchen ;  ich unter- 
scheide ach t  S eg m e n te ;  das zweite  ist selir k u r z ,  das v ierte  
und ftinfte sind l a n g ,  das sechste w ieder  ziemlich k u rz ,  das 
siebente (mit dem achten  verw achsene?)  fast so lang w ie  das 
v ie r te ,  das le tzte  selir k u r z ,  aus dem selben r a g t  ein k u rze r  
S tachel hervor. —  Die Fliigel sind kaum  halb  so lang  wie 
de r  H in te r le ib ;  der  einzige N erv  d e r  V orderflugel vereinigt 
sich im mittleren D ri tthe il  der  Lange  des Fliigels mit dem 
V o rd e rra n d  desselben und en tfe rn t  sich dann w iede r ,  um 
eine unvolls tandige R adialzelle  zu bilden. Ein verdicktes 
F liigelmal ist nicht vorlianden. Die Hinterfliigel haben einen 
ahnlichen N erv ,  nur ist keine Spur von R adialzelle  zu sehen. 
—  Die Beine sind verhaltnissmaseig lang, die Y orderschenkel 
ziemlich verd ick t  und unten nahe  am Kniegelenk mit einem 
stumpfen Z abn  versehen (fig. 3 a ) ;  die V orderschienen haben

*) 7iQÓ vor, yXm/ir  Spitze, also vorgezogene Spitze.
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einen Dorn. Die mittleren Beine sind fast doppelt  so lang, 
schlank, ih re  Schenkel nicht ve rd ick t  (fig. 3 b). Noch langer 
sind die H in te rbe ine,  deren Schienen zwei Enddornen  haben. 
Die K lauen  sind kurz.

Ich weiss n ic h t ,  ob diese G attung  nicht vielleicht mit 
C ercobelus H aliday  zusam m enfall t ,  von dem ich nur die kurze 
C h a ra k te r is t ik  bei L epelle tie r  hymćn. IV. p. 598 kenne. Die 
F iihler desselben sollen gegen die Spilze d icker sein, w as  auf 
unser Tb ie r  nicht passt.

Die A r t  nenne ich P r o g l o c h i n  m a c u l i p e n n i s .  Der 
K orpe r  ist fast 8 Lin. =  17 mm. lang, die Fliigelspannung be- 
t r a g t  7 %  Lin. =  16 mm. Kopf, V orderbrust,  Mittelbrust und 
Schildclien sind d icht und ziemlich grob punktir t ,  k u p fe r ro th ,  
die H in terse ite  des Kopfes b roncegrun; M e ta tho rax  und Hin- 
terleib  p rach tvo ll  metallisch  b la u ,  an le tz terem  jedoch  die 
E inschnitte  und das le tz te  Glied sam m etschwarz .  Mesosternum 
und Hiiften sind broncegrun mit goldenem S ch im m er ,  der  
Bauch violett. Die FUhler sind schw arz ,  die Beine braunlich 
r o th ,  die FlUgel w a sse rh e l l ,  m it zwei schwarz lichen  FJecken 
ąm  V o rde rrande  der  Vorderflugel, die nach hinten n ich t scharf  
begrenzt sind; der  zweite nimm t die Gegend des Fliigelmales 
ein (fig. 3 —3c).

A uch dieses hiibsche Insect w u rd e  bei los Ulmos in der  
P rov.  Valdivia gefunden.

B r a c h y g a s t e r ?  v a l d i v i a n u s  Ph.

Br.?  niger, pilosulus, dense puncta tus ;  m eta tho race  areo- 
la to ;  abdom ine laevissimo. —  Long, corp, I 3/ ,  lin. =  3 3/ t mm. 
(fig. 4 — 4 a).

H ab ita t  in prov. Valdivia.
Die F iih ler sind so lang  w ie K opf  und Brust zusammen- 

genom m en,  das ers te  Glied gegen das E nde  v e r d ic k t ,  das 
zw eite  kugelfo rm ig ,  die folgenden vollkom men w alzenform ig  
und schw er  von e inander zu unterscheiden. (Bei B rac h y 
g as te r  sollen nach Brulló  in Lepellet. hymenopt.  IV. p. 527 
die Fiih ler in der  Mitte d icker als an beiden Enden  sein und 
die Glieder gegen  die Spitze bin an Lange zunehmen.) Die 
H in terbe ine sind so lang w ie  bei E van ia ,  d. h. e tw a  zweimal 
so lang w ie  die Brust. Der M e ta thorax  senkt sich —  wie 
bei E v an ia  appendic igaster  — allm ahlich  h in te r  der  Einfiigung 
des H interleibes und ist nicht plotzlich abges tu tz t ,  wie er bei 
B rachygas te r  sein so il ;  der  H interleib  scheint dreigliedrig zu 
sein, und sein Stiel w i ld  von zwei Gliedern gebildet ,  von denen 
das  zw eite  so lang w ie  breit ist. Die Fliigel sind s ta rk  be- 
haa r t ,  Fliigelmal und Adern  schwarz .
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E r e b u s  M a r q u e s i  Paulsen (fig. 5).

Von H errn  Ferd . Paulsen erh ie lt  ich un ter  diesem Namen 
den schonen S chm etterling  zur A nsich t ,  dessen Beschreibung 
folgen soli. Ein H err  Joaquin  Marques liatte ihn bei Chana- 
ra l  de las Animas an der  Ktiste der  W iiste A tacam a gefangen 
und ber ich te t ,  es seien dort m ehre re  in der  N acht herum- 
geflogen, doch sei es ihm niclit moglich gew esen ,  m ehr  als 
dieses eine Exem plar  in e r trag l ich  gu tem  Zustand zu erhaschen.

Der K orpe r  des Schmetterlings ist 19 Linien lang ;  die 
F tth le r  messen 15 Linien, die F lligelspannung b e t r a g t  5 ‘/ 2 Zoll. 
— Die Grundfarbe des K orpers  ist b ra u n g ra u ,  die langeren 
H a a re ,  welche die Brust bedecken ,  haben weisse Spitzen. 
D er  Hinterleib ist grosstentheils  mit an liegenden , aschgrauen 
H aa re n  bek le ide t ,  ab e r  au f  der  Mitte des Ruckens und an 
den Seiten stehen langere ,  b raungraue  H aare . Die F lih ler  
sind graubraun , ebenso die T a s t e r ,  deren  le tztes ,  fast faden- 
formige8, nnr an der  Spitze e tw as kolbenformig aufgetriebenes 
Glied aufgerich te t  ist. —  Auch die Fliigel sind vorw altend  
graubraun . Die V o r d e r f l i i g e l  zeigen auf  der  O b e r s e i t e  
einen Augenfleck, der  oval und nacli aussen mit einer tiefen Ein- 
buchtung  versehen ist; e r  ist sam m etschw arz ,  mit braungelbem, 
s c h a if  abgesetztem, schw arz  eingefasstem R a n d e ;  das schmale, 
h in tere  Stiick desselben ha t  einen silberweissen R a n d ;  der 
Durchm esser  dieses Augenfleckes b e t ra g t  3 Linien. Sonst 
unterscheidet man hel le re  und dunklere  Q uerw ellen ,  und 
haben  die Schiippchen der  helleren  Stellen gelbweisse Spitzen. 
Besonders auilallend ist eine solche wellenlormige Querbinde 
im ausseren, h in teren  Theil des Fliigels; sie ist nach innen 
sam m etschw arz ,  d a ra u f  o l iven fa rben , dann kom m t eine von 
hellblauen Schiippchen gebildete Binde. E tw a  zwei Linien 
vom Aussenrande en tfern t  sieht man eine demselben parallele,  
schwarzliehe Linie, deren  einspringende W in k e l  gelblich sind; 
endlich ver lau ft  ganz nahe an diesem Rande  noch eine feinere, 
wenig auffallende, schw arze  Linie.

Die H i n t e r f l i i g e l  zeigen au f  der  Oberseite ebenfalls  
hellere  und dunk le re  W ellen  und in der  dem hinteren, ausseren 
W in k e l  entsprechenden R undung eine A r t  A ugenfleck,  in 
G esta lt  eines mit der  concaven Seite nach aussen ger ich te ten ,  
halbmondformigen F lec k es ,  der  aus der  Mitte der  concaven 
Seite eine feine Spitze entsendet.  D erselbe misst 7 1/ ,  Linien 
in der  Lange und ist nach  aussen von einem schmalen, 
schw arzen  Saum beg renz t ,  w elcher  au f  d e r  concaven Seite  
mit einer schmalen, hellblauen L in ie ,  auf  der convexen  mit 
einer b re iteren ,  olivenfarbenen Binde eingefasst und im Innern  
ro thv io le t t  ist, welche F arbung  gegen den olivenfarbigen Saum
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hin in braun tibergeht. Vom vorderen W inkel dieses Augen- 
flecks zieht sich eine breite, durch die Adern unterbrochene, 
nach innen allm ahlich verlaufende, schw arze Binde, und eine 
feine schw arze, wohl begrenzte Linie verlauft — etw a eine 
Linie* vom Rande entfernt — diesem parallel. Der Rand 
selbst bildet vor den Franzen eine sehr feine gelbliche Linie.

Die Untereeite der Fliigel ist braun mit violettem Schim- 
mer. Die Vorderflugel zeigen, der schwarzen Querbinde im 
bintern, ausseren Theil der Oberseite entsprechend, eine dunkle 
Binde, die sich sowohl nach innen wie nach vom  allmahlich 
verlauft und nach aussen weiss eingefasst ist. Diese schw arz- 
liche Querbinde setzt sich liber die HinterflUgel fo rt, "O  sie 
sta rker gezackt, aber ebenfalls nach aussen weisslich ein
gefasst ist. Die HinterflUgel zeigen ausserdem noch zwischen 
dieser Binde und der Flugelwurzel eine fast gerade, schmale 
B inde, die vom V orderrand bis zum Innenrand verlauft und 
w eiter nach innen eine schw achere, w ahrend die Vorderflugel 
nur in der V erlangerung der ersteren eine weit undeutlichere, 
schlecht begrenzte, etw as dunkleve, breitere Binde zeigen.

Die Vorderbeine sind mit dicht anliegenden Harchen be- 
kleidet, sehr lang, namentlich die T arsen, w elche 8 1/ , Linien 
messen. Die hinteren Beine sind w eit k raftiger und ihre 
Schenkel oben lang behaart; die Hinterschienen sind breit, 
sehr k raffig , auf der oberen Kante lang b ehaart; die zwei 
Dórnen vor der Spitze, sowie die Enddornen sehr kr&ftig. 
Die Tarsen sind nur 7 Linien lang, und ihr erstes Glied unten 
mit zwei Reihen langerer, fast fuchsrother H aare dicht besetzt, 
die einen W inkel mit einander bilden.

W as dieser Beschreibung noch fehlt, wird hoffentlich die 
beikommende Abbildung fig. 5 ersetzen. In der neueren Zeit 
ist das Genus Erebus in eine zahlreiche Menge von Gat- 
tungen gespalten; Erebus Marquesi scheint mir in keine der- 
selben recht zu passen, dock fehlt mir Uebung und M aterial, 
um hieruber zu entscheiden, und muss ich dies den Natur- 
forschern uberlassen, die sich speciell mit diesem Zweige der 
Insectenkunde beschaftigen.

A r r h y n c h u s  Ph., eine neue, Panops am nachsten stehende 
Gattung der Zweifltigler (fig. 6 —6 a).

D er Kopf ist ziemlich hoch eingelenkt und besteht fast 
nur aus den A ugen; er h a t k e in e n  R tis s e l  und keine 
Nebenaugen auf dem kleinen, dreieckigen Scheitel. — Die 
Augen sind stark  behaart. — Die Fuhler entspringen dicht 
neben einander und sind dreigliedrig ; die ersten zwei Glieder 
sind k u rz , fast gleich lang; das d ritte  ist wohl dreimal so 
lang wie die beiden ersten zusammengenommen und etwas
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spindelfórmig, dabei stumpf. — Die Brust zeigt jederseits  vor 
dem  U rsprung  der  Flugel zwei Hocker. — Die Fliigel haben 
eine einzige Submarginalzelle  und sechs M arginalzellen, von 
denen die zw eite  sehr schmal ist; aucb die zweite  Discoidul- 
zelle ist selir lang und schmaL Siehe im Uebrigen die Figur. 
—  D er Hinterleib ist beinahe kreisformig und fiinfringe!ig. «— 
Die Beine haben nicbts Auszeichnendes; die Schienen sind 
ziemlich d ick ,  die T arsen  so lang w ie die Schenkel oder  
Schienen ; zwischen den Klauen sitzen drei Haftlappen.

W ie  man s ie h t ,  s timmt diese FJiege mit Panops durch 
die Einfiigung des Kopfes, die G esta l t  d e r  F iih le r ,  die viel- 
geader ten  Flugel iiberein, unterscheidet sich aber durch den 
V erlau f  der  F lugeladeru  und namentlich den Mangel des 
Russels. Ich h ab e  der  Fliege den A rtnam en  vittatus gegeberi, 
und lass t  sie sieli kurz folgendermassen definiren:

A r r h y n c h u s  v i t t a t u s  Ph., c lia lybeus, n itidus; abdo 
minis segmentis 2, 3, 4 lateribus lu te is ;  pilis prothoracis canis; 
alis infuscatis. — Long. corp. 5 lin. =  10 '/2 mm., extensio 
a larum  fere 11 lin. =  2 3 l/ 2 mm. (fig. 6 — 6 a ) .

In praedio dicto San ta  Cruz provinciae chilensis Curicó 
invenit  orn. Medina.

U ngeach te t  der  H arch e n ,  welche den K orper d icht be- 
kleiden, ist derselbe s ta rk  glanzend.

T h e r s i t e s  Ph.,  ein neues, Henops nahestehendes Genus 
d e r  Zweifliigler.

Der K opf ist dem untern Theil der Brust eingefiigt, be- 
s te h t  fast nu r  aus den A ugen , zeigt ab e r  au f  dem kleinen
Scheitel drei Punktaugen. — Die Augen sind behaar t .  __
Die Fiih ler sitzen au f  der  Unterseite des Kopfes und sind 
sehr k le in ; ich un terscheide  nur zwei G lieder ,  das e rs te  ist  
napfformig, das zw eite  eiformig und in einen ziemlich langen 
Griffel auslaufend. —  Kein s ich tbarer  Russel. — Der H in te r 
leib ist beinahe kreisformig, e tw as nach unten gekriimmt. 
Den Fliigeln fehlt die Discoidalzelle; die M arginalzelle  ist 
unvollstandig. Dagegen ist die Costalzelle und die Mediastin- 
zelle sehr deutlich; der  Costal-, Marginal- und A nalnerve sind 
allein deutlich und verdickt.

Von H e n o p s  Illig. (Oncodes Latr.)  unterscheidet sich 
Thersites durch die Fliigelnerven, von meinem Genus H o l o p s  
durch dasselbe M erkm al sowie durch den Ursprung d e r  Ftthler. 
Die einzige mir bekann te  A rt  dieses Genus nenne ich T  h. 
j a c o b a e u s  und charak te ris ire  sie in der Kttrze, wie fo lg t:

T h e r s i t e s  j a c o b a e u s  Ph. Th. e ferrugineo-fuscus; ma- 
culi8 duabus in margine antico prothoracis,  duabus in m argine 
postico mesothoracis,  m argineque postico segmentorum abdo-
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minis helvolis. — $  Long. 2 %  lin. =  5%  mm., extens. alar. 
5%  lin. =  11%  mm.

In prov. Santiago invenit ornat. Vine. Izquierdo.
Der Kopf ist ganz braunschwarz. Die stark buckelig 

gewolbte Brust und der Hinterleib sind massig diclit mit 
kurzeń Harchen besetzt, welclie dem Glanz des Hinterleibes 
keinen Eintrag thun. Die Brust ist braun; sie zeigt jederseits 
am Vorderrand einen hellgelben, etwas vorspringenden Fleck; 
ein Fleck von derselben Farbe  ziebt sich jederseits vom 
Winkel des Schildchens bis zum Ursprung der Fliigel. Diese 
sind wasserhell und ihre Adern braun und stark. Die Beine 
sind massig dick, kurz behaart, sonst nicht ausgezeichnet. — 
Das Mannchen ist halb so gross wie das W eibchen, sonst 
nicht wesentlich verschieden.

N e c r o p h o r u s  c b i l e n s i s  Ph.
N. a ter;  elytris luteis, fascia basali, margine postico, 

sutura et macula communi sinuosa atris. — Long. 6 lin. (fere 
13 mm.), latit. 3 y 3 lin. (7%  mm.) (fig. 7).

In praedio Sta Cruz, prov. Curicó invenit ornat. Medina.
Das Halsschild zeigt vorn zwei kleine, rundliche Hocker, 

die durch eine Langsfurche getrennt sind, welche den Hinter- 
rand nicht erreicht; hinten und an den Seiten ist dasselbe 
eingedriickt, fast eben, weniger glanzend als die gewolbte 
Mitte, welche in der Mitte jeder Seite einen kleineren, nach 
dem hinteren, stark abgerundeten Winkel einen grosseren 
Hocker entsendet. Die Oberflache ist punktirt. — Das Schild- 
chen ist sehr fein punktirt und im vorderen Theil etwas aus- 
gehohlt. — Die Fliigeldecken sind hinten bedeutend breiter 
als vorn, an den Seiten vollkommen geradlinig, am Hinter- 
rand abgestutzt, sie sind entfernt punktirt,  und entspringt 
urspriinglich wohl von jedem Punkt ein kurzes Harchen; an 
dem einzigen vorliegenden Exemplar sind aber solche Harchen 
nur an den Seiten sichtbar. Diese Punkte lassen auf dem 
Rucken jede r  Fliigeldecke zwei Linien frei. Die schwarze 
Querbinde des Vorderrandes reiclit bis zur Spitze des Schild
chens, allein die Schulterecken sind von der gelben Grund- 
farbe und springen weit nach vorn hinein. Der beiden Fliigel- 
decken gemeinsame schwarze Fleck nimmt den dritten Theil 
der Breite und den vierten Theil der Lange ein, ist vorn 
grade abgeschnitten und an den Seiten tief eingebogen. — 
Die Hinterschenkel sind massig verdickt; alle Schienen sind 
gerade.

P o l y m e r i u s  Ph., ein neues Genus der Rhipiceriden (fig. 8).
Im August 1870 flog beim Oertchen Colina, nordlich



294

von S an tiago ,  d ieser Kiifer einem m ayordom o an das Kleid, 
w ah rend  er  Holz von Tra lhuen  (T re v o a  quinquenervia) aus 
den Bergen abfuhr,  und w urde  von demselben seinem H errn, 
dem jungen  Vicente Izquierdo iiberbracbt,  der  eifrig Insecten 
sammelt.

Der K afer  ist 8 Linien ( 1 7 ^  mm.) lang, beinah 2 %  Lin. 
(5 mm.) breit.  Der Kopf ist schrag  nach unten  geneigt,  auf  
dem Scheifel gew olb t ,  zwisclien Augen und Oberlippe aber  
s ta rk  ausgehohlt.  —  Die Augen sind ha lbkugelig ,  seitlich, 
ziemlich klein, fein gekornelt ,  w eite r  vom Halsschild als vom 
Mund entfernt .  — Die Ftlhler sind vor den Augen e tw as 
nach innen e ingelenkt und sitzen auf  keinem erheblichen Vor- 
sprung; sie sind so lang  wie Kopf und Halsschild zusammen- 
genom men und bes tehen aus 18 G liedern ;  gegen das Ende 
hin sind sie schwach umgerollt.  Ih r  erstes Glied ist ku rz  
und  dick, keulenform ig; das zw eite  klein, kugelig und gleich 
dem  ersten mit ziemlich langen, groben Borsten b ek le id e t ;  die 
folgenden sind gezahnt,  und zw ar  nehmen sie an L ange  all- 
mahlich a b ,  w ah rend  die Z ahne  an L ange  zunehm en; das
le tz te  Glied ist langlich. S. Fig. 8b. — Die Mandibeln sind
g ro ss ,  k r a f t ig ,  s ta rk  g ek r iim m t,  spitz und kreuzen s ic h ,  so 
dass die Spitzen jederse i ts  fast so w eit  hervo rragen  wie die 
Augen; ih r  Innenrand  ha t  einen schwach vorspringenden 
Zahn. Die M axilla rtas te r  sind massig g ro ss ,  vo rs tehend ; 
ih r  d r i t te s  und viertes Glied zusammen sind so lang wie
das zw e ite ;  das dritte  ist v e rk e h r t  dreieckig und nebst dem
zw eiten  borst ig ;  das v ierte  ist v e rk e h r t  eiformig, schw acher 
beb a art. Die L ippentaster  sind von derselben G e s ta l t ,  nur 
kiirzer.  —  Das Halsschild ist he rabgesenk t,  trapezform ig ; der  
V orderrand  schwach concav, der H in terrand  doppelt gebuchte t,  
die S eitenrander  ziemlich geradlinig, eine deutliche K ante bil- 
d en d ;  die O berseite schwach gew olbt,  e tw as uneben. ■— Das 
Schildchen ist klein, langlich eirund, eingesenkt. —  Die Fliigel- 
decken  sind e tw a  1 ' / j inal so breit wie d e r  H in terrand  des 
Halsschildes, Fiinf- bis sechsmal so la n g ;  bis drei V ierte l ih rer  
L ange  verlaufen die Seiten rander  geradlin ig  und para lle l  und 
laufen dann a llm ahlich  in eine Spitze zu ;  sie sind in der  Lange 
w enig ,  in der  Q uere  ziemlich s ta rk  gewolbt.  Die Schultern 
stelien s ta rk  hervor, und zwischen denselben und dem Schild
chen ist jederseits  eine massige Vertiefung. Ih r  Seitenrand 
ist e infach, nicht um geschlagen, abe r  im vordern  D rittheil  
s ta rk  herabgebogen. W a s  die Skulptur  betrifft, so zeigen sie 
ziemlich dichte, massig grobe,  vertief te  Punkte, die auf  je d e r  
F lugeldecke am Grunde derse lben drei e rhabene  Langslinien 
freilassen.

Die U nterse ite  ist s ta rk  gew o lb t ,  nam entl ich die Brust
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( b .  Fig. 8 a ) ;  die vier V orderhuften  stehen dicht bei e inander;  
die H in terbrust ist lang ,  so dass Kopf und Brust zusammen 
so lang  w ie d e r  Hinterleib sind und die Hinterhuften weit 
von den Mittelhtiften abstehen, w ahrend  sie ebenfalls einander 
s ta rk  g en a h e r t  sind. D er Hinterleib reicht nicht bis zur Spitze 
der  F liigeldecken nnd zeigt fiinf G lieder ,  deren letztes ab- 
gerundet ist. —  Die vorderen  Hiiften sind ziemlich kugelig, 
die H in terhuften  quer, mit einer seichten G rube ftir die Schen- 
kel. Die T rochanteren  sind sehr  deutlich. Die Schenkel sind 
massig lang und dick, abe r  kaum  keulenformig. Die Schienen 
sind an den Vorder-  und Mittelbeinen so lang  wie ilire Schen
kel und am E n d e  mit 2  s ta rken  Dornen versehen; die Schienen 
der Hinterbeine sind langer ,  sch lanker,  am R an d e  kaum  ge- 
zahnelt.  — Die T arsen  sind an  alien Beinen von gleicher 
Beschaffenheit ,  nur  e tw as  langer  an den H in te rbe inen , und 
haben  keine Lamellen. Die vier ersten  Glieder sind gleich 
l a n g ,  v e rk e h rt  herzform ig, unten  s ta rk  borstig ; das fiinfte 
Glied ist so lang w ie die vier ersten  zusammengenommen, 
schwach gekrtim m t. Die Klauen sind sehr la n g ,  gekriimmt, 
und zwischen ilinen s teh t  ein k u rze r  borstiger  Griffel. (Siehe 
die Schiene und den T arsus fig. 8 d  und den Griffel fig. 8e .)

Die ganze Oberflache ist massig grob und dicht punk tir t  
und mit groben H aa ren  bekleidet,  die au f  dem Kopf schwarz ,  
au f  dem Riicken der Vordevbrust weiss und theils abs tehend , 
theils d icht anliegend sind; die Fliigeldecken zeigen nur an- 
liegende weisse H aa re  und erscheinen dadurch  weiss mar- 
moiirt .  Die Brust ist m it  ziemlich langen, abstehenden, weissen 
H archen , der  Hinterleib  mit eben solchen anliegenden beklei
det. Die Beine zeigen abstehende H archen  von derselben 
F a rb e .  — Die F a rb u n g  ist  ein dunkles R o th b ra u n ;  Kopf, 
B rust und Fiihler sind dunkel kastanienbraun.

Polym erius  unterscheidet sich von R hip icera  und Sandalus 
sogleich durch den Mangel der  Lamellen an  den T arsen ;  von 
Callirrhipis,  Zenoa und S andal ia  durch die Zahl seiner Flihlęr- 
glieder.

Die A r t  habe  ich m a r  m o r a  t u s  genannt.
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Ueber einige Schmetterlinge der Umgegend 
von Altenburg,

vom
Actual- UrtMiHr in A ltenburg.

Den A ntrieb  zu nachstehender Arbeit gab mir d e r  Um- 
s t a n d , dass in den wertlivollen  Localfuunen von Rossler,  
(Schm etterlinge des Herzogtbums N assau) und S tange  (Ver-  
zeicbniss der  Schm etterlinge der  Umgegend von Halle a. S.) 
m ancherle i Angaben fiber die Lebenswcise einzelner Lepi-  
dopterenspecies enthalten  s in d ,  die fill- biesige G egend auf  
diese Species nicht zutreffen; anderntheils ,  dass manche A rten  
dor t  als selten aufgefiihrt sind, w elche bier zah lre ich ,  ja hiiufig 

‘ gefunden w e rd e n ,  und end lieh ,  dass in jenen  F aunen  eine 
Anzahl A rten ,  die liier einheimisch sind, als dor t  vorkommend 
nicht e rw a h n t  werden.

"War es nun mein Z w e c k ,  nach diesen Richtungen bin 
Einiges zu veroffentlichen, so bin ich doch dem in m ehreren  
F a llen  insofern nicht treu geblieben, als ich einestheils auch 
auf  A ngaben  einiger anderer  Schrifts te ller  micli bezogen, an- 
dererseits  mich iiber E iniges ve rb re ite t  hab e ,  w as mit der 
F ra g e  iiber geographische V erbre itung  und Lebensw eise der 
Lepidopteren  nichts gemein hat.

im  Allgemeinen basiren die nachfolgenden Notizen auf 
W a h rn e h m u n g e n ,  welche ich selbst zu m achen Gelegenheit 
h a t te ,  ued nur  beztiglich einiger Macrolepidopleren-Species 
au f  miindlichen Mittheilungen des mir  befreundeten  H errn  
Cantor  Bieger in L angendorf  bei Zeitz , eines ebenso eifrigen 
als  tiichtigen und zu w ahrhe i tsge t reuen  Mittheilungen geneigten 
Lepidopterologen.

Beziiglich der  M icro lep idopteren , w elche in hiesiger Ge- 
geud zur Zeit nur  von mir  gesam m elt  w orden  s in d ,  bin ich 
besonders sorgfaltig  insofern zu W e r k e  geg a n g en ,  als ich 
meine Angaben nur auf  Species e rs treck t  h a b e ,  w elche  ich 
riclitig determ in ir t  zu besitzen iiberzeugt b in ,  und bem erke  
ich hierbei,  dass einen selir grossen Theil d e r  von mir h ier  ge- 
sam m elten  M icrolepidopteren, und zw ar  viele nur durch Ver- 
gleichung mit O rig inal-Exem plaren und durch bedeutende litera-  
rische Hiilfsmittel zu erkennende Species H err  Dr. S t a u d i n g e r  
mir seit einer Reihe von Jahven  zu bestimm en die Giite hatte .

Das T e r r i to r iu m ,  auf welches sich rneine A ngaben be- 
z iehen , umfasst die U mgegend von A ltenburg  auf  e tw a  1 %
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bis 2  Stunden E n tfernung  und schliesst m ehre re  grosse Laub- 
w aldungen  in sieli.

I. M acrolepidoptera.
1. P o l y o m m a t u s  P h l a e a s  L. ab .  S c h m i d t i i  G e r h .  

fing ich in einem mit der  A bbildung PI. 10. 3 a. b. bei G er
h a r d ,  Monogr. der  A rten  Tliecla  etc., genau ubereinstimmenden 
$  in der  N ahe der  Leine,  einer g rossen , ca. 1 Stunde von 
A l tenbu rg  entfernten L aubw aldung , au f  Sandboden.

2. L i m e n i t i s  P o p u l i  L., w elche in unsern Laubwal- 
dungen a l len thalben  fliegt, erscheint in w arm en  J a h r e n b e r e i t s  
in den le tz len  Maitagen. In d e r  Sammlung des Friseur Lord 
hier befindet sich ein liier gefangenes $ ,  bei dem die weisse 
F a rb u n g  d e r  O berseite  a l ler  Flttgel durch die schwarzb laue 
G rundfarbe  volls tandig  v e rd ran g t  is t ,  und welches auch auf 
der  U nterse ite  wesentlich abweicht.  F e rn e r  besitzt die Natur- 
forschende Gesellschaft des O sterlandes hier einen H erraaphro- 
diten dieser A r t ,  bei dem die linkę Fliigelseite vollstandig 
weiblich, die rech te  mannlich gefa rb t  ist.

3. L i m e n i t i s  S i b y l l a  L., dereń V orkom m en nach 
S tange  bei Halle fraglich is t ,  kom m t an feuchten O rten  un- 
se re r  Laubwaldungen alljahrlich, wenn auch nicht sehr haufig, 
vor. Die R aupen sind bereits im Juli  aus den E ie rn  ge- 
schllipft. So fand ich am 26. Ju li  1868 eine grosse P ar t ie  
so lcher Raupen  in der Leine au f  Lonicera. Der F ra ss  dieser 
kleinen Raupen  w a r  mir besonders auffallig. Dieselben hat ten  
namlich von einem B la t t ra n d e  bis zum andern  quer ilber das 
B la t t  die B lattsubstanz in einer e tw a  1 Linie breiten Strasse  
abgefressen, so dass das ro thb raun  gefa rb te  Netz des Blattes 
frei lag. Die Spitze des B la t te s ,  welche auf diese A r t  von 
der  iibrigen Fliiche ge trenn t w a r ,  w ar  w elk  und gelblich ge- 
worden.

4. V a n e s s a  ab .  F - a l b u m  E sp .  E m  prach tiges  E x em 
pla r  dieser A berra tion  w u rd e  vor einigen Ja h re n  h ier  gefangen 
und befindet sich zur Zeit in der  Sammlung des H errn  Appel- 
la t ionsgerich ts-P rasiden ten  Dr. Schenk hier, in welcher ich es 
zu sehen Gelegenheit hatte.

5. S a t y r  us  P h a e d r a  L. (D ryas  S c .) ,  w elche nach 
Mittheilungen des verstorbenen  Kanzlisten Schlenzig hier friiher 
in unserer  Leine v o rk a m ,  je t z t  aber  dor t  verschwunden ist, 
habe ich im Luckaischen F o r s t ,  circa 1 %  Stunden von hier 
en tfern t ,  in einer Anzahl von E xem plaren  im Ju li  gefangen; 
auch von Bieger d ah e r  in m ehre ren  Stucken erhalten. Der 
Sclunetterling rulit im G rase  vers teck t und lasst sich gewohn- 
lich nur in F olgę einer S torung aufscheuchen.
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G. P a r a r g a  D e j a n i r a  L. (Achine Sc.), nach Rossler 
bei Wiesbaden fraglich und nach Stange bei Halle, wenn 
nicht verschwunden, doch sehr selten, kommt in der Leine 
im Juni an feuchten Stellen mit kraftigem Graswuchs sehr 
zahlreich vor. Der Sehmetterling hat einen eigenthUmlich 
taumelnden Flug. Die lebhaft hellblau-grune, kurze und dicke 
Puppe erhielt ich einmal von einem hiesigen Kafersammler, 
der dieselbe beim Abschopfen des Grases abgestreift hatte.

7. T r o c h i l i u m  B o m b e c i f o r m e  Hb. (Crabroniforme 
Lew.), welche Rossler und Stange nicht auffUhren, wird all- 
jahriich in der zweiten Hiilfte des Juni bis Anfang Juli auf 
Sahlweidenbilschen gefunden, die im Graben der nach der 
Leine iilhrenden Peniger Chaussee stehen. Die Jahrestriebe 
dieser Biische werden in jedem Herbste abgeschnitten, so dass 
sieli daraus ergeben diirfte, dass die Raupe im Wurzelholze 
lebt. Bieger hat dieses Tliier aucli bei Lucka gefangen. Der 
Sehmetterling sitzt frei auf den Blattern.

8. N o l a  C o n f u s a l i s  H.-S. habe ich Ende April bis 
Anfang Mai mehrfach an Buchen- und Eichenstammen in der 
Leine gefunden. Ein frisch ausgekrochenes Exemplar fand 
ich im April 1870 neben einem kahnlormigen Gespinnste 
an einer Buche. Heidelbeere, an welcher nach v. Heinemann 
die Raupe lebt, wachst an dieser Stelle nicht, gehiirt ilber- 
haupt in der Leine zu den selteneren Pflanzen.

9. A r c t i a  A u l i e a  L. Die Raupe wird alljahrlich An
fang April erwachsen haufig in der Leine auf łreien Gras- 
platzen gefunden. Bei Sonnenschein namentlich kornmt sie 
zum Vorschein. Klein lindet man sie auch ebenda im Heibst.

10. C o s s u s  T e r e b r a  SV. soil von Schlenzig frUher in 
einigen Exemplaren in hiesiger Gegend gefunden worden sein. 
Trotz vielfachen Suchens ist er hier seit Jahren nicht mehr 
aufgefunden worden. Nach Hedenus ist diese Art noch in 
den letzten Jahren bei Leipzig gefunden worJen.

11. L i m a c o d e s  ( H e t e r o g e n e a )  A s e l l a  S \ .  kommt 
in unsern W aldern allenthalben, aber einzeln vor. Nach Bie
ger wird die Raupe im Herbst vorziiglich an Linde und Hasel-
nuss gefunden. .

12. B o m b y x  R i m i c o l a  SV. (Catax Esp.) kommt bei 
uns allenthalben in Waldeyn und kleinen Geholzen an Eichen 
vor. Stange fuhrt diese Species nicht auf; Rossler ais frag
lich. Die Raupe sitzt erwachsen allerdings in den Furchen 
der Eichenrinde. In der Jugend scheint sie gesellig zu leben; 
wenigstens wird sie halbwfichsig ofters in Mehrzahl von einer 
Eiche geklopft. Die Puppe ilberwintert oft ein- und mehrmal.

13. A g l i a  T a u  L., welche bei Halle fehlt, ist hier nicht 
selten. Raupe im Juli erwachsen, polyphag an Laubholz.
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Nicht selten sitzt der  Schm etterling  in dem einzigen Buchen- 
bestand, d e r  sieli in der  Leine findet, am Stam m e der Buchen.

14. P l a t y p t e r y x  (D repana)  S i c u l a  SV. kom m t in 
unsern  Laubw aldungen  allen thalben  zahlreicb vor. Die mir 
zugangliclien Angaben tiber die Lebensweise der  Raupe  stim- 
men mit den h ie r  gem achten  W ahrnehm ungen  nicht iiberein.
— Bestim m t erscheint diese A rt  nur in einer Generation im 
Ja lire ,  und zw ar  im Juni. v. Heinemann in seinem bekannten 
W e r k e  giebt ais F u tterpflanze E iehe und Birke a n ;  Meigen 
im 2. Bandę seiner system. Beschr. etc. Linde, Eiche und B irke ; 
S tange  m acht iiber die F utterpflanze ebenso wie v. Nolcken 
in der  Lepidopterol. Fauna  von Estli land etc. g a r  keine An- 
gabe. Bei uns wird die Raupe  stets au f  L i n d e  gefunden, und 
z w a r  vom Juli ab bis e tw a  und hochstens Anfang October. 
Sie sitzt stets au f  d e r  Oberseite  des Blattes. In der  Jugend 
scliabt sie die Blattsubstanz von der  Oberseite der  B laltspitzen 
ab. Diese biegen sieli in Folgę dessen e tw as tiber das B la tt  
zuriick und nehmen eine ro thbraune  F a rb ę  an. Die kleine 
R aupe  sitzt  in der Rulie  ges treck t au f  diesen Blattspilzen und 
w ird  dadurch  doppe l t ,  durch die e tw as um gebogene Blatt-  
sp itze und dureli ih re  mit der F a rb ę  dieser Spitze iiberein- 
stimmende F arbung ,  geschiitzt.  — Halbwtichsig bis erwachsen 
sitzt sie au f  der Blatlflache, indem sie sich mit den Baueh- 
fiissen anklam m ert .  und den Vordertheil  des K orpers  iu der  
R uhe  erhebt.  Sie ba t  in dieser S tellung eine unverkennbare  
A ehnliehkeit  mit den ruhenden  Raupen der  G attung  H a rp y ia  O.
—  A u d i  beim Fressen k lam m ert  sie sieli mit den Bauchfiissen 
an  der Blattfl&che an, biegt den Y o rd e rk o rp e r  se itw arts  und 
v erz eh r t  das B latt  vom R an d e  aus nacli der Mittelrippe zu 
in nierenformigen Stiicken. — J e  naher  sie ih re r  V erpuppung 
k o m m t,  desto m ehr fa rb t  sie sich lebhaft gelb. E s  bleibt 
schliesslich nur ein m ehrfach verengter  und e rw e i te r te r  Riicken- 
sa tte l  ro thbraunlich. Die V erpuppung geschieht in einem 
schotenfórmig zusammengezogenen Lindenblatte.  Klein ein- 
ge tragene  Raupen gelien zu G runde oder geben  doch nur 
Schm etterlinge von geringer Grbsse und undeutlicherer Zeieh- 
nung. —  Die beste Zei t  zum E in tragen  der R aupe  ist die 
Mitte September. Urn diese Zeit kom m t es nicht selten vor, 
dass in unserer  Leine 1 0 — 15 Stilck R aupen auf  einem Linden- 
busclie gefunden werden.

15. L o p h o p t e r y x  C a r m e l i t a  E s p .  fiilirt w eder  
S tange noch Rossler  auf. In unseren Laubw aldungen  w ird  
der  Schm etterling  al ljahrlich, e tw a  vom 20. April bis in die 
e rs ten  Maitage, im B irkenw a lde  gefunden. Zumeist w ird e r ,  
und zw a r  oft in copula, durch Erschii ttern  der  S tam m e zum 
Herabfallen  gebrac li l ;  dock sitzen auch bin und w iede r  Exem -
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p la re  tief unten am Stamm e. Die grilne Raupe  mit orange- 
ro then  Streifen tiber den Fiissen lebt auf  Birke im Juni 
und Juli.

16. A c r o n y c t a  L e p o r i n a  L. erscheint wohl in 2  Gene- 
ra t ionen ; wenigstens habe  ich Ende Mai und E nde  Ju li  Schmet- 
te r l inge gefunden.

17. A c r .  A l n i  L. Ende Mai 1870 w u rd e  in meiner 
G e g e n w a r t  von einem biesigen S am m ler in der  Leine im 
hohen Holze an einem Birkenstam m e ein frisches $  gefunden. 
Die R aupe  ist hier in einzelnen E x em p la ren  an E r i e ,  Aspe, 
B i rk e ,  Rose gefunden worden. Das H aup tfu tte r  ist aber  
Buschlinde, und wird sie auf  dieser a l ljahrlich  in einer  Anzahl 
E x em p la re  gefunden. N ur 1870 feblte sie fast ganz. — Die 
Raupe  sitzt auf  der  B la tt f lache ,  in der  Ruhe mit bogenfdrmig 
nach der Mitte des Leibes zuruckgekriim m ten Yordersegmenten. 
Aucb beim F ressen  ver lasst  sie die Blattflache nicht.  Bereits 
Ende  Juni w erden  einzelne halbwuchsige Raupen gefunden; 
mit Mitte Juli ist hier die Hauptfundzeit  vorbei.

18. A c r .  L i g u s t r i  SV. Ein sehr  hiibsches E x em p la r  
fand ich vor  m ebre ren  J a b re n  am Fusse eines L indenstam m es 
an  der  S trasse nach Miinsa. Ausser Linden giebt es an  dieser 
Localita t nur noch G rasrand  und Feld.

19. H a d e n a  S c o l o p a c i n a  Es]). D er Scbmetterling 
al ljahrlich im Ju li  einzeln au f  Blattern von Gebusch, nament- 
lich der Linden, in der  Leine sitzend. E r  ist sehr seheu und 
lasst s ic h ,  vrenn man sich ihm nicht sehr vorsiehtig nah t ,  
sofort herunterfallen.

20. H a d e n a  C o n n e x a  B k h .  (Pabu la t r icu la  Br.) wird 
in der  ersten  Ju lihalf te  alljahrlich  in d e r  Leine in einer A n
zahl E xem pla re  von B a u m e n ,  namentlich B irken ,  geklopft. 
Der S chm ette rling  fall t  zu Boden und ste llt  sich todt.

S I .  B r o t o l o m i a  M e t i c u l o s a  L. Da ich den S chm et
terl ing  noch am 14. November 1S68 traf, ihn auch m ehrfach 
im ersten  F r t ih jah r  aus durrem  Eichenlaube geklopft habe ,  
so 8cheint auch der  Schmetterling  zu flberwintern. Rossler 
giebt an, die Raupe  Uberwintere.

22. H y d r o e c i a  M i c a c e a  E s p .  w u rd e  1870 in einigen 
E x em pla ren  h ie r ,  auch von Bieger bei L u c k a ,  an Aepfeln 
Abends gefangen.

23. T a e n i o c a m p a  P o p u l e t i  F. E nde  Marz an Sahl-  
weidenbliithen. V or rnehreren J a h re n  seh r  haufig ; seitdem 
nur einzeln.

24. P a c l i n o b i a  L e u c o g r a p h a  SV. E b e n d a , doch 
seltener.

25. P a c h n o b i a  R u b r i c o s a  SV., ebenso.
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26. D y s c h o r i s t a  S u s p e c t a  Hb. wird ebenso Mae Ha- 
dena Connexa (No. 20), doch seltener, gefunden.

27. X a n t h i a  C i t r a g o  L. Die Raupe auf lioben Linden- 
biischen im Mai in der Leine zahlreich. Beim Anstossen fallt 
sie fast von jedem Lindenbusch in einem oder einigen Exem- 
plaren. Dieser Umstand scheint mir nicht dafiir zu sprechen, 
dass die Raupe Blatter zusammenzieht. Zur Verpuppung 
geht sie Ende Mai in die Erde  und bleibt dort unverwandelt 
bis Anfang August liegen. Dass sie sieh, wie Stange angiebt, 
zM'ischen Blattern verpuppt, babe ich nicht bemerkt.

28. A s t e r o s c o p u s  Nu  b e c u l o s a  Esp. Der Schmetter- 
ling gehdrt so etwa vom 20. Marz an bis in die ersten April- 
tage — 1871 bereits von Mitte bis zum 20. M&rz — nicht 
zu den besonderen Seltenheiten der Leine. Der Schmetter- 
ling sitzt stets an der von der Sonne beschienenen Seite des 
Baumstammes, selbst M'enn diese den rauhen FriihlingsM’inden 
ausgesetzt ist Die Raupe ist polyphag an allerlei Laubholz. 
Mit Prunus Padus lasst sie sich vom Ei an erziehen.

29. R i v u l a  S e r i c e a l i s  Scop, habe ich auch von A n
fang bis Mitte September mehrfach gefunden.

30. Z e r e n e  S y l v a t a  Scop. (Ulmata F.) war in frii- 
heren Jabren im Oberlidtner Holze Ende Juni sehr haufig; 
je tz t  ist sie daselbst nur noch einzeln zu finden. Ulme und 
Prunus Padus kommen in diesem Holze nur wenig vor. Aus 
dem Ei gezogene Raupen fressen Prunus Padus.

31. T e r p n o m i c t a  C a r a r i a  Hb. H err v. Heinemann 
giebt ais Ort des Vorkommens W ien und Baden an. In un- 
serer Leine ist das Thier keine Seltenheit. Es erscheint be
reits einzeln Ende Mai ,  ist Mitte Juni am zahlreichsten und 
versclnvindet Mitte Juli gariz. Der Schmetterling wird von 
jungen Eichen und aus Gebusch, namentlich Linden, durch 
Klopfen aufgescheuclit. E r fliegt geM'Ohnlich trage einige 
Scliritte weit und lasst sich dann ins Gras nieder. Auf den 
Blattern sitzt er mit ausgebreiteten Fliigeln. Einmal fand ich 
auch ein Exem plar an einem Baumstainm sitzend. Ueber die 
friiheren Stande ist mir Nichts bekannt. Eingesperrte $ $  
haben bei mir nie gelegt. Von Bieger ist diese Species auch 
im Luekaischen Forst aufgefunden worden. Nach „Junghans 
Verzeichn. der Schmetterl. der Umgegend von A nnaberg“ im 
2. Jahresbericht des Annaberg-Buchholzer Vereins ftlr Natur- 
kunde 1870 kommt diese Species auch einzeln bei Anna- 
berg vor.

32. L o b o p h o r a  H a l t e r a t a  Hufn. und
33. L o b o p h o r a  C a r p i n a t a  Borkh. sind beide in der 

Leine zahlreich. Carpinata erscheint bereits Ende Marz, Hal
te ra ta  etM’as spater. Die Var. Zonata Thnb. sehr einzeln.

21
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II. M icrolepidoptera.
34. T o r t r i x  C i n n a m o m e a n a  T r.  einzeln im August.
35. T o r t r i x  H i s t r i o n a n a  F rohl.  im Mai, Ju n i ,  Juli 

einzeln an jungen  F ich ten  in der  L eine ,  hautiger ebenda in 
den erstcn  A ugusttagen  1869 gefunden.

36. T o r t r i x  B i f a s c i a n a  H. ein E x e m p la r  Mitte Juni 
1870 in der Leine gefunden.

37. T o r t r i x  P a l l e a n a  T r.  (F la v an a  Hb.) nicht selten 
in der  Leine im G ras im Juni und Juli.

38. P e n t h i n a  I n u n d a n a  SV. habe  ich ers t  in einigen, 
a b e r  unzw eifelhaften  E x em p la ren  Mitte bis E n d e  Juni in der 
Leine von A spenstam m en gescheucht.  S tange fand sie e rs t  
im J u l i ,  Rossler senon im Mai. Es kann also schwerlich, 
w ie Rossler  thut,  aus d e r  Erscheinungszeit da rau f  geschlossen 
w erden , dass Inundana nicht =  C orticana H. ist. Mir scheint 
Ubrigens die A rtberech tigung  von Inundana zweifellos zu sein.

39. P e n t h i n a  R u f a n a  Sc. nur  in einzelnen Locali- 
t a t e n ,  dann abe r  za h lre ic h ,  in 2  G enera tionen im Juni und 
August. Sie kom m t bald  le d e rg e lb ,  bald  zimmetrothlich 
quergew ell t ,  stets aber  in E xem plaren  be ider  F arbungen  un ter  
einander, vor.

40. G r a p h .  D e m a r n i a n a  F R . im Juni nicht selten in 
B irkenbestanden.

41. G r a p h .  S i n u a n a  SV. (Solandriana L., P arm a-  
tana  F R .)  und V ar. zah lre ich ,  in B irkenbestanden  ttberall.

42. G r a p h .  T u r b i d a n a  T r .  Sclim etter ling  ziemlich 
zahlreich am P leisenufer von Ende  Mai bis E n d e  Juni.

43. G r a p h .  (S te g an o p ty ch a )  N e g l e e t a n a  Dup. ein
zeln im Juni. W i rd  wolil ofters  init Inca rnana  Hw. =  Deal- 
bana  F roh l.  verw echselt .

44. G r a p h .  (P h o x o p te ry x )  T i n e a n a  Hb. einzeln auf 
freien G rasp la tzen  in der  Leine im Mai. W eissdorn ,  in desseu 
N achbarschaft  Rossler diese Species verw eis t ,  w achs t  daselbst 
n ich t ,  wohl aber  A spe ,  auf  w e lcher  nach S tange  die Raupe  
vorkommt.

45. P h t h o r o b l a s t i s  O c h s e n h e i m e r i a n a  Z. fliegt 
einzeln vom Mai bis A nfang Jun i in der  Leine an F ich ten  in 
Gesellschaft von Graph . G ran i tana  HS. und N anana  Tr.

46. O c h s e n h e i m e r i a  V a c c u l e l l a  FR. fand ich in 
der  ersten  Julihalfte  1870 zahlreicli an  Pflaumen- (Zwetschen-) 
Baum stam m en zwisclien G etre idefe ldern  in unm it te lbarer  N ahe 
der  S tad t .  Die nach oben verd ick ten  K opfhaare  dieser Species 
theilen sich an  der  Spitze und bilden so 2  d ivergirende breite 
Schopfe.

47. M i c r o p t e r y x  M a n s u e t e l l a  Z. fand ich E nde
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Mai 1870 in der Leine zahlreich an einer von Weidenbuschen 
umgebenen sumpfigen Stelle an Carexbliithen in Gesellsehaft 
mit Calthella, also in einer Localitat, die der von Zeller 
Linn. Ent. Bd. 5 S. 337 angegebenen genau entspricht.

48. A d e l a  Cong ru el l a  FR. babe ich in drei zweifel- 
losen Exemplaren von Ende Mai bis Mitte Juni in der Leine 
gefunden.

49. A d e l a  O c h s e n h e i m e r e l l a  H. Ende Mai in der 
Leine an sonnigen Platzen manchmal nicht selten. Die $ 
schwarmen im Sonnenschein.

50. G e l e c h i a  (Lita) M a c u l e a  Hw. — 51. T r i c o l o -  
r e l l a  Hw. — 52. K n a g g s i e l l a  Stt. — 53. Y i c i n e l l a  Dgl. 
— 54. H i i b n e r i  Hw. kommen unter einander in feuchtem 
Holzbestande vor. Knaggsiella Stt. ist an manchen Fund- 
stellen selir zahlreich von Ende Juni bis in den September. 
Sie sitzt ebenso, wie die 4 andern Arten, an Baumstammen, 
namentlich an Eichen. Vicinella Dgl. ist die seltenste der 5 
aufgefiihrten Arten.

Die verwandte Junctella Dgl. habe ich an gleichem Orte 
erst in einem Exemplar gefunden.

55. C h e l a r i a  H u b n e r e l l a  Don. selten von Ende Juli 
bis Anfang September im gemischten Laubholz an Stammen.

56. A n a r s i a  L i n e a t e l l a  Z. ting ich 1870 im Juli zu- 
gleich mit Ochsenh. Vacculella (No. 46) an Pflaumenbaum- 
stammen.

57. O e c o p h o r a  F l a v i f r o n t e l l a  SV. einzeln vom Juni 
an in Laub- und Nadelholz, nie aber in der Nahe von Buchen 
gefunden, welche in unserer Gegend uberhaupt nur selten 
vorkommen.

58. A r g y r e s t h i a  A l b i s t r i a  Hw. im Juni und Juli 
an Kirscli- und Pllaumenbaumen, sowie an Haselnussgestrauch.

59. A r g y r e s t h i a  P y g m a e e l l a  H., ubereinstimmend 
m it der Angabe Zeller’s Linn. Ent. II. p. 280—285 als Raupe 
in Sahlweidenknospen gefunden.

60. A r g y r e s t h i a  B r o c k e e l l a  H. haufig an Birken 
vom Juni ab.

61. A r g y r e s t h i a  G l a b r a t e l l a  Z. in einer Anzahl 
Exemplare vom 30. Mai bis Mitte Juni aus dichten Fichten- 
bestanden gescheucht.

62. C o r i s c i u m  S u l p h u r e l l u m  Hw. Ein sehr frisches 
Exemplar Anfang August I860 aus Nadelholz in der Leine 
gescheucht.

63. S t e p h e n s i a  B r u n n i c h i  e l l a  L. Der Schmetter- 
ling Ende Mai bis Anfang Juni auf Biischen grasreicher Wald- 
pliitze. Man schopft ihn am besten durch Abstreichen der 
Zweige mit dem Netz.

21*
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64. B u c c u l a t r i x  C r i s t a t e l l a  Z.*). Von Mitte bis 
E nde  Mai und dann w iede r  E nde Juli h ie r  und da au f  g ras-  
re ichen  P la tz en  und dann gewohnlich  niclit selten.

65. B u c c u l a t r i x  N i g r i c o m e l l a  Z. Ende  Mai und 
E n d e  Juli .  Vorziiglich zahlveich t r a f  ich das Thierchen  E n d e  
Mai 1870 am E isenbahndam m  bei Paditz .  Die Var. Auri- 
m acu le lla  habe icli noch niclit darun te r  gefunden.

66. T r i f u r c u l a P a l l i d e l l a Z .  Diese nocli nicht haufig 
beobachtete  Species habe  ich bis je tz t  in hiesiger Gegend 
nur  in einer hochst beschrank ten  L o ca l i ta t ,  auf  den sogen. 
P a d i tz e r  Schanzen, der Oberflache eines im A bbau  begrilfenen 
P o rp h y rs te in b ru c h s ,  gefunden. Die F undste l le  ist hochstens 
50 S ch r it t  lang  und ebenso bre it  und w ird alljahrlich k le iner  
un d  k le iner ,  so dass dem T h ie r  sicher dcr  U ntergang  droht. 
N ach  Zeller  Linn. Ent.  III. S. 3 3 2 ,  sowie nacb Roęsler ist 
die A rt  au f  feuchte Loca li ta ten  angewiesen. Dies trifft an 
meiner Fundstel le  nicht zu: dieselbe ist ausserst trocken und 
b es teh t  aus einem sand igen ,  unfruchtbaren  L ehm boden ,  auf  
welchem  H aidek rau t ,  Q uendel,  P im p in e l le ,  Scabiosen, Hiera- 
c iu m , Cytisus etc. waehsf. Aus le tz te re r  Pflanze fliegt der  
Schm ette r l ing ,  sobald die Sonne die F lache  nicht m ehr be- 
scbe in t ,  h e r v o r ,  und verm uthe ich d e sh a lb ,  dass die M eta
m orphose desselben an oder  in Cytisus erfolgt. T ro tz  mehr- 
facher  Bemuhungen habe ich abe r  von den friiheren  Stiinden 
nichts entdecken konnen. Der S chm etterling  erscheint in 
doppel te r  G enera tion ; von Anfang bis Mitte Jun i und zu An- 
fang Septem ber.  Flin E xem pla r  ting ich am 3. Juli 1 8 6 8 isl>).

,f) A rten  von B ucculatrix  sind im Verzeiclmiss von Stange gar 
niclit genannt; schwerlich w ird aber diese G attung bei Halle, un- 
vertreten sein.

**) An der Saualp in  K iirnthen flog diese A rt urn die bei der 
Steltzing n u r an den trocknen, sonnigen Anboben wachsende Genista 
sagittalis im Ju li A bends ziemlicli reichlicb-, diese Pflanze ist d o rt 
ebenso siclier ih re  H alirungspflanze, wie Sarotham nus scoparius bei 
Glogau und Stettin  die der Trif. im m undella ist. Z.



305

Entomologische Miscellen.

I. Die Tenthredolarven und Megatoma uudata.
Seit einigen Jahren verheerte in meinem Garten die 

Raupe der Tenthredofliegen (besonders T e n t h r e d o  (Cimbex) 
l u t e a ,  femorata) das Laub der Lonicerenstrauclier so voll- 
stfindig, dass man im August fast nur die kahlen Stengel und 
Aeste dieser Straucher in den zalilreichen Buschparthien des 
Gartens erblickte. Es erwies sicb dagegen kein Mittel. Das 
Federvieh wollte diese Raupen nicht fressen. Ohne den 
nebenstelienden Gewachsen zu schaden, war das Einsammeln 
aucli nicht gut ausfuhrbar, diirfte auch erfolglos geblieben 
sein bei grossen Kosten; die befiederten Sanger schienen die 
g.runen Saftspeier gleichfalls zu meiden, und es musste sicli 
das Auge schliesslich an den unangenehmen Anblick gewohnen. 
Da wurde vor 3 Jahren die Menge der schadenbringenden 
Yielfrasse sichtlich geringer. Im Fruhjahr 1869, nacli Abgang 
des W inters, in den ersten Apriltagen, beobachtete ich bei 
einem Durehgange durcli den Garten nun eine Erscheinung, 
welche mir Aui'klarung iiber die Yerminderung zu bringen 
schien. Die Tenthredoraupe sucht zu ihrer Verpuppung die 
Spalten und Risse alter Rinden an Baumen, Zaunen und Ge- 
bauden auf, in welchen sie ihren Cocon fertigt,. Der gegen 
Norden gelegene Gartenzaun ist aber aus Tannenschwarten 
gefertigt und die Rinde dieser Schwarten durcli Witterungs- 
einfliisse vom Holz theilweise gelost. Wahrend ich hier nacli 
iiberwinterten Insecten herumstoberte, fand ich eine iiberaus 
grosse JVlenge von Tenthredo-Cocons, in denen zum grossten 
Theile sich halb eingetrocknete Chrysaliden befanden, theils 
verschimmelt, theils angefressen, wahrend die Cocons sichtlich 
bereits durchnagt oder durclistochen waren. Zwischenein 
fand ich in einer iiberraschenden Zahl den sonst seltenen 
Dermestiden M e g a t o m a  unda t a .  Zuerst hielt ich dieses 
fur einen Zufall, weil ich den Zusammenhang nicht verstand; 
ich sollte jedocli bald dariiber eine Aufklarung erlialten. In 
einem angebohrten Cocon, den ich offnete, fand ich statt dei 
Tenthredo-Chr37salis oder deren Reste die aufgesprungene 
des zweiten Standes eines kleinen Dermestiden und in ei 
Haut zum Ausscliliipfen bis auf die noch fehlenden weissen 
Klugelbinden fertig die Megatoma. Augenblicklich wurde icli 
mir bewusst, auch schon vorher zwischen den Cocons mehrere 
derartige Dermestidenhaute gesehen zu haben, ohne sie der
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Beachtung zu w iird igen, weshalb ich von weiterer Storung 
der Brutstatte  des kleinen Kafers abstand. Ich liatte nun die 
Freude, im Jahre  1870 den ganzen Sommer iiber griine Loni- 
cerenstraucher im Garten zu haben.

Den kleinen Kafer klopfte ich im Friihjahr 1870 von 
alien bliihenden Obstbaumen, ohne ihm nachzustellen.

Mit meinen W ahrnehmungen steht iibrigens in gutem und 
richtigem Einklange die von Redtenbacher gebrachte Notiz, 
dass man den Kafer an alten Weidenstammen finde. Die 
Blattwespen lieben in ihrem Raupenstande ganz besonders 
das Laub der Weiden und suchen dann unter der Rinde der 
alten , morschen Baume den Ort zu ihrer Verpuppung, wo- 
selbst sie von der Megatoma heimgesucht werden.

Ob der Kafer seine Eier nun an den Cocon leg t,  oder 
ob er sie Uberhaupt nur an die Brutstatten der Tenthredos 
legt, dies zu beobachten habe ich nicht Gelegenheit gefunden. 
Wenn es jedoch w ahr sein sollte, dass Dermestes bicolor im 
ersten Stande sogar an lebenden Tauben beobachtet wurde, 
so scheint die von mir gemachte W ahrnehmung noch mebr 
darauf hinzuweisen, dass die ersten Stande einiger Derme- 
stiden wirklich lebende Wesen angreifen, wozu ihre uberaus 
grosse Behendigkeit sie allerdings vorzugsweise befahigt.

II. Ueber die Entwickelung des Schmetterlinges nach dem 
Verlassen der Puppe.

Bei einer Section von Deilepliila elpenor im Stadium des 
Wachsthums der Flugel und kurz nach Beendigung desselben 
machte ich die fiir mich uberraschende W ahrnehm ung, im 
Innern des Hinterleibes eine der F’ischblase ahnliche, zwei- 
theilige Luftblase zu finden. Die Erfolglosigkeit, in irgend 
einem der mir zu Gebote stehenden Bucher dies Organ er- 
wahnt zu finden, sowie auch die Erfolglosigkeit meiner Be- 
miihungen, aus einem altern Schmetterlinge dieses Organ 
sichtbar und erkennbar darzustellen, haben die Vermuthung 
in mir rege gemacht, dass der Schmetterling (und vielleicht 
alle mit ungespannter Flughaut die Puppe verlassende In- 
secten) dieses Organ hauptsachlich zum Zwecke der Ermogli- 
chung des Aufblasens seines FlUgelgeaders und dadurch zum 
Ausspannen seiner beim Ausschliipfen noch dehnbaren F lug
haut besitze. Sollten meine Beobachtungen durch andere 
Wahrnehmungen nicht schon widerlegt sein, so wiirden noch 
auzustellende genaue mikroscopische und anatomische Unter- 
suchungen selir bald Aufklarung hiertlber geben konnen, um 
den Gegenstand in das Gebiet des Wissens uberzufiihren.

Es stimmt iibrigens die W ahrnehmung dieser Luftblasen
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so ganz zu dem Processe des F lU gelw achsthum s, dass sollten 
dieselben und ih r  e tw a  anderw eit ige r  Z w eck  m cht schon 
f ruher  beobach te t  tein, meiner A u f f a s s u n g  nach sich der^ganz 
V organg  des Ausschliipfens und des F lU gelw achsthum s olge
derw eise  e rk la r t .  ,

S chon ,  w a h re n d  der  S chm etterling  die Puppe  verlassen 
will beginnt ein s ta rk e r  A thm ungsprocess ,  in welchem  sic 1 
die i o n  mir beebach te te  Luftb lase  fullt und durch ih re  E x 
pansion in der Langenrich tung  des K orpers  dem T h i e r e z u r  
Snrengung der  s ta rk en  PuppenhUlse behulflich ist. Diesei 
lebhaf te  Athmungsprocess d au e r t  noch fo r t ,  auc 1 ^  enn as 
T h ie r  die ze rsprengte  Hulle verliess. E r  docum entirt  sich 
j e d e m  B eobach te r  in der  grossen U nruhe ,  w ahrend  der  Leib 
durch  das  Vollpum pen der  Luftblase und der  T racheen  sich 
in seinen Ringen ausdehnt und je n e  bekann te  sch leppende 
U nform lichkeit bei dem jungen  T h ie re  erzeugt.

So lange dieser Athmungsprocess oder, falls meine Hypo- 
these  richtig , dieser Fullungsprocess der  Blase daue r t ,  schrei- 
t e t  das W a ch s th u m  der  F lugel w em g oder g a r  m cht vor. 
Die F luge l  beha lten  F orm  und Gestalt ,  w ie sie dieselben beim 
AusschlUpfen aus der  P uppe  hatten .  Das T h ie r  k n e c h t  un- 
ruh ig  u m her  und sucht mit richtigem Verstandmss erne o te lle ,  
w oselbst.  es bei ruhigem Sitzen der Ausdehnung seiner uge
entgegensehen kann. .

So bald  dieser O rt  gefunden, die Luftb lase im Hinter- 
leibe ganz gefull t  i s t ,  setzt sich das junge  T h ie r  l e s t ,  und 
w ir  g ew a h re n  Folgendes. Mit grosser V ehem enz die sich 
in dem Z it te rn  der  FlUgel v e r r a th ,  d ru ck t  das I h ie r  w a ln -  
scheinlich durch  gleichmassige Contraction der  Bauchnng- 
muskeln gegen die Blase hin. So w u rd e  denn die von mir 
p ra su m ir te  Function der  Blase in T h a t ig k e i t  t r e t e n ,  die aus 
den T ra ch e en  aufgenommene Luft gegen das G ea  er  ei 
Flugel zu drUcken, die dazwischen befindlichen, zur spa tern  
E rh a r tu n g  des F lugelgeaders  dienenden .Safte vor  sich her  in
dasselbe G eader  treibend.

D eshalb  sieht m an die FlUgel zuerst am K orpe r  un 
dann gleichmassig allmahlich w eite r  anschw ellen ,  ahnlieh, 
wie ein im A ufblasen begriffenes Luftkissen. D eshalb  lasst 
auch das T h ie r  in dieser ftir seine winzigen Dimensionen ge- 
wiss iibermassigen A nstrengung oftere Pausen e in t r e te n , m 
denen moglichenfalls  zur E r le ich te rung  des G eschaltes ie 
Blase von Neuem  ganz gefullt wird.

Sticht man einen noch n ich t e rha r te ten  Flugel im Ge , 
so quillt die braunliche Injectionsflussigkeit durch den u - 
druck im Innern des T h ie re s  hervor. W a r  der FlUgel noch 
nicht ausgew achsen , so quillt aucli wohl ein grosserer  ropfen
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heraus,  und das R esu lta t  ist, dass d e r  Flilgel h in te r  der an- 
gestochenen Stelle verkrUppelt b le ib t ,  weil die durch den 
Luftdruck nachgetriebene FJussigkeit durch die S tichw unde 
zu entweichen vermoehte. 1st die W u nde  zu g ross ,  das 
herausquellende Saftquantum zu b ed e u te n d , so bleiben wolil 
auch alle  F lugel  verkr i ippelt ,  indem die Luft sich einen W e g  
durcb die W unde  bahnen mag, und dadurch  das Aufblasungs- 
verm ogen vielleicbt ganz aufhbrt.

Die e rw ah n te  Blase ist jedoch  schwierig  zu erlangen. 
Sie ist so z a r te r  BeschafFenheit, dass ich sie nur dreim al aus 
e tw a  8 ausgekrochenen Deilepbila elpenor gewonnen  habe 
w all rend  sie, ausser in gefulltem Zustande,  scliwer nachweis- 
lich sein diirfte. Bei sehon e rha r te ten  F liige ldecken  in a l teren  
oder  in der  F re ihe i t  gefangenen S chm etterl ingen  verm oehte  
ich jedoch  die Blase niemals zu linden, w oraus ich, vielleicht 
mit U nrecht ,  folgere, dass ihre Function nach dem vollendeten  
W achs thum  der  Fliigel erlischt oder  w enigstens eine wesent- 
licli andere  w ird .  F iir  diese A nnahm e spricht auch der  Um- 
s tand , dass, nachdem  die F lugel  ihre  norm ale Grosse erre ich t 
haben und m ehr oder  w eniger  e rh a r te t  sind, der vorher  
l a n g e ,  schleppende Leib des Thieres  sich a u f  seine norm ale 
Grosse reducirt .

If Or den grossen D ruck ,  w elcher  verm oge dćs von mir 
angenom m enen Processes au f  die anderen  Eingeweide sich 
ge l tend  m achen muss, sprechen schliesslich auch die grossen 
A usleerungen  d e r  D arm e nach dem Ausschlupfen und w ahrend  
des F lugelw achsthum s.

 ̂ Die Blase ist, wie sehon e rw a h n t ,  zweitheilig , wie eine 
Bischblase. Vielleicht m ag  der  eine g rossere  Theil den Z w eck  
h ab e n ,  auf  die Vorderflugel zu w irk en ,  der  a n d e r e ,  k le inere 
diese Function gegen  die Hinterflugel auszuuben.

Beide Blasen h a t ten  bei Deilephila elpenor —  an eine m 
andern  T h ie re  habe ich sie nicht untersuchen konnen — z u- 
sammen die L ange  von s ta rk  %  bis 7/ 16 Zoll und die F o rm  
einer hegenden  8, deren  vordere  H a lf te  jedoch  langer  ist als 
die h intere.

A. K u w e r t  in W ernsdorf.
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Reisebriefe des Herrn Baron v. Nolcken.
n.

Bogota, den 26. F eb ru ar  1871.
(Tri Lewisham angelangt 28. April.)

Gestern  w urden  es 3 W o c h en ,  seit icli h ie r  am 4. F eb ruar  
e i n r i t t ,  und  obgleich ich kaum  habe m ehr  thun konnen als 
auspacken, einrichten und mich ein biselien orientiren, so habe 
ich doch schon allerle i In teressan tes  zu melden. In Baran- 
quilla blieb ich bis zum 17. Ja n u a r  und sam m elte  auch  noch 
Einiges; ab e r  viel w a r  da n icht zu machen. Die Gegend ist 
sandig und d iir r ,  die Hitze erschlaffend, und fur einen Neu- 
angekom m enen  sind m anche Yorsichten in sanitatlicher Bezie- 
hung no thw endig ,  die aber  dem Sammeln sehr hinderlich sind. 
F iir  die kurze  Zeit mochte ich aucli n icht volls tandig  aus
packen  und w a r  d ah e r  gend th ig t ,  mich oft mit Nothbehelfen 
zu begniigen. Auch sagte man mir  dort, es w a re  gerade  nicht 
die J a h re s z e i t ,  wo Insecten zah lre ich  sind. Eine F a h r t  per  
E isenbahn nach  S aban i l la ,  dem Hafen von B a ra n q u il la ,  w a r  
gleichfalls nicht lobnend ,  obgleich sonst in te ressan t genug. 
Am Abend des 16. Ja n u a r  ging ich an Bord des F lu ssd a m p fe rs  
Bismark und ha t te  am folgenden Morgen die angenehm e 
D eb e rrasch u n g ,  alle meine S chachte ln  von einer  kleinen A rt  
rotlil icher Ameisen w immeln zu sehen, die eifrig beschaftigt 
w aren ,  meine miihsam gesam m elten  Schatze  zu zerstoren, und 
obgleich ich nun diese sofort dadurch  schiitz te,  dass ich die 
Ameisen durch die Hitze des D am pfkessels  v e r t i lg te  und die 
S chachte ln  au f  ein in W a sse r  stehendes Geriist s te l l te ,  so 
w a r  doch der  schon anger ich te te  S chade nicht mehr gu t zu 
machen. In London h a t te  mich Mr. Ba tes  eindringlichst vor 
den Ameisen g ew a rn t ;  abe r  in den Cajiiten des Dampfers 
ha t te  ich sie n ich t verm u the t .  S pa te r  sicherte  ich meine 
K asten  dadurch , dass ich alle  Fugen  derse lben mit Unguentum 
m ercuria le  ausfiillte, w as ganz p ro b a t  w ar,  und w as  ich auch 
ferner  bei Excursionen in die te r r a  caliente thun w e r d e ;  hier 
oben in B ogota  g ieb t es, Gottlob! kein schadliches Ungeziefer, 
hochstens einmal einige Staublause.

Die F a h r t  au f  dem Rio M agdalena dauer te  9 T age ,  bis zum 
26. J a n u a r ,  wo ich in H onda ankam. Die ersten  3 — 4 T age  
musste m an sich durch ein toldo gegen Mosquitos schiitzen, 
dann abe r  ve rschw anden  sie ganz und fehlten  auch in Honda, 
welches doch nur 192 M eter fiber dem Meere liegt.  A ber 
an je d em  L andungspla tze  w urde  m an von den Je je n ,  einer
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D unkelw erden  verschwindet.  In den Morgenstunden kam en 
viele N achtfa l te r ,  meist Eulen mittlerer Gros.se und Botyden, 
aufs Schiff, wo sie sich an die W a n d e  an schatt igen  Stellen 
se tz ten ; auch Abends kam en Eulen und Spanner meist zutn 
Lichte geflogen. U nter  diesen fanden sich viele den Euro- 
paischen A rten  v e rw a n d te  T h ie re ,  aber auch viele von ganz 
verschiedenem  Typus,  einige von w underlichen Formen. Tag- 
fa l te r  f lat ter ten  ófters au f  dem Schiffe h e ru m ,  doch fast nie 
gelang  es, sie zu fangen ,  obgleich sich fast die ganze (aber  
nicht sehr  zahlreiche) Reisegesellschaft lebhaft dafiir inter- 
essirte und Einige sich auch am H aschen betheiligten. W o  
ich an den H altepunkten  ans L and  steigen konn te ,  w urden  
zw a r  einige, aber  im Ganzen sehr wenige T ag fa l te r  gefunden. 
Bloss an einem O rte ,  in R a r e ,  w urden  au f  einer Mistpfiitze 
viele gesamm elt.  In einer Bananen-Pflanzung (P la tano-P alm e)  
griff Johann  eine gew alt ig  grosse M o r p h i d e ,  von der ich 
sp a te r  au f  dem Ritt  h ie rhe r  ein zweites E x em p la r  fing, und die 
hier nicht selten zu sein scheint. Die e tw a  8 Centim eter langen 
Vorderfliigel sind im Discus g e lb ,  aber  mit durchscheinender 
Zeichnung der  Unterseite und langs dem A ussenrande 2  Centim. 
b re it  b raun ;  von der  W u rz e l  aus zieht eine blaulich braune  
Fiirbung quer iiber den F liigel und dann im m er schmaler 
w erdend  langs dem Y o rde rrande  bis ku rz  vor die Fliigel- 
spitze, wo ein schmaler S tre if  gelber F a rb e  ihn vom braunen 
Bande des Aussenrandes t renn t ;  gegen die Flugelm itte  ver- 
l iert  er  sich verw aschen  ins Gelbe. Die Hinterflugel, mit 
gew ell tem  R ande  w ie  die Vorderflugel, sind ohne Zeichnung, 
fast viereckig, an der  W u rz e l  schon blau, nach aussen im m er 
dunkler w erdend  und zuletz t fast schwarz lich ,  nur  der  Innen- 
rand b raunlichgrau , mit einem auffallenden, kahlen ,  glanzen- 
d e n ,  langlichen Flecke. Die U nterse ite  beider F liigel h a t  
eine kurzw ell ige ,  b raune  Zeichnung, die auf  dem A ussenrande 
der  vordern  in gelblich braunem Grunde 2 Querstreifen bildet.  
D er Vorderflugel h a t  2  k leine, blinde A ugen, der  Hinterflugel 
ein sehr grosses, b re it  hellgelblich eingefasstes Auge in einem 
grossen b raunen  Schattenfleck und noch 2  kleine augenar t ige  
F lecke.

G lauben Sie iibrigens nicht,  dass ich die Micra vergesse, 
weil ich dies grosse T h ie r  so w eit lauftig  besprochen h a b e ;  sie 
bleiben imm er mein H au p tz w ec k ,  abe r  bisher habe ich noch 
nicht sehr  viele gefunden. Das w ird wohl d a ra n  liegen, dass 
ich b isher noch g a r  nicht am Abende habe  au f  den F ang  
ausgehen k o nnen ,  besonders a b e r  d a ra n ,  dass ich es noch 
nicht ve rs te h e ,  sie auf die r ich t ige  W eise z.u suchen. In 
H o n d a ,  von wo ich am 31. Januar  die Reise nach Bogota,
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ganz m itte la lter lich  zu P fe rd e ,  a n t r a t ,  w prde  aucli Einiges 
gefangen ,  aber  meist T agfa l te r .  Die H e s p e r i d e n  sind be- 
sonders zahlreich an A rten  und auch an G attungen ; es kom m en 
ganz sonderbare  T h ie re  vor , spbingidenartig  mit dicken Lei- 
bern. Auch das Genus N e m e o b i u s  sclieint reichlich ver- 
treten. Es kom m en ab e r  hier v ie le  T h ie re  v o r ,  w elche die 
verbindenden U ebergange zwischen unseren Europaischen Gat- 
tungen der  T a g fa l te r  zu sein und dereń  T rennungsm erkm ale  
unsicher zu m achen scheinen.

A uf  der  Reise h ie rhe r  w a r  nicht viel zu e r langen ; aber  
kaum  angekom m en ,  fing ieli auch schon an , Excursionen zu 
un ternehm en, die sich freilich vorlaufig nur bis an die Hohen 
am Fusse der  B ogota  ostlich begrenzenden B erge  e r s treck ten ,  
jedoch  schon viel In teressan tes  lieferten. E ine Menge Euro- 
p a ische r  G a t tu n g e n ,  in a n a lo g e n , oft nahe  v e rw a n d te n  For- 
men habe ich do r t  angetroffen. Von T o r t r i c i d e n  gab es 
bisher nur w en ig ;  eine unserer  Graph. C r e n a n a  (m it weissem 
In n en ran d e )  uberaus ahnliche A r t ,  abe r  e tw as grosser  und 
viel schoner,  eine der  P h o x .  C u s p i d a n a  Tr. ahn liche Art, 
ab e r  nur  verflogen. Die D i c h r o r a  m p h e n  sind noch am 
zahlreichsten. E in  p a a r  C r a m  b u s - Ar t en  habe ich auch. 
V on Tineen habe  ich A rten  aus folgenden G attungen  gefunden: 
S c a r d i a ,  T i n e a  (de r  P e l l i o n e l l a  ahnlich),  D e p r e s s a r i a ,  
G e 1 e c h i a  m ehre re  A r t e n , O e c o p h o r a ,  A c r o l e p i a ,  A e c h -  
m i a ,  A r g y r e s t h i a ,  G r a c i l a r i a ,  C h a u l i o d u s ,  L a v e r n a ,  
C h r j ' s o c o r y s ,  A n t i s p i l a ,  E l a c h i s t a ,  L i t h o c o l l e t i s ,  
B u c c u l a t r i x ,  eine dem Genus N e p t i c u l a  sehr n ahe  ver- 
w an d te  A rt ,  abe r  noch grosser  ais W e a v e r i  oder S e r i c o -  
p e z a .  E s  kbnn te  tibrigens leicht se in ,  dass viele hiesige 
A rten ,  die ich auf  den ers ten  fliichtigen Blick zu E uropaischen  
G attungen  gehorig  g la u b te ,  sich sp a te r  docli ais zu neuen 
G attungen  gehorig  herauss te l len  w erden . W en igs tens  ist es 
mir schon so mit einigen A rten  gegangen. V iele andere  A rten  
zeigen aber  gleich so viele E igentbiim lichkeiten ,  dass man 
fiir sie durchaus eigene G attungen  e rr ich ten  muss. Ich er- 
w a h n e  nur einer bei T ag e  fliegenden, einfarbig stahlblauen 
A r t ,  e tw as  grosser ais P r.  Curtisellus Don., die dem Habitus 
nach auch an die Psecadien  e r inne r t ,  aber  von ihnen w eit  
verschieden ist. Die Fiihler sind durch g la t t  anliegende 
Schuppen ein w enig  spindelformig, beim $  (!) dicker ais  beim 
(J und vor der  Spitze mit einem breiten weissen Ringe, der 
dem <J fehlt . Dieses h a t  dagegen folgende 2 auffallende, 
dem $  fehlende Auszeichnungen. Die sehr  b re iten  Unterfliigel 
haben  j e d e r  am Innenrande einen kleinen ovalen F leck ,  dessen 
Beschaffenheit ich ohne Mikroscop nicht erkennen  kann. Beide 
F lec k e  beruhren  sich und haften ziemlicli fest an einander,
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so dass beide Unterfliigel verbunden  sind. Beim Ausspannen 
lost sich diese V erb indung; kommen ab e r  die F lecke wieder  
in Beriihrung, so haften sie auch w ieder an einander. Am 
vierten und fiinften Segmente des Abdomen (vom T h o ra x  ab 
g ezah lt)  sind jederse i ts  kleine hautige L ap p c h en ,  eines an 
jedem  S egm ente ,  unten m it s tah lb lauen  H aaren  bekleidet,  
welche an ih re r  Spitze viel langere  b raun ro the  H aarp insel  
t ragen ,  die jederseits  dicht an  einander liegen, so dass sie nur 
einen bilden. Diese Pinsel sind nicht g e rade ,  sondern lockig 
g e w u n d e n ,  nach vorn gebogen und dicht au f  dem Rticken 
an l iegend , so dass sie auf  dessen Mitte von beiden Sciten 
zusammenstossen. Bei genauerer  Betraclitung finden sich viel- 
le icht an andern  noch sonde rba re re  Eigenthiimlichkeiten. — 
P t e r o p h o r i d e n  kommen in zahlreichen A rten  v o r ,  aber  
die G enera  A g d i s t e s  und O x y p t i l u s  liabe ich noch nicht 
angetroffen, sowie auch noch keine A l u c i t i n a .  — Von 
B1 a t t m i n i r e r n  seheinen viele A rten  vorzukoinmen, und ich 
babe  m ehre re  in Erz iehung ; einige seheinen in unsere Genera 
zu gehoren , andere sind aber  w ieder  ganz abweichend. Eine 
G e l e c h i a  minirt mit einigen andern  R aupen  im wolligen 
W u rz e ls to ck  einer A r t  Verbascum (? oder Scrophularia  ?), 
und in den Samen einer A gave  fand ich auch eine Minererin 
se h r  zahlreich. Im Stam m e eines B aum es,  ahnlich unseren 
E r le n ,  leb t eine (bis je t z t )  e tw a  l ' / 2 Zoll lange Raupe  mit 
1G Fiiseen, wahrscheinlich  eine Sesie, cylindrisch , diinn, za r t  
lila rothlich ins B raune ,  mit kugligem Kopfe. Sie folgt der 
M ark roh re  und ha t  eine grosse Oeffnung nach au s se n , ttber 
welche sie einen grossen S a c k ,  aussen dicht mit Koth be
kleidet,  spinnt. Sie ha t  ein kleines, spitzes, w ie ein W espen-  
stachel ges ta l te tes  S p innw erkzeug ,  das sie bes tandig  hervor-  
schiebt und einzieht,  als ob sie den W e g  b e ta s te t ,  den sie 
auch mit Hiilfe dieses S tachels bespinnt.

W enn  es scbon hier, in der  t ie r ra  fria, soviel des Merk- 
wiirdigen g ie b t ,  w as Iksst sich dann nicht in den w arm eren  
Gegenden e rw ar te n ?  Von dort wur de  mir  eine se lten  sein 
sollende ,  e tw a  zolllange R a u p e  oder L a r v e  g e b ra c h t ,  die 
am Kaffeebaum leb t  und die B la t te r  frisst. Sie h a t  an je d e r  
Seite 5 lange, flache, spitz und gew unden  zulaufende, hau tige  
Auswuchse. Diese und der  ganze K orper  sind mit einem 
dichten, kurzen  Pelze  bedeckt ,  dessen H aa re  auf dem Riieken 
zwei Reihen strah lenform iger Borstchen bilden. Das T h ie r  
h a t  3 P a a r  Krallen , der  Bauch ist nack t  und oline Fiisse, so 
dass dieser Theil des K orpers  eine w urm ar t ige  F o r tbew egung  
zeigt. Ich  v e rm u th e ,  dass das T h ie r  zu den Cochliopoden 
gehort.  Zum Gliick giebt es h ier  einen H a n d e lsg a r tn e r , der 
T re ibhauser  und Kaffeepflanzuugen h a t ,  so dass ich dem T hie re
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die r ich t ige  N ahrung  und T em p era tu r  geben kann. In den 
Zim m ern hier ist keinerlei Heizvorrichtung, und meine R aupen  
s tehen a l le  im F re ien  au f  einer V eranda . Meine ganzliche 
Unkenntniss d e r  hiesigen Botanik ist mir sebr empfindlich, 
doch hoffe ic h ,  die N am en der  meisten Pflanzen sp a te r  zu 
erha lten ,  da es hier einen Botaniker  giebt.

Fiir Exeursionen in die t ie r ra  caliente babe  icli einen 
der  vielen Ind ier  en gag ir t ,  die hier einen E rw e rb  daraus 
machen. Sie fangen aber nur die durch Grosse, G esta l t  und 
F a rb e  ausgezeichneten T h ie re  und behandeln  sie roh. Meinem 
Indier  habe ich versucht eine e tw as  bessere Behandlung zu 
le h re n ,  w as  aber w ohl kaum  von Erfolg  sein w i r d , weil 
es einerseits bei mir mit der  lengua Castil lana noch sehr 
scb lech t bestellt ist und andererseits  diese L eu te  ibren  ge- 
wohnten  Scblendrian  nicht gerne aufgeben. Nachstens soil 
er  au f  einige T ag e  nach  F u sag asu g a ,  und ich bin sehr  ge- 
spannt auf  das R e su l ta t  dieses ers ten  Versuchs. W a n n  ich 
dazu kommen w erd e ,  selbst eine Excursion in eine w a rm e re  
Gegend zu m achen , lasst sich noch gar  n icht absehen. D ort 
w ird es wohl nicht móglich se in ,  die Microptern, sowie ich 
es hier m a ch e ,  alle  zu spannen ,  wozu ich (sowie auch fur 
M acroptern)  e tw a  80 S pannbre tte r  zu den m itgebrach ten  
habe m achen lassen. Der Ameisen und anderer  Feinde wegen 
muss ich fiir die w arm en  Gegenden meine bisherige Verfali- 
ru n g sa r t  in vielen Stiicken rad ika l  abiindern und noch erst 
ausprobiren, w as wohl das Beste sein werde.  B ier  scheint im 
Allgemeinen m ehr Sinn fur N atur  zu sein als in E u ropa ,  
was wohl die Folgę der  w underbaren  hiesigen N atur  selbst 
i s t ,  die sich auch von dem Unaclitsamsten Aufm erksam keit 
und Beachtung erzw ing t  durch ih re  gew alt ige  P ra ch t ,  iippige 
Fiille ,  liebliche Schonheit ,  b iza r re  F o r in e n ,  erhabene und 
schreckliche Grossartigkeit.  — Man ha t  mir  schon die wunder- 
barsten  und unglaublichsten Gescbichten e rz a h l t ;  ich iiber- 
gehe sie abe r  vorlaufig ,  bis ich Zuverlassigeres von glaub- 
w urd igere r  und com peten te re r  Seite iiber dieselben erfahren 
habcn werde.

Da Beschreibungen der  R aupen  meist sehr  ungenugend 
ausfa llen ,  ich selbst aber  ein schlechter  Zeichner bin und 
auch n ich t die Zeit h a b e ,  so habe ich mich nach einem 
Zeichner umgesehen, und man ha t  mir auch einen empfohlen; 
es ist abe r  leider ein A utodidact,  dessen Kunst mit derjenigen 
der  Chinesen au f  einer Stufe steht, und der  fiir meine Zw ecke 
nicht geeignet ist. Ein an d e re r  wird aber  wohl schwerlich  
zu tinden se in ,  und deshalb mache ich je tz t  Versuche m it 
der Zusam m ensetzung einer Flussigkeit, in w elcher  sich Kor- 
perform und F a rb e n  gleich g u t  conserviren. Das trocken  P ra -



314

par iren  der. Raupen , wie Schreiner in W e im a r  es m ach t,  ist 
zu umstandlich  und zeitraubend. Die R aupenzuch t ist unum- 
ganglich n o th ig ,  h a t  aber den Uebelstand im G e lo lg e ,  dass 
ich mich von Bogotń. nicht au f  langere  Zeit en tfernen  darf,  
also auch  keine- Excursionen m achen k a n n ,  bis ich Jem and  
gefunden haben  w e r d e ,  welch cr  in meiner  A bw esenheit  das 
ganze G esehaft besorgt.

Es ist sehr schade, dass ich nicht schon vor e tw a  2 Mo- 
naten  hier angekom m en bin; ich lia tte mich a lsdann  der  
na turhis to iischen Expedition  anschliessen k o n n e n ,  welche die 
Regierung  in die Llanos de San Martin abgesehickt hat. 
Diese b isher nocli nie durchsuchte G eg e n d ,  in die m an erst 
kiirzlich einen W e g  geoffnet ha t ,  l iegt sudostlich von B ogota ,  
e n th a l t  die Quellen und obern Zufliisse des Rio M eta ,  und 
von ihren  N aturp roducten  e rz ah l t  m an  W underd inge .  Gegen 
E nde  Marz soil die Expedition  zuriick sein, und ich e rw a r te  
sie mit Ungeduld, theils der  R esu lta te  wegen, theils weil ich 
in einem Gliede derselben, dem jungen  M iquelsen, Sohn des 
danischen G enera l-C onsuls  h ie r ,  eine nam hafte  Stiitze zu 
finden hoffe.

A m  11. M a r z .
F a s t  2  W ochen  bin ich durch A lle r le i ,  meistens abe r  

doch leider nicht im m er durch entomologische Hindernisse 
vom Schreiben abgehal ten  w orden. M ittlerweile babe ich 
w ieder  viel Neues erlangt.  Die oben e rw a h n te  Raupe in 
E rls tam m en  (es ist in der  T h a t  eine A lnus-Art)  h a t  bisher 
3 $  geliefert, die wohl in unser Genus H e p i a l u s  F. gehoren 
werden. Aus einer A rt  D a tu ra  habe  ich sehr zahlreich eine 
kle ine zimmetbraune G e l e c h i d e  m it dunklern 1< liigelspitzen 
und dem Habitus der  G e l .  T e m e r e l l a  erzogen. Ein Versuch, 
Micra durch  einen Ind ier  sammeln zu lassen, misslang z w a r ;  
doch es ist ein in te lligenter  J u n g e ,  und ich hoffe, nachstens 
gliicklicher zu sein. N ur ein Mai gelang es mir, um Sonnen- 
untergang in der D am m erung  auf den F an g  zu gehen, wobei 
sich denn e rgab ,  dass diese Zeit hier, w ie in Europa ,  die beste 
fur den F an g  der  M icrolepidoptern ist.

—  — _  W e n n  dieser Brief zu Ihnen gelangt,  sind Sie 
wohl auch Alle eifrig init der J a g d  beschiiftigt; ich wiinschte 
mir nur hier J e m an d ,  wie H errn  Biittner oder Schulz , zur 
Hillfe; denn es ist unmoglich, ullein mit Allem fertig zu w erden. 
W e n n  Sie mir unter K reuzband  e tw as  Entomologische Zeitung 
schicken konnten, so wiirden Sie mich ungeinein erfreuen.

Sie nehmen es mir doch nicht iibel, dass ich aucli diesen 
Brief w ieder  iiber England scbicke, dam it auch unser F reund  
Stainton von den Resu lta ten  meiner T lia t igkeit  hier Kenntniss 
nehm en kann. — — —
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Beitrage zur Entwickelungsgeschicłite der 
Kleinschmetterlinge,

vom
L andrich ter E|)|)«‘Ulii‘ini in G riinstadt (Rheinpfalz).

I. G r a p h o l .  r o s e t i c o l a n a  Z.

D er Aufsatz des H errn  Zeller iiber diesen W ie k le r  in 
Heft 1 der  Entom. Zeitung dieses J a h re s  (pag. 57) giebt mir 
V e ra n la s su n g , die bei der  Zuchtung desselben meinerseits 
gem ach ten  Erfahrungen  erganzend hier  mitzutheilen.

Die Raupe  findet sich bei G riinstadt schon von Mitte 
August an in den F ruch ten  der  hier liberal] ,  aber  doch nur 
zers treu t  w achsenden  Rosa can ina ,  und z w a r  frisst sie sich 
dicht un ter  der K rone in die F ru e h t  e in ,  w elche Stelle sich 
ais ein kle iner schw arzer  P u n k t  leicht bem erkbar  macht. So 
lange die R au p e  nocli klein is t ,  e rha lten  die von ihr aus- 
gew eideten  Theile  der  F ru c h t  eine schmutzig blassbraune 
F arbe ,  w ogegen der  iibrige Theil seine urspriingliche F arbung  
b eh a l t ;  auch zeigen sich hier noch keine Unebenheiten auf 
der  Aussenflache der  F ru c h t ;  w ird  aber die Raupe  grosser  
und das Fleisch nach und nach von ihr v e rz e h r t ,  so bilden 
sich R unzeln  und Vei tiefungen auf d e r  aussern Haut,  die j e t z t  
e tw as  faltig und schwarzfleckig  w i r d ,  oft auch mit ins 
Schm utziggelbe gehenden  V erfarbungen. Als ein fast untriig- 
liches K ennzeichen, dass eine F ru c h t  von einer Raupe besetzt 
w a r ,  e rgab  sich der  Um stand, dass in diesem F alle  die B latter  
der Krone, die bei gesunden Fruchten  theils abgefallen w aren ,  
theils w ag e re ch t  s tanden , sich herabgebogen  hat ten  und dicht 
an die F ru c h t  an sch m ieg te n ; man b rauch te  dann nur das eine 
oder  an d e re  K ronenb la tt  h inaufzubiegen, urn sofort die An- 
wesenlieit der Raupe w ahrzunehm en. Dieses V erfahren  be- 
w a h r te  sich nam entl ich  dann ,  wenn die R aupe  ers t  lialb- 
erw achsen  w ar  und d e r  F rass  sich nur iiber einen kleinen 
Theil der  F ru c h t  ve rb re i te t  hatte.

In den schw arzen  Fruchten  der  mit Rosa canina vielfach 
vermengten und viel haufiger als diese h ier  vorkommenden 
Rosa spinosissima fand ich nie die Raupe der Graph, rosetic., 
dagegen haufig eine weissliche F liegenm ade, wahrscheinlich der 
T ry p e t id e  S p i l o g r a p h a  a l t e r n a t a  Fall, angehorig, welche 
sich indessen nur noch in Nachziiglern vorfand, da  die meisten 
F ruch te  bereits  verlassen w aren . Diese Made fUhrt genau 
die nam liche Lebensweise wie die Raupe der  Gr. rosetic.,
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indem sie gleich dieser nur das Fieisch ausweidet und die 
Kerne unberiilirt lasst.

Es gelang mir vom August bis Septem ber 1870 ohne 
besonders grossen Z e i tau fw an d ,  gegen 4 0 0 — 500 Stiick mit 
R aupen  bese tz te r  F rilcbte zusam m enzubringen , die ich in 
grossen, hoch mit E rd e  gefiillten, irdenen Topfen. ve rw ab r te ,  
da n ac h .K o c h ,  v. Heinemann und Rbssler  die V erpuppung  in 
d er  E rd e  vor sich gelien aollle; allein die Raupen  k rochen  
dutzendw eise an den W a n d e n  und der  Decke der  Behalter ,  
ohne dass sie sich anschickten, ih re  Y erw and lung  in der  E rd e  
an z u tre te n ,  so dass mir daraus hervorzugehen schien ,  die 
le tz te re  sei nicht ih r  norm aler  Y erw andlungsort .  Zufallig 
nun sah ich einige T a g e  spa te r  bei einer Excursion,  w ie sich 
an einem Rosenstrauche eine R o s e t ic o la n a R a u p e  in das Ende  
eines durren  Zweiges einfrass, so dass das vera rbe ite te  Mark 
ais weissliches Mehl herausfiel; je tz t  b rac h te  ich in die Topfe 
dilrre S tengel von E ryng ium  c a m p e s tre ,  aus welchen ich 
C o n c h y l i s  F r a n c i l l a n a  erzogen h a t t e ,  und ha t te  alsbald 
die F r e u d e ,  die Raupen  zahlreich in die beiden E n d en  der 
Stengel und m ehr  noch in die Achsen der  abgebrochenen 
Seitenas te  und B la tte r  sich einfressen zu sehen. Sie haben 
sich bier einen G ang g e g r a b e n , der  um die Halfte grosser  
als ihre K orperlange und g e ra d e  breit genug  is t ,  um ihneu 
das U m w enden zu ges ta t ten ;  derse lbe  ist vorn mit einem 
feinen G ew ebe verschlossen.

Die im kiihlen Zimm er aufbew ahrten  R aupen w aren  am 
15. Marz noch unverw ande lt  und zeigten w eder  an Gestalt  
noch F a rb e  eine Y eran d e ru n g ;  an einer fehlte der  dunkle 
Riickenfleck des achten  Segmentes , w ah rend  dieser bei andern  
noch vorhanden war.

Einen Theil der  S tenge l ,  worin sich die R aupen ver- 
sponnen h a t te n ,  b rach te  ich E nde F e b ru a r  in das  w a rm e  
Z im m er ,  und vom 1. April an  begannen die F a l te r  auszu- 
k riechen; die E ntw ick lung  erfolgt in den N achm ittagss tunden , 
und d rang t  sich dabei die P u p p e  bis zuin letzten Ringe 
hervor. Die P u p p e  ist blass hon ig g e lb , der  K opf  e tw as 
dunkler,  die Augen schw arzbraun ,  der  K rem as te r  abgestum pft 
mit einem Kranze von W arzchen .

II. H y p o c h a l c i a  m e i a n e l l a  Tr.

R aupo 10— 15 Millimeter lang, blassgriin, mit einer blass 
k irschrothlichen,  ketfenformigen Riickenlinie und einem solchen 
doppelten  oberen Seitenstreife. Diese 3 Linien sind bald 
unun te rb rochen ,  bald ab g e se tz t ,  bald m e h r ,  bald weniger 
deutlich und namentlich auf den vorders ten  R ingen ofter
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fehlend otler kaum  sichtbar. K orpe r  mit einzelnen H archen  
b ese tz t ;  Kopf h e l lb ra u n ,  Mund dunkelbraun mit Schwarzem 
F leck  au f  beiden Seiten desselben-, unter den Luftlóchern ein 
s c h ra g e r ,  u n d eu t l ie h e r , b lassro ther  S t r e i f ; Filsse von der  
G rundfarbe ,  das E n d e  der  K ra llen  rothlieh angeflogen.

Ich t r a f  sie erw achsen  im ersten F r i ih ja h r ,  wo sie in 
einem sc h la u c h a r t ig e n , e tw a  2  Zoll langen G espinnste ,  in 
welches aucli der K oth  abg e la g e r t  w ird ,  aussen an den W ur-  
zeln von B u p l e u r u m  f a l c a t u m  le b t ,  und zw a r  in der 
W eise ,  dass die Aussenflache des Gespinnstes mit der  Aussen- 
flache der W u rz e l  die gleiche Peripher ie  b i ld e t ,  dass also 
gerade  so viel aussen an der W u rz e l  l ierausgefressen w ird ,  
ais P la tz  nd th ig  ist, das Gespinnst hineinzulegen.

E nde Marz oder Anfangs April  v e r la ss t  sie ih re  W oh-  
nung und v e r fe r t ig t  sieli in der  E rd e  ein ovales, innen weich 
se idenart ig  aus tapez ie r tes  G espinnst,  in welchem  sie noch 
einige W o c h en  u n v erw ande lt  bleibt. D er S chm ette rling  fliegt 
im Fre ien  von Mitte Mai a n ,  und z w a r  der  Mann ófter in 
M ehrzahl,  w ah ren d  man das W eib  sehr seiten trifft; bei der  
Zucht dagegen schlupfen m ehr §  ais <J. Hinsichtlich der 
P u p p e  und der  Lebensweise der  Raupe vor  der  Ueberwinte- 
rung  w erd e  ich meine Beobachtungen fortsetzen.

In dem W e r k e  K a ltenbach ’s iiber die P h y tophagen  
Deutschlands ist  die Pflanzengattung B u p l e u r u m  ais von 
keinem Insec te  bew ohnt aufgefiihrt; ais Beleg nun ,  wie viel 
in dieser Hinsicht bei sorgfa ltiger  Beobachtung noch zu er- 
mitteln  is t ,  will ich hier nu r  beifiigen, dass ich bis j e t z t  an 
Bupleurum  falcatum folgende Insecten aufgefunden liabe:

1. Die vorbeschriebene R au p e  der  Hypoch. melanella.
2. Im Jun i leb t  an den Bliittern die R aupe  von A s p i 

ł a  t e s  g i l  v a r i a .
3. Im Septem ber und October leb t hier h&ufig an den 

Blttthen und Sam en die Raupe der  E u p i t h e c i a  p i m p i -  
n e l l a t a ,  was vor mir schon von A. Schmid in F ra n k fu r t  
beobach te t  w urde.

4. Yon E n d e  Juni bis in den August leb t an den Blat- 
te rn  in einer durch das Zusam m enheften  der  beiden Blatt- 
riinder gebildeten R ohre  die Raupe der D e p r e s s a r i a  b u -  
p l e u r e l l a  Hein., iiber dereń Entw icklungsgeschichte ich 
spaterliin  das  N ah e re  veroffentlichen werde.

5. Im F riih jahre  trelfe ich in den W urzeln  in verschie- 
denen Entw ick lungss tad ien  theils ais L arve,  theils ais bereits 
e rh a r te te n  K afer  die P h y t o e c i a  c y l i n d r i c a .

6. Im October bis Anfangs N ovem ber  lebt an den Blii- 
then  und S am en ,  von diesen sieli n a h r e n d , die L arve  der

22
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Blattwespe A l l a n t u s  d i s p a r  Klg .;  sie ist nicht selten, aber 
schwer zu erziehen.

7. In diirren, vorjahrigen S tengeln  fand ich eine Fliegen- 
m ade,  welche eine nicht nttlier bestimmte S i p h o n e l l a - A r t  
(durch Rogenhofer in W ie n  ais solehe bezeichnet) ergab.

8. In den B la tte rn  minirt in m ehre ren  Generationen 
und oft zu M ehreren in einem B la tte  eine F l iegenm ade uud 
zw a r  nach  K allenbach  eine P h y t o m y z a - A r t ,  w elche  der- 
selbe filr neu e r k la r t  und Pli. f a c i a l i s  i. 1. benannt hat .

Nach einer Mittheilung der  Gebriider Hofmann lebt Ende 
April und im Mai in zusam m engero ll ten  B la tte rn  von Bupl. 
falc., dann e tw as  sp a te r  im bairischen Gebirge an Meum 
atham anticum  die R aupe der  D e p r e s s ,  a m a n t i e e l l a  Hein. 
(sollte a t h a m a n t i c e l l a  heissen).

(F ortsetzung fo lg t.)

Necrology.
Prof. Dr. F. A. Nickerl.

t  4. Februar 1871.
(Abdruck aus der Zeitschrift „Lotos11 1871, Marz )

F ran z  A nton  N i c k e r l  w urde  am 4. D ecem ber 1813 zu 
P ra g  geboren, besuchte das Neustiidter G ym nasium  und been- 
de te  die pbilosophischen S tudien im J a h r e  1834. Scbon friih- 
zeitig den H ang fur N uturwissenschaften  in sieli tragenu , 
w idm ete  e r  sich den medicinischen S tudien an der  P ra g e r  
Hochschule, wo er am 16. F e b ru a r  1841 zum Doctor  olfent- 
1 ich prom ovirt wurde. Neben seinem arztlichen Berufe be- 
tr ieb er fo r tw ah rend  die N atu rw issenschaf ten ,  un ter  diesen 
mit besonderer  Vorliebe die E n tom olog ie ,  und legte eine 
N atura liensam m lung in g iosserem  Maassstabe an. Schon in 
seinen Stud ien jahren  iibergab er  der  im J a h re  1837 in P ra g  
tagenden  15. Naturforscher-Yersam m lung in der  Abhandlung 
„Die T ag fa l te r  Bbhmens“ einen Beitrag  zur F auna  dieses 
Landes. Im  J a h r e  1840 ernannte  ihn der  entoinologische 
Verein zu S te tt in  zu seinem w irk lichen  und im J a h re  1843 
die naturforschende Gesellschaft zu A ltenburg  zum correspon- 
d irenden  Mitgliede. Von 1842— 1849 vereah er  die Assistenten- 
S telle bei den L ehrfacbern  der  Zoologie und Mineralogie an 
der  P ra g e r  U n ivers i ta t ,  und w u rd e  in dem le tzteren  Ja h re
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mit d e r  Supplirung d e r  genannten beiden L eh rfache r  betraut.  
A usserdem  ubernahm  er noch 1851 die Supplirung der  Zoo
log ie ,  sowie im nachsten J a h re  jene  des Lehrfaehes der 
Mineralogie, Botanik und der  technischen W a aren k u n d e  am 
P ra g e r  Połytechnicum. Ais Mitglied des bohmischen National- 
Museums w urde  ilim 1851 die Beaufsichtigung der zoologischen 
Sammlungen daselbst t ibertragen; dem naturhistoriseheri Verein 
„Lotosa t r a t  er  gleiclifalls bei und red ig ir te  dessen V ereinsbla tt  
im J a h re  1 852 ;  der k. bohmischen Gesellschaft der Wissen- 
schaften g eho r te  e r  seit 1850 und der  Societć entomologique 
in P ar is  seit 1857 ais Mitglied an.

Im October 1852 erfolgte die E rnennung  zum ordentl ichen 
Professor der  Zoologie an der U niversita t  zu Graz. N i c k e r l  
verliess jedoch  P ra g  nicht,  da er an der  Universitat daselbst 
die zoologisehe L ehrkanzel  noch weiterhin zu versehen hat te  
und am 15. F eb ru a r  1854 defmitiv die von ihm friihcr sup- 
p lir te  Professur der  N aturgesch ich te  am P ra g e r  polytechni- 
schen Institute erhie lt ,  welche Stelle e r  bis zum J a h re  1869 
bekleidete .

W a l i ren d  dieser Zei t  w a r  Prof.  N i c k e r l  eifrig bemiiht, 
die von seinem Y organger  Z i p p e  an diesem Institu te  an- 
gelegte M inera lienSam m lung  zu verg rossern ;  auch begrilndete 
e r  daselbst durcli Schenkungen das zoologisehe Cabinet, und 
es w a r  vornehmlich die ornithologisehe S am m lung ,  welche 
er bedachte.  In diese Zeitperiode fallt seine W a h l  zum Mit- 
gliede des zoologisch-botanischen Y ereines in W ie n ,  der 
patiiotisch-dconomiscben Gesellschaft von Bdhmen und anderer  
wissenschaftlicher Ygreine.

E in  Lungenilbel,  an w elchem N i c k e r  1 schon friiher litt, 
s te ige rte  sich in den le tzten J a lu e n  immer m ehr und veran- 
lasste ihn ,  seinen Kuhestand nachzusuchen , w elcher  ihm 
a m  1. October 1869 un te r  volls ter A neikennung  seiner aus- 
gezeichneten  I.eistungen von dem bohm. Landesausschusse 
g e w a h r t  wurde. Von da an verschlimm erten sich N i c k e r l ’ s 
Leiden in bek lagensw er ther  W e ise ;  zu dem qualenden Husten 
gesell te  sich spa ter  ein heftiges F ieber, welches seine bereits 
erschopften K rafte  nun vollends v e r z e lu te ,  bis ihn in der 
N ac h t  vom 3. zum 4. F e b ru a r  uin 1 Uhr Morgens der e isehn te  
Tod von seinen Leiden befreite.

Prof. N i c k e r l  un te rnahm  fast alljahrlich wissenschaft- 
liche Iieisen, nach der  Schweiz, I ta l ien ,  F rank re ich ,  Ungarn, 
Kiirnthen und in Deutschland. E r  w a r  der  e r s t e ,  der in 
Oesterreich die Vorliebe zur  Z tichtung frerndlandischer Seiden- 
spinner anb a h n te .  Im J a h r e  1857 w u rd e  von der  P ar ise r  
Societd d 'acclimatation an ihn das Ansuchen gestellt,  mit den 
ihm zur Verfiigung gestellten Grains auslandischer Spinner

22»



320

(Sa tu rn ia  Ricini, C ynthia  u. a.) Zilchtungsversuche vorzuneh- 
men, dereń R esu lta te  (namentlich der  ers te ren  A rt)  so giinstig 
ausfielen, dass sich, dadurch au fgem untert ,  sofort eine grosse 
Zah] Seidenztichter urn Betheilung mit Grains meldete. — Die 
in den A lpengegenden O ber-K arn thens,  von denen er  sich be- 
sonders angezogen fiihlte, vorgenommenen Sammlungen se tzten  
ihn in den Stand, eine Lepidopteren  Fauna Ober-Kiirnthens und 
Salzburgs zu iiefern, welche in der  entomologiscben Zeitung 
von S tettin  ( J a h r g a n g  1845) veroffentlicht wurde. Nebst 
einer nam baften  Zahl h le ine re r  A bbandlungen und Gutachten 
entomologiscben Inhalts  in verechiedenen Zeitschriften, schrieb 
e r  eine „Synopsis der  Lepidop teren-Fauna  Bohmenstt, deren 
1. Theil b ere its -vo r  mehreren J a h re n  erschien , der  2. jedocb 
als Manuscript im Nacblasse sicb befindet.

Prof. N i c k e r l  stand fast mit alien liervorragenden Ento- 
m ologen in lebhaftem Briefwechsel und rege r  Tausehverbin- 
dung und h a t te  sicb al l jahrl ich  der  Besuche beruhm ter  Fach- 
m anner aus a l ien  W eltgegenden  zu erfreuen ,  die au f  ihren 
Reisen den U m w eg  iiber P ra g  nicbt scheu ten ,  um mit ibm 
in wissenschaftlichen Angelegenheiten  R iicksprache zu halten 
und seine bertlhmten Sammlungen in Augenschein zu nehmen.

Unter  diesen nimmt die Lepidopterensam m lung —  das 
Resu lta t  einer fast 50jahrigen A rbe it  — den ersten R ang  ein; 
sie e p th a l t  in 7 S eb ranken  Grossschm etterlinge aller  W elt-  
theile , w orun ter  sicb die grossten Seltenheiten, Unica, Z w it te r ,  
B a s ta rde ,  Varie taten  und eine grosse Menge w erthvo lle r  
O riginalsttlcke zu F r e y e r ’ s Abbildungemeuropaischer Sclnnet- 
terl inge vorfinden. Ein ach te r  Scbrank  .ist den europaiscben 
Microlepidopteren g ew id in e t ,  eine iiHsserst kos tba re  Samm- 
lung ,  der  nur wenige an die Seite zu stellen sein diirften. 
Hieran reihen sich eine prachtvolle , sebr umfangreicbe Kafer- 
sammlung, w elche ganze Reihen der  se l te n s tea  und herrlieb- 
sten Form en aus Brasilien, Chile , Indien und Siidaustralien 
a u f w e i s t , und eine grosse Menge anderer  N a tu ra l ien ,  Vogel, 
Conchy lien und M inera lien4').

U nter  der nam baften  Zahl der  von N i c k e r l  neu ent- 
deckten  und besehriebenen Sclmietterlinge sind 2 A rten  nach 
ibm benannt w orden. E s  ist dies die seltene Noctue Aparnea 
Nickerli F r e y e r  und die reizende S tagm atophora  Nickerli 
H e r r i c b  - S c h a f f e r .

" )  D ie  e n t o m o l o g i s c h e n  S a m m l u n g e n ,  w e l c h e  P ro f .  N i c k e r l  
s e in e r  K r a n k l i c h k e i t  w e g e n  s c h o n  b e i  L e b z e i te n  se in e m  il in  im  L e h r -  
f a c h e  u n t e r s t i i t z e n d e n  S o h n e  M D r.  O t t o k a r  N i c k e r l  z u r  B e n u tz u n g  
u n d  V e rv o l l s t i i n d ig u n g  i i b e r g e b e n ,  w e r d e n ,  w ie  w i r  v e rn e l im e n ,  von  
d ie s e m  m i t  A u f r e c h t h a l t u n g  a l l e r  w is s e n s c h a f t l i c h e n  V e r b in d u n g e n  
w e i t e r  f o r tg e f i i h r t  w e r d e n .  L>, Hod.
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Sala de’ Putti.
E in  E x t r a b l a t t c h e n  

von
C. A. Oolirn.

Non cuivis licet adire 
Corinthum — —

Zwischen Ueberschrift und Motto ist der Zusammenhang 
nicht so apokryph , ais vielleicht der geneigte Leser ver- 
meint. Geneigt muss er freilich sein und Scherz versteben 
obendrein. Denn wenn in dem alten grieehisch-romischen 
Spriichwort die banale W ahrhe it  ausgedriickt w a r ,  dass die 
Nymphe L a i s  ihren korinthischen Circe-Palast auf kostbaren 
Fuss móblirt hatte und das Betreten ihres Blumen-Reviers 
an den kilhnen Eindringlingen analog der von Vater Homer 
verbiirgten Manier rach te ,  so zeigte sich doch der „Fort- 
schritt der Cultur“ ofFenbar unwiderleglich: wahrend Circe 
die Gefahrten des Odysseus noeh in Schweine verwandelte, 
begniigte sich Lais schon dam it, ihre Anbeter in Barme 
Kirchenmausea zu metamorphosiren; Circe sperrte ihre Pseudo- 
Gergesener ein, Lais gab ihren Bemausten den freien 
Laufpass. Jedenfalls war der mythischen Nymphe an den 
T a l e n t e n  ihrer Menagerie nichts gelegen, der korinthischen 
desto m e h r .

Nun kommt der versprochene Zusammenhang: ganz o h n e  
Talente (moderner ausgedriickt ohne Napoleon’s ,  preussische 
Kassen-Anweisungen, Silberrubel oder analoge Zeichen inneren 
W erthes)  kann man lieutzutage nicht in die Sala de Putti 
kommen, wenn man, wie ich, in dem Lande der Hyperboraer 
sesshaft ist. Denn diese Sala ist ein kleines, einfenstriges 
Zimmer in dem grossen Prachtbau, den die W elt  unter dem 
Namen Palazzo Pitti, und den jeder civilisirte Europaer auch 
ohne Murray und Badeker ais eine Hauptzierde der citlk dei 
fiori am Arno, alias Firenze oder Florenz, durch Augenschein 
oder Abbildung langst kennt.

Sala de’ Putti, Engels-Zimmer, heisst der gedachte Raum, 
nach drei an der Decke gemalten Knabchen.

Von diesen allerliebsten, dipterischen Schlingeln zu reden, 
kann mir natiirlich nicht einfallen: Anatomen und Osteologen 
mogen sich mit den frommen Malern und Bildhauern dariiber 
auseinandersetzen, wie der complicirte Mechanismus des an- 
tiken E ro s , des fussbeflugelten Hermes und der christlichen
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E n g e l  e ig en t l ic h  beschaffen  g e w e s e n ;  ve rm u th l ic h  m e h r  o d e r  
m in d e r  f lederm ausig . A b e r  ich w e iss ,  w e n  ich v o r  m ir  b a b e  
e h re n v e s te  und  u n e rsch t t t te r l ic l ie  B e k e n n e r  des E n to m o lo ch -  
d ie n s te s ,  die d e n  T —  w a s  nacli d e r  M a d o n n a  d e l l a  S ed ia  
Oder nacli d e r  des M uril lo ,  o d e r  n a ch  d en  lm n d e r t  u n d  a b e r  
b u n d e r t  M e is te rw e rk e n  d e r  C in q u ecen t is ten  f r a g e n , w e lch e  
b ie r  in s to lze r  P r a c b t  a u fg e r e ih t  sind. In  e ine r  en to m o log i-  
scben  Z e i tu n g  w o l le n  sie w a s  von  I n s e c t e n  lesen  und  hab en

. u n b e s t r i t ten es  R e c h t  d a r a u f  —  m an  v e r s c h o n e  sie g e fa l l ig s t  
m it  ab g e d ro s c h e n e n  P b r a s e n  i ibe r  den  g o t t l ich en  R a p b a e l  und 
T i t ian  s C a rn a t io n  und se tze  ibnen  d a fu r  i rg e n d  e inen  re a le n  
b lo b  m s O h r  o d e r  e ine  L aus  in d e n  P e l z ;  d a s  sind die 
gese tz lich  zu lass igen  O rthopteren ,*  zu d e u ts c h  G ri l len ,  d ie  sie 
im JKopi hab en .

• i S e w k s e n h a f t  „b e d e n k e n d  im bo hen  G e m ii th e “ fand
ich g le ic h w o h l  ,n  g e d a c h t e r  S a la  d e ’ P u t t i  A n la s s ,  m e in e r  
w e r t h e n  K e rfg eno ssen  m ich zu e r in n e rn  und  ih r e r  Nachsicht 
fo lg en d e  M itthe ilung  n ie b t  v o rz u e n th a l t e n .  E s  b a n g e n  n a m lich  
m  diesem  Z im m e r  d re i  B lu m e n s tu e k e ,  zw e i  von d e r  b e r i ih m ten  
R a c h e l  R u j 's ch ,  e ins  von v an  H u j s u m ;  a u f  a l ie n  d re ie n  linden 
sicb In sec ten .  Von diesen  w ill  ich reden .

!m  A llg em ein en  l iesse  sicb w o h l  d a r i ib e r  d i s p u t i r e n ,  ob 
es i e c h t  is t ,  dass  die L a n d s c h a f t s m a le r  m i tu n t e r  d ie  g ro s s te n  
F la c b e n  L e .n e w a n d  u n te r  Oel s e tz e n ,  o h n e  s c h e in b a r  d a ra n  
zu d e n k e n  dass  in  d e r  N a tu r  so lcb e  S t r e c k e n  von E rd re i c h ,  
B au m en ,  b lUhenden Pflanzen  s c h w e r l ic h  v o r h a n d e n  s ind , ohne  
d ass  yon  u n se ren  k le in en  L ieb l in gen  e in e r  o d e r  d e r  a n d e re  
sicb a ls  N a se w e is  d a r a u f  b e m e r k b a r  m a c b e n  w u rd e .  A b e r  
ltn B eso n d eren  k a n n  ich das  nu r  fUr ein  w a h r e s  G liick  h a l te n  
i ) en n  m ir  is t  j a  le id e r  a l lzu  w o h lb e k a n n t ,  m it  w e ic h e r ,  m eis t  
m e b t  u n m o t iv i r te n  B i t t e rk e i t  g e s t r e n g e  K r i t i k e r  i iber  die  
A b b i ld u n g en  von  K e i f e n  h e r f a l l e n , d ie  in  en to m olog isch en  
P r a c h l w e r k e n  von „K iins tle rn  a d  hoc« u n te r  den  A u g e n  de r  

esc n e i  ei g e m a c h t  und  dennoch  e lend  g e n u g  un d  j a m m e r h a f t  
s c h w e r  (o d e r  g a r  n ich t )  k e n n t l ic h  g e r a t h e n  sind _  w a s  
w a r d e n  vo l lends  d ie  a rm e n  H e i l ig e n m a le r  fu r  S p o t t  zu e rd u ld e n  
h a b e n ,  w e n n  sie m  ih r e  L a n d sc b a f te n  des  g e lo b te n  L a n d e s  
s t a t t  d e r  e tw a  nach  R e ic h e  und  S au lc y  leg i t im ir ten  H e te ro -  
m e re n  to ta l  l a n d f re m d e  E u r o p a e r  h in e in g ep in se l t  b a t t e n !  N ich t  
je d e m  is t  v e r g o n n t ,  ein W a g e n s c h i e b e r ,  N ico le t  o d e r  S ep p
ZU/ ei 7 ’i , 0 , r  g a r  w ie  m e ine  v e r e b r te n  F r e u n d e  W e s tw o o d  
und V o llenh ov en  B escb re ib en  und Z e icb n en  m i t  g le i c h e r  
M eis te r sch a f t  zu b e tre ib en .  •

D och  z u ru c k  zu R a c b e l  R u y sch  und  ih rem  e in e n ,  m it  
d e r  E u m m e r  4 o l  b eze ich ne ten  Blum en-, e ig en t l ich  F ru c h t -  
s tuck . E s  w u r d e  zum  GlUck g e ra d e  von e in em , an sch e in en d
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sehr getibten Maler cop ir t ,  und w a r  desbalb von der W a n d  
abgenom m en und in der  gttnstigsten Beleuchtung nah  am 
F enste r  aufgestellt ,  so dass ich es m it behagliclister Bequem- 
lichkeit s tudiren konnte. D er P h ra se  ab h o ld ,  in die man 
bei dem  Besprechen solcher Dinge nur g a r  zu Ieicht verfa ll t ,  
muss ich doch versichern ,  dass es eine w a h re  Lust is t ,  auf  
das Bild zu sehen. G ew ieg te re  Kunstkenner mogen m anches 
daran  zu loben haben , w as ich .n ich t  vers tehe,  und manches 
zu tade ln ,  w as ich nicbt bem erk e ;  aber  abgesehen von dem 
, ,N a tu rw ahren“ an den einzelnen O bjec ten ,  finde ich die 
Zusam menstellung vor tre ff l ich , und ich m ochte sagen , von 
einem Geiste ech t  hollandischer Sauberke it  zeugend, der  dafiir 
b u rg t ,  dass Leib und Seele der  KUnstlerin in anm uthigster  
H arm onie  versclimolzen w aren , als ihre  Hand so m eisterhaft 
ausfiihrte, w as  ihr Auge so fein w ahrgenom m en.

Das Bild ist bei e tw a  2 %  Fuss Hohe nicht voll 2 Fuss 
breit . Den H aup tthe i l  der  Mitte fallen 3 Pfirsichen, umgeben 
von grunen und blauen T ra u b e n ,  dah in ter  ein Zw eig  mit 
reifen Mispeln, ein Maiskolben, der  aus der B lattscheide r a g t ,  
ha lb v e rs te ck te  Melonen, aberhangende  A e h re n ,  ein P a a r  
Mohnbluten. Im  H in tergrunde nach  oben ein Baum stam m  
(ich g laube W eissbuche), an w elchem eine Schnecke k r iec h t ;  
eine andere  s t reck t  ih re  H orner  vorn im V orgrunde  aus, wo 
drei blaubereif te  Eierpflaumen neben einem zierlichen Vogel- 
nest l iegen ,  von dessen sechs E iern  eins herausgefallen  oder 
von einer E idechse herausgestohlen  ist, die es zerbrochen und 
sich den halben  D otte r  schon zu Gem uth gefulirt hat .  Auf 
der  andern  Seite des Vorgrundes liegen echte K astan ien  mit 
und ohne Hulsen und abgefallene Mispeln. Selbstverstandlich 
sind die F ru c h te  h ier  und da durch W  einlaub und anderes  
B la t tw e rk  von e inander g eso n d e r t ,  sow^eit es die Harm onie  
des Colorits gebot.

Auf diesen vore rw ahn ten  Pflanzen h a t  nun die Kunst- 
lerin 1 K a f e r ,  3 S chm ette r l inge ,  1 R a u p e ,  2 D ip te ra ,  2  Li- 
be l len ,  3 H ym enop tera  und 3 O rth o p te ra  in Lebensgrosse 
an g e b ra c h t  — eine P i e r i s  b r a s s i c a e  sitzt  vorn  au f  der  
Erde. Lauter  Kinder N ede rland ’s, mit A usnahm e des K afers, 
welcher unverkennbar  ein Insasse S udam erika’s , verm uthlich  
Surinam ’s i s t ,  der  uber einen colossalen B ezirk  gemein ver- 
b re ite te  T r a c h y  d e r  es  s u c c . i n c t u s  F. D a sich die Malerin 
augenscheinlich die grosste  Muhe gegeben h a t ,  seinen ter- 
rass irten  T horaxbucke ln  moglichst na tu rg e treu  naciizukommen, 
so ist um so weniger zu bezweifeln, dass sie bei Darste llung 
der  europaischen Kerfe ebenfalls  nicht nach P h an ta s ie ,  son- 
dern  nach  rea len  Originalen copirt  und erkennbar  copirt  hat. 
L i b e l l u l a  v a r i a b i l i s  L. und A g r i o n  p u e l l a  L. sind un-
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v e rk e n n b a r ,  und den grossen grilnen G rasshopper w ird man 
in England  w ie in Deutschland nur fur L o c u s t a  v e r r u c i -  
v o r a  L. ha l ten  diirfen. E r  h a t  der  Blumistin so gefallen 

ass sie ihn einmal en fa ce  und einmal en p ro fil  d a rges te l l t  
h a t .  Die N amen der  beiden Bombus, eines wohlbeleibten auf 
einer T raube  und eines k le ineren  a u f  einer Pfirs iche,  sowie 
den  der  einen FJeuge bleibe ich zu D ank schulrfig: M u s c a  

• behaglich  au f  einer W ein b eere  spazieren. 
c . - Ue^ er ^ ie d_argestellten l e p i d o p t e r a  gab mir H err  Prof. 
b te fanell i ,  der  einzige , derze it  in F irenze heimische Lepido- 
p  erolog (e r ro th e ,  stolze A rn o s ta d t !), folgende freundlich ge- 
ta l l ige  Auskunft. Ganz unverkennbar  und gelungen ausgefuhrt 
sind V a n e s s a  J o  L. und A n t h o c h a r i s  c a r d a m i n e s L .  (J. 
F e rn e r  w ird  der  N achtschm etter ling  ohne B edenken fur eine 
A r c t i a  lubric ipeda anzusprechen  sein. D er in e iner  schiefen 
Stellung darges te l l te  T ag fa l te r  ist eine N y m p h al is ,  die aber 
d a  sie zu keiner  der  in Prof. S tefanelli’s Sam m lung vorhan- 
denen europaischen N ym phaliden  passt,  w ahrscheinlich  (gleich 
dem B ockkafer)  aus Surinam s tam m en wird. Die dieke blau- 
g raue  R aupe  m it braunem  M undstiick, braunem  A nale  und 
b rauner  Unterse ite  ha l t  auch Prof. S tefanelli fur eine After- 
raupe.

W esen tl ich  k iirzer kann  ich mich iiber das zweite  von 
der  H and  derselben Kunstlerin  stam m ende W e r k  fassen, das 
un te r  Nr. 455 in demselben Zim m er hangt. Es h a t  dieselben 
Dimensionen, ste l l t  ein reiches Bouquet von Rosen und Tulpen 
d a r  und h a t  unten im V orgrunde  einige ganze und einen 
ausem ander geschnit tenen G ranatapfe l  nebst einer Sonnen- 
blume. Ich habe in anderen Galerien  schonere Blumen d e r
selben Meisterhand gesehen, und rnich daucht,  auch die hier 
angebrach ten  Insecten fe tw a  die unverkennbar  gut g e ra th e n e  
M u s c a  v o m i t o r i a  L. abgerechne t)  sind fluchtiger behandel t  
als die au f  dem vorher  e rw ah n ten  Fruchtstiick. Es sind augen- 
scheinhch dieselbe m e n t h a s t r i ,  A n t h o c h .  c a r d a m i n e s ,  
dieselben Locusten, derselbe T r a c l i y d e r e s  s u c c i n c t u s ,  der  
le tz te re  ab e r  mit einer g raublauen  L asu r  beschenkt, die ihm 
nicht gu t  zu Gesicht steht. A usserdem  ist h ier  eine kle ine 
S c o l i a  zugegeben und eine ro thbraune ,  kleine, mir unerkennt- 
liche Raupe.

M ynheer van Huysum ist un ter  Nr. 462  durch ein Blumen- 
stiick r e p r a s e n t i r t , welches bessere Blumen als das vorige 
und an  g u t  gem alten  L epidopteren  P i e r i s  n a p i ,  C o e n o -  
n y m p h a  P a m p h i l u s ,  B o t y s  v e r t i c a l i s  H., 1 Fliege und 
1 Chrysis aufweiset. D er blaue w ie der  kupfergoldne Glanz 
der  le tz teren  ist mit s tum pfer Oelfarbe durchaus so meister-
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haft w iedergegeben ,  wie man derg le ichen  Virtuosenstiicke 
bei Rem brand  van R h y n  bew undert .

Nun glaube ich, meiner  entomophilen Pflicht geniigt und 
m eine I .eser auf  die S a la  de’ P u tt i  fiir den F ali  aufm erksam  
gem ach t zu haben, dass sie die S tad t  der Medicaer besuchen. 
Sollten s ie ,  wie einer meiner w erthen  F re u n d e ,  das Gliick 
g eh a b t  haben, vom Originalmantel des keuschen Joseph  einen 
moralischen F etzen  zu erben — eine solche Reliquie hat 
z. B. die W u n d e rw i rk u n g ,  dass sie das Studium d e r  Ars 
amandi ais niitzlich empfiehlt, aber G othe’s sam m tliche W e r k e  
ais unmoralisch auf den Index  se tz t — so will ich sie bestens 
verm ahnt h ab en ,  durch das vo rhergehende  Zimmer nur mit 
geschlos8enen Augen zu gehen. Denn darin  s teh t  eine lebens- 
grosse A phrodi te  von C anova, dereń Bekleidung selbst in 
den heissesten Som m erm onaten viel zu wiinschen iibrig lasst,  
geschw eige bei der  T ram on tana  j e tz t  im F ebruar .  Dass ich 
sie (m eh r  unwillkiirlich) manchmal be t rach te t  k a b e ,  kann 
ich n icht leugnen — w ahrsche in lich  wegen des Kastchens, 
welches zu ihren  Fiissen s teh t;  in dem K ata loge w ird es ais 
„S chm uckkastchentt bezeichnet,  aber  au f  mich m ach te  es den 
E ind ruck  einer „eben erha ltenen  Insecten-Sendungtt. Vielleicht 
ist Beides r ich t ig ;  w ir  Entom ologen besitzen j a  so viel Heme- 
rob ius-Perlen ,  ais w ir  w o llen ,  und unsre „ a u ra tu s ,  dives, 
g e m m a tu s , sm aragdinus11 nehm en nie ein E n d e ,  j e  m ehr  wir 
auch dam it  verschwenderisch  umgehen. Ein w ahres  Gliick, 
dass die H erren  Finanzminis ter das bisher noch iibersehen 
haben! Kam doch ein vor Kurzem verstorbener  eh re n w e r th e r  
Sernit, der  sich einmal meine Kiifersamrnlung zeigen liess, 
vor  einem Kasten mit Buprestiden (vorzugsw eise  goldgriine 
Chrysochroa  en tha ltend)  auf  die naive  F ra g e :  „ob sich das 
Metali nicht aus den K afern  chemisch ausscheiden liesse?* 
D er  Schlaukopf!
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Lepidopterologische Plaudereien.

1. H er r  Kaufmann G rentzenberg  in Danzig h a t  die Gtite 
gehab t,  m ir  sein W e r k :  Die Noctuiden und G eom etriden der  

Pl^ ussen zu iibermachen. Ausser den speciell auf- 
getuhrten  Schm etterlingen nebst A ngabe d e r  Fundorte  ist 
nam enthch  die Erscheinungszeit  und bei vielen die Raupe  
und Puppe  besprochen. Aufgefallen ist mir dabei:

A. C i d a r i a  B l o m e r i  Curt. , P u l c h r a r i a  HS. einmal 
gefangen bei Elbingen. D er S chm etterling  ist vor einer Reihe 
von Ja h re n  auch einmal in d e r  D racbenschlucht bei Eisenach 
geiunden.

B. B a p t a  ( O d e z i a )  t i b i a l a t a  als  Seltenheit  in eini- 
gen E x e m p la re n  bei Allenstein getroffen. Scopoli fuhrt den 
Schm ette r l ing  un te r  dem Nam en A e t h i o p a t a  als Bew ohner 
yon Krain auf D e la H arpe  b em erk t ,  dass ein E x em p la r  
im J a h r e  1851 m dem Thale von O ber-Ormonds gefangen 
w o rd e n ,  P re itschke  benennt als V a te r land  U ngarn  und Ga- 
lizien. H er r  K nappe h a t  vor ein p a a r  J a h re n  dieses Thier 
einzeln im V\ e r r a th a le  bei N azza geiunden. K inderm ann fing 
den Schm etterling  nicht selten im U ral,  und F re y e r  hat diesen 
als M ocrosana beschrieben. Ich habe ihn von dem verstor-  
benen P rofessor  E versm ann  aus K asan  nebst der  v e fw and ten  
E versm annar ia  e rha l ten ,  so dass w ohl das siidliche Russland 
als eigentliches V a te r land  anzusehen sein durfte ,  w ie denn 
gleichfalls A g r o t i s  s p e e i o s a  eine ahnliche Erscheinung dar-  
bietet. Dieser Schm etterling  findet sich an m ehre ren  Orten 
D eu tsch lands ,  wie au f  dem TliUringer W a ld e ,  in dem Harz 
und an d e r  Ostseekiiste. Haufiger findet e r  sich jedoch nebst 
d e r  v e rw an d ten  A r c t i c a  Z e t t .  ( S c h o n h e r r i  HS.) in Lapp- 
land, so dass auch liier der  eigentliche Stam m sitz  sein durfte. 
U ebngens  habe  ich einen der  0 .  t ib ia la ta  sehr n ah e  stehenden 
Schm ette r l ing  auch aus Cincinnati in A m erika  erhalten .

*■ Z " r Parthenogenesis .  H err  Gutsbesitzer A. K u w e r t  
zu W e rn sd o rf  bei T h a rau  in Ostpreussen h a t  mir folgendes 
in teressan te  F ac tu m  mitgetheilt .  E in  aus der  P u p p e  gezoge- 
nes F ich tensp innerw eibchen ,  G a s t r o p a c h a  P i n i ,  leg te  im 
S om m er 1869 bei T od tung  a u f  g luhender  N adel einige E ie r  
aus w e lchen  R a u p en  ausschliipften. Eine Begat tung  des 
F a l te r s  w a r  nicht moglich gewesen.

3. C ram er  b ildet als C o l a e n i s  A l c i o n e a  tab. 215  A 
F. G. und als C o l a e n i s  C i l l e n e  tab. 215 D. E. zwei ver- 
schiedene S chm ette r l inge  ab ,  die auch bis je tz t  als verschie-
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dene A rten  gelten. Als V ate r land  von Cillene benennt er 
Surinam, das von Alcionea g ieb t er  nieht an. In den Papillons 
de Surinam I. pi. 5 finden w ir  die N aturgesch ich te  von Alcio
n ea ;  die von Cillene ist m ir  nieht bekannt. Ich habe Alcionea 
von Costa-Rica erha lten .  Die U nterse ite  beider Schmetter-  
linge zeigt keine wesentlichen Unterscheidungsm erkm ale .  Auf 
der Oberseite  d e r  Vorderfli igel g ieb t eine schw arze  Querbinde, 
welche Alcionea fiihrt, das H auptunterscheidungsm erkm al ab. 
Ich besitze eine Alcionea, bei der  diese Q uerbinde nur ange- 
d eu te t  ist, und wplche den offenbaren U ebergang  zu Cillene 
bildet.  Ich m ochte dahe r  in beiden A rten  ein und dieselbe 
A r t  nur  in zwei F o rm en  finden, und diese versch iedenartige  
Form  diirfte en tw eder  durch climatische Verhaltn isse oder 
durch eine verschiedene G enera tion ,  w ie  bei Vanessa P ro rsa  
und L ev a n a  bedingt w erden .

4. Fabricius beschreibt in seiner Entom. system, eine 
N o c t u a  S e r i c i ,  deren Gespinnst in J a p a n  zur Seidegewinnung 
benutzt w i rd ,  und in den neuen A bhandlungen d e r  Konigl. 
Schw edischen  A cadem ie der W issenschaften  fiir das J a h r  1781, 
Z w e i te r  B and ,  Leipzig  1 7 8 4 ,  uberse tz t von K a s tn e r ,  S. 239 
h a t  T h unberg  eine Beschreibung und schw arze  Abbildung 
des Schmetferlings geliefert. Die Beschreibung lau te t  folgeu- 
derm assen:

N o c t u a  s e r i c i :  c r is ta ta ,  alis deflexis, anticis albis, 
fasciis tr ibus arcuatis  n igris ,  posticis luteis fasciis punctisque 
duobus nigris.

M agnitude Bombycis Mori.
C apu t album, collari sanguineo.
A ntennae f il ifo rm i-se taceae ,  n igrae ,  capite thoraceque 

longiores.
Oculi brunnei.
T h o ra x  cr istatus albus, puncto utr inque minuto, nigro.
Pectus album.
A lae  defl'exae. A nticae  supra albae, fasciis tr ibus nigris, 

duabus ham atis  te r t iaque  undula ta ,  subtus albae ,  basi sangui- 
neae macula nigra fasciisque obsoletis. Posticae sup ra  lu teae , 
subtus a lb id ae ,  u tr inque  fascia unica undu la ta  punctisque 
tr ibus nigris.

Abdomen supra  r u b r u m ,  cingulis octo n ig r is ,  subtus 
album.

Anus barba tus ,  albus.
P edes  albi,  punctis pluribus nigris.
Bei Gelegenheit der  Preussischen Expedition  nach Ost- 

Asien ste llte  die A cademie gemeinniitziger W issenschaften  
in E rfu r t  das  Gesuch, n a h e re  N achrich ten  iiber diese Noctua 
serici einzuziehen. Als R esu l ta t  e rgab  es sich, dass in J a p a n
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es z w e ie r l e i  S c h m e t te r l in g e  g ieb t ,  w e lc h e  S e ide  liefern. D e r  
eine  1st B o m b y x  M o r i ,  d e r  a n d e re  ist d e r  b e k a n n te  A t t a -  
c u s  Y a m a - . M a y ,  von  w e lc h e m  die R a u p e  a u f  E ic h e n  leb t .  
JNoctua s e n c i  ist von  d iesem  S c h n ie t te r l in g  g a n z  versch ieden  
und  a is  E n d r e s u l t a t  d u r f te  es sich h e ra u s s te l le n ,  d ass  d ie  
Ja p a n e s e n  urn H e r r n  T h u n b e r g  i r r e  zu f i ih re n ,  dem se lben
e inen  an g e b lich  Seide  l ie fe rn d e n  S c h m e t te r l in g  g ez e ig t  h a b en ,  
d e r  a b e r  in  W ir k l i c h k e i t  k e in e  p ro d u c i r t .  W a s  d ieses fur 
e in  S c h m e t te r l in g  i s t ,  w i rd  e r s t  fe s tg e s te l l t  w e r d e n  k ó n n e n ,  
w en n  m an  die J a p a n i s c h e  In s e c te n fa u n a  besser  a is  b ish e r  
e r fo rsc h t  h a t .  *

A. K e f e r s t e i n .

Nachtrag zur Beschreibung von Col. 
clypeiferella m.

D as M an u sc r ip t  w a r  b e re i ts  n a ch  S te t t i n  an  H e r r n  P r o 
fessor Z e l l e r  e in g e s e n d e t  w o rd e n ,  a is  ich d u rc h  d ie  G ilte  des 
H e r r n  A n to n  Seh m id  noeh  ein w e ib l iches  E x e m p l a r  d ie se r  
A r t  m i t  z w e i  S a c k e n  e r b i e l t ,  w e lc h e s  in d e r  S a m m lu n g  des 
H e r r n  M iihhg  in F r a n k f u r t  a . M. a is  C. s q u a l o r e l l a  Z . ge- 
s t e c k t  h a t t e .  H e r r  M uhlig  fand  die S a c k e  an  den  S a m e n  
von  G henopod ium  a lb u m ;  zu r  V e r w a n d lu n g  b eg ie b t  s ich  die 
R a u p e  m it  ih r e m  S a c k c h e n  in die E r d e .  D ieses is t  w ie  das 
d e i  m e is ten  S a m e n f re s s e r  von s t a rk e m  G esp in n s t  ve rfe r t io ' t  
e infach cy l in d r i sc h ,  6 — 7 m ill im . l a n g ;  v o rn e  se h r  w e n ig  ab-  
w a r t s  ge b o g en  m it  s c h r a g  a b g e sc h n i f t e n e r  M undoffnnng, h in ten  
d re ik la p p ig .  B ins d e r  b e iden  S a c k c h e n  ist d u n k e lg ra u ,  aussen 
n u t  ie m e n  S and th e iJch en  u n re g e lm a s s ig  i iberzo gen ;  d a s  a n d e re  
ist m e h r  b r a u n ,  m i t  z a h lre ic h e n  g ro s sen  S a n d k o r n c h e n  bed ec k t .  
D ie  M undoffnung  is t  bei b e id en  d u rc h  s t a r k e s  b rau n es  G e- 
sp m n s t  fes t  gesch lossen .

D u rc h  d iese  B e o b a c h tu n g  w a r e  a lso  die l i c h t ig e  S te l lu n g  
in d e r  G a t tu n g  C o le o p h o ra  ftir d iese  A r t  e rw ie sen .

P ro fe sso r  Z e l l e r  b e m e r k t  zu d ie se r  A l t ,  dass  e r  sie 
scho n  se i t  l a n g e r e r  Z e i t  in z w e i  S a r e p t a n e r  E x e m p l a r e n ,  an  
d en en  e r  je d o c h  d en  a u s g e z e ic h n e te n  B au  des  H in te r le ib e s  
u b e rseh en  h a t t e ,  a u f  den  e r  e r s t  d u rc h  m e in e  B esch re ib u n g  
a u fm e rk s a m  w u rd e ,  in s e in e r  S a m m lu n g  neben  Col. b in o ta te l la  
s t e c k e n  g e h a b t  h a b e ,  und  f e r n e r ,  dass  in H e r rn  B i l t tn e r ’s 
S a m m lu n g  sich zw e i  sch on  e r h a l t e n e  E x e m p l a r e  —  aus  d e r
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S te t t in e r  G e g e n d , namlicli am 24. und 25. Ju li  bei Garz 
a. d. O der  gefangen — befinden. Hieraus e rg ieb t  sieli also 
eine Y erb re itung  der Species iiber einen grossen Theil  Europas.

Dass Clypeiferella nicht S q u a l  o r e l l  a  (Linnaea entomol. 
IV. p. 266) sein k a n n ,  und dass H errn  Miihlig’s Benennung 
auf  einem I rr thum  beruben m uss, leh r t  der  Vergle ich  der  
Beschreibungen: S qualorel la  liat ungeringelte  Fuliler und auf  
den Vorderfli igeln drei grosse b raune  F lecken. Professor 
Zeller m eldet mir ausserdem : diese A r t  ist bedeutend kleiner 
und bat  schm alere Vorderflugel; Manncben und W eibchen  
sind gleich gezeiebnet und entbehren an der  W u rz e l  des 
Hinterleibes der  Auszeicbnung d e r  -Clypeiferella  ganzlich ; 
au f  dem ersten Segm ent sebeinen einige schw ache ,  leisten- 
formige E rhohungen des H ornskele tts  vorhanden  zu sein. 
Diese E xe inp la re  stammen aus der G egend  von Danzig, und 
da das in der L innaea beschriebene aus d e r  F ra n k fu r te r  
Gegend i s t ,  so ergiebt sieli auch fur Squalorel la  ein w eite r  
Verbreitungsbezirk .

O t t m  a r  H o f m a n n .

Iiitelllg-enz.

Ife#“ Mit diesem dritten  Heft w ird  die filr das zweite 
Heft versproebene, aus Versehen- zuriickgebliebene Tafel (zu 
P syche K irbyi)  ausgegeben.

W iener E iifom ologische M onafsschrifr,
red ig ir t  und herausgegeben  von J.  L e d e r e r  und L. M i l l e r .

I - VIII. W ien  1 8 5 7 - 6 4 .  Mit 60 Tafeln.

D er  U nterzeichnete  bat mit der  Bibliothek des verstor- 
benen  H. Julius L ede re r  zugleicb die Heste der  W i e n e r  
E n t o m  o l o g i s c l i e n  M o n a t s s e h r i f t  iibernommen, vo n we l -  
cher nur hoch einige wenige volls tandige E x em p la re  und eine 
Anzabl einzelner J a l i rg an g e  vorbanden  w aren .  Dieselben 
sollen zum bisherigen P re ise  abgegeben w erden ,  mit Ausnahme 
von Bd. VII., vvelclier 19 Tafeln  en tha lt  und zu welchem  ein 
Theil  des T ex tes  nacbgedruek t w erden  m uss te ;  bei demselben 
ist der  P re is  von 2 2/s  T hlr .  a u f  4 T h lr .  erholit,  so <lass nun- 
m ehr  die volls tandige Zeitschrift  ^2  Tlilr. kostet. D er P re is  
fur die einzelnen Ja h rg a n g e  ist fo lgender:
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Jahrg. I. a 2 Thlr., Jahrg. VII. 4 4 Thlr.,
Jahrg. II., I I I , IV., V., VI., VIII. A 2 Thlr. 20 Sgr.

Obwohl der Inhalt vorzugsweise fur Lepidopterologen berech- 
net ist, finden die Coleopterologen und Diplerologen ebenfalls 
eine Anzahl grosserer und fiir sie wichtiger Arbeiten, nament-
lich tiber europaische und osterreichische Arten; zwei der
bemerkenswerthesten:

C z a g l ’s analytische Uebersicht der Histeriden nach Abbe 
de Marseul in Bd. I. —V. und 

K u t s c h e r a ’s Beitrage zur Kenntniss der europaischen 
Halticinen in Bd. III. —VIII. 

konnen leider nicht getrennt werden, da die Anlage der Zeit- 
schrift es bei ilinen unmoglich macht, sog. Ausschnitte zu lie- 
fern. Von andern Aufsatzen konnen dergleiehen abgegeben 
werden, auch im T a u s c h  gegen entomologische W erke und 
S e p a r a t a  a us a l i e n  I n s e c t e n o r d n u n g e n .

Dr.  G. K r a a t z ,  Berlin, Zimmerstr. 94.

Als Beiheft zum Jahrgang 1870 der Beri. entom. Zeitschr. 
ist erschienen und durch den Unterzeichneten zum Preise von 
2 %  Thlr. zu beziehen:

Entom ologische R eisc nach dem siidlichen Spanien,
der Sierra Guadarrama und Sierra Morena, Portugal und 
den Cantabrischen Gebirgen, beschrieben von L u c a s  v o n  
H e y  d e n ,  mit Beschreibungen der neuen Arten von L. von  
H e y  d e n  und den Mitgliedern des Berliner entomol. Vereins: 
H. A l l a r d  (Paris) ,  Ch. B r i s o u t  d e  B a r n e v i l l e  (Saint 
Germain-en-Laye), D e s b r o c h e r s  d e s  L o g e s  (Gannat), 
G. D i e c k  (Merseburg), v. H a r o l d  (Munchen), v. Ki e s e n -  
w e t t e r  (Bautzen), K i r s c h  (Dresden), K r a a t z  (Berlin), 
L o e w  (Guben), F. de  S a u l e y  (Metz), S e r i  ba  (Wimpfen), 
S e i d l i t z  (Dorpat), nebst einem Anhange: v. H e y d e n :  
Revision der europaischen Hymenoplia-Arten, A l l a r d :  Revi
sion des Curculionides Byrsopsides. Herausgegeben von dem 
entomologischen Vereine in Berlin 1870.

In dem allgemeinen Theile (S. 1— 57) ist ausser der 
Reisebeschreibung in 39 , zum Theil mehrere Seiten langen 
Noten eine Aufzahlung sammtlicber an den einzelnen Locali- 
talen gesammelter interessanterer Kafer- und auch anderer 
Insecten-Arten gegeben Der zweite specielle Theil enthiilt 
auf S. 58— 176 die Beschreibungen von 161 Kafer-Arten, 
welche mit wenigen Ausnabmen neu sind, grossentheils von 
H. v. Heyden, aber auch von H. Dieck und Anderen auf-
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gefunden wurden. M ehrere Noten en thalten  B em erkungen  iiber 
ve rw an d te  spanische Arten, A ufzahlungen spanischer Catops, 
H elops, Iso m ira , A nth icus  etc. Die meisten Beschreihungen 
s tam m en von v. Heyden se lb s t ,  die der  Pselaphiden  und 
Scydm aeniden  (No. 4 5 — 7 4 ) ,  w elche grossentheils H. Dieck 
en tdeck te ,  meist von de S au lcy ;  doch sind h ie r  mit Riłcksicht 
au f  das bald ige Erscheinen se iner M onographie nur  die Dia- 
gnosen gegeben. Die ilbrigen A utoren baben  fast nur Be- 
sclireibungen aus G altungen geliefert, mit denen sie sich speciell 
beschaftig t baben.

Die Revision der  europ. H ym enoplia-A rten  (S. 1 7 7 — 183) 
b r ing t  die Z ah l derselben (excl.  2  dem A utor  unbekannte)  
a u f  8 , von denen 3 neu sind.

In der  Revision des Curcui. B yrsopsides  (S. 185— 206) 
w erd en  von H. A lla rd  23 R hytirh inus  und 8 Gronops beschrie- 
ben ,  20  au f  Taf. II.  abgebildet,  in den Einleitungen zu beiden 
G attungen  synoptiscbe Uebersiehten der  A r ten  gegeben.

Die Rdvis. du genre  Sphenophorus (S. 2 0 7 — 210)  en tha l t  
die Uebersicbt und Beschreibung von 7 A rten .  A uf S. 211 
und 212  sind 5 neue D ipteren  von H. Prof. Loew  bescbrieben. 
S. 213 g ieb t die E rk la ru n g  der  Abbildungen auf  Tafel I. 
(R hytirh inus)  und I I . ;  au f  le tz te rer  sind eine Anzabl neuer 
G attungen  abgebilde t und die Halsscbilde von drei se ltenen  
L e is tu s -A rten. In  dem ausfubrlichen R e g is te r ,  welches von 
H. W ahnschaffe  mit b ek a n n te r  Sorgfalt  angefer t ig t  ist, w erden  
nicht nur die neu beschr iebenen , sondern auch anderw eit ig  
besprochene A rten  aufgefiihrt.

Bei der  w eiten  geographischen  V erbre itung  der sudeuro- 
paischen A r te n ,  von w elch er  w ir  fo rtw ahrend  n e u e ,  ttber- 
raschende Bew eise ei halten, d a r f  das Buch das In teresse a l ler  
derjenigen Coleopterologen beansp ruchen , welche sicli ilber- 
haupt mit siideuropaischen A rten  beschaftigen; auch sind ein- 
zelne neue griechische, a lgierische A r te n ,  welche mit neu 
beschriebenen andalusischen in naher  V erw and tschaf t  stehen, 
beschrieben.

Das Bild, welches w ir  von der  andalusischen F auna  er- 
halten ,  w ild  nunmelir (namentlich durch die zah lre ichen  neuen 
Pselaphiden  und Scydm aeniden) ein wesentlich veriiudertes. 
Zu den 8 Pselaph. und 4 Scydm aen., w elche R osenhauer in 
seinen T hieren  Andalusiens aufzah lt  und (S. 359) den 17 
Pselaph. und 11 Scydm aen. T y ro ls  gegęnubers te l l t ,  t re ten  
z. B. allein 1 C tenisles, 4 Pselaphus, 1 Faronus, 1 Triclionyx, 
2  Tychus, 5 B ylh inus, 1 D ecalocei as, 1 Scotodyles  (Summa 16) 
und 11 Scydm aenus  nebst 3 Cephennium  hinzu.

Dr. G. K r a a t z  in Berlin, Z im m erstr .  94.
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Bei E d u a r d  K u m r a e r  in Leipzig sind erschienen und 
durch je d e  Buchhandlung zur Ansicht zu beziehen: 
T a s c h e n b e r g ,  Dr. E. L., Entomologie fUr G artner  und 

G artenfreunde oder Nnturgeschichte d e r  dem G artenbau  
schadlichen Insecten, W u rm e r  etc., sowie ih rer  nattlrlichen 
F e inde ,  nebst A ngabe der  gegen erstere anzuwendenden 
Schutzmittel. Mit 123 Holzschnitten. 1871. gr. 8. geh. 
P re is  2 %  Thlr .

T a s c h e n b e r g ,  Dr. E. L., Die der  L andw ir th sehaf t  schad- 
liclien Insecten und W u rm e r .  Eine durch das Koniglich 
Preussische Landes-Oeconomie-Collegium mit dem e r s t e n  
P r e i s e  gekron te  Schrift. Mit 133 Abbildungen auf 7 
colorirten Tafeln. (Auch unter dem T i te l :  „Natur- 
geschichte der  wirbellosen T h ie re ,  die in Deutschland 
den Feld-, W iesen- und Weide-Culturpflanzen schadlich 
w e rd e n “-) L ex  -8. geh. Preis 3 Thlr.

T a s c h e n b e r g ,  Dr. E. L ,  Die H ym enopteren  Deutsehlands, 
nach  ihren G attungen und the ilw eise  nach ihren A rten  
als W egw eise r  fur angehende H ym enoptero logen  und 
gleichzeitig als Verzeichniss der  H alle ’schen Hymenopte- 
renfauna analytisch  zusamm engestellt .  Mit 21 H olz
schnitten. 8 geh. 1866. Preis  1 Thlr .  15 Sgr. 

S t a n g e ,  A., Verzeichniss der  Schm etterlinge der Umgegend 
von Halle an der  Saale. Ein B eitrag  zur Fauna Deutsch- 
lands. 8. geh. 1869. P re is  15 Sgr.

In lia lt:

v. P r i t t w i t z :  Lepidopterologisches S. 237. S c h e n c k :  Seltene 
Hymen. S. 253. v. N o l c k  eh:  Reisebriefe S 259, 309. K r a a t z :  
Synonymie S. 268. W e y e n b e r g h :  Elater. Costeri S. 270. D o h r n :  
Welsche Jagdgeschichten S. 271. D i e t z e :  Eupith cauchyata, Nach- 
ahmung bei Insecten S. 278: P h i l i p p i :  Chilen. Insecten S. 285,
Kr a u s e :  Altenb. Schmetterl. S. 296. K u w e r t :  Entom. Miscellen 
S. 305. E p p e l s h e i m :  Kleinschmetterl. S. 315. N i c k e r l ’s Necro- 
log S. 318. D o h r n :  Sala de Putti S. 321. K e f e r s t e i n :  Lepid. 
Plaudereien S. 326. H o f m a n n :  Col. clypeiferella S. 328. lritelligenz.

Ausgegeben Anfang Juni.


