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V ereins-Angelegenłieiten.

In der  Sitzung am 22. Juni s ta t te te  der  U nterzeichnete 
zunachst kurzeń  Bericht ab tiber den von ihm in I talien zu- 
gebrach ten  W i n te r ,  der auch do r t  (obwohl in wesentlich 
geringerem Maasse) unfreundlich und rauh  sieh w eit  iiber 
das gewobnliche hinaus gedebn t hatte.  E rs t  im April hatte  
sieh w a rm e re s ,  im Mai allerdings schon heisses W e t te r  ein- 
ges te l l t ,  und manche der bei F irenze und bei R om a aus- 
gefiihrten Excursionen w aren  ausgiebig genug gera then , wenn 
auch m ehr  in T ransp ira t ion  ais in anderer  Ausbeute.

Bei dem Durclinebmen der  inzwischen eingelaufenen Cor- 
respondenz e rgab  sieh zunachst,  dass der Verein den Verlust 
zw eier  Mitglieder zu bek lagen  ha t ,  welche sieh um die E n to 
mologie an e rk an n te  V erdienste  erw orben  haben. In Paris  
ist H err  B e l l i e r  d e  l a  C h a v i g n e r i e  gestorben, den Lepi- 
dopterologen durch seine (in Dr. Hagen’s Bibl. Entomol. auf- 
gezahl ten)  Schriften riihmlichst bekannt.  In Konigsberg ver- 
loren w ir  den fleissigen K afersam m ler,  H errn  L eh re r  E l d i t t ,  
d e r  auch durch interessante Beobachtungen tiber Ameisen, 
Poduriden (theils in dieeer Zeitung, theils in den preussischen 
P rov inz ia lb la t te rn  und in den Konigsberger naturwissenschaft-  
lichen U nterha ltungen  veroffentlicht) sich einen guten ento- 
mologischen Namen gem ach t hat.

E nde  Marz s ta rb  in W ien  H err  Rudolf F e l d e r ,  Sohn 
und th a t ig e r  Hiilfsarbeiter unseres Mitgliedes, des H errn  
Btirgermeisters F., dessen bekanntes  P ra c h tw e ik  iiber die 
Lepidopteren-A usbeu te  der w eltum segelnden F re g a t te  N ovara  
bei alien Schm ette rl ingskennern  in verdientem Anschen steht.
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In den Verein wurden als Mitglieder aufgenommen die 
Her ren:

Ad. T a r g i o n i ,  Professor  der  Zoologie an der  A k a 
demie in Firenze.

M. Sel l  i f f ,  Prof.  der  Physiologie ebenda.
P.  B a r g a g l i  ebenda.
L. U s s l a u  b ebenda.
E. R a g u s a  in Palermo.
Dr.  van A n k u m  in Rot terdam.
A. v. K a l c h b e r g  in Wien.
H. S t e i n i k e ,  Landscbaf tsmaler  in Dusseldorf.
O t to ka r  N i c k e r l ,  Dr.  med. in Prag.
J.  M a l o c h ,  akad.  Maler  ebenda.
G e n z m e r ,  Just i zrath  in Halbe rs tadt .

Naeh Angabe  eines geel i r ten Correspondenten sind fol- 
gende  Milgl ieder ,  welche nocli in dem diesjahrigen Verzeich- 
nisse aufgefi ihrt  s tehen ,  berei ts  vor  kurze re r  oder  langerer  
Zei t  ver storben:

Die Herren B o i e ,  Jus t izrath in Kiel,
K r a u s ,  Lehrer  in Tri er ,
M a r t e n s ,  Conrector  in Rendsburg,  
W i r t g e n  in Coblenz.

Durcli die bevors tehende Eroffnung directer  Dampfschiff- 
Verbindung zwisehen Stet t in und N ew yor k  steht  mit  Sicher- 
hei t  zu e r w a r t e n ,  dass die entomologiseben Beziehungen mit 
N o rd am er i ka  einon gesteiger ten Aufscbwung nehmen vrerden

C. A. Do l i r n .
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Einige Bienen-Hermaphroditen
vom

Professor Sehenck zu Weilburg.

1. A n d r e n a  f a s c i a t a  W esm . Der Hinterleib 1st vollig 
der  des $ ,  ebenso die Grosse des ganzen Korpers. K opf 
und T h o ra x  mit alien daran  sitzenden Theilen links mann- 
lich, rechts weiblich. Die linke Half'te des Kopfes und T horax  
ist ganz b e h a a r t ,  wie beim die rech le  wie beim $ ;  der 
linke O berk iefer  is t  der des <?,' der  rech te  der  des $ ; der 
linke Fiihler h a t  die G e s ta l t ,  Lange  und Gliederzalil des 
der  rech te  die des die Beine der  linken deite sind ge- 
s ta l te t  und b e h a a r t  w ie  beim <J, die der rech ten  Seite wie 
beim $, also die rechten Hinterbeine allein mit Sam m elhaaren  
versehen.

2. A n d r e n a  h e l v o l a L .  Kopf, T h o ra x  und Hinterleib 
des $ ,  an den Hinterbeinen die Hiiftlocke des $ , aber  Schen- 
kel Schienen und T arsen  gebildet und b eh a a r t  wie beim

3. A n d r e n a  c o n v e x i u s c u l a  K. D er Hinterleib des 
? ,  sonst a lle  Theile  vom

4. A u d i  meine A n d r .  a n g u s t i p e s  $  ist ein Herma- 
p h ro d i t ,  w ahrscheinlich von a l b i c r u s  K. A lle  Theile  w ie 
beim $ ,  nur die Hinterbeine g es ta l te t  und b e h a a r t  wie beim 
r $ ,  aber  versehen mit einer Hiiftlocke, und der Schenkel g e 
s ta l te t  und b e h a a r t  wie beim $.

5. N o m a d a  fu c a  t a  Pz. Der Kopf mit alien daran 
befindlichen Theilen  wie beim ,5', ebenso g e fa rb t  und behaar t ,  
die Fiihler 13gliedrig ,  von F a rb ę  und Lange w ie  beim < $ .  

Der Hinterleib  ist durchaus der  des $, daher  mit einem Stachel.  
Die rech te  H ali te  des T horax  ist b e h a a r t  w ie  beim $ ,  kurz 
und schw arz ,  die l inke wie beim (J, gelblich und la n g e r ;  die 
rechten  Beine sind die des .? in F arb ę  und B e h aa ru n g ,  die 
linken die des ebenso ve rh a l t  es sich mit den Fliigel- 
8chuppen und den Fliigeln.

Druckfehler im Jahrgang 1871 S. 253
S. 254 Z. 10. 27. 32 n e b e n  s ta t t  unten zu lesen. 
S. 256 Z. 12 j e n  e s  S e g m e n t  s ta t t  je n e r  Streif.
S. 257 Z. 9 d i e s e r  s ta t t  diese.
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Welsche Jagdgescłiicliten
von

C. A. Dolirn.
(Schluss.)

5 .
F as t  s&mmtliche liesperische Reisende w erden  au f  die 

F ra g e :  „Haben Sie den Apennin gesehen?u mit gutem Ge- 
wissen bejahend  a n tw o r te n ,  bis ihnen k la r  gem acht w ird ,  
dass nicht dev „natiirlichett Apennin gem eint ist, jener eolossale 
L eis ten ,  iiber welchen der  ita lische Stiefel gesch lagen , son- 
dern  der  „kiinstlerischeu, den Je an  de Boulogne aus einem 
Felsen in P ra to lino  herausgehauen. Nun w a r  zw a r  n icht dies 
aesthetische In teresse  vorwiegend, ais bereits  im F eb ru ar  von 
einer Excursion nach gedachtem  O rte  zwischen den H erren  
Fiorentini und mir  die R ede w a r ,  sondern das coleopterische; 
aber  den ganzen Marz hindurch w urde  der  W e g  zur H olle  mit 
diesem guten V orsatze  gepflaslert ,  ohne prac tieabel  zu werden. 
Bald w aren  es personliche Hemmschuhe, bald m eteorologische 
Hemm pantoffeln , rea le  Sehneefalle oder eingebildete Regen- 
m oglichkeiten (und gegen das N asswerden  sind die I ta l iener  
bekanntlich  sehr eingenommen), welche den gl-ossen Pratolino- 
Kreuzzug von einer W oche  auf die andre  verschoben. End- 
lich aber  folgten sich in der  zw eiten Aprilw oche so viele 
schone und w arm e  T a g e  au f  einander, dass am zwolften das 
vielbesprochene und fast zum N eckereigespolt  gew ordene 
P rato lino-Excursionskind w irklich das L icht der  W e l t  er- 
blickte. Ser P iero  B argag li  ersclnen mit einer militairischen 
P unk tl ichkeit  fi iih um neun U lir, und ich fand in dem mit 
zwei k ap i ta len  Schimmeln bespann ten ,  leichten P lanw agen  
nicht nur den e rw a r te te n  T e r t iu s ,  Sgr. Usslaub, sondern ais 
w illkom m euen Quartus auch noch den j i ingern  Bruder, Sr. Gio
vanni Bargagli ,  den polytechnischen Studiosus, der  seine Ab- 
reise nach Milano noch um einen T a g  verschoben h a t t e ,  um 
die Excursion mitzumaehen. Der W e g  ftfhrt aus P o rta  San 
Gallo au f  die a l te  S trasse  nach Bologna, dieselbe, au f  der  
ich im J a h r e  des Heils 1834 bei meinem ersten Besuche Ita- 
liens nach F irenze mit E x tra p o s t  hineinfuhr, den ach t  und 
zw anzig jah r igen  Kopf voller Spannung in Ervi a r tung  der 
medicaeischen A p h ro d i te ,  des A pollino ,  d e r  N iob iden ,  der 
Madonna della seggiola! W e r  mir dam als  gesag t hfttte, ich 
wiirde in e iner  spa te ren  Zeit ein P a a r  Monate in F irenze 
verleben,  ohne in m anchen W o c h e n  auch  nur  an einem ein-
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zigen T a g e  in die G alle r ia  degli Uffizj oder  in den Palazzo 
Pitti zu g eh en ,  den h a t te  ich gewiss ausgelach t,  namentlich 
wenn er  seine Behauptung  h a t te  dureh nichts Besseres moti- 
viren konnen ais durch „Ungeziefer!“ Denn dam als w ar  
meine jugendliche Seele noch frei vom entomologischen Con- 
tag ium ; eine le ichte coleopterophile K inderk rankhe it  h a t te  
ich langst v e rg e sse n , und n im m erm ehr h a t te  ich geg laubt,  
dass schon im J a h re  d a ra u f  P ero tis  unicolor auf  dem Lentiscus- 
Gebiisch der Provinz O ran und noch ein J a h r  spa te r  Entim us 
nobilis au f  dem Corcovado bei Rio mir den zufalligen Anstosa 
zu einer Lebensrichtung geben w iirden ,  an w elche dam als 
auch nicht im E ntfern tes ten  zu denken war.

Jedenfa lls  dachte  ich lieute w ede r  an griechische Meister- 
stiicke der  S cu lp tu r ,  noch an R a p h ae l’s o d er  Murillo’s Ma- 
donnen, ra u c h te  meinen bescheidenen Pressato  a cinque Cen- 
tesimi vergniigt in die herr liche Friihlingsluft und m erk te  
bald an dem im m er ausgedehnteren  Blick tiber das  A rnothal 
und auf die D&cher von F irenze ,  dass w ir  in fortw ahrendem  
Ansteigen gegen den Apennin begrifFen w aren . E tw a s  nach 
11 bogen w ir  rechts von der  Bolognerstrasse ab, und wraren  
gleich nachher  an dem P o r ta le  eines P a rk e s ,  der  mir als 
Pra to lino  bezeichnet wurde.

Den heftigen S trom ungen und Gegenstromungen unsrer  
Zei t  gegeniiber w a r e  es unweise und obendrein an  dieser 
S te l le  w enig  ra thsam , fiber die „Unification I ta l iens“ Betrach- 
tungen  anzuste llen; abe r  das wenigstens brauche ich nicht zu 
v e rsc h w e ig e n , dass mir je d e rze i t  Toscana den E indruck  ge- 
m ach t h a t ,  als habe  es verhaltnissmassig am wenigs ten  sich 
iiber seine Regentenfamilie zu beklagen gehabt.  W a s  ich 
von respectabeln  a l te rn  Toscanern  iiber den Modus regendi 
g e h o r t ,  w as  ich von unver t i lgbaren  Spuren des grossherzog- 
lichen W a l te n s  gesehen hab e ,  d eu te t  alles d a ra u f  h in ,  dass 
H um anita t  und ed le  Massigung der  Familien-Grundzug w ar ,  
so dass d e r  geistreiche Giusti vielleicht heute iiber sein „non 
vogliam Tedeschi!“ zweifelhaft gew orden  w a r e ,  besonders 
w enn  man ihm k la r  gem acht h a t te ,  dass zu seiner Zeit  die 
ihm verhass ten  Tedeschi wohl zum grossern  Theile  aus rech t  
undeutschen Czechen, Galiziern, Croaten  rec ru t i r t  waren.

G erad e  der  P a r k  von P ra to l in o ,  P r iva tbes itz  der  gross- 
herzoglichen  F am il ie ,  musste mich no thw endig  au f  solchen 
G edankengang  bringen, denn ich sah  hier mit w a h r e r  F reude  
w oh lg eh a l te n e ,  m achtige B a u m e ,  auch einige a l te  deutsche 
Eichen neben den siidlichen L o rb e e ren ,  und der  in Beriese- 
lungen geschickt verthe il te  W asserre ich thum  dieses apennini- 
schen Y orberges h a t te  es moglich gem acht,  grosse Bergwiesen 
zu schaffen, deren wohltlm endes Griin dem deutschen Auge
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schon lange gefehlt  h a t te ;  sogar Orchis m acu la ta  wuchs 
darauf. A ud i fehlte es in diesem Asvl n icht an einer bem erk-  
baren Zahl kle iner Singvbgel — bekanntlich haben in I talien 
wie in F ra n k re ich  die unseligen S onntagsjager  es sich mit 
leidigem Glilcke angelegen sein lassen ,  a l les ,  w as f ieug t ,  zu 
P u lver  und Blei zu condem niren: bier aber  fttldten sich die 
a rm en  F inken  und Grasemiicken in dem dichten Geholz be- 
neidensw erth  sicher und ke ld ten  nach Herzenslust. Das ver- 
schlossene P o r ta l  w a r  uns bere itw illigst und ohne alle und 
je d e  F o im lichkei t  geoflnet worden.

Mit einiger Ungeduld  steuerten  die Herren  Bargagli e t  
Usslaub sofort auf  den bereits e rw ahn ten  Giganten Apennino 
los, w en iger  aus In teresse  far die zusam m engekauer te  Colossal- 
S ta tu e ,  als w egen  eines in deren nachste r  N ahe  liegenden 
S te ines ,  un te r  welchem  sich „unfehlbar* der  C laviger  apen- 
ninus finden miisse! „Denn er sei do r t  jedesm al regelmassig 
gefunden worden*. Meine Befiirchtung, das sei kein zwin- 
gender  G rund , w u rd e  nicht zugelassen, bes tat ig te  sich indessen 
vo lls tand ig ,  indem sotbaner  Claviger fur d iesmal invisibilis 
verblieb. W ir  e r le ich te r ten  unsere ge tausch ten  Kerfherzen 
durch einige unschuldige Corpo di Bacco, k rochen an dem 
ungeschlachten Meisselstuck des Hans von Boulogne aussen 
und innen herum  (das  vor ihm befindliche W asse rbecken  soil 
offenbar seine rein liche Yorliebe fiir F ussbader beweisen) und 
gingen weiter.

Mit vielem Vergniigen er innerten  sich die fiorentiner 
H erren  der  hier in Gesellschaft der deutschen Collegen E. vom 
Bruck aus Crefeld und W . Fuchs aus Berlin gem achten  Ex- 
cursionen, au f  denen es al lezeit sehr vergniiglich zugegangen 
und m anches S eltene gefangen w orden  w ar .

Inzwischen fing Helios an, sich deutlich schweisstreibend 
b em erk b a r  zu m achen, und da der P a r k  wenige F lachen  ent- 
ha l t  — eine davon ist ganz w irkungsreich zu einer sehr 
hubschen Y eduta  in der  Richtung auf  das linker Hand liegende 
F ieso le  und die rech ts  dah in ter  s ich tbare  Arno-Residenz be- 
nutzt — so b a t ten  w ir  nur die W a h l ,  be rgau f  oder  bergab 
zu steigen. Bluhende Baum e gaben  dabei vorzugsweise den 
Ausschlag, aber  der  Erfolg  ihres  Beklopfens w a r  g e ra d e  kein 
aussero rden tl icher ,  wenigstens nicht in Betreflf der  ohne ge- 
naueres Studium gleich erkennbar 'en A rten .  Eine A n thax ia  
m anca bewies je d e n fa l l s ,  dass auch Buprestiden bereits  im 
G ange w aren :  an  e in igen, schon im W in te r  ge fa l l ten ,  star- 
k e ren  E ichenstam m en liessen sich etliche Stellen der  Rinde 
abschalen  und lieferten a l le rhand  dor t  zu verm uthende  Inqui- 
linen, L aem oph loeus ,  T rogosita  m a u re tan ica ,  Bitoma c re n a ta  
und dergleichen A n gs t-C and ida ten ,  die „bestandig  zwischen
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Baum und B orke leben“ . H err  Usslaub w ar  auch so gliick- 
lich fiber den F a n g  eines Longieorns verhohnt zu w erd en ,  
da  'e r  durch N am enverw echslung  beh a u p te te ,  einen Mono- 
ham m us gefangen zu haben ,  der  sich a b e r ,  ais er ihn pro- 
ducirte ,  ais ein Pogonocherus hispidus auswies. Unter einem 
Steine au f  einer Bergwiese w urden  et liche B om bard irkafer  
aus ih re r  Ruhe g e s tó r t ,  auch Cicindela campestris  (w egen  
ih re r  offenkundigen Neigung zu rauberischen  Anfallen) in die 
Todesbouteille gesteckt.  An der  Schattenseite  der  Villa 
k iochen  zah lre iche Curcu lionen , namentlich A pionen , Sitona 
und O rchestes  herum. Von rxichtkafern iet mir ausser einei 
Menge G ry l lus  cam pes tr is ,  einem hubschen L y g ae u s ,  einer 
zierlichen Species P en ta to m a  u n te r  der  E ichenborke  und 
einigen S c h m e tte r l in g en , von denen icb nur einen P oda linus  
e rk a n n te ,  nichts eben Besonderes aufgefallen*).

D a - H err  Giovanni Bargagli  noch an demselben A bende 
nach  Milano abre isen  w ollte ,  so beendeten  w ir  die Jagd  nacli 
3 U hr,  erse tzten  unsern  erheblichen Transp ira t ions-V erlus t  in 
der  S ch en k e ,  in welclier  unser  K utseher ausgespannt ha t te ,  
durch einen L a n d w e in , der w ed e r  durch F arbę  noch feinen 
G esc h m a ck ,  wolil aber  dadurch  sich rech t  w illkom m en aus- 
ze ichne te ,  dass er zusammen mit dein frischen Q uellw asser  
eine ganz erquickliche Limonade l ie fe r te ,  und w aren  gegen 
5 U hr w ohlbehalten  in Firenze. N achstehend gebe ich ein 
Verzeichniss derjen igen  heute erbeuteten  K afer ,  dereń Namen 
uns generisch oder specilisch bekann t waren.

Cicindela cam pestr is ,  Lebia crux-minor, Brachinus imma- 
culicornis, T achyporus  clirysomelinus, Stilicus orbiculatus, Pro- 
teinus b ra c h y p te ru s ,  Colydium e longatum , Olibrus 6p., Meli- 
gethes  serr ipes ,  T rogosita  m aure tan ica ,  Laemophloeus testaceus, 
Sy lvanus b iden ta tus ,  Parom alus  flavicornis, Lathrid ius  cari- 
n a tu s ,  M ycetophagus a tom arius ,  O x y th y re a  h ir tu la ,  stictica, 
A n thax ia  m a n ca ,  Adelosia a to m a r ia ,  Telephorus obscurus, 
Malthodes m anubria tus ,  Dasytes nobilis, D anacaea  denticollis, 
H ypophloeus b ic o lo r ,  Anaspis m acu la ta ,  GeolFroyi, Bruchus 
pubesceus, Apion sp. sp. sp., Sitones discoideus, Anisorhynchus 
Sturm i, Orchestes ilicis, tomentosus, Tychius tomentosus, Coe- 
liodes quercus,  rubicundus,  C euthorhynchus  tro g lo d y te s ,  Bo- 
s tr ichus bispinus, d isp a r ,  Pogonocherus h isp idus,  Morimus 
lugubris,  funestus, O rsodacna cerasi, Lem a cyanel la ,  G aleruca

*) Dass mein F reund , der w iirdige M ottenpatriarch, bei diesem 
Passus m itleidig die Achseln zuckt und ka lb lau t liber die unverzeili- 
liche Indifferenz der Kiiferanten liis tert, die aus purem  H oclunuth 
keine Raupen im Kopfe haben , nehme ich ihm  w ahrlich n ich t ubel. 
E r ist dazu um so berech tig ter, ais ich seinera freundlichen W Ulen 
schon manchen guten Kafer zu danken habe.
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calraariensis , Hispa a p te ra ,  Cassida sanguinolenta, G ra p to d e ra  
o le ra c e a ,  Plectroscelis sp., Coccinella  7 -p u n c ta ta ,  P ro p y le a  
14-maculata.

Mancher Kafersam m ler des nordlichen E u ro p a ’s w iid  bei 
dieser A ufzahlung au f  den naheliegenden Ged anken g era th en :  
„ D i e s e  A rten  kann  ich h ierlands ebengo gut fangen und 
b rauche  deslialb nicht e rs t  iiber die Alpen zu reisen!11 Das 
ist richtig  — mit Ausnahme weniger, unerheblicher A rten  —  
aber es soli dies Yerzeichniss cons ta t iren ,  w as von Kftfern 
bereits am 12. April in Toscana auf den Beinen w ar ,  wo in 
den nordlichen Gegenden die h ier  aufgefiihrten Species noch 
6 — 8 W ochen  W in te rsc h la f  zu geniessen pflegen.

«.
Die sechste Jagdgesch ich te  sollte von R echts  oder  Orts 

wegen eigentlich nicht un te r  der  R ubrik  „w elsch“ einge- 
schw arz t  w e rd e n ;  aber  erstens ist eine gewisse A rt  unschul- 
diger Schmuggelei (z. B. et licher Dutzend Z igarren  in T abak-  
monopolare L ander)  ein langst geheilig ter  Missbrauch, zweitens 
h a t te  in friiheren Zeiten das W o r t  „welseh11 nach Analogie 
des W o r te s  fiaęfiaęoę  die Bedeutung „auslandiscli,  f rem d ar t ig a, 
und letztens soil es sich wirklich um Kafer handeln ,  die ich 
sam m t und sonders in F irenze e rb e u te te ,  wenn auch nicht 
mit dem K atscher.  Z u r  Sache.

 ̂ Bereits vor 2  Ja h re n ,  als ich 1869 in Begleitung meines 
F reundes S tain ton und seiner G a t t in ,  unseres gescha tz ten  
E hrenm itg liedes,  au f  der  Heimreise von Napoli und Rom a 
einige T a g e  in der Residenz am Arno v e rw e i l te ,  zeigte mir 
dam als H err  Fern . Piccioli eine ansehnliche Beihe grosser 
und k le iner  Holz- und P app-K asten  und S chach te ln ,  die ein 
gew isser H er r  X. au f  dem Museo in depositum gegeben  habe ,  
mit dem A uftrage,  sie zu verkaufen. Der Mann w ar  m ehre re  
J a h r e  in Brasilien gew esen  und h a t te  dor t  —  so hiess es — 
ein um herziehendes Leben gef i ih r t ,  alles mogliche gesamm elt 
und seinen R a ri ta ten k ram  fiir Geld gezeigt. S p a te r  w a r  er 
dann m it seinem ganzen  W underm agazin  von verstopften  
V ogeln ,  arsenicalisch verg if te ten  Insec ten ,  W espen-N es tern  
etc. etc. nach seiner italischen H eim ath  zu r i ickgekeh r t ,  und 
w a r  nun W il le n s ,  den ganzen Block zu versilbern. Da er 
aber  nur au f  einen Y erkau f  im Ganzen eingehen und keine 
A usw ahl zulassen w oll te ,  so wusste ich sofort, dass ich unter 
keinen Un.standen au f  diesen Vorschlag eingehen w tirde; eine 
Vorm einung, die um so nachdriicklicber bes ta t ig t  w urde ,  als 
H err  Piccioli den D eckel eines einzigen je n e r  K asten  aufhob 
und ich darin  einige 30 - 40 Buprestis g igan tea ,  ein Dutzend 
Scarab. A loeus ,  etliche 20 Macraspis fucata und dergleichen
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H orrib il icr ib rifaxe g e w a h r t e ,  welclie jedev Exotensam m ler 
mit speciellem Beliagen „vevschenkt“ , wenn er zufallig das 
Gliick h a t ,  einen Collegen zu treffen ,  dem mit diesen breit-  
spurigen R eprasen tan ten  des P rofanum  Vulgus gedient wird.

Inzwischen h a t te  sich die Saehlage dahin geander t ,  dass 
der  dam alige Eigenthiimer vers torben  und ein ausserhalb  F i 
renze  w ohnender V erw an d te r  sein E lb e  gew orden  w ar .  E nde 
Marz horte  ich, dass H er r  Prof. Targioni-Tozzett i  demselben 
Y orsch lage gem acht h a b e ,  ihm von seinen V ogeln  und Insecten 
nach Auswahl einige Centurien zu einem Preise abzunelimen, 
der  fur K afer  z. B. 20  F ra n k en  fiir 100 be tragen  sollte. Ob- 
wohl nun fiir Brasilianer  das gerade  kein besonders billiger 
P re is  i s t ,  obwohl fast alle  E x em p la re  an  Reinheit manches 
vermissen liessen, so w endete  ich mich doch an den mir 
befreundeten  H errn  Targ ion i mit der  F rage ,  ob er mir ges ta t ten  
w o l l t e ,  ebenfalls zu dem selben P re ise  etliche Centurien aus- 
zusucben, und ob er das E rforder l iche  mit dem Eigner ab- 
m achen wolle. D er H err  Professor w ar  dam it  einverstanden , 
und ich m ach te  mich in gefa ll iger  Assistenz des H errn  Piccioli 
nun fiber die K afer  her ,  um sie zu zehnten. Das w a r  insofern 
keine ganz leichte Aufgabe, als die Kasten  m itunter von un- 
geschickt grossem F o rm a t  w aren ,  so dass sie kaum  auf dem 
kleinen Tische an dem einzigen Fenste r  leidlich P la tz  fanden, 
und es m anchm al unmoglich w a r ,  die wie K rau t und Rfiben 
durch e inander ges teck ten  grossen und kleinen A rten  aus- 
reichend zu betrach ten  und festzustellen. Ueberdies ergab 
sich sp a te r  ein B edenken ,  das  mich gleich anfangs vielleicht 
von j e d e r  A usw ah l abgehal ten  h a t te  — die Kastchen, welche 
mir H er r  Piccioli zur Disposition gestel lt  h a t te ,  um die aus- 
gesuchten Centurien h ine inzustecken, b a t ten  keine D e c k e l :  
ohne Deckel w a re n  doch die Sachen unmoglich zu t ranspor-  
t iren, und sollte ich die 3 — 4 Centurien noch einmal w ieder  
um stecken ,  oder die D eckel nach blossem Maasse machen 
lassen? U nverm u the t  kam  aber noch eine ganz an d re  F ra g e  
in den V orgrund : der  Eigenthiimer hat te  versprochen, in den 
ersten  T agen  des April  nach F irenze zu kommen, kam  aber 
nicht! Somit w a r  die ganze S ache in Zweifel gestellt.  End- 
licb am C harf re i tag  erschien e r ,  und N achm ittags  sag te  mir 
H er r  Targ ion i,  es sei mfindlich zwischen ihnen abgem acht,  
dass die K afer  ffir 2 0 ,  die Schmetterlinge ffir 30 F ranken  
die Centurie erlassen w erden  sollten, und am folgenden Tage  
solle das N othige schriftl ich abgeschlossen w erden .  Aber 
am folgenden Tage  w a r  der  Sr. P rop r ie ta r io  abgereist ,  o h n e  
diesen Abschluss.

Moglich, dass ihn, der von N aturalien  und deren P re isen  
keine Ahnung hat,  der G edanke  pe in ig te ,  der  ffir einen ita-
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lienischen Geschaftsm ann einer der  unertrag l ichs ten  is t :  „Du 
verschleuderst einen Schatz  fur einen P ap p en s t ie l !“ Jeden- 
falls w a r  es fur mich j e lz t  beinah eine Beruhigung, dass die 
Schacliteln keine Deckel hat ten ,  fiir den F ali ,  dass g a r  nichts 
aus dem Handel w erden sollte.

Da erschienen plotzlich aus dem H alid ay ’schen Nachlass 
noch einige gute DeyroIIe sclie ro the  C artonschach te ln  ais 
d isponihel, und dieser Umstand bewog mieli, bei Prof. T ar-  
gioni zu f ragen ,  ob in B e trach t der au f  das Ausstecken der  
K afer  und Schm etterlinge reichlich verschwendeten  Miilie er  
mir nicht auf  seine V eran tw ortung  ges ta t ten  wolle, wenigstens 
dooli e i n e  Centurie pro studio et labore  m itzunehm en? E r  
w a r  freundlich gen u g ,  auf  diesen Vorsch lag  einzugehen, und 
ich w erd e  nun nachstehend andeuten ,  welchen w a h rh a f t  tro- 
pischen Erfolg diese J a g d  auf bereits gespiesstes W ild  ge- 
hab t  hat.

Natilrlich w ard  es wesentlich le ichter ,  aus meinen bereits 
in separa to  herausgeklaubten  4 Centurien e i n e  auszuw ah len ;  
doch abe r  fand sich einiges Bedenken , ais es sich um die 
le tz ten  Zehn handelte. So h a t te  ich friiher m ehre re  A gra ,  
Calle ida ,  Lebia g ew a h lt  — ab e r  da sie insgesam mt beschadigt 
w aren , so liess ich sie j e tz t  zurtick. Von W a sse rka fe rn  w ar  
nur ein k le iner  Gyrinus v o rh anden ,  von S taphylinen  wenig, 
und das W enige schlecht e rh a l ten ,  so dass es unberiihrt  
verblieb.

Lamellicornen 8, darun te r  G ymnetis  holosericea F. ohne 
Kopf.

U nter  27 Buprestiden ist m anches Hiibsche, ab e r  auf  die 
Antennen haben die meisten ergebenst ve rz ich te t  (Stigmod. 
para lle logram m a, ham atife ra ,  Colobogaster viridicollis , Casta- 
lia interrogationis).

Verhaltn issm assig  am preiswiirdigsten stellen sich die 
Riisselsaue heraus, da sie hier wie iiberall sich am besten zu 
conserviren wussten. Doch ha t te  der  blaugriine Cyphus des 
Herrn Hancock seine goldigen Beine ohne Noth so theatra l isch  
aus einander gespre iz t ,  dass e r  richtig um m ehrere  T arsen  
v e rk u rz t  w orden  w a r :  und ob ich aus einem elend verle im ten  
Erodiscus durch Auflosen der  Schm iere  noch ein decentes 
E x em p la r  res tauriren  w e r d e ,  wissen die Gotte r.  Jedenfalls 
verlohnen einige 6eltnere Cyphus augustus, dives, 16-punctatus 
und Rhigus die Miihe des Umspiessens; auch Cratosomus Rod- 
dam i (Kirby), weil in den Farben  gut e rha lten ,  gehórt  immer- 
hin zu den P rach tbees tern .

Dass un te r  den Bocken manche w a r e n ,  die ich mit be- 
wusstem  Behagen  geschossen habe ,  d a r f  ich nicht ableugnen. 
M acrodontia  cerv icorn is  (in einem sehr g rossen, ganz leidlich
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conservirten Exem plare)  vvird al lezeit  unverachtlich  s e in ; 
ebenso sein unansehnlicher V etter  M. flavipennis, der  ihm in 
der  Seltenheit  obendrein den R ang  ablauft. Allocerus Spencei, 
etliclie Compeocerus, se ltnere T rach y d e res  lassen es meistens 
nur  bedauern ,  dass sie niclit besser e rha l ten  geblieben.

Von den Chrysomelinen babe ich (aus s t ra f l ich e r , aber 
ziemlich allgem ein  v e rb re i te te r  IndifFerenz gegen  die Sand 
am  Meer Halticiden der  T ropen)  nur ein P a a r  der  seltneren 
und ansehnliclien D o ry p h o ra  (p rinceps ,  21-punc ta ta )  aus- 
gew ahlt .

Und nun genug von dieser welschen W ild d ie b e re i ;  die 
ges trengen  E u ro p a e r  w erden  sehon diesen exotischen P a ra -  
siten ein kleines Gnadenpfortchen ges ta t ten ;  das „bassin de 
la  m dd ite rranee“ sch lag t  j a  die herr lichsten  Briicken nach 
Afrika und A sien; w arum  also A m erika  g rausam  verstossen?

Der poetischen Licenz, die ich mir in d e r  vorigen Num- 
mer zu einem transa tlan tischen  Quersprung  genom m en, lasse 
ich nunmehr prosaisch und reuig die U m k eh r  in das euro- 
paische Geleise folgen, obendrein  in das vornehm ste, denn es 
soil j e t z t  von dem K afergeziefer  gerede t w erd en ,  welches 
gelegentlich  in Person  davon p ro f i t i r t ,  wenn „Urbi et Orbi“ 
der  Segen er the il t  w ird . Mein F re u n d ,  Major Odoardo 
P i r a z z o l i ,  h a t te  mir schon lange das W o r t  abgenommen, 
m it ihm mal w iede r  die gluckliclien T a g e  zu w iederho len ,  
die w ir  im J a h r e  1856 auf  dem A ger  Rom anus zusammen 
v e r le b ten ,  und bei m einer  enthusiastischen V ereh rung  der  
S tad t  der  S ta d te ,  m it  w elcher  sich [ — nehm t Alles nur in 
Allem! — ] keine andre  messen k a n n ,  w a re  es mir w irklich  
h a r t  angekommen, Rom so nahe  zu sein, ohne mindestens ein 
P a a r  D ecaden  darin  zu verleben. Obgleich voraussichtlich 
die ers ten  Maiwochen andre  coleopterische R e tu l ta te  bedingen, 
als dam als  das Ende  des Juni und d e r  Anfang des Juli 
l ieferten, so ba t  ich doch E n d e  April meinen Imolaner F reund ,  
l ieber  auf  die von ihm bereits  brieflich in Aussicht genom- 
menen „S te l lv e r t re te r“ der  A n thypna  Carceli und des Crypto- 
cephalus Lore j’i zu rechnen und sich in Rom einzufinden so- 
bald als thunlich, da  ich jedenfalls  am 1. Mai do r t  eintreflen 
wtirde. Die A ntw ort ,  die ich von ihm kurz  vor meiner Ab- 
reise von F irenze  e rh ie l t ,  lau te te  einigermassen bedenklich, 
da  e r  davon sprach, H err  Sella, der  bekann te  E n tdecker  des 
Carabus O lym piae ,  wunsche die rdmischen Excursionen mit- 
zum achen: ich dach te  es mir  m og lich ,  j a  wahrscheinlich , 
dass die Herren  erst gegen Mitte Mai eintreffen w iirden, fand 
mich deshalb um so angenehm er i iberrasch t ,  als schon am
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4. Mai Abends mein F reund  ohne den verh inderten  H errn  
Sella eintraf. Am 5. sollte V orm ittags  sofort eine Excursion 
in die diclit vor P o r ta  del popolo belegne Villa Borghese 
gem ach t w erden  —  allein dies w a r  ohne den W ir th  gerech- 
ne t :  die friiheren liberalen Velleitaten der  rómischen Fiirsten 
sind von J a h r  zu Ja lir  (gewiss meistens durch  Schuld des 
riicksichtslosen Missbrauchs unvers tand iger  Communisten) 
imm er melir zusam m engedrangt w orden ,  und d a ,  wo ich 
1834 von Morgens bis spttt Abends an jedem  beliebigen T a g e  
frei fahren oder  gehen durfte ,  muss ich je t z t  den bestimmten 
W o c h en tag  beach ten ,  an  welchem nur zu bestim m ter Zeit 
geoffnet w i ld ,  und an manchen Stellen auch das nur gegen 
Vorzeigung eines Permesso. Offenbar ein sch lagender  Ein- 
w and  gegen die V ervollkom m nungstheorie ,  die ich olmehin 
schon friiher w ede r  durch die ro then Hosen der  franzosischen 
Schu tzenge l,  noch durch die papstlichen Zuaven  rech t  ein- 
leucbtend unterst ii tz t  gefunden.

Also mit Villa Borghese w ar  es fiir den Augenblick 
n ich ts ;  w ir  umgingen vergebens ihre  siidliche M auer ,  alle 
E ingange  w aren  gleichmassig gesperrt .  Zum T ros te  en tdeckte 
P irazzo li an den T raver t inquadern  der  gegeniiberl iegenden 
Vigna Torlonia einen kleinen griinen Malachius, von dem hier 
e tw a  zwei D ecaden , und als w ir  durch P o r ta  S a la ra  und 
Monte Cavallo  nach dem Colosseum g e w a n d er t  w a r e n ,  an 
dem T ra v e r t in  des Riesenbau’s ebenfalls m ehre re  Decaden 
eingesammelt w urden. Von Akis puncta ta  mussten wohl 
einige Tage  vorher  viele B rau tp aa re  aufgeboten w orden sein, 
denn ihren M ohren-Hochzeiten  begegnete man auf  Schritt  
und T ri t t :  die im Colosseum mit dem Aufraumen der Reli- 
quien speciell betrau ten  B laps,  desgleichen Scaurus w urden  
gleichfalls oft sichtbar, aber immer nur, um auf  bescheidenste 
W e ise  gleich w ieder  hin ter oder  unter einem der  zahllos 
umherliegenden grossen und kleinen Blocke zu verschwinden.

Am 6. Mai batten  w ir eigentlich w egen der  schon frtih 
e in tre tenden  s ta rken  Sonnenw arm e e tw as  frtih ausgehen 
wollen, aber  durch ein Missverstandniss w urde  es doch 9 Uhr, 
und somit sengte Helios schon ganz griiudlieh ,  als w ir  wie- 
derum am Colosseum standen. E igentlich ha t te  von hier aus 
der  W e g  nach Cecilia Metella und von dor t  aus der  Riick- 
w eg iiber Ninfa E g e r ia  durch P o r ta  S. Giovanni eingeschlagen 
werden sollen; aber  Don Odoardo empfand plotzlich Lust,  
die Reise um zukehren ,  und wir gingen demnach die al lerd ings 
in diesem Moment fast schattenlose lange Zeile vom Colos
seum nach dem L a te ran ,  w urden  ab e r  draussen vor dem T hore  
unverm uthe t durch einen sehr willkommenen Z ephyr  erqu ick t ,  
der  uns entgegenblies. Das ers te  bethlemitische Morden
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w u rd e  gegen eine Masse unschuldiger Luperus flavipes aus- 
ge i ib t ,  w elehe  uuter i lberhangenden Ulmen an einer Mauer 
k ro ch e n ;  aber  bald en tdeck te  icli auf Tordilium minus den 
Molorchus um bella tarum , der  uns s ta rk e r  interessirte ; nebenher 
w u rd en  eine Legion A ttagenus verbasci u m g e b ra c h t ,  w elche 
au f  denselben Bliiten umherspazierten . Auch eine avis ra r io r ,  
das Enoplium serraticorne w u rd e  d a ra u f  betroffen. Doch w a r  
es einigermassen se ltsa in ,  dass w ir  diese ganze Gesellschaft 
nu r  au f  denjenigen Tordiliumpflanzen tra fen ,  welche an den 
Seiten des staubigen W e g es  an den Aufsebiittungen wuchsen. 
W i r  kam en  bald genug an eine grosse flachę Stelle, w elche 
uber und tiber mit demselben Tordilium bewachsen w ar ,  und 
es w a r  uns nicht m oglich ,  bier uuch nur  einen einzigen 
Molorchus oder auch nur einen A ttagenus zu entdecken  — 
sie w a re n  und blieben verschwunden. U eber d ieser  J a g d  
h a t te n  w ir  indess den Q uerw eg  ausser A ch t  ge lassen ,  den 
w ir  eigentlich friiher ha t ten  nach der  E g er ie n -G ro t te  ein- 
schlagen sollen: doch w aren  w ir  bereits soweit auf der  a l ten  
L ands t ra sse  nach Albano vorgediungen , dass die E inhegungen 
zu beiden Seiten des W eges  ein Ende ha t ten ,  und dass es 
uns nicht schw er  w a rd ,  auf  gut Gltick j e tz t  quer feldein siid- 
lich zu s teuern ,  wo w ir  denn auch bald  bei la Caffarella, 
dem Triv ia lnam en fur die gedachte  G rotte  ankamen. Pirazzoli  
nahm  hier  noch einige C ly th ra  taxicornis in B esch lag ,  die 
sich an einer Stelle im F luge um hertum m elten ;  seine auf  
Reminiscenzen seiner Knabenzeit fussende Hoffnung, im Circo 
di Maxenzio einen Carabus Rossii zu fangen, e rw ies  sich als 
irrig  — nur i c h  ha t te  mich in dieser a l ten  ungeheuren Renn- 
bahn einer botanischen Belehrung durch die Bekanntschaft 
mit der  stolzen E uphorb ia  la th y r is  zu erfreuen, die ich friiher 
noch nie in Bliite gesehen; von da ab fingen w ir auf dem 
langen und schattenlosen Marsch vom Capo di Bove, dem 
unpoetischen Volksnarnen fur das Grabmal der  Cecilia Metella, 
bis nach Rom nichts als einen einzigen L ixus ,  der  m ir  wie 
L. ba rdanae  v o rk a m ,  w as P irazzoli  bezweifelte. Als unen- 
tomisches Curiosum mochte ich hier das F actum  einflechten, 
dass w ir  neben dem interessanten  und verlialtnissmassig noch 
so gut erha ltenen  Tem pel des Janus quadrifrons au f  den 
G edanken  ger ie then ,  die n e te n a n  befindliche Ausmundung 
d er  C loaca m axim a zu be t rach ten ;  dabei erschien es mir als 
eine der  unglaublichsten und unglucklichsten Speculationen, 
dicht neben dem freiliegenden Theile  der  K lo a k e ,  aus wel- 
chem naturl ich  eine W olke  unertraglichen Gestanks aufstieg, 
einen Tisch mit Orangen , Citronen und L imonaden aufgestellt 
zu finden. W e r  unter solchen Auspicien Lust an Limonade 
v e rsp i i r t ,  dessen G eruchsnerven  miissen jedenfalls  anders
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beschaffen sein ais die der gewohnliclien Menschenkinder. 
Obendrein waren die belles limonadieres ein Paar alte Weiber 
aus der ungewaschensten Tertiarzeit ,  und von iliren Parzen- 
tatzen Citronen ausquetschen zu sehen   lugete o Veneres!

8.
Der erste Dampfzug am 8. Mai sah den Imolaner und 

mieli auf dem WTege nach Albano inorgens um 6. 30. Herr- 
lielier Tag, vielleicbt zu himmelblau sonnig bei der Aussicht 
auf den Marsch naeli Monte Cavi, den wir vorliatten. Aber 
sebon ehe wir auf Station Albano ankamen, schUttelte Don 
Odoardo sein erhabnes Haupt, denn die Bahn fithrt (aus 
begreiflichen Steigungsverhaltnissen) eben n i c h t  nach Albano, 
sondern halt 3 ,  sage d r e i  Miglien, also Ober eine halbe 
deutsche Meile, unterhalb des Ortes an. Dies musste uns 
natUrlieh nachdenklich machen, da wir zu dem bereits berech- 
neten Marsch von Albano Uber Rocca del P apa ,  6 Miglieu 
hin, 6 Miglien zuruck, nun nocli den unberechneten Zuwachs- 
segen von 6 Miglien in das Conto zu bringen batten. Einst- 
weilen stiefelten wir tapfer darauf los, wurden aber durch 
gleichzeitig Ausgestiegene, mit denen wir ins Gesprach kamen, 
leicht bewogen, anstatt nach Albano lieber den W eg rechts 
auf Aiicia einzuschlagen, „von wo aus ebenfalls W ege, und 
zwar k u rz e re , nach M. Cavi hinauffUhrteiV1. Helios that in- 
zwischen sein Bestes, um uns Thranen auszupresseu — wenn 
nicht aus den Thranendrusen, so dock aus alien disponiblen 
Schweiss-Poren. Auf dem malerischen Felsenneste Aricia 
angekommen empfand icli doch allerhand moralische Bedenken 
gegen die Ausfuhrung des ursprUngliclien Planes und war 
angenehm Uberrascht, als icli dieselben von Freund Pirazzoli 
vollstandig getheilt fand. W ir harmonirten augenblicklich 
in der Ansicht, den Monte Cavi for heute aufzugeben und 
gemachlich von Aiicia nach dem Lago di Albano hinOber- 
zukafein. Und aLo geschah es, weniger zurn Voitheil der 
Wissenscliaft, resp. unseier Ausbeute; denn mit Ausnahme 
des zierlichen, von Eichenbuschen geklopften Bradybalus 
Creutzeri fanden wir wenig der Rede werthes. Aber der 
W eg hinter Aricia, meist halb in Sandsteinfelsen gehauen, 
mit berrlichen alten Steineichen beschattet; daneben Berg- 
wiesen, die gerade je tz t  im alleruppigsten BlOtenschmuck 
prah lten , so dass es beinali unerklarlich w a r ,  auf diesem 
gedecklen Blumentische so wenig Insectengaste sclimausen 
zu sehen — der herrliche Blick auf den tief unten im alten 
Kraterbett ruhenden blaugrUnen Albaner See, fast unbewegt 
wie ein Spiegel, nur hie und da leicht gekrauselt — die 
schone Strasse nach Castel Gandolfo, gleichfalls durch alte
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Baum riesen  schatt ig  gesichert: das  w aren  unbezweifelt Re- 
sultate dieser Excurs ion ,  die man unter  die gliicklichen zu 
reclinen befugt i s t , aucli w enn  wenig davon in gespiessten 
oder  geklebten  Spolien aufzuweisen ist.

».
„Palos y  mas palos — u H iebe ,  nichts als H iebe ,  k lag t  

Sancho P a n z a  an irgend einer vortrefflichen S telle seinem 
H errn ,  dem R itte r  von der  traurigen  G es ta l t ,  als e r  die 
Bilanz der bisher erlebten Abenteuer  zieht. Es liegt nun 
durcbaus nicht in meiner A bsich t ,  die Leser dieser neunten 
Jagdgesch ich te  durch dies C ita t  au f  Hiebe oder romantische 
rauberische Anfalle vorzubereiten, die ich e tw a  darin  er lebt:  
der Grund liegt einfach in dem Nam en P a l o :  denn dahin w ar  
die Excursion gerichtet.

Scbon seit einigen T agen  liatte der  Im olaner  College 
dieses O rtes  ofter  E rw a h n u n g  gelban ,  als einer von Rom aus 
au f  der  S trasse  nach Civita vecchia leicht zu erreichenden 
L o c a l i ta t ,  wo man zuerst das Meer beriihre und m ancberle i 
In teressan tes  gerarie j e tz t  sicher fangen ko n n e ;  er wiinsche 
nebenher  von der dor t  g re ifbaren  P imelia bipunctata  einiges 
Material einzusammeln etc. etc. Ich h a t te  durcbaus nichts 
gegen den V orschlag  e inzuw enden ; die Morgenzilge nach 
B'rascati und nach Palo  lagen nur urn 5 Minuten aus einander 
— hochstens w a re  fur e rs te ren  O rt  eine bessere leibliche 
Verpflegung in P erspec tive  gewesen. Als w ir  also am 16. Mai 
Morgens bald nach 6 U hr  auf dem romischen C entralbahnhofe 
eintrafen und nocli die W a h l  ha t ten ,  iiberliess ich diese dem 
Freunde, u n i  er  entschied sich fur Palo. Ziemlich piinktlich 
fuhren w ir  ab ;  es hingen z w a r  am westlichen Himmel al lerle i 
Muckebolde von W o lk e n sa c k e n , welche nach Analogie der  
beiden vorhergehenden  T ag e  leicht hatten  in die entomologi- 
schen Hoffnungsbluten regnen konnen —  aber  von Station 
zu Station  wuchs das T herm om ete r  unseres J a g d w e t te rs  in 
die H ohe, und gegen 8 Uhr stiegen w ir  au f  dem Haltepla tz  
P a lo  in erfreulichstem  Sonnenschein und mit ziemlich sichrer  
Assecuranz seiner Bestandigkeit aus.

Die P a a r  hunder t  Schritte  quer  durch eingehegte Hut- 
weiden w aren  bald zuriickgelegt,  und w ir  standen an dem 
Mittelmeer-, das hinter dem schmalen schwarzen  Diinensande 
lichtgrun begann ,  um nach Siiden und W e s te n  sich in eine 
prach tige  azurb laue W asserw iis te  auszudehneq , auf w'elcher 
al lerd ings auch nicht ein einziger Segler w ede r  nali noch 
fern zu entdecken war.

Dagegen liessen sich bald einige Dickbauche von Pimelien 
betreffen — sp a te r  ganze H eerden  — und unter einem hand-
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lichen Steine en tdeck te  ich zu seinem Unstern einen Scarites 
Pyracm on, der sich nun w ider  seinen W illen  schon am fiiiben 
Morgen in Spiritus betrinken musste. Einen un ter  Ansptilicht 
im feucbten schw aizen  Sande um herhastenden  S taphy lin  
nannte Pirazzoli  Tachyusa laesa ,  einen b raungrauen  Tachy- 
porus liess er unbenannt. Dagegen fand er unter eineni 
groeseren Stiieke Treibholz einen kleinen Clavicorn , au f  den 
er  es besonders abgesehen gehab t  h a l t e ,  in einer Reihe von 
E x em p la ren ,  mitbin w a r  der  Beginn der Jagd  jedenfalls  ein 
belohnter.  Nachdem w ir  an der  eigentlichen Kiiste nichts 
mehr fanden ,  was unsre Neugier re iz te ,  gingen w ir  in den 
naheliegenden  Busch, wo junge  E ichen, Ulmen, Erlen , S m ilax ,  
Lentiscus, Ph ily rea ,  M yrten, zahlreiche Umbelliferen und andre 
Salzptlanzen und W iesenblum en unser w ar te ten .  W i r  fanden 
diese V ege ta t ion ,  wenn auch noch nicht besonders r e i c h , so 
doch ausreichend haufig m it  Insecten al ler  Ordnungen besetz t 
und nabmen bald  bier bald dor t  einzelnes mit. W e it  vor 
alien ubiigen glanzte Cetonia stictica durch ibre Gemeinbeit, 
und hochstens w are  es fraglich gew esen ,  ob das E p ith e t  
v u lg h a g a  elier ibr oder der  C ly th ra  taxicornis gebuhrt  liatte, 
W'elcbe letztBre bei nam entl icher  Abstim m ung wahrscheinirch 
die M ajori tat  geh a b t  baben w iird e ,  da  w ir  von ibr ausser 
den zahllosen Exem plaren  au f  dem niedrigen Eichengebiisch 
oflenbar die unziihligen nicht saben, die oben auf  den jungen  
Eichenkronen ihr W e te n  trieben. Docli fallt mir noch recht- 
zeitig e in ,  dass Dasytes algiricus (Lucas) um so m ehr sich 
beschw eren w i l d ,  bei dem , ,Rennen“ um die „Ehrenpeitsche 
der  Gemeinheit“ ungesetzlich prac lud ir t .  zu se in , als dieses 
goldgriine niedliche Aefichen au f  den unzahligen Syngenesisten 
ebenfalls in ungeheurer  Masse hei um vagirte . W e n ige r  Grund 
zu ana loger  K lage liatte Mycterus pulverulentus (Kiister), 
obwohl auch von ihm eine oder zwei Centurien oline son- 
derliehe Miibe von Umbelliteren abzulesen gew esen waren.

Sofern es nicht schw er  bait ,  bei Cl. taxicornis das Mann- 
clien an dem dieken Kopfe und den massiven Vorderbeinen 
zu e rk e n n en ,  gerieth  ich mehrfach durch ihr Benebmen in 
entomologisehes E rs tauuen ; das Riithsel ist mir auch nicht 
gelost worden. Ich habe  namlich zu w'iederbolten Malen be- 
m e rk t ,  dass viele rj sich au f  einen Haufen d rangten  und in 
anscheinendem pruritus venereus iiber e inander berkrochen, 
ohne dass bei genauem  Beobachten  auch nur e i n  $  in der 
ganzen Gesellschaft zu sehen w'ar; dagegen sassen g a r  nicht 
w eit  von diesen Decenzverach tern  einzelne ? ,  e tw a  auf  1 
oder 2  Fuss E n tfernung  ganz unmolestirt.  Man kann  sich 
doch unmoglich denkeh, dass es un ter  diesen blauen Junke rn  
m it schalgelben Schossen ek lektiscbe W e ib e i  v e ra c h te r ,  oder
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gar, dass es unter den taxhornigen Damen kenntliche „Nonnen1* 
oder „alte Jungfern a tout prixu gabe? Ich kann ganz au- 
thentisch versicheru, dass ich einmal ein $  iiber einem an- 
dern sitzen und ein •$ mehrmals hart  an das erstere cj 
herankriechen sah, oline dass dieses Miene m aehte, von der 
ilim augenscheinlicli angetragenen Gunst auch nur die min- 
deste Notiz zu nehmen. — Davus sum, non Oedipus.

W ahrend einiger Stunden war ich verwundert, auf so 
vielen und anscheinend im appetitliehsten Stadium befindlichen 
Umbelliferen gar keine Lepturiden zu bemerken, die doch 
bei uns in Norddeutschland bei solcher Sonnenwarme liingst 
mobil gevvesen waren. Aber gegen Mittug land sich Stran- 
galia a tra  in ausreichender Zahl ein, auch einige wenige Str. 
a rm ata  Herbst. Leider blieb des Collegen Hoffnung uner- 
fiillt, die von ihm vor einigen Tagen bei Magliani, naher an 
Rom, von einer Ulme geklopfte Niphona picticornis auch hier 
von Ulmen in den ergebenst unterbreiteten, leinenen Prasentir- 
teller fallen zu sehen. Die von mir auf einem Eichenbusch 
gefangene Ptosima flavoguttata erklarte  er unerbittlich fttr 
„gemein11, ebenso die zierlichen kleinen Trachj s  pygmaea, 
die ich von Malvenblattern ablas.

W ir  steuerten nach 1 Dhr wieder langs dem Strande 
gegen Palo zu, nahmen unterwegs noch Ateuchus semipun- 
ctatus, die gedachten Pimelien, auch Eroaius und Hister mit, 
und recognoscirten demnachst im Interesse unserer Schneide- 
und Mahl-Zahne. Palo , aufi, dessen altrdmischen Namen Pi- 
razzoli sich nicht Lesinnen und ihn auch nachher bei den 
befragten Einwohnern nicht erfahren konnte, ist ein wunder- 
liclier Ort, bestehend aus einer bescheidenen Reihe mit der 
Front nach der heranspUlenden See gerichteter Hauser, viel- 
leicht 10 oder 12, einem alten, halb zertriimmerten Castell 
des Mittelalters und einem grosseren Gebaude, Mittelding 
zwisehen Haus und Schloss, das dem Priucipe Odescalchi ge- 
hort. Es klang beinah ironisch majestatisch, als uns auf 
unsre Anfrage ein Mann den Bescheid gab: „Die Trattoria  
(Restauralion) liegt gleich hinter dem Cafe !tl Richtig, da 
war Trattoria  angeschriebeu, und in einem Hinterzimmer 
speisten rusticale Adam’s und Eva’s in grosser Behaglichkeit. 
W ir aber wurden als Fremde von Distinction in ein andres 
Hinterzimmer gefiihrt, wo bereits zwei Toscaner Pferdehandler 
der bestellten Mahlzeit warteten: der Aufwarter fragte, „ob 
wir pranzo (Mittag) oder bloss digiuno (FriihstUck) w’ollten‘?u 
Auf unsere Gegenfrage, was denn zur Auswahl vorhanden? 
kam die Kunde „dies und das, auch langosta11 (Hummer des 
Mittelmeers); aber letzteres w ar leider nur Illusion, denn 
auf unser einstimmiges Begehr nach langosta kam aus der

v 24
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Kiiche der  unerfreulielie B e sche id : „schon all g ew o rd en u. 
Jedenfalls  w a r  das gekoch te  Rindfleisch mit Bohnen und die 
gesottnen Artischocken nicht schlecht, abe r  die Rechnung von 
3 ' / 2 F ra n k en  w a r  auch nicht schlecht und iiberstieg durchaus 
unsre E rw a rtu n g .

N ach Tisch spazierten  w ir  noch , urn die Zeit bis zum 
Dampfzuge auszufiillen, etvvas u m h e r ;  ich bem erk te  auf  einer 
Distel ein auffallend grosses Weibclien von Larinus cardui, 
ausgezeichnet schon bes taubt — aber als ich den Collegen 
herbeigerufen, dam it e r  es in die von ihm gefahrte  Schachtel 
gleich gespiesst salv iren  solle,  w a r  es verschw unden und 
nicht w ieder  zu en tdecken; dafUr w urde  ein hubscher Lixus 
pollinosus (?) mitgenommen.

Durch Zufall g ew a h r te  ich zwischen den unzahligen Cl. 
taxicornis  auch ein P a a r  andre  sechsfleckige C ly th ren  und 
zw ei C ryptocephalus ,  die mir auswendig  niclit bekann t 'waren. 
U n ter  der  Borke s t a rk e r ,  a l te r  S tumpfe von Quercus cerris 
fand ich einen P arom alus  und einen Scydm aenus ,  vielleicht 
rufus.

Von den N ich tkafern  e rw ah n e  ich etliche grosse I .oeusten, 
die sich wie Vogel mit s ta rkem  Gerausch  erhoben, wenn sie 
v e rs to r t  w urden . An W espen ,  namentlich zierlicben Chrysis 
w ar  kein Mangel, ebensowenig an grossen und kleinen, manch- 
mal recht bunten Fliegen. Die Herren  Caval ie re  della Far-  
fa lla  (farfal la  ist die italisclie Bezeichnung fur Schmetterling) 
w erden  mir’s wenig Dank wissea, dass ich ihnen von den in 
Masse sieli Lerumtummelnden F a l te rn  nur Pap . Podalirius, 
M achaon, Limenitis Camilla, Pieris cardam ines und die ( je tz t  
zu einer separa ten  G attung  b efo rd er te ,  ehernalige) Colias 
C leopa tra  nennen kann  und ausserdem vers ich re ,  dass eine 
Menge abenteuerlich  aussehender R aupen an verscbiedenen 
G estrauchen  und Pflanzen sich’s wohl schmecken liessen. 
Ftir einen passionirten ZUchter,  w ie  w ir  deren daheim eine 
so fulminirende C ohorte  mit E h re n  aufzuweisen haben, w a re  
dies eine F o l te r  orig inalster  A rt  gew orden ,  da unter den 
, ,F u t te rk rau te rn “ die Mehrzahl saline Pflanzen w aren .  Mithin 
w a r  es eine weise F tigung ,  dass die seltsamen R aupen , 
w elche den K enner vielleicht in momentanen Rausch und 
nachherigen  Futte r-K atzen jam m er gestiirzt batten , micli arm en 
Ignoran ten  nur indifferent berUhrten. Auch die Unwissenheit 
hat  jew e ilen  ihre Sonnenseite.

Mein le tz te r  riimischer S paziergang  am Abend des 17. Mai 
ga i t  nach Verabschiedung von andern  w er then  Freunden einem 
der  al testen  und w er thes ten ,  dem A m phithea trum  Flavianum , 
w eltb ek a n n te r  unter dem Nam en Colosseum. Es driickte mir 
sein entomologisches Bedauern Uber meine Abreise durch zwei
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Deputirte aus -  beide in Trauerkleidern -  Akis punctata 
und Akis itaiica. Ob sich die letztere aus Verzweiflung iiber 
unsre Trennung auf R.e-wiedersehen ein Bein ausgerissen und 
eins halb verstummelt h a t te ,  lasse ich aus Bescheidenheit 
dahmgestellt: ich constatire bloss die Tiiatsache. Ebenso 
wenig lege ich einen besonderen Accent auf die Einholungs- 
festivitat, welclie Pan und Isis am Abend des 18. Mai fur 
Feier meines Einzuges in Firenze veranstaltet hatten: aber 
dass von den sammtliehen Insassen des Bahnzuges, welcher 
um 8 /  in den Bahnhof einfuhr, ich der einzige Kerffreund 
war der auf diese Sprtihfeuer-Illumination von 3 4 deutschen 
Me,ien Lange andachtig und wohlgefallig lauschte, da von 
waren die lust,gen kleinen Irrwische, Luciola itaiica, offenbar 
durchdrungen und schossen ihre leuchtenden Pui-zelbaume 
bis auf die Schienen, um mir ein artiges „W illkom m en!“ zu

Nachtrag zur Sala de’ Putti
(S. 325)

von
C. A. Do Ill'll*

Mit ehrlichein Gewissen kann ich versichern, dass ich 
emem *weiten (oder dritten) Durchwandern der vielen 

grossen und kleinen Bildersale in den Fiorentiner (Jffizii — 
i dp Gebaude hat den Namen von den ursprunglich darin 
befindhchen Amtsstuben, auch ist zur Zeit die Rammer der 
Abgeordneten darin — dafs ich bei diesem W andem  ausser 
aul die bedeutenderen Kunstwerke wirklich auch auf den 
Rebenumstand Aulmerksamkeit verwendet hatte: ,,ob denn 
gar keine Entoma dargeslellt w a re n ?“ aber ich hatte keine 
wahrgenommen. Uennoch stieg ich die vielen, vielen Stufen 
noch einma lnnan, diesmal aber mit dem besondern Vor- 
nehmen, alles Andre der entomologischen Spurjagd unter- 
zuordnen -  und das Resultat entsprach diesmal besser meiner 
Erwartung. Leider indess w ar Herr Prof. Stefanelli diesmal 
verhindert, mir mit seinen Scholien unter die Arme zu greifen: 
alles, was ich, ausser einem Scarites (?) und einem pracht- 
'o  en Lucanus cervus aul den 3 Konigen aus Morgenland 
von Albrecht Diirer in der Tribune entdecken konnte, waren

24 *
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ein P aa r ,  anscheinend nicht g e ra d e  w er thvo l le  Blumenstiicke 
mit Lep idop te ien ;  selbst das beste d a r u n te r ,  von Rachel 
R uyscb ,  kann sich mit den P rach tb i ldern  von ih r  in Palazzo 
P it t i  nicht messen. Es enthiel t  w iederum  den unausbleiblichen 
T ra c h y d e re s  Buccinctus, daneben hollandische F a l te r ;  auf  
etlichen B ildern ,  die m an des Aufhangens in den Zimm ern 
nicht eben w er th  geha l ten ,  sondern in den grossen Corridor 
verstossen h a t ,  fliegen eine Menge g rosse r ,  w ohl sttdeuro- 
paischer T agfal ter  h e ru m , mir unbekannt. In demselben 
R aum e hang t eine tiber Lebensgrosse gem alte  Venus von 
Giovanni di S. G iovanni; sie ist so unschon, dass niemand 
ihr  den Apfel zuerkennen w ttrde;  aber dass sie die Gottin 
der  Liebe sein soil, erg ieb t sich aus ih re r  s treng  entomologi- 
schen Beziehung zu Amor, auf  dessen L ockenkopf  sie beflissen 
nach Pediculus capitis forscht. Jedenfalls h a t  Annibale Caracc i 
d i e s e r  A rt  von Ja g d g e lu s t  eine humoristischere und besser 
gem alte  Seite abgewonnen in dem Brustbilde eines Mannes, 
der sich von einem Affen lausen liisst. Von den verschrobenen 
C arica turen ,  die auf  einer kostbaren  T ischp la t te  von fiorentiner 
Mosaik Insecten darste llen  sollen, schweige ich gerne.

H ier  in Rom, wo ich dies schreibe, w ird  es anscheinend 
noch schw erer  se in ,  e tw as  Analoges zu der  Sala de’ Putt i  
au fz u tre ib e n ; einmal ist meine Zeit besch rank te r  und je d e  
freie Musse Spaziergangen im Freien  vo r lie rbes tim m t: sodann 
babe  ich bei den bereits  besuchten Gallerien (Borghese, 
Doria-Pamfili etc.) en tw e d e r  g a r  keine Blumenstucke oder 
nur  solche gefunden , auf  denen alle Insecten geflissentlich 
fehlen. In einem Saale  bei Borghese sind viele Blumen von 
Marino au f  die G lasw ande  g em a l t ;  diese w a ie n  zum 1 heil 
von F’a l te rn  u m sc h w arm t,  ab e r  die schw acbe Coharenz der 
F arben  mit dem Glase m achte  es meinem Begle iter ,  Herrn 
Georg R. Frauenfeld  aus W ien ,  ebenso unmoglich ais mir, aus 
den noch vorhandenen  F ragm en ten  e tw as  herauszuerkennen, 
als hochstens eine Vanessa ca rdu i ,  eine V. u rticae  und A rc tia  
villica. Auf dem Bilde von Sam m et-Breughel in d e r  Gal- 
lerie  D oria ,  welches den Schopl'ungsmorgen darste llen soli, 
und auf welchem sich oflenbar die ganze Zoologie P aarw eise  
befindet, w elche Herrn Breughel’s Gedachtniss irgend aufzu
tre iben  wusste, h a t  e r  aus loblicher Gewissenhaftigkeit ausser 
einem P archen  von Tabanus bovinus auch zwei schwerkennt- 
lichen W a n ze n  und zwei noch unkenntlicheren  Ameisen Da- 
sein ve r l iehen ; ich verm uthe  fas t ,  dass es mir sogar mit 
Beihitlfe der  opera  omnia W a lk e r ’s schw er  w erden  wttrde, 
diese phantastischen Scheusaler zu determ iniren . Non omnia 
possumus omnes.
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Hymenopterologische Beitrage
vom

Forstmeister Tisclibein in Birkenfeld. 
Fortsetzung vom Jahrgang XXXII. 1871 p. 155.

Monstroser Vorderfliigel von Nematus ventralis <J Panzer.
D a bei der  E in the ilung  der  H jm e n o p te ren  besonders der 

V erlau f  der  N erven  in den Fliigeln benutzt w i r d , so weiss 
j e d e r  E n tom ologe ,  der  sieli mit diesen T h ie ren  beschaftigt,  
w ie haufig  kleine A bw eichungen  des norm alen  Yerlaufes der  
b liigelnerven vorkom m en. E ine so bedeutende A banderung  
des F liige lgeaders ,  wie sie m ir  kiirzlich bei Nem atus ven
tra l is  Pz. (J aufstiess, ist mir indessen noch nicht. vorgekom- 
men, und ieh g laube, dass dieselbe in teressan t genug ist, um 
in w e ite ren  Kreisen bekann t zu werden.

Es ist der  rech te  YorderflUgel, vvelcher in der  R adia l-  
zelle und d e r  zweiten Discoidalzelle eine P a r th ie  Adern  ent- 
halt,  die dem Ganzen das Ansehen geben, als h a t te  die N atu r  
versuehen wollen , ein nelzartiges  G ea d er  hervorzubringen.

G eaders  tre ten  kle ine A nbange von N erv en  (Aeste)  aus deu 
R a d ia ln e rv e n , C ubita lnerven  und D iscoidalnerven m ehr oder 
w en ige r  lang hervor.

Im rech ten  Hinterfliigel ist die zweite  Cubitalzelle durcli 
eine Q u erad e r  geschlossen,j welche ebenfalls im normalen 
S tande nicht vorlianden ist.

Ein A n k la n g  an die F lugelbildung der  N europteren  ist 
bier augenfallig  vo rhanden ,  und so lie fer t  dieses Hymenopteroti 
einen kleinen Tropfen auf  das  Mublrad der Darw in ianer .

Z u r  Beschreibung eig- 
ne t  sich der  mon- 
strose V er lau f  dieses 
G eaders  n ic h t ,  die 
beigegebene Abbil- 
dung w ird denselben 
aber  deutlich machen. 
Ausser den beiden 
P ar t ien  netzformigen
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L i n n a e a n a
von

©. A. Holirn.
(Vergl. Jahrg. 1869 S. 411, 1870 S. 90.)

Mit „Linnaeus dem Studenten“ h a t te  sieh dev im vorigen 
J a h rg a n g e  gegebene A rt ike l  beschaftig t,  und e s .w a r  meine 
A b s ic h t , in ana loger W e ise  die b iographischen Notizen fort- 
zuse tzen ,  im W esen ti ichen  an des P a tr ia rc h en  eigenhandige 
Anzeichnungen ankniipfend. Inzwischen ha t  H er r  Professor 
M. J. S e h l e i d e n ,  d e r  beriihmte Botaniker, in W e s te rm a n n ’s 
M onatsheften des laufenden Ja h re s  die Yeroffentiichung eines 
A rt ike ls  un ter  dem Titel begonnen:

R i t te r  K arl von Linne.
V ier  Skizzen zur W iird igung  des Mensclien, seines Lebens, 

seiner Verdienste und Erfolge.

Die b e k a n n te ,  w oh lverd ien te  V erbre itung  der  „Monatshefteu 
b e re ch t ig t  zu d e r  V orausse tzung , dass alle oder  doch die 
meisten Leser  unsrer entomologischen Zeitung diese interes- 
sante Abhandlung  Schleiden’s, a u f  w elche auch in den Tages- 
b la t te rn  m ehrfach  aufm erksam  gem acht w urde ,  gelesen haben  
w erden . Es fallt dam it  e i n  Theil meiner urspriinglichen 
A bsich t f o r t ,  nam lich  d e r ,  welcher die gute Absicht hatte ,  
die grossentheils (w enigstens bei mir und den mejsten meiner 
entomologischen F reunde  und B ekannten) nur  diirftigen und 
chronikalisch  trocknen biographischen Notizen iiber den Erz- 
va te r  unsrer  Lieblingswissenschaft in ein Lebensbild zu ver-  
wandeln. Im m erhin  erscheint es, auch n a c h  dem von Schlei- 
den mit Geist und P ie ta t  abgefassten A r t ik e l ,  angemessen 
und w unschensw erth ,  wenigslens noch einige der  Linnśischen 
A u tog rapha  ftir die G eg e n w a r t  aufzufrischen, da ich bereits 
( Jah rg .  1870 S. 90 N ote)  bem erk t habe, dass die existirende 
deutsche U eberse tzung  von L appe  dem deutschen Publicum 
fremd geblieben ist; ich habe sie ohne B edenken bei den 
folgenden Mittheilungen benutzt und nur hie und da leicht 
geander t ,  wo es mir geboten schien.
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7. Der Privatdocent*).
1729.

1729 im Herbste sass Linnaeus in dem verfallenen aka- 
demischen G arten, um einige Blumen zu beschreiben, ais ein 
ehrw urdiger Geistlicher in den G arten kam und ilin fragte, 
was er schriebe, ob er die Pflanzen kenn te , ob er Botanik 
studirt hatte , wo er ber sei und wie lange er hier gewesen? 
E ragte auch nach dem Namen einer Anzahl von Pflanzen, 
wo denn Linnaeus bei alien mit den Namen nach Tourneforts 
Methode an tw ortete; endlicli fragte er auch, wie viele Pflanzen 
er eingelegt h a tte?  und Linnaeus an tw o rte te , dass er mehr 
ais 600 inlandische hatte. E r bat darauf den jungen Mann, 
ihn nach Hause zu begleiten, und da er an die W ohnung des 
Doctor Celsius kam , ging er da hinein. Denn dieser Ehren- 
m ann, der Doctor Theologiae O. Celsius, der V a te r , hatte  
sich ein P aar Jahre  in Stockholm in einem wichtigen kirch- 
lichen Auftrage aufgehalten, und da er im Sinne h a tte , eine 
Geschichte der biblischen Pflanzen auszuarbeiten, so hatte  er 
sich auch auf Botanik gelegt und mit allem Fleisse die wild- 
wachsenden K rauter aufgesucht. Linnaeus musste sogleich 
sein Herbarium  holen, wodureh Doctor Celsius noch mehr 
von seiner Einsicht in dieser W issenschaft iiberzeugt ward. 
Nach V erlauf einiger Tage, da er des jungen Mannes Dttrftig- 
keit sah , gab er ihm ein Zimmer in seinem eigenen Hause 
und liess ihn mehrentheils an seinem Tisch essen, unter wel- 
cher Zeit Linnaeus den Pflanzen, w elche wild um Upsala 
wuchsen, fleissig nachspiłrte, immer in Gesellschaft mit Doctor 
Celsius w a r , wenn er re iste , und mit ihm die Upsalischen 
Pflanzen in seiner Bibliothek bearbeitete. Diese Bibliothek w ar 
sehr ansehnlich, auch in der Botanik, und Linnaeus bekam 
dadurch die starkste  Gelegenheit, sich zu vervollkommnen.

Nils Rosen w ar in den Tagen vor Linnaeus Ankunft 
Adjunct in Upsala geworden und auf ausw artige Akademien 
v erre ist, um zu promoviren und sich in der Medicin vollig 
auszubilden, unter w elcher Zeit ein gew isser P reu tz  sein 
Vicarius w a r , w eloher keinen C redit bei den medicinischen 
Studenten hatte, weswegen verschiedene anfingen, privatissime 
zu Linnaeus zu gehen, als L etstrom , Sohlberg und Professor 
Rudbecks Sohn, Johann Olof, wodurch sich Linnaeus Schuhe 
und andre Bekleidung verschafi’te.

*) Eigentlich musste es far dies Jahr noch „Der geheime Privat- 
docent“ heissen, wie sich bald ergeben wird. Aber in der kurzeren 
Autobiographie (s. Jahrg. 1869 S. 416) lautet es. im Jahre 1729 aus- 
drucklich: „er hielt. auch da Vorlesungen fur die andern Studenten 
der Medicin uber Botanica, Physiologica und Chemica1'.
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P etrus  A rc tad ius,  in d e r  F olgę  Artedi, w a r  der  einzige, 
w e lcher  zu je n e r  Zeit  unter den medicinischen S tudenten  in 
einigem Rufe der  F ah igke i t  stand. E r  kam  nach  Upsala 
zuriick, nachdem  er  zu Hause in A ngera ian land  gewesen w ar  
und seinem Y a te r  die le tz te  E h re  erwiesen ha t te .  Mit ihm 
scliloss Linnaeus eine vertrauliclie F re u n d sch a f t , obgleieh sie 
beide an S ta tu r  und S innesart ganz ungleich w a re n ;  denn 
A rted i  w a r  lang gew achsen ,  saum selig ,  e rn s th a f t ;  Linnaeus 
k l e i n , w ild ,  h a s t ig ,  lebhaft.  A rted i  liebte die Chemie und 
besonders die A lchem ie ,  eben so sehr wie Linnaeus die Ge- 
wachse. A rted i  besass freili'ch einige Einsicht in der Botanik, 
so w ie Linnaeus in d e r  Chemie. D a  abe r  diese Nebenbuhler  
salien, dass sie e inander  nicht einholen konnten, verliess ein 
je d e r  des andern  Fach. D arau f  begannen beide zu g le icher 
Zeit mit F isch e n 'u n d  Insecten; doch da Linnaeus den A rted i  
in den Fischen nicht erre ichen  konnte, so verliess e r  sie vollig, 
ebenso wie A rted i  die Insecten. Artedi bearbeite te  die
Am phibien , Linnaeus die Vogel. Es w a r  zwischen ihnen
eine. bestandige E ifersuch t ,  geheim zu h a l ten ,  w as sie ge- 
fuńden hatten , und konnten doch nie iiber 3 T age  Stieh halten, 
sondern mussten gegen einander mit ih ren  E ntdeckungen  
prahlen.

Die Professoren der Medicin w aren  dam alen R udbeck  
und Roberg .  Rudbeck  las iiber seine wohlgezeichneten  Vogel 
und R oberg  iiber die P rob lem a ta  des A risto te les nach Car- 
tesius Principien. Man sah und hor te  nichts von Anatom ie 
noch Chem ie ,  und Linnaeus ha t te  niemals eine botanische 
Vorlesung ho ren  konnen, w ed e r  publice noch privatim.

Linnaeus las in den Actis Lipsiensibus eine Recension 
von V ail lan t’s T ra c t a t :  de sexu P lan ta rum  und fand beson- 
deren Gefallen d a r a n ,  begann daher  sick die Bluthen anzu- 
sehen ,  w as denn S tam ina und Pistillen eigentlich fur Dinge 
w a r e n ;  und Artedi,  der  nunm ehr die Botanik aufgab, behielt  
sich die P lan tas  U m bella tas  vo r ,  weil e r  darin  eine neue 
M ethode zu stiften g ed ach te ,  w o ra u f  Linnaeus aucli in den 
Sinn n ahm , eine neue Methode in Hinsicht aller G ew achse 
zu gr t inden , nachdem  er die Stamina und Pistillen so lange 
angesehen bis er gefunden, dass sie nicht minder verschieden- 
a r t ig  als die P e ta la  und die w’esentlichsten Bestandtheile  der  
Bliithe seien. Aber mit Schluss des Jah res  r ttckte der  da-  
malige B ib l io thekar , Georg  W a l l i n ,  mit einer philologischen 
D isputation: de Nuptiis A rborum  h e r v o r ,  und da Linnaeus 
nicht Gelegenheit  fand zu opponiren ,  schrieb er  einige Bogen 
iiber den eigentlichen Zusam m enhang des Geschlechtes der  
Pflauzen in botanischem Sinne, und gab das Manuscript dem 
Doctor Celsius, von dem es w e ite r  in die H&nde des Professors
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Olof R udbeck kam  und ilim so gefiel, dass e r  wiinschle, den 
jungen  Mann, der  es enlworfen ,  kennen zu lernen.

Im J a h re  1730 erh ie l t  d e r  hochbejahrte  Olof Rudbeck 
Freiheit ,  seine otfentlichen Vorlesungen aufzugeben, wenn er 
nur einen Vicarius hielte D er  V ice-Adjunct P reu tz  w ard  
zuerst berufen, die Lectionen im G arten  zu ha l ten ,  a ber bei 
R udbeck’s Untersuchung konnte er nicht bes tehen ; d a h e r  w ard  
Linnaeus vo rg e lad en ,  von der  F acu l ta t  exam inirt  und mit 
A pprobation  angenom m en; obgleich Professor R oberg  es fiir 
g e w a g t  an s a l i , einen noch n ich t d re ijahrigen  Studenten  zum 
Docens zu m achen ,  j a  ihm offentliche Vorlesungen zu iiber- 
lassen. W eil  ab e r  kein anderer  zu haben w a r ,  blieb es 
dabei,  dass Linnaeus im G arten  lesen sollte, und er  fing d ah e r  
im F riih jahr  1730 seine offentlichen botanischen Lectionen 
vor einer Menge Colleganten bei botanischen Excursionen an, 
und R udbeck  nahm ihn ais Inform ator  seiner K inder aus der  
zweiten E h e  in sein Haus. Linnaeus liess nun den ganzen 
G ar ten  andern ,  verschaffte sich aus andern  G arten  und vora 
Lande die seltensten Blumen und Pflanzen und pflanzte sie 
nach e igener  Methode. Im vorhergehenden  J a h re  w a r  die 
G ar tners te l le  er led ig t gew esen ,  und Linnaeus h a t te  sie auf 
Professor  R o b e rg ’s A nra then  gesucht,  aber  P rofessor Rudbeck 
schlug es ab und sag te ,  er  h a t te  Grosseres mit Linnaeus im 
Sinne, welches diesen nicht wenig verdross; nun aber  konnte 
er als  Docens dem neuen G ar tn e r  befeh len ,  der  seinen An- 
ordnungen im G arten  nachkom m en niusste.

Linnaeus fing a n ,  botanische Excursionen in Priva t-  
Collegien anzustellen und e rh ie l t  eine Menge Colleganten, 
deren  Beihiilfe ihm Kleider verschaffte. E r  hat te  je tz t  auch 
G eleg en h e i t ,  P rofessor  R udbeck’s schone Bibliothek in der  
Botanik zu benutzen und seine unvergleichlich prach tig  ge- 
z e ic h e te n . Sehwedischen Vogel ununterbrochen durchzugehen. ' 
Nun w urden  die T ag e  zur A rbe it  mit den Discipeln angew and t  
und die N ach te  zur Ausarbeitung des neuen Systems und der  
Reformation, welche Linnaeus in der  B otan ik  begonnen. Auch 
fing er  a n ,  seine Bibliotheca B o tan ica ,  seine Classes P lan ta -  
ru m ,  seine Critica Botanica und seine G enera  P lan taru in  zu 
sch re iben ,  so dass er keine Minute v e r s c h le u d e r te , so lange 
er  in U psala  sich aufhielt.

1731. D er Adjunctus M ediciuae,  Doctor  R osen ,  w ar  
kiirzlich von seiner auslandischen Reise zuruck gekommen, 
wo e r  sich in der  Anatom ie und P rax is  habil gem ach t h a t te ;  
und d a  kein Practicus in Upsala w a r ,  w ard  er von alien 
angenommen. E r  ubernahm sogleich den andern  T h e i l ,  d e r  
zu R udbeck’s P rofessur g e h o r te ,  die A natom ie publice zu 
lesen. R udbeck ’s 70 J a h r e  gaben  ihm Hoffnung, bald  sein
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Nachfolger w erden  zu konnen, und es w ar  kein s ta rk e r  Mit- 
bew e rb e r  zu verm u then ,  wenn nicht L innaeus m ittlerweile  
em porkom m en dtirfte. Dieser suchte ebenfalls die Botanik 
publice lesen zu dtlrfen , welche Rudbeck dem Rosćn niclit 
an v e r trauen  k o n n te ,  d e r  sich n icht d a ra u f  geleg t  hatte.  
Rosen suchte den Linnaeus zu verm ogen ,  selbst von deno i

Lectionen abzustehen, welches dieser auch gethan  hat te ,  wenn 
R udbeck es zugelassen. Die Folgę w a r ,  dass L innaeus,  ais 
er  kaum die Arm uth Uberwunden, sogleich dem Neide anheim 
tiel, dessen Spiele hier zu entwickeln eben so weit lauftig  ais 
unniitz w are .  Mit einem W o r te ,  die ungetreue F rau  des 
B iblio thekar  Norrelius h ie lt sich je tz t  . in R udbeck ’s Hause 
auf, durch welche L innaeus bei seiner Patron in  verhass t  ge- 
m acht w u rd e ,  so dass er seines Bleibens dor t  nicht langer 
sah. Und da  Rudbeck oft von den seltsamen Phanomenen 
und Ptlanzen e rzah lte ,  die er auf  seiner Lapplandischen Reise 
gesehen, so ha t te  Linnaeus eine grosse Neigung gefasst, diese 
L ande r  zu besuchen. D er Secre ta ir  bei der  W issenschafts- 
Socie tat in U p sa la ,  Magister A ndreas Celsius, d rang  darauf, 
dass Linnaeus nach Lapp land  reisen so ll te ,  um so m e h r ,  da 
es Koniglicher Befeht se i,  einen aus der  S ocie ta t dahin zu 
senden, w eshalb  auch in der  Socie tat beschlossen w ard ,  dass 
Linnaeus das nachste  Ja l i r  reisen sollte. Linnaeus nahm  
daher  mit Schluss des J a h re s  Abschied von der  Rudbeck- 
schen Condition und reiste  hinunter nach seinem G eburtso r t  
in Smaland.

8. Der Reisende im Vaterlande.
1732 reiste Linnaeus einige T age  nach L u n d ,  um des 

S tobaus Mineraliensammlung zu sehen, da  e r  die Kenntniss 
ir. diesem Theile  der  N atu r  noch bei sich vermisste. Docli 
da die Sammlung meistens aus Yerste inerungen  bestand, fand 
er hier seine R echnung nicht,  sondern begab  sich nach einem 
kurzeń  Yerzuge in Lund nach U psala  zu ru c k ,  von wo er 
den 13. Mai nach Lapp land  re is te ,  zu P fe rd e ,  ohne Impedi- 
m ente und bloss, wie man geht und steht. Ais er in Anger- 
manland von der L andstrasse  a b ,  nach der  hohen G ro t te  im 
S ku labe rge ,  begleitet von 2 B auern ,  g ing ,  w a re  er auf  cin 
H a a r  ungliicklich gew o rd en ;  denn der  B au er ,  w e lcher  vor 
ihm h inau fk le t te r te ,  riss ein Felsenstiick los, welches gerade  
au f  der  S telle  n iedersch lug , wo L innaeus ges tanden  haben 
wiirde, wenn er nicht eine H andw endung  vorher  seinen Schritt  
nach dem Schritte  des ande rn  Bauern  v e ra n d e r t  hat te .  Von 
Umea ging Linnaeus den Fluss h inauf nach L yckse le ;  da  
abe r  die Friłhlingsfluth anting allzu s ta rk  zu kommen, musste
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er /.u Fusse w andern , durch • W alder und Moraste, \vo das 
Eis unter dem W asser la g ,  und machte endlich Halt bei 
Olycksmyra, weil das Land um diese Zeit unmoglich bereist 
werden konnte. Deshalb musste er zuriick durch den Umea- 
fluss nach Umea, von wo er sich nach Pitea und Lulea ver- 
liigte, w o er den Bergmeister Swanberg zur Begleitung er- 
hielt, welcher nach Kjuriware hinwollte. Man segelte also 
auf dem Luleafluss, Harris vorbei, nach Jockmock und setzte 
von da die Reise nach Quickjock fort, auf welcher Reise der 
Bergmeister Swanberg, welcher YergnOgeu an der Unter- 
haltung seines Begleiters fand, sich erbot, ilin in kurzer Zeit 
die Probirkunst zu lehren, wenn er auf der Riickreise Calix 
besuchen wollte. Yon Quickjock erhielt Linnaeus durch Ver- 
anstaltung der Pastorin Grot einen Dolmetscher, worauf er 
die Spitzberge bei W alliw are hinanstieg, wo er die Mitter- 
nachtssonne (Solem inocciduum) sahe und auf den Gebirgen 
eine nene W elt von Pflanzen, die er mit der Oeconomie und 
den Sitten der Lapplander, nebst andern Merkwiirdigkeiten 
genau beschrieb. Er setzte darauf die Reise ttber den ganzen 
Gebirgsriicken fort, immer zu Fuss, bis er in die Norwegische 
Finmark hinunter kam, an das nordliche Meer, bei dem Torr- 
fjord, wo er nach Sallerdn oder Helleron hinaussegelte, doch 
vor V\ ind und W ogen nicht weiter ais bis Rorstads Kirche 
kommen konnte. Auf der Riickreise, da er eines Tages an 
der Nordseite der Gebirge hinansteigt, um Pflanzen und 
Steine zu suchen, schiesst ein See-Finne nach ihm, trifl't 
aber nicht, sondern macht sich aus dem Staube, ais Linnaeus 
den Hirschfanger zieht. Von hier verfUgte sich Linnaeus 
nach einigen Ruhetagen wieder iiber die Spitzberge zuriick, 
nimmt aber seinen W  eg mehr nordwarts nach der Seite von 
Kaitom und kommt wieder herab ilber den Luleastrom. Unter- 
weges, da er sich ein Floss gemacht h a t te ,  um durch den 
Purkijaur-See mitten in der Nacht nach Purkijaur iiberzu- 
segeln, w ar er wieder in Lebensgefahr; denn der Nebel 
benahm ihm die Aussicht, und W ind und Strom wirkten zii- 
sammen, ihn .seitwarts zu ziehen, so dass er mit genauester 
Noth dem Strudel entging. Ais er nach Lulea zurttckgekom- 
men w ar, lernte er von dem Bergmeister Swanberg in Calix 
in 2 Tagen und einer Nacht die Probirkunst und ruhete sich 
nach einer so starken und langwierigen Abmattung bei dem 
Haradshdfding Hoijer. Die Reise wurde durch Tornea fort- 
gesetzt, und Linnaeus wollte nach den Tornea-Alpen, aber 
inzwischen kam ihm der W inter in den W urf ,  dass er 
umkehren musste, da er denn den ostlichen Strandweg 
zuriickreiste durch Kemi, Ulea, Carleby , W a sa ,  Bjorneborg 
nach Abo.
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Solus hyperboreas glacies Tanaimque nivalem 
Arvaque rhiphaeis numquam viduata pruinis 
Lustrabat. Virg.

Einsara schritt er auf nordischem Eis und besclineietem Flusse,
Da, wo der ewige Reif niemals von den Fluren verschwindet.

M ennander,  hernach  Biscliof in Abo und zuletzt Evz- 
bischof in Upsala, w a r  dam als  S tudent und ha l f  dem Linnaeus 
mit Geld aus, weil dieser ihm die N aturgesch ich te  las. Nach 
ach ttag igem  Aufenthalte  in Abo begab . sich Linnaeus tiber 
die 'I 'ra jecte nach A la n d ,  Grisselhamn und Upsala. Der- 
ges ta l t  w a r  e r  in diesem J a h re  Uber 1000 Meilen gereist,  
und als er  heimgekom men w ar ,  iibergab er der  Wissenschafts- 
Socie tat seinen Reisebericht und erhie lt  ihre  Billigung, wie 
auch 112 T h a le r  Silbermiinze, w elche  ihm die Reise gekostet.

Gleich h ie rauf  suchte Linnaeus ein Stipendium, die W re -  
dianischen Ueberschussmitte l genann t,  das er auch erhie lt ,  
besonders durch Professor  W a l r a v e ’s gunstige Y erm itte lung , 
w odurch  er fiir das e rs te  J a h r  30 P la ten  (10  R e ichstha ler)  
genoss, w eiter lnn  ab e r  n ichts;  und sobald er  auf  Reisen ge- 
gangen w'ar, ging e r ,  au f  B e tr ieb  seiner Feinde, des Stipen- 
diums wieder  verlustig.

1733 fiel es dem Linnaeus ein, ein Collegium Uber die 
P rob irkuns t  zu h a l te n ,  w elche zuvor bei d ieser  Akadem ie 
nicht getrieben  w orden  w a r ,  w o er einen je d e n  die P ro b ir 
kunst  lur 2 P la ten  leh rte ,  w odurch  er eine Menge Colleganten 
erhielt.

Rosen w u rd e  im m er aufinerksam er au f  den s teigenden 
L innaeus,  den er fUr einen imm er gefahrl icher  w erdenden  
Nebenbuhler  ansah ,  darum  begeh r te  e r  von ihm seine bota- 
nischen Manuscripte zu le ih e n ,  das L iebste ,  was Linnaeus 
dam als besass; und da dies nicht durch Lockungen zu erreichen 
w a r ,  w a rd  es durch Drohungen erzwungen  und ein Theil 
w irk lich  uberliefert.  Da aber  Linnaeus e r fu h r ,  dass eine 
Abschrift davon genom men w urde ,  verm ochte keine Drohung 
rrrehr, die andern  Theile  zu erpressen. Rosen h a t te  mittler-  
weile einen jungen  M agister  Gottschalk  Valerius zum Eleven 
angenom m en,  dem e r  nun bald  ein J a h r  die Medicin vor- 
ge tragen . J e tz t  w a rd  in Lund eine Adjunctur  bei der  medi- 
cinischen F a c u l ta t  e ingerichtet,  w elche Linnaeus, mit P rotessor 
R udbeck ’s rUhmlicher Em pfeh lung , suchte. Nun w ar  Rosen 
derzeit  Brunnenarzt zu W ilsb e rg ,  und der  Canzler  zu Lund, 
G ra f  C a r l  G y llenborg ,  w a r  Brunnengast daselbst. D ahe r  
konnte  Linnaeus in keine Vergleichung mit Valerius kom m en, 
der  auch die A djunctur erhielt.

A m  Schlusse des J a h re s  re is te  L innaeus in die Berg- 
w e r k e ,  besah N orberg ,  Bispberg, A fw estad ,  G arpenberg ,  die
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StahlhUtten und die S tad t  F ah lun  mit d e r  Grube. Ais er in 
Fah lun  w a r ,  trug  ihm d e r  L andshauptm ann R euterholm  an, 
eine Reise durch D alekar l ien  auf  seine Kosten zu m achen, 
welches Linnaeus zusag te ,  es aber  fur eine Sache h ie l t ,  die 
bloss in den W ind  gesprochen sei.

1731. Da Doctor Rosen mit des Erzbischofs Schwester-  
toch te r  ve rhe ira the t  w a r ,  ha t te  e r  sich eine V erordnung vom 
Canzler  Cronhjelm au s g e w irk t ,  dass bei der  A kadem ie zu 
Upsala  nie ein Docens in der  Medicin zum Nachtheil des 
Ądjuncts angenommen w erden  soll te ,  w odurch dem Linnaeus 
die Hande gebunden w u rd e n ,  der  niclits ais  dies zu seinem 
U n terha lte  b a t te ,  so dass Rosen sich Uberzeugt h ie l t ,  dass 
Linnaeus to ta l geschlagen sein wurde.

A b er  die nachste  W oche  kam en Briefe und W echsel 
vom Landshofding R eu te rho lm  zur Fortse tzung  d e r  Reise 
durch D alekarlien  an, wo denn Linnaeus sogleich fertig  w a r  
und in Fahlun  sieben muntere Jiinglinge mit sich nahm, 
nam lich  Nasman, C lew berg ,  Fah ls ted t ,  Sohlberg ,  Emporelius, 
H edenblad und Sandel. Mit diesem Gefolge reiste er durch 
O st-D alekarlien  und die Gebirge bis zu der  Kupfergrube 
R oras in N orw egen  und von do r t  w ieder  iiber das Gebirge 
durch W est-D alekar l ien  nach Fahlun , wo er dem Landshofding 
sein Tagebuch uber a l les ,  w as  er au f  der  Reise beobachtet 
hatfe, iiberreichte.

[Hier folgt dann der  bereits im Ja h rg .  1869 S. 412  vorw eg 
genom mene Passus uber  „Johan  Browalliusu und die Yerlobung 
unseres Helden mit der  a l tes ten  T o c h te r  des S tadt-Physicus 
Moraeus in Fahlun. Dann folgt der Ausflug ins Ausland.l

9. Der Reisende im Auslande.
1735 um N eu jahr  t r a t  Linnaeus seine Reise ins Ausland 

an in Gesellschal't des Studiosus Medicinae Claes Sohlberg. 
Sein treuer  K am erad  Artedi w a r  kurz  vo rher  von U psala  
nach England  abgegungen. E r  besuchte seinen Geburtsort 
und fand seine M utter nicht inehr, welche im vorigen J a h re  
am 6. Junius in ihrem  45. J a h r e  entschlafen w ar .  Die Reise 
ging durch Hels ingborg nach H els ingor,  vou wo er ilber 
T ravem iinde und Liibeck nach H am burg  ab seg e l te ,  wo ihm 
von deni Licentiaten S p rekelsen ,  dem Professor Kohl und 
D octor  Jan itsch  viel Hoilichkeit erzeigt wurde. E r  vergniigte 
sich h ie r ,  die schonen G ar ten  zu besehen und was sonst 
m erkw iird ig  w a r ,  w ie auch unter andern  Sachen das Museum 
des B urgerm eiste rs  Anderson und dessen Bruders  H y d ra  mit 
/ Kopfen. E r  w ar  der  ers te ,  welcher sab , dass dieses Mirakel 
nicht der  N a tu r ,  sondern d e r  Kunst angehorte ,  und wie dies
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bekannt wurde, w ar man der Meinung, dass der unertragliche 
Preis, welcber auf ein solches W underwerk gesetzt war, 
bald in Nichts zerfallen wtirde; w'eshalb Linnaeus seine Ab- 
reise beschleunigen musste, urn der Rache der Gebriider 
Anderson zu entgehen. Er ging daher in Altona zu Schiffe 
auf Amsterdam und war auf der Reise in der grossten Gefahr 
zur See.

In Amsterdam hielt er sich etw7a 8 Tage auf, um die 
P rach t ,  worauf bier grosse Unkosten verwendet w aren , zu 
seben, worauf er zu W asser nach H arderw yk reiste, wo er 
tentirt und examinirt ward, de nova hypothesi febrium inter- 
mittentium disputirte und den 13./24. Junius promovirte. Nun- 
mehr w ar sein Geld alle, dessen Summe, als er aus Schweden 
ging, 600 Thaler Kupfermiiuze gewesen. Daher schloss sich 
Linnaeus an Claes Sohlberg an , weil er seinen Sehwieger- 
vater, dessen Denkungsart ihm bekannt war, nicht beschweren 
wollte. Die Reise ging von Harderwyk nach Amsterdam, 
wo Linnaeus den Professor der Botanik Burmann besuchte, 
hernach Uber Harlem nach Leyden, wo Linnaeus den Garten 
und den Professor van Royen sail.

Johann Friedrich Gronovius, Doctor Medicinae, war der 
Wissbegierigste, den Linnaeus in Holland fand. Diesen be
suchte Linnaeus, Gronovius- besuchte ihn w'ieder, sah sein 
Systema Naturae in der Handschrift mit grosser Verwunde- 
rung, erbot sich, dasselbe auf seine Kosten auflegen zu lassen, 
und der Druck wurde angefangen Auf Gronovius Zureden 
besuchte Linnaeus den grossen Boerhave und erhielt nach 
achttagiger Ansuchung Erlaubniss, zu ihm zu kommen. Boer
have zeigte seinen Garten ausserhalb Leyden mit allerhand 
Bitumen, welche das Clima vertragen konnten, und Linnaeus 
entfaltete seine Einsichl in der Botanik und der L itterai-  
geschichte dieser Wissenschalt. Boerhave rieth ihm daher, 
keinesweges Holland je tz t  gleich zu verlassen, wie er vor- 
ha tte , sondern sich lieber in Holland niederzulassen und zu 
leben. Da aber Linnaeus dessen ungeachtet bei dem Vor- 
satze blieb, Uber Amsterdam nach Schweden zurUckzugehen, 
bat er ihn, Burmann in Amsterdam zu grUssen. Den Tag 
darauf kam Linnaeus zu Burmann, welcher ihm ein prftchtiges 
Zimmer, Aufwartung und Kost an seinem eigenen Tische an- 
b o t ,  und Linnaeus nahm diese gute Gelegenheit bis au( das 
niichstkommende Jalir an. Mittlerweile gab Linnaeus seine 
Fundamenta Botanica und seine Bibliothek in Amsterdam 
heraus, ergdtzte sich an Burmann’s Arbeit Uber die Ceylon- 
schen Pflanzen und besuchte fleissig den medicinischen Garten
in Amsterdam.

Linnaeus hatte kaum einige Monate diese Gelegenheit
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bei Burmann bemitzt, ais der reiehe Banquier Georg Clifford 
I. U. Dr. ihn besuchte und ihn einlud, seinen praehtigen Garten 
zu Harteeamp zu sehen, da er denn Burmann tiberredete 
ihm den Linnaeus zu uberlassen, den ihm Boerhave wegen 
seiner grossen Einsicht in der Botanik empfohlen. Also blieb 
Linaaeus bei Clifford, wo er leben konnte wie ein Prinz, alle 
Pilanzen verschreiben durfte , die im Garten mangelten, und 
die Bucher kaufen, die in der Bibliothek fehlten. E r  war 
auch nun im Stande, in der Botanik fortzuarbeiten, da er 
alle Gelegenheit hatte , die er nur wtinschen konnte. E r  
arbeitete auch 1 ag und Nacht darin und suchte allererst 
seine Flora Lapponica unter die Presse zu bringen, welche 
auch in Amsterdam gedruckt wurde durch Beforderung einer 
dasigen Gesellschaft, die mit Burmann verbunden war und 
welche Linnaeus oft besuchte.

Inzwischen kam Artedi von London und traf den Lin
naeus in Leyden, gerade an einem Tage, wo dieser dorthin 
gereist war. Er klagte, dass sein Geld in London ausgegangen 
sei, dass er neue Kleider haben miisste und zu Buchern, zur 
Promotion und Riickreise Geld gebrauche, aber zu alle diesem 
keinen Zugang wisse. Linnaeus trostete ihn, er sei je tz t  nicht 
in Upsala unter Zwang und Verfolgung, und er wolle es so 
einrichten, dass alles gut werden sollte. Albert Seba der 
deutsche Apotheker in Amsterdam, liatte kurz vorher Lin
naeus Beihiilfe zur Ausarbeitung des dritten Theils seines 
1 hesaurus verlangt. Aber Linnaeus, der eben zu Clifford 
gekommen w ar ,  konnte dies Anerbieten nicht annehmen 
ausserdem handelte der dritte The il ,  welcher nun gedruckt 
werden sollte, von den Fisehen, welche Linnaeus am wenig- 
sten geliebt hatte. Darum nahm er den Artedi mit sicli nach 
Amsterdam und empfahl ihn bei Seba als den grdssten Ich- 
thyologen. Artedi iibernahm die Arbeit gegen Zusicherung 
einer anstandigen Vergeltung und befand sich wohl in Am
sterdam; verfertigte auch die Arbeit, so dass nur nocli 6 F’ische 
zuriick w aren, als er des Abends, da er von Seba nach Hause 
ging, in die Gracht fiel und jammerlich ertrank. Sobald 
Linnaeus dieses erfahren, fuhr er nach Amsterdam und suchte 
Artedi s Manuscripte in der Ichthyologie zu retten. Da aber 
der W irth  eine Rechnung von mehr als 200 Gulden machte 
suchte Linnaeus den Seba zu vermogen, die Manuscripte ein- 
zulosen, doch dieser gab bloss 50 Gulden zum Begrabniss, 
weswegen Linnaeus Clifford vermochte, die Handschriften zu 
losen, die er weiterhin in Ordnung brachte.

1736 reiste Linnaeus auf Herrn Clifford’s Kosten nach 
England, wo er nicht allein die Garten in Chelsea und Oxford 
besah, sondern sich auch daraus die meisten seltenen Pflanzen
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verschaffte,  welche eingekomm en und noch unbeschrieben 
w aren ,  sieli auch mit den dortigen G elehrten  bekann t machte. 
In Oxford w ard  Linnaeus freundlicii aufgenommen von Doctor 
S h a w ,  der in der  B arbare i  gere is t  w a r  und sicli filr einen 
Schuler des Linnaeus an sah .  weil er mit so vielem Ver- 
gniigen sein System gelesen. D er ge leh r te  Botanist Dillenius 
begegnete dem Linnaeus anfangs hohnisch, da  e r  dessen G e
n e r a ,  die er lialb gedruckt aus Holland erha lten  h a t te ,  als 
gegen sich geschrieben m ein te ; in der F olge  ab e r  hielt er  ibn 
einen ganzen Monat bei sich zurttck, obne ibn eine Stunde 
des Tages in Rube zu lassen ,  und entliess ibn endlich mit 
T b ranen  und Kiissen, nacbdem  er ihm v o r h e r ,  bei ihm zu 
leben und zu ste iben, d a  sein P ro fesso rgehalt  hinlanglich fiir 
beide sei, angebo ten ,  so wie auch den S h era rdbchen  Pinax.

Linnaeus kttm nach Holland zuriick und bere icherte  
Clifford’s G arten  mit vielen lebenden Pflanzen und sein H e r 
barium durch viele getrocknete  Specimina. Seine G enera  
P lan ta rum  w urden  nun mit allem FJeisse in Leyden gedruck t,  
und Linnaeus w a rd  am 3. O ctober  zum Mitglied der Kaiser- 
lichen A kadem ie  der  W issenschaften , unter dem Namen Dio- 
scorides der  Z w eite ,  ernannt.

B oe rhave  suclite den Linnaeus zu iiberreden, au f  offent- 
liche Kosten nach dem V orgebirge der guten Hoffnung und 
von dor t  nach den Colonien von A m erika zu gehen, um den 
holiandiscben G arten  allerlei seltene und besondere G ew achse 
zu verscbaffen, da er denn bew irken  w o l l te ,  dass Linnaeus 
nicht allein Reisegeld, sondern auch bei seiner Riickkunft die 
Vollm acht als w irklicher Professor erhielle. A ber Linnaeus 
lehnte  das A nerb ie ten  ab un ter  dem V orw ande , er  konne die 
w arm en  Himmelsstricbe nicht vertragen , da  er in den kalten 
aufgewachseu se i,  obgleich er and re  Griinde h a t te ,  namlich 
dass er zu Hause verlobt war.

1737. Linnaeus ha t te  m ittlerweile  Clifford’s ansehnliches 
H erbarium  in O rdnung geb racb t,  auch die Pflanzen im Garten  
v e rm e h r t  und geordnet. Nun blieb noch iibrig , da  Clifford 
ihm nicht allein jah rl ich  ansebnliche Geldsummen gegeben, 
sondern ibn auch g e n a h r t  und wie seinen eiguen Sohn ge- 
halten  hatte,  dass Linnaeus das grosse YVerk: Hortus Cliffor- 
tianus angriff' und es nicht allein ausarbe ite te  und schrieb, 
sondern selbst die Correcturen durcbsah ,  und dies ailes in 
3/ j  Ja b re n ,  welches ein andre r  nicht in m ehre ren  J a h re n  nach- 
macben wiirde. A u sse rd e m , w ah ren d  er den Hortus Cliffor- 
tianus ausarbeite te ,  belustigte e r ,  wenn er von dieser A rbeit  
ermiidet w ar ,  sich mit der  Critica Botanica, die e r  in Leyden 
d rucken  liess. A ber  von a l le r  dieser A rbeit  w ard  er auch 
im Herbst des J a h re s  so ausgem ergelt ,  dass er die Hollandische
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Luf t  n i ch t  m e h r  v e r t r a g e n  k o n n t e ,  obgl ei ch  e r  so be hag l i ch  
l e b t e ,  w ie  es  ein S t e r b l i c h e r  w i lnschen m a g ;  denn e r  re i s t e  
nacli  L e y d e n  he r e in ,  um  B o e rh a v e  zu h o r e n ,  w e n n  es  i hm 
b e l i eb t e ,  k o nn t e  du rch  A m s t e r d a m s  G as sen  mi t  2  P a a r  
P f e r de n  f ah ren ,  sich in A m s t e r d a m  au fha l t en ,  soba ld e r  wol l t e ,  
zu H a r t e c o m p  in de m  schonen  G a r t e n  w o hn en ,  w en n  e r  Ve r -  
gni igen f and,  und h a t t e  do r t  a l l e  A u f w a r t u n g  von Koch  und 
Bedi en t en  und  k on n t e  d i e j en igen ,  die ihn b e s u c h t e n , m i t  der  
g l a n z e n d s t e n  B e w i r t h u n g  j e d e r z e i t  au fnehmen .  A is  nun  Cli f
ford sali , dass  L in nae us  i hn  ve r l a s s en  w o l l t e ,  m a c h t e  e r  ihm 
das  A n e rb i e t e n ,  zu b l e iben ,  au f  seine Kost en  in L e y d e n  zu 
l eben  und B o e r h a v e  zu ho re n ,  w a n n  e r  Lus t  h a t t e ,  und sich 
n i ch t  von i hm zu t r e n n e n ,  bis die bo t an i s ch e  P ro fe s su r  in 
U t r e c h t  du rch  des  a l t en  Se r r u r i e r ' s  Tod  e r l e d ig t  w t t rd e  da  
denn L innaeus  de r s e lbe n  s i cher  sein ko nn e ;  bis dahin  wo l l e  
Cli fford i hm G e h a l t  geben .  A b e r  u n g ea c h t e t  a l l e r  Erbietuno-en 
u n g e a c h t e t  al les  W o h l l e b e n s  und a l l e r  E h r e ,  w e l che  Linnaeus  
g e n o s s ,  da  a l l e  Bo t a n i ke r  ilin w ie  ein kleines O r a k e l  auf-  
suc h t en ,  nahrn e r  Absch icd  von Cl i fford;  denn  e r  sab  w oh l  
da s s  er  n i ch t  im S t a n d e  sei ,  in e iner  so e r w u n s c h t e n  Ge legen -  
he i t  da s  s t a r k e  A rbe i t e n  zu un te r la ss en .  A u s s e rd e m  verlan°- te  
ihn  na ch  H a u s e ,  und  das  Ho l l and i s che  C l ima  ist fur einen 
S c h w e d e n  au f  d ie  L a n g e  n ich t  gesund

L innaeus  s ag t e  Cli fford V a l e t ,  um nach  Pa r i s  zu reisen.  
E r  k a m  du rch  L e y d e n  und em pf ah l  sich auch  h i e r  seinen 
F r e u n d e n  und Be ka nn t e n .  P ro f e s so r  van  R o ye n  w a r  best t i rz t  
da s s  L in naeus  das  L an d  ve r l as sen  wo l l t e ,  und hot  ihm a l le  
e r d e n k h c h e  V o r t he i l e  an,  w enn  e r  nu r  noch  ein ha lbe s  J a h r  
bei ihm bleiben w o l l t e ,  um den ak a d e m is c h e n  G a r t e n  mi t  
1 iu O rd n u n g  zu b r i ngen und ihm bei d e r  Ausa rbe i t u rm  
desselben  behUltl ich zu sein,  auch  i hm se ine  F u n d a m e n t a  Bo” 
t an i ca  zu de m o n s t r i r e n ,  w o d u r c h  se ine  G ru u d sa t z e  bei  e iner  
so g l a n ze nd en  A k a d e m i e  offent l ich v e r b r e i t e t  und d i e  Lin- 
nae i s chen  N a m e n ,  w e l c h e  er  im I l o r t u s  Cl i f for t ianus und 
seinen an d e rn  Schr i f ten  g eg eb en ,  in e i nem so beiUhmlen 
G a r t e n  eingef i i l i r t  w e r d e n  w urden .  L innaeus  ents ehloss  sich 
und  bl icb da ,  wel ches  Clifford unend l i ch  sc l imerz t e ,  sof ern  e r  
ihm doch  so g ros se  V or the i l e  ge bo t en  ha t t e .  L innaeus  such t e  
sich bei Cli fford zu entsc l i uld igen,  dass  e r  aus  ke in e r  a nde rn  
U r s a c h e  g e b l i e b e n ,  als um sich und seinen w i i rd igen  H e r r n  
Clifford zu ehren .  D e r  L e y d e n ’sche  G a r t e n  w a r  nach  Boer-  
h a v e ’s Me thode  e inge r i c l i t e t ,  w e l c h e  P ro fe s so r  van R o y e n  
ganz l i ch  um zuw er f en  und die L inn ae i s ch e  anzune l imen  be- 
sc l lossen h a t t e ;  ab e r  L innaeus  kon n t e  n ich t  z u ge be n ,  dass  
der j en ige  g e k r a n k t  w i l rde ,  de r  ihm soviel  G u te s  ge than ,  son- 
de rn  d a  B o e r h a v e ’s Me t ho de  n icht  be s t ehen  k o n n t e ,  h a l f  e r
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van  Royen eine eigene auszuarbeiten. Die Pflanzen in Leyden 
w urden  nun von Linnaeus und van Royen gem ustert .  Sie 
e rh ie lten  neue Nam en und w urden  au fgeste l lt ,  unct Linnaeus 
gew ann  van Royen 's  ganzliches V ertrauen .  E r  w ar  inzwischen 
fast je d en  T a g  bei seinem Gronovius und ha l f  ilim bei seiner 
F lo ra  Virginica, die beinahe zu gleicher Zei t  mit dem Hortus 
Leydensis  l ie rau sk am , welche beide die Limaaeischen Namen 
u n d - G rundsatze  angenommen bat ten .  A ber  dam it auch die 
N ach te  nicht ungenutzt vers tre ichen  so ll ten ,  gab  Linnaeus 
liier seine Classes P lan ta ru m  und seines verstorbenen Kame- 
raden A rted i  Ichthyologie in 5 Theilen  h e raus ,  zugleich Co- 
ro llarium  Generum und Methodum Sexualem.

1738 w a r  das Am t eines Medicus Ordinarius in Surinam 
v a c a n t ;  B oe rhave  soll te  es besetzen und suchte Linnaeus 
dah in  zu b r ingen ,  indem er ihm v o rs te l l te ,  dass sein Vor- 
g a n g e r ,  ais der einzige A rz t  d ase lb s t ,  innerhalb  5 Ja b re n  
einige Tonnen Goldes erw orben  h a t t e ;  und w as fur berr liche 
Pflanzen nicht in einem so schónen Klima gefunden wiirden? 
Da abe r  Linnaeus sich zurtickzog, trug  ihm Boerhave auf, 
einen ande rn  vorzusch lagen , weil keiner  m it den jungen  
A erz ten ,  die zugleich Kenntnisse in der  N aturgesch ich te  be- 
sassen, besser bekann t w ar.  E r  empfahl also Johann  Bartsch 
aus K on igsbe rg ,  seinen ge treuen  F reund ,  der  von ihm nicht 
allein die Botanik, sondern auch besonders die Inseelenkunde 
e r le rn t  hat te .  Dieser w a rd  sogleich angenommen und reiste 
dasselbe J a h r  nach Surinam ab , aber  zu seinem Ungluck.

W a h re n d  L innaeus in Leyden  sich au fh ie l t ,  w a r  ein 
Klubb eingerichtet,  dessen M itglieder w aren :  Doctor J. Fr.  G ro 
novius, Doctor  van S wieten ,  Doctor L innaeus;  Joh. Lawson, 
ein g e leh r te r  S c h o t te ,  der viel gereist  w a r ,  des Linnaeus 
besonderer F reund ,  und der  ihn oft f rag te ,  ob er auch Geld 
brauehe?  und wenn er a n tw o r te te :  nein! zog er  6 0 ,  80, 
100 Gulden heraus und gab sie dem L innaeus,  indem er 
sagte, e r  beha l te  se lbst noch genug. E r  besass viel V erstand  
und l iebte den Linnaeus und Gronovius iiber die M aassen; 
Lieberkiibn, ein g rosser ,  g rober Preusse, der  unverg le icb liche 
Mikroskope h a t te ;  Joh. K ra m e r ,  ein lieder l icher ,  ze rlum pter  
Deutscher,  ein Genie sonder Gleichen, alles zu behalten ,  w as  
er ljesen h o r te ,  der  auch Studiosus in alien F acu l ta ten  w a r ;  
w ie auch Joh. B a r tsch ,  ein s c h lan k e r ,  h iibscher, m unte rer ,  
g e leh r te r  und s it t l icher  Jtingling. W e n n  diese m it e inander 
zusammen k am en ,  lag  es d e m ,  der  W i i th  w a r ,  o b ,  e tw as  
aus seinem Fuchę zu dem onstr iren ,  z. B. Gronovius in der  
B o ta n ik ,  van  Swieten in der P ra x is ,  Linnaeus in der  N a tu r 
geschichte,  Lawson in der  Gesehichte und den Antiquitiiten,
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Lieberkiihn fiber mikroskopische, K ram er  ttber chemische und 
B artsch  fiber physikalische Gegenstande.

E h e  Linnaeus von Leyden Abschied n ahm , w a r  schon 
der k ra n k e  B oerhave von seiner Brustwassersucht,  au f  w e le h e  
eine s ta rk e  Engbrfistigkeit fo lg te , so selir ergriffen ,  dass 
er nicht m ehr  im B ette  liegen ko n n te ,  sondern  aufsitzen 
m uss te ,  h a t te  auch lange vorher ve rbo ten ,  jem and  zu ihm 
einzulassen. Linnaeus w ar  auch d e r  einzige, w elcher  hinein 
kom m en d u r f te ,  um seines grossen L ehrers  Hand zu kiissen 
m it einem betrfibten: Vale! da  denn d e r  schwache Greis noch 
soviet K ra f t  in seiner H and  h a t te ,  dass e r  des Linnaeus Hand 
zu seinem Munde fiihrte und sie auch kiisste,  indem er 
sa g te :  „Ich habe meine Zei t  und meine J a h re  g e le b t ,  auch 
g e th a n ,  was ich verm ocht und gekonn t habe. G ott e rha l te  
D ich ,  dem dies alles noch bevorsteht.  W a s  die W e l t  von 
mir v e r la n g le ,  ha t  sie e rh a l len ,  aber  sie verlang t noch weit 
m ehr von Dir. Lebe w o h l ,  mein lieber Linnaeus!u Die 
T h ra n en  ges ta t te ten  nicht m e h r ,  und als Linnaeus in seine 
W ohnung  zui iickgekommen w a r ,  sandte  ihm je n e r  ein p rach- 
tiges E x em p la r  seiner Chemie.

A uf  diese W eise  w urde  die Zeit in Leyden  bis zum Frfih- 
j a h re  h ingebrach t,  da  Linnaeus aus der  H eim at N achrich t  
e rh ie l t ,  dass einer seiner F reunde seine Liebste  bei seinem 
Scliw iegervafer  zu gewinnen suchte. D eshalb beschleunigte 
L innaeus die Reise, verfiel aber  in ein schweres ka l tes  F ieber, 
von dem er  z w a r  durch van Sw ieten  geheilt  w a r d ,  aber  
einen Ruckfall  mit C holera  bekam , d e r  ihm den Hals ge- 
brochen h a t te ,  wenn nicht D octor  van Swieten  die ausserste  
Millie angew and t.  Endlich w ard  Linnaeus he rges te l l t ,  und 
der beleidigte Clifford kam  zur S ta d t ,  ihn zu besuchen , mit 
der  Bitte, ihn au f  eine N ach t zu seinem G arten  zu begleiten; 
stellte ilim auch die Gefahr v o r ,  so e r m a l te t ,  wie e r  w are ,  
zu reisen und bot ilnn sein voriges gliickseliges Vivere an, 
mit P fe id en  auf dem S ta l le ,  spazieren  zu fah ren ,  wenn es 
ihm gefiele, auch einen Ducaten je d en  Tag, w enn  e r  bei ihm 
bleiben wollte. Linnaeus verw eil te  einige W o c h en  und ge- 
noss so vieler G iite ,  sah ab e r  nie einen gesunden T a g ,  bis 
e r  Holland V ale t  gesag t und nach B rab an t  g ek o m m en ,  wo 
sein Korper von Stund an gleichsam verneuet  w a rd  durch 
die Lult und von einer  schvveren L as t  er ledigt.

Als Linnaeus in Leyden von dem Professor  van Royen 
Abschied nahm , gab  ihm dieser an  den Professor d e r  Botanik 
in Par is  einen B rief  m i t ,  w e lcher  ihm hernach dor t  gezeigt 
w ard  und folgenden wortlichen Inhalt  h a t te :

„Viro clarissimo Antonio de  Jussieu, Medico experien- 
tissimo, Botanices Professori ce leberrim o e t  Academiae Regiae
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Scientiarum  in Galliis Socio et Membro dignissitrio, s. p. d. 
A. van  Royen.“

„En Caroluin L innaeum , Scientiae Bolanicae (si quern 
noverim ) facile 'Principem, qui nisi scriptis innotuerit,  experi- 
mentis  innoteseat. Hic in plerisque Historiae N atura lis  par-  
tibus versatissim us, hasce Tibi t r a d e t  lil teras. Htinc vere 
doctum , eruditum e t  humanissimum Tibi tuaeque curae com- 
m endo, ut ger Te, quantum potest fieri, opportun ita tem  habeat 
omnia, quae ad hoc negotium spectant,  per lu s t rand i ;  quidquid 
autem  ei feceris beneficii, mihi, cum per  aliquod tempus inti- 
mus fu it ,  factum reputabo. V ale ,  f ra trem que  cum Nob. D. 
du F a y  meo nomine sa lvere  jube .  Dabam L ey d a e  die 7 
Maji 1 7 3 8 “

Aus diesen und andern  Um standen kann m an beur- 
the ilen ,  w as Linnaeus in Holland in der  Zeit, von 3 J a h re n  
ausgerichtet.  E r  h a t te  h ier  m ehr gescbr ieben , mehr neues 
en tdeck t und die Botanik m ehr re fo rm ir t ,  ais irgend je m an d  
vor ihm in einer ganzen Lebenszeit gekonn t ;  wesw egen  es 
sieli aucb begab , dass er in Clifford's G arten  stets von den 
grossten  B otanikern  besucht w a r d ,  da  es sicli verschiedene 
Male t r a f ,  dass Gronovius, van R o y e n ,  B urm ann ,  S errur ie r,  
A n d ry ,  Law son und an d re  oline alle V erabredung  bei ihm 
zusamm entrafen . Linnaeus h a t te  das Vergntigep, als Discens 
bei  einer so grossen A kadem ie ,  dor t  seine Principien und 
F undam ente  offentlich lesen zu hbren, wo denn die S tudenten 
einander denjenigen ze ig ten ,  der  die Theorie gebaut hatte. 
J a ,  die N a tu r  selbst begiinstigte den Linnaeus dad u rc h ,  dass 
sie dureh  seinen Fleiss und au f  seine V erans ta l tung  die schone 
Musa zum erstenmal in Holland blilhen l ie ss , welche als  ein 
W u n d e r  von dem ganzen Lande besehen w u rd e ,  da auch die 
V ornehm sten und selbst B oerhave nach  H artecam p kam en, 
um vom Linnaeus seine Demonstration dieser Musa zu fo rdern ,  
die e r  auch in dem T ra c ta t ,  den er unter dem N am en Musa 
Cliffortiana .herausgab ,  der  N acbw elt  vorgelegt h a t ,  nach 
w elcher  nunm ehr je d e r  G arten  ihre  Blumen hat hervortre iben  
konnen. Bei Burm ann in A m ste rdam  w a r  Linnaeus al lezeit 
w illkom men unter den Ceylonischen und Africanischen Pflan- 
zen ;  bei Gronovius in Leyden w a r  Linnaeus gleichsam zu 
H ause ,  wo die Virginischen Pflanzen gem ustert  w urden ; bei 
van R oyen erh ie lt  er  imm er das seltenste fiir den Clifford- 
schen G arten ,  und je d en  Monat ungefiihr w urden  die G ar ten  
in A m ste rd a m ,  U trech t und L ey d e n ,  taglieh aber  der  zu 
H artecam p besucht.

Nachdem Linnaeus so beriihmt in Holland und reich 
an  Kenntniss der  Pflanzen gew orden  w a r ,  re is te  er ab und 
kam  durch A n tw erp en ,  T re fo n ta in ,  M echeln , Brtissel, Mons,



3G9

V alenciennes,  C a m b ra y ,  P e ro n n e ,  R o y e ,  Pon t a P on t  nach
Paris .  Sobald er  nach B raban t kam  , sah er sich aus einem 
schonen G arten  au f  eine m agere  V ielnveide versetzt,  wo die 
Menscben arm eelig  uud die Hauser elend waren. Die S tad t  
A n tw erpen  h a t te  alte  und p rach tige  H ause r ,  dock meisten- 
theils diirftige E inw ohner.  In Brussel sah er  die schonen 
S pringb runnen  in den Strassen ,  das kos tbare  Arsenal und die 
j e t z t  h ie r  resid irende Sehw ester  des Kaisers und den katholi-  
schen Gottesdienst,  w elcher  hier im hochsten F lo r  w ar .  Auf 
der westlichen Seile ubersah  er oft von der  Hohe eines 
W a lle s  diese ganze schone Stadt.  Auf der  Ostseite w a r  
schon das F ranzosische eingedrungen. Bei Mons w urde  eine 
s ta rk e  Visitation gehalten ,  wo nieinand mit niehr als 50 Livres 
paseiren durfte ; aber  Linnaeus kam  doch mit einigen hunder t  
D ucaten  durch. Diese S ta d t ,  w iew ohl sie n icht gross w ar ,  
h ie lt  dennoch eilf  A potheker.  In der  U mgegend wurden 
S teinkohlen und Dachschiefer gebrochen. Bei Valenciennes 
w urde  Linnaeus’ Kofler versiegelt,  weil er  einen Haufen neue 
Bucher bei sich h a t te ;  denn er  ha t te  ein E x em p la r  von je d em  
Buche, das er in Holland drucken lassen ,  mitgenommen. 
YVeiterbin ging es durch die F landrischen  F e ld e r ,  w elche  
S k an e ’s Ebenen glichen. Die Hauser w aren  meistentheils 
aus einer S te inart g e b a u t ,  die das Mittel zwischen Sandstein 
und K re ide hielt.  In C am bray  sah m a n , je d esm al  wenn 
die Glocke sehlug, 2 hólzerne M anner ,  die an die G locke 
schlugen. Die Landstrasse  w a r  mit einem Kalkstein  gepflastert,  
d er  aus Let ten  o d er  auch M arm or prim, erzeug t wird. Syst. 
Nat. 6 p. 151 n. t.

Sobald Linnaeus in P ar is  angelangt w a r ,  w u rd e  er  von 
dem alten  Professor Anton de Juss ieu ,  w e lch er  taglich mit 
medicinischer P rax is  beschaftigt w a r ,  an seinen B ru d e r ,  den 
dem onstra to r  p lan tarum  B ernhard  de Jussieu, iiberliefert. Hier 
w ard  es sein G eschaf t ,  den schonen G arten  zu untersuchen, 
die Herbarien  der Gebriider Jussieu, des Tournefort,  Vaillant, 
Surian und an d e re r  zu sehen, wie auch Isnard ’s grosse Samm- 
lung botanischer Bucher. B ernhard  de Jussieu stellte F ah r ten
nach Fontainebleau und Burgundien a n ,  in G esellschaft mit
L a  S e r re ,  bloss um Linnaeus die schonsten G ew acbse  zu 
ze igen ,  die um P aris  gefunden w u rd e n ,  da  denn Linnaeus 
freie lleise h a t te ,  und Bernhard  de Jussieu erzeig le  ihm
taglich D iens te ,  so dass er h ier  mit den beiden Jussieu ,  mit
Reaum ur,  Obriet, des seligen Tournefo rt  Zeichner und Reise- 
gefahrten  im Orient, mit La S er re ,  der W i t tw e  Vaillant und 
der  Demoiselle B assepo rt ,  w elche  Konigliche Malerin itn 
G arten  w a r ,  U m gang  pflog. Den 14. Juni hielt Linnaeus bei 
dem derzeitigen P ras iden ten  du F ay  um Erlaubniss a n ,  die
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Akadem ie der  Wissenschaften pro  hospite zu besuchen , da 
ihm denn nach d e r  Session angedeu te t  w a r d , ein w enig  zu 
ve rz ieb e n ,  w orauf  man ihm m elde te ,  dass die A kadem ie ihn 
zum Correspondenten angenommen. Du F ay  i rag te  a n ,  ob 
niclit Linnaeus Lust h a t t e ,  F ranzose zu w e rd e n ,  sofern ihn 
die A kadem ie zum Membrum mit ja h r l ich e r  Pension an n a h m e ;  
a b e r  eine st&rkere Neigung zog ihn zum Vaterlande.

Nachdem Linnaeus das Schloss Versailles, die Landscliaft 
um P a r i s ,  die B ib l io theken , Museen, H erbar ien  und R e a u 
m ur’s Sammlungen ge.sehen hatte ,  w ah rend  dessen er  bei den 
beiden Jussieu meist taglich  freies V ivere h a t t e ,  dach te  er 
auf  die Heimreise. • Denn Linnaeus’ S ache w a r  es nicht,  
Franzosische Sitten und auslandisehe S prachen  zu lernen, 
indem e r  dafiir h ie l t ,  die Zeit  sei in al le  W eg e  zu kostbar ,  
um sie bloss der  S prachen  wegen im Auslande zu verreisen. 
So viel ist gew iss ,  dass die Zeit  des Linnaeus ihm nicht er- 
la u b te ,  den Sprachen  obzuliegen; abe r  es bleibt auch zu 
b em erk en ,  dass sein Genie so durchaus nicht fiir Sprachen 
w a r ,  dass e r  w ede r  Englisch, noch Franzosisch, noch Deutsch, 
noch Lapplandisch  le rn te ,  j a  nicht einmal Hollandisch, wie- 
wohl e r  sich ganzer  3 J a h re  in Holland au fh ie lt ;  nichts desto 
w en iger  kam  er  a l lenthalben gut und glUcklieh durch. Nach
dem Linnaeus so lcherges ta l t  das Mei kwiird igste  in P ar is  
gesehen, reiste  er nach Rouen und segelte  von do r t  mit einem 
heftigen W in d e  und Sturm  ins K a t t e g a t ,  wo sich d e r  W ind  
sogleich zum Sunde w an d te  und Linnaeus bei Helsingborg 
ans L and stieg.

(Fortsetzung folgt.)
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Reisebriefe des Herrn Baron v. Nolcken.
h i .

Bogota, den 23. Mai 1871 
(angelangt in Mouutsfield 14. Juli).

— — Ihre Mittheilung fiber die politischen Ereignisse 
in Europa lasst mich schliessen, dass Sie niich hier so ziem- 
lich unter "Wilden glaliben. Dem ist aber nieht so; deutsche, 
besonders englische Zeitungen, sowie hiesige B la tte r, die 
Correspondenten in Europa haben, berichten Alles ausffihrlicli, 
und so erfuhr ich auch das Schicksal C hateaudun’s. Neu 
w ar mir nur das speciell fiber Guenee M itgetheilte. Den 
arm en Mann bedaure ich tief! Seine ganze Sammlung ist wohl 
vollstandig vernichtet! W elcher V erlust auch ffir die Wis- 
senschaft!*)

Nun noch die gewiinschte geographische Notiz: Baran- 
quilla fehlt auf H andtke’s K arte von Sttdamerika (C. Flem m ing 
in Glogau), wo Sie aber Sta M arta und P t de Savanilla linden. 
Letzteres ist der Hafen von B aranquilla, welches westlich 
von Sta M arta am M agdalena, etw a 20 Kilometer von dessen 
Mfindung, liegt und das unweit davon befindliche alte  Sole- 
dad ganz um Bedeutung und W ohlstand gebracht hat. Damit 
Sie Baranquilla auf Hirer K arte  von A m erika eintragen konnen, 
gebe ich Ihnen beiliegend eine kleine Skizze der Gegend 
nach der G eneralkarte  von Columbien mit den neuesten 
Aenderungen, namentlich der Eisenbahn nach Puerto  Salgar, 
dicht bei Sabanilla , welches die Bahn nicht berfihrt; doch 
ist es fiblich, diesen letzten O rt Hafen von Baranquilla zu 
nennen, obgleich kein Schiff bis dorthin geht.

Seit meinem letzten Briefe vom 11. Marz sind fiber 2 Mo- 
nate vergangen, leider ohne dass ich meinem eigentlichen 
Ziele bedeutend naher gekommen w a re , namlich der Erfor- 
schung der hiesigen M icrolepidopteren, und je  lfinger ich hier 
leb e , desto. melir komme ich zu der Ueberzeugung, dass in 
dieser Beziehung meine Reise hierher wohl eine verfehlte 
sein w ird. Es liegt das an vielen U rsachen, von denen ich 
einige erw ahnen muss. Sie haben ganz Recht zu sagen, dass 
ich erst am Ende meiner Reise ungefahr wissen w erde , wie 
ich mich hatte  einrichten mfissen, um halbw egs mein Ziel zu

*) Nach Herrn Leon Fairmaire’s Mittheilung ist die Sammlung 
vollkommen unversehrt geblieben. C. A. Dohrn.
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errcichen. Obgleich Bogotd einerseits grosse Vortheile bietet 
so ist es doch nicht das richtige Hauptquartier: denn die 

ca iente ist von hier erst nach 1 %  bis 2 Tagereisen 
zu erreichen und wegen der hohen Lage ist das Klima lder 
fur die von dort gebrachten Raupen zu kalt und ihr Futter 
n.icbt >u er angen. Die Benutzung der Treibhauser des hie- 
sigen Runstgartners ist uberaus beschwerlich und gewahrt 
zwar d,e W arm e, aber nicht das Futter. Manches ging ver- 
loren, weil d i e l h i e r e  auskrochen, wabrend ich auf langeren 
E x c u rs io n e n abwesend w a r ;  denn obschon ich einem jungen 
hies.gen Naturforscher die nothige Anleitung gegeben hafte, 
so fehlte ihm doch die Erfahrung, u n d ‘ausserdem musste er 
selbst eine Re.se machen Um mit Erfolg erziehen zu kdnnen, 
musste ich me.nen W ohnort nie langer ais auf ein Paar 
Stunden verlassen und nur in dessen Nahe sammeln. Aber 
wenn man in der t .e rra  caliente wohnt, fallt es sehr schwer, 
bchimmel Ameisen etc. von dem Gesammelten abzuhalten 
(was mir bis je tz t  gut gegliickt. ist), und man entbehrt und 
wagt zu viel, da fast mrgends Aerzte sind und keine Post 
geht ausser i„ grósseren Stadten. Auch musste man sieli 
ein Haus ganz speciell zu seinen Zwecken einrichten, was
die nL“h ig T e T  erfordert, ohne dass man mehr ais 
die nachste Umgegend erforschte, wal,rend hier jede  Gegend 
gan / eigenthumliche Producte h a t ,  so dass in Entfernuugen

la Se1rei8e"  " ’.leder ganz andere Sachen vorkommen. 
Dabei ha be ich uberdies erne grosse Armuth an Microlepi- 
dopteren gelunden, nur wenige Arten und fast immer in ein-

'en- T  Ich g!aube’ dass die Schuld an mir g , labe aber noch nicht tinden konnen, worin ich es ver- 
sehen; jedenfalls wUrde ich aber bei ausschliesslicher Durch- 
orschung nur meines W ohnortes, auch wenn es ein anderer

J iT a n H ,  ! ° tdl  DUr T lige Arten finden‘ Das Herumstreifen 
d7e Zucht t r i ," " ' dm' f T  nothwendig ;  dabei stosst aber 
nftmhph L  a f&St unUber8teigliche Hindernisse,
fa s t ńnr f T T -  ,jetZlgen Ausrh8tung. So muss ich mich 
tast nur auf den bisher wenig ergiebigen Fang der Imagines

. w a i l l h  - “ a T " ere Bm'° ” " “ 'I '™ *
hptreihp i . ^ 5 blS JCtzt mit weniS Er™S- Die IndierDetieiben hier einen schwunghaften Handel mit Naturalien
FaHien618 Tl* y b g elbalgen und Tagfaltern, wobei Grosse und’ 

ibenpiacht aber besonders berticksichtigt werden. Ich habe 
versucht, mir einen anzulernen, damit er auch kleine, un- 
scheinbare Schmetterlinge, Uberhaupt Nachtfalter fur mieli 
sammett; — wie es seheint, ist meine MUhe nicht ganz ver- 
o ien , indess bleiben die allerkleinsten fur ihn doch noch 

untangbar. Leider besitze ich nicht Ihr Geschick mit der
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Schmetlerlingsscheere sogar Nepliculen zu fangen, und Chloro
form sowohl ais Aether sulf. sind in der tierra caliente un- 
practisch wegen ihrer zu raschen Verdunstung. Wenn aucli 
ein \on  auswarts ins Land gekommener Sammler Einiges an 
Microlepidopleren zusammenbringen kann, so wird man es 
doch den hiesigen Forschern ilberlassen mUssen, durch zalil- 
reiche Anstrengungen auf verschiedenen Punkten die Kenntniss 
der hiesigen Arten in namhafter Weise zu fórdern. Denn 
dazu gehort mehr ais ein kurzes, fliichtiges Vervveilen, und 
ich bin aucli noch durch den ganzlichen Mangel botanischer 
Kenntnisse sehr im Nachtheile. So suche ich denn nach 
Moglichkeit hier den Sinn fiir Microlepidopteren anzuregen 
und die Kenntniss ihrer Behanalung zu verbreiten, sowie aucli 
die Nothwendigkeit wissenschaftlicher Verbindung mit Europa 
fuhlbar zu machen, wodurch ich hoffe, der Wissenschaft 
mehr und nachhaltiger zu niitzen ais durch Bekanntmachung 
der wenigen A rten , die ich hier auffinden kann. Man hat 
hier viel Sinn fur Studium der Natur, ist aber meiner Ansicht 
nach dabei auf einen falschen W eg gerathen; es sammelt 
namlich ein Jeder A l l e s ,  fast aus alien Reichen der Natur; 
dabei kann ein tieferes Studium nicht aufkommen wegen Zer- 
splitterung der Krafte. Diese Richtung erklart  sich dadurch, 
dass gerade hier sich so sehr viel des Anziehenden aus alien 
Reichen findet; habe ich mich doch selbst dadurch verleiten 
lasaen! Ich mochte aber behaupten, dass wohl Niemand an 
meiner Stelle, aucli Sie nicht ausgenommen, der Versuchung 
widerstanden hatte ;  Sinne und Geist werden bestochen durch 
Schónheit der Form und F a rb ę ,  durch das Sonderbare der 
Gestalten, die in unendlicher Mannigfaltigkcit vom Grossten 
bis zum Kleinsten immer durch Neues, nie Gesehenes iiber- 
raschen und verbliitfen.

Seit meinem letzten Briefe (11. Marz) habe ich 2 gróssere 
Excursionen unternommen, die ftir mich sehr genuss- und 
erfolgieich waren; die erste vom 26. Marz bis 4. April iiber 
L baque, Pomeque nach Cuequeta (dem Landgut eines Englan- 
deis, Mi. ChildJ und zuriick ilber Choachi; dann vom 15. April 
bis 3. Mai aber Fusagasuga, Pandi nach Candai und zurUck 
uber Carmen, Tocaima, Anapoima, Mesa. — Es wird Ihnen 
autlallen, dass ich in der ganzen langen Zeit vom 4. Februar, 
wo ich hier ankam , bis je tz t  nicht mehr geleistet habe’ 
aber:  — erstens musste ich wenigstens so viel Spanisch 
lernen, urn mich zur Noth verstandlich machen zu konnen; 
zweitens musste die Ausrastung zur Reise beschafft werden, 
d. h. ich musste mir 2 Reitthiere und 1 Lastthier, alles Maul- 
e se l , anschaffen, wenigstens 2 Indier ais J a g e r ,  Wegweiser 
und Liener miethen und far mich und Johann das unent-
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belirliche, landesiibliche ReitkostUm m achen lassen. Dies 
bes teh t  aus den Z a m a rro ’s ,  ungeheuer breiten Hosen aus 
Kalbleder  (auch Pum a- [sehr theuer]  etc. Fellen) mit den 
daran  sitzenden H aaren  nach aussen , se p ara t  fur je d e s  Bein 
und nur oben am Giirtel durch Schnallen und R iem en ver- 
bunden. Sie bedeeken  auch den Fuss und schiitzen sehr 
zw eckm assig  gegen R e g e n ,  Dornen und Stacheln. Z u r  Aus- 
riistung gehort  auch ein P a a r  Sporen mit gew altigen  Stachel-  
la d e rn  und ein Satte l mit Taschen und schuhform igen , sehr 
massigen Steigbugeln aus Messing. S trohhu t und R uana  
(glosses viereckiges Sttick Zeug von Kautschuk mit einem 
Lochę in der Mitte, durch welches man den K opf  s teck t)  voll- 
enden die T rach t ,  in der  man abe r  nur mUhsam geheu kann. 
Drittens muss man nach j e d e r  Excursion sich von den Stra-  
pazen erho len ,  das M itgebrach te  sichten , o rd n en ,  trocknen 
und verpacken ,  w as hier nicht rasch geschehen kann.

Zu den Excursionen habe  ich m ir  Schachte ln  machen 
lassen, dereń Deckel durch eine Zw ischenlage von K autschuk 
hermetisch schliesst,  so dass der  Inhalt  vor  Ameisen gesichert 
ist. Die ers te  Excursion begann mit einem R itt  von 9 1/ ,  Stun- 
den bis U baque, 6490 Fuss hoch, wo ich am Abend um 6 Uhr 
•10 Min. a n k a m ,  nach Uebersteigung des e tw a  11500 Fuss 
hohen P a ram o  de cruz verde. Diesen R itt  w erde  ich aus- 
ftihrlicher beschreiben, um Sie mit den hiesigen S trassen und 
der A r t  des Reisens bekannt zu machen.

Nach einem tiichtigen FriihstUck stiegen w ir ,  ich und 
Johann ,  um 8 U hr  30 Min. in die S a t te l ,  w ah rend  die beiden 
Indier ,  w ie ilblich, zu Fuss nebenbei liefen. Dieser erste  R itt  
w a re  aber  flir mich fast der  le tz te  g e w o rd e n ;  denn beim Auf- 
steigen d reh te  sich der  S a t te l ,  weil das neue Riemenzeug 
nicht fest schliessend blieb, der  Mula unter den B auch , das
1 hier schlug hinten aus ,  und es w a r  ein W u n d e r ,  dass ich 
in den unbeholfenen Z a m a r ro ’s in Mitte eines grossen Kreises 
lachender  P f la s te r t re te r  ais Zuschauer gliicklich auf  meine
2 Beine und nicht auf  den Kopf zu stehen kam. A nfanglich  
ging es ganz gu t au f  ziemlich g e b a h n te r  S trasse  allmalig 
be igan ,  indem ich h ier  und da einen F a l te r  k a lsc h e r te  oder 
einen Kolibri betrach te te .  Dann kam en  aber s te ile re  Stellen, 
w ie  verfallene S tein treppen, oder Lachen im Lehm boden, w’o 
die I h ie r e  fast ve rsa n k en ;  dabei w urde  es im m er kiihler, 
die V egetation  k rdppe lha f te r ,  Moose und F a r m  vorherrschend , 
bis w ir  endlich oben auf  dem zum Theil sumpfigen P a ram o  
gegen 12 U h r  an langten ,  wo N ebel,  Regen  und k a l te r  W ind  
uns einhiill ten. Ew ige  Nasse ist  der  C h a ra k te r  dieser P a 
ram o s bei im m er g le ic h e r , n iedriger  T em p era tu r  (die ich 
le ider  zu messen verabsaum te)  und eine dadurch  bedingte,
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eigenthiimliche, zw a r  k r t ip p e lh af te ,  ab e r  docli noch tlppige 
Vegetation. Hier und da w aren  auch L epidoptera  zu sehen, 
und ich verm uthe hier in te ressan te  alpine M iera , um dereń 
willen ich gelegentlich noch ein Mai einen P aram o erste igen 
will. Die Espele tia  F ray li jon  bedeck t hier grosse, baumlose 
S trecken  und g ew a h r t  einen sonderbaren  Anblick mit ihren 
dicken S tam m en und dem federbuschartigen  B lattwuchs,  zum 
I h e i l  weisslich gr t ln ,  zum Theil  tief b rau n ,  fast schwarz . 
Das Landschaftsgriin auf  dem P a ram o  ist ein diis teres ,  ins 
G raue, Braune und Schw arzliehe Ubergehendes; oft ist kaum  
noch das Griin ais Grundton erkennbar ,  wozu auch die vielen 
todten  Pflanzenreste beitragen. U eberhaup t m acht die Tropen- 
Vegetation dadurch  einen eigenthiim lichen, doch eben nicht 
erfreulichen E indruck , dass der  Tod, Faulniss und Verwesung 
in den verechiedensten S tadien sieli a l len thalben  zwischen 
iippigem, kraftigem Leben f indet; der  K am pf  alles Organischen 
ums Dasein w ird  Einem zu anschaulich und handgreiflich 
il lu s tr ir t ;  die V erganglichkeit  a lles L ebenden ,  der  Kre is lauf  
der  M aterie zwischen den beiden E x trem en :  Leben und Ster- 
ben ,  d ieser StofFwechsel en gros in der N a tu r ,  so bestandig 
ad  oculos dem onstrirt ,  w i rk t  sehr deprim irend au f  das Selbst- 
geftihl, am  s ta rk s ten  mitten in der  ilppigen N atur  der  t ie r ra  
ca liente ,  weil do r t  auch das Bewusstsein der  unzahligen 
la u e rn d e n ,  heimtilckischen Gefahren hinzukommt. Mich we- 
nigstens m a ch t  diese N atur  im m er schwermiithig. In  E u ropa  
fiihlt Bich der  Mensch ais H err  der  Schopfung und glaubt,  
dass Alles zu seinem G ebrauch  und Nutzen gem acht ist, abe r  
w ie ganz anders  hier!  Man fiihlt sich ais ein Nichts.

Endlich  w ar  der  P a ram o  hinter m ir ,  und es ging seine 
Siidseite (an  w elcher  die Baum-Vegetation viel holier hinauf- 
reicht)  h inunter,  nachdem  w ir  ofter  in G efahr gew esen  w aren  
uns zu ver ir ren ,  weil j e d e  Spur einer S trasse  oft auf  langere  
S trecken  ganzlich verschwunden w a r  und der  diclite Nebel 
oder trube  Himmel keine Richtung erkennen  liess. Nun reg te  
sich auch schon der  Hunger und w urde  bald sehr las tig ; abe r  
s tundenw eit  rundum w a r  keine menschliche W ohnung. E n d 
lich nach 2  U hr e r re ich ten  w ir  einen elenden indischen Rancho, 
ein D ing , welches m an hochstens als R as t  eines P archens  
S auge th ie re  des Genus homo Lin. bezeichnen kan n ,  so pri- 
mitiv  w a r  das Ganze. Ein zerzaustes  Schilf- (?) Dach be- 
deckte  nothdttrftig  einen n ied r igen ,  engen Raum zwischen 
einigen Pfah len  (meist B a u m fa r rn -S ta m m e ) , deren  Zwischen- 
rkume zum Theil  durch ein mit Lehm beworfenes Geflecht 
von biegsamen Zw eigen  verbunden w aren  und qu as i-W an d e  
vo lle r  Spriinge, Risse und L ocher  b ilde ten ,  unter denen ein 
grosseres Loch den E ingang  b ilde te ;  das Ganze von aussen
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und innen beraucher t  und ju s t  von aus Dach und Lochern 
qualmendem R auche durchzogen —  ein gutes Zeichen , dass 
die Kiiclie im G ange —  also liinein! R ich tig ,  un ter  einem 
R auchgew olke in den obern Regionen hockte  in einem W inkel 
eine Indierin vor einem Kessel am primitiven H eerde ,  um- 
geben von einigen, im Schmutz des Fussbodens s tehenden 
Tópfen aus gebranntem  Lehm und T o tu m a’s. Sovvohl die 
Toile t te  (hochst nothdiirftig) der  Schonen, w ie ihr Korper,  
uberhaup t das g a n z e  Innere  des Rancho s ta rr te  von S chm utz ;  
abe r  ich w a r  f roh ,  in diesem Hotel des Indes eine Totum a 
mil Sopa de M azam ora zu erhalten ,  die ich mit gesehlossenen 
Augen verschlang. —  Da ich immer nur Schritt  vor Schritt  
ger i t ten  w a r  und auch d e r  F a n g  einige Zeit  beanspruchte ,  
so w urde eB schon d u n k e l ,  bevor ich a n k a m ,  ein erns te r  
U ebels tand , der  durchaus vermieden w erden muss; denn in 
der D unkelhe it  ist das Reisen auf hiesigen Strassen unheim- 
lich und leicht halsbrechend. Diesmal ging es noch, abe r  
au f  der  Reise nach Cundai kam  es schlimmer. —  Ich w ar  
von Pandi e tw as spa t  aufgebrochen, und die Dunkelheit  iiber- 
raschte  uns beim Herabsteigen eines im Z ickzack zur V enta 
Jo p a l  fiihrenden H ohlw eges,  der so steil und felsig w a r ,  dass 
die M aulth iere m ehr hinunter fielen ais gingen. Dabei w ar  
es dunkel, die W indungen  des W eges  so eng, dass man ofter 
an Felsen stiess,  Zw eige und B la t t e r ,  auch Dornen das Ge- 
sicht streiften, auf  vor Erm iidung zitternden Maulthieren, die 
ihre  schm erzenden , unbeschlagenen Hufe stohnend auf  die 
spitzen Steine setzten und satzweise im Ruck nach unten 
sprangen , wo in der Tief'e ein G ebiigsbach  dumpf rauschte. 
Ich ges lehe ,  dass mir g a r  nicht angenehm  zu Muthe w ar,  da 
ich je d en  Augenblick g e w a r t ig  sein m uss te ,  mit dem Maul
th iere viel geschw inder in die Tiefe zu ge langen , als meine 
Knochen ver tragen  konnten. D a r ief  der  mit der G epack- 
Mula gehende  Ind ier  plotzlich nach Ziindholzchen; e r  er innerte  
sich eines Talglicht-Slumm els in seinem Sacke und h a t te  die 
luminose Idee, ihn anzuziinden, w as bei der absoluten Wind- 
stille in d e r  Felsschlucht auch ganz gut ging. Nun konnte 
man e rs t  die Beschalfenheit dieses Kunstproducts  erkenneu, 
welches hier Camino rea l genannt w i ld ;  aber  j e t z t ,  da  sie 
den W e g  sehen k o n n te n ,  wollten die M aulthiere nicht m ehr 
vorw arts !  Endlich fanden w ir  doch glilcklich die F u h r t  iiber 
den B ach , kreuzten  den W e g  einer grossen S chlange,  die 
sich abe r  rasch aus dem Staube, besser aus dem Lichte, ver- 
zog, und kam en nach dem e tw as  solider gebauten ,  aber  sonst 
obigem R ancho  wlirdig zur Seite s tehenden Jopa l.  Hier 
schlief ich zum ersten  Male in der H angem at te  in derselben 
S tube m it 4 oder  5 Ind iern .
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Um Sie nicht zu selir mit nicht-entomologischen Reise- 
ge8chichten zu langweilen , iibergehe ich die Besichtigung der  
Briicke von Pandi und e rw ahne  nur, dass ich wenige Stunden 
w e i te r  noch eine zw eite  gesehen habe, dereń  Existenz Hum
bold t zufallig  nielit erfahren b a t ;  denn soviel ich mich er- 
in n e re ,  e rw a h n t  er derselben nicht.  Beide kann ich aber 
nicht fiir besondere N a tu rw under  ansehen; auch machen sie 
eben keinen sehr ergreifenden E indruck  au f  die Sinne.

Meine urspriingliche Absieht,  Alles zu spannen, habe ich 
g a n z ,  wie Sie e r w a r te te n ,  aufgegeben, doeh nicht wegen 
Ameisen und andern Ungeziefers. Ich stecke so w enig  ais 
moglich an N ade ln ;  denn so conservirte  Sachen beanspruchen 
viel Raum, konnen auf der  Rtickreise le icht beschadigt w erden  
und ver theuern  den Transport.  N ur bei manchen Heteroceren 
und bei sehr  kleinen A r te n ,  sowie den meisten Microlepido- 
p te ren  gebrauche  ich Nadeln und spanne le tz te re ,  w e n n  
m o g l i c h ,  gleich aus, w as ab e r  nicht im m er geschehen kann ; 
auf der  Reise muss ich froh se in ,  wenn es mir ge l ing t,  sie 
an  Nadeln  zu stecken. Alle iibrigen Insecten ve rw ah re  ich, 
bis au f  einige wenige, die in Alcohol liegen, in Papierd i l ten ,  
was ich hier fiir das Beste halle. Bei einiger Uebung leiden 
sie g a r  nicht unter dieser Behandlung und sind sicher und 
leicht zu verw ahren  und zu t ran sp o r t i re n ;  es ist nu r  der  
Uebelstand dabe i ,  dass inan ^ a r  keine Uebersicht iiber das 
G esam m elte  erhalt.

W a s  die schon friiher bem erk te  Seltenheit  d e r  Nacht- 
falter  be triff t ,  so ist es dam it nicht besser g e w o rd en ,  ohne 
dass ich die U rsache aufgefunden hat te .  Das F angen  w ah- 
rend der  Diiinmerung oder N achts mit der L a te rne  h a t  hier 
seine Bedenken durch F ieber und Schlangen etc., so dass es 
schwer h ie lt ,  auch nur einen Indier dazu zu vermogen. Ein 
solcher V ersuch meines Indiers bei Barro  blanco (7750  Fuss 
hoch) ergab einige A rten  Geometriden und P j r a l id e n ,  manche 
in Mehrzahl, w a r  ab e r  sonst nicht befriedigend. Ein zw eite r  
hier bei Bogota brach te  ein P a a r  mir neue Miera, ha t te  aber  
sonst keinen bessern Erfolg  ais die Excursion bei Tage.  Da 
solche N achtjagden  aber  hier besonders beschwerlich sind 
und sogar gefalirlich w erden  konnen, ohne lohnender zu sein, 
und da es fast jeden  Abend r e g n e t ,  so habe ich sie auch 
nicht w iederholt .  — Schon af te r  dachte  ich an den Schrnetter- 
lingsfanger, den Schirl erfunden und F rauenfe ld  beschrieben 
h a l ; e r  ist ab e r  hier au f  Reisen zu unhand lich ,  zu schwer 
und nicht solid genug ,  um bestandig auseinander  genommen 
und w iede r  zusam m engesetz t zu werden. W allace  giebt in 
seiner Ostindischen Reise den R a th ,  e tw as  wie ein Z e l t  mit- 
zune lunen ,  was mir p rac tischer  scheint. Ich habe nun die
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Construction eines solchen ausstud ir t  und will es au f  der  
nachsten  Excursion mitnehmen, um es an einer S telle ,  deren 
W a h l  aber  offenbar schwierig sein w i r d , flir d ie  N acht auf- 
zus te l len , eine L a te rn e  und eine Schale  mit irgend einer 
Lockspeise hinein zu setzen. Vielleicht hilft dieses ziemlich 
kostspielige Mittel. — In Cuequeta fand ich an einer niedrigen 
F a r r n a r t  eine M ic ro lep idop te ren -R aupe  in etvva 10 Exem- 
p la ren ,  die ich mit vieler Miihe h ierher  brachte.  Die einzigen
2  Imagines krochen  aber  w ahrend  meiner Abw esenheit  aus, 
und ich fand sie t o d t ,  die iibrigen P uppen  aber  vertrocknet.  
Solche E rfahrungen  schrecken mich von d e r  K aupenzucht ab. 
E s  wiirde dam it  vielleicht besser g e h e n ,  wenn ich eine An- 
zahl Blechbiichsen m itgenomm en h a t te ,  die ich hier auch auf 
Reisen imm er mitschieppen konnte ,  w as bei d e r  E rz iehung 
von Micra gute Dienste leisten wiirde.

In teressan t  ist es m ir ,  einige der  grossen In sec ten ,  die 
man in E uropa  nur todt in den Museen sieht,  h ie r  lebend zu 
beobachten. So w urden  mir vor einiger Zeit 3 Scarab. H er
cules gebraeh t,  ohne A ngabe des F u t te r s ;  2 k rep ir ten ,  bevor 
ich d a ra u f  verfiel, ihnen Bananen zu geben, bei welcher  Kost 
der d r i t te  sieh sehr  w ohl befindet. Gestern  k au f te  ich einen 
ju n g e n ,  ganz zahmen T u c a n ,  der  mich sehr  amUsirt durch 
sein drolliges W e se n ;  es ist ein harm loser  V ogel,  den man 
frei herumlaufen lassen k a n n , *da er  nicht wie die Papageien  
Alles z e rn a g t ,  obgleich er auch Alles un tersucht und mit 
seineni colossalen Schnabel anfasst.

Sehr vermisse ich hier wissenschaftliche F a c h w e rk e  neue- 
rer  Zeft. W a s  ich h ie r  gefunden habe, sind fast ausschliess- 
lich franzosisclie Bucher; ab e r  solche w ie  die — Encyclopedic 
d’histoire nature lle  p a r  le Dr. Chenu — konnen nichts nutzen; 
Boisduval, Duponchel,  Guenće fehlen, sowie al le  Monographien, 
von deutschen und englisehen W e rk e n  g a r  nicht zu reden. 
Nur einzelne Bruchstiicke derse lben habe ich h ier  angetroffen, 
so z. B ein Heft Lepidopt. F ra g m en te  von C. und K. Felder 
(A bdruek  aus d e r  W ien. Mon. 1860) mit illuminirten Kupfern 
und h abe  nach demselben Pap. L aodam as Fid. Tab. VIII. f. 1 
bestimmen k o n n en ,  von dem ich m ehre re  E x em p la re  habe, 
nach denen die Beschreibung F e ld e r ’s (nach einem Unicum) 
berich tig t und vervolls tandig t w erden  kann. Hier bestimmen 
die Leute ganz munter nach ihren meist von h e h le rn  wim- 
melnden, auch geradezu  unwissenschaftlichen encyclopadischen 
C om pendien ,  und da  die meisten  sich noch dazu m i t  a l i e n
3 R e i c h e n  der N a tu r  befassen, so konnen Sie sich denken ,  
wie gross h ier  die Confusion w erden  muss. Sich an den 
Quellen R a th  zu holen ,  sich an  d ie w issenschaftlichen Au- 
to r i ta ten  in E u ropa  um Bestiinmungen zu wenden, la ll t  ihnen
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h ie r  g a r  nicht e in ,  obgleich durch Zufall einige Vogel und 
Pflanzen nach  europaisehen Bestimmungen richtig  benannt 
sind. Leider  ist bislier d e r  Einfluss F rankre ichs  ein aus- 
schliesslicher gewesen; denn w e r  v o n . hier  E u ropa  besuebt, 
g eh t  nach P a r is ,  zum VergnUgen sowohl wie zum Studium ; 
Eng land  und Deutschland kommen nur  in hochst seltenen 
Ausnahm efallen  in Betracht.  Ich kenne nur 2  H iesige, die 
Deutschland besucht haben, P aredes  und A rboleda ,  doch nicht 
ais  N aturforscher .  Da h ie r  viele Deutsche leben ,  dereń 
Ueberlegenheit in vielen Beziehungen A nerkennung findet, so 
s teh t  zu ho ffen , dass man auch hier au f  Deutschland auf- 
m erksam er  sein wird. — Die Beg ie rung  h a t  die Absicht,  fur 
die hiesige Bibliothek eine A nzahl entomologische W e r k e  zu 
v e rsc h re ib en , ab e r  die hiesigen Entomologen sind Ober die 
W a h l  derse lben seh r  in Verlegenheit.  Einem von ihnen, 
meinem F reunde  Carlos B a len ,  is t  es mir gelungen k la r  zu 
machen, dass dabei nicht allein die Franzosen  berucksichtig t 
w erden  durfen, w ie bisher, sondern dass m an auch die L ite
ra tu r  der  E n g la n d e r  und Deutschen haben m uss, wenn man 
auf  die Hohe der  W issenschaft gelangen w ill ,  da die F r a n 
zosen zurUck sind. W ir  sind aber  ebenso in V erlegenhei t  
w egen  der  W a l i i ,  weil ich nicht die g e n a u e n  T ite l aller  
W e rk e  angeben  kann.

Es sind h ier  im Lande  viele K nochenhoh len ,  dereń In- 
h a l t  noch Niemand untersucht h a t ,  und ich h abe  mich nicht 
en tha lten  k o nnen ,  mit Balen die Erforschung  einer solehen 
in der  N ahe  von Bogotd zu projectiren. Leider  ist e r  ais 
Kaufmann ohne Commis so g ebunden ,  dass e r  nur Sonntags 
abkom m en kann , und so w ird  es wohl noch einige Zeit dauern, 
bevor es zur AuslUbrung dieses Projects  kommt.

Die W it te ru n g  is t  j e t z t  h ier  sehr unangenehm ; es regnet 
fast je d e n  T ag  bei ka l tem  W in d e ,  so dass ein P a a r  Gange 
in die N achbarschaft  nichts Erhebliches e ingebrach t haben. — 
In Cundai w u rd e  mir eine grosse Sphinx-R aupe als Giftwurm 
gebraclit ;  ich ging sogleich an den F u n d o r t  und t r a f  daselbst 
noch e tw a  1 2 ,  die einen Azucena- (Lilien-) Baum fast ganz 
en tb lii t ter t  b a t te n ,  und da sie erw achsen  w a r e n ,  nahm  ich 
alle m it ;  aber  w as w eite r  mit ihnen anfangen? Endlich  ver- 
fiel ich d a ra u f ,  eine Guadia- (Bam bus-j S tange von 3 Zoll 
Durchm esser  zu kauf'en und sie der  Lange nach zu spalten, 
w o ra u f  je d e  A btheilung mit E rd e  gefullt,  eine R aupe  hinein- 
geleg t  und dann das G anze w ieder  zusamm engebunden wurde. 
So liess ich sie in Cundai mit der Instruction, mir in 14 Tagen  
die P uppen ,  in Bauimvolle und P ap ie r  v e rp a c k t ,  h ie rhe r  zu 
schicken. Sie kam en glucklich lebend a n ,  und vorgestern  
erschienen die ersten  S chm etterlinge,  2 Es sind unschein-
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b a re ,  g raue  T h ie re ,  die zu Deilephila oder  Smerinthus zu 
gehfiren scbeinen. Das erzah lt  sich mit wenigen W o rte n ,  
aber  wie viel Millie, K opfbreehen , Sorgfali und gliicklicher 
Zufalle bedurfte es n ie h t ,  um die T h ie re  her zu bekom men! 
W a r e  nicht der Cura  zufallig he rgekom m en,  so ha t te  man 
sie mit einem Indier express schicken milssen, was mir 
5 — 6 Pesos (T h a le r )  gekoste t hat te .  Sie erinnern sich wohl 
meines E rs taunens  iiber die colossalen P sy ch id e n -S ac k e  in 
Ihrer  S am m lung*).  Hier habe icii solche reichlich und von 
mehreren  A rten  gefunden, die E rz iehung  ist abe r  sehr ecliwie- 
rig. Yon 2 A rten habe ich die $ $ ,  doch fehlen die 
Das eine $  ist eine fusslose Made, ein blosser E iersack , wie 
sclion F ischer  von Roslers tam m  eine europaische A r t  ahge- 
bildet b a t ;  aber  die hiesige ist fast einen Zoll lang. Zwei 
E x em p la re  habe  ich iiber F euer  g e t ro c k n e t ,  eins v e rw ah re  
ich in Salzw asse r  mit Arsenik und Creosot,  le tz teres ,  w ie es 
scheint, gliicklich.

H eu te ,  den 31. M ai, g eh t  die P ost um 11 U h r ,  und so 
muss ich jetzt schliessen. —  Die le tzte  P ost aus Europa ,  die 
am 15. Mai a n k a m , brach te  mir schlimme Nachrichten  aus 
meiner H eim at,  dereń  deprim irendem Einflusse ich mich nicht 
ganz entziehen k a n n ,  und Sie w erden ihn auch aus diesem 
Briefe hcrausfiihlen. 1st die Gemiithsruhe g es to r t ,  so geh t 
es mir mit dem Schreiben schlecht von der  Hand. — —  —

**) O i k e t i c u s  K i r b y i ,  s. S. 80 d. Jahrganges

[P. S. W a h re n d  dieser Bogen gedruck t w urde ,  ist H err  
von Nolcken Mitte August au f  seiner Heimreise zur Freude 
seiner Collegen w'ohlbehalten du tch  Stettin passirt.

C. A. D/1
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Die Tenthrediniden des Unterharzes, nebst 
einigen neuen Arten anderer Gegenden,

von
i)r* i ’crd. l i  u clow in Seesen am Harz.

A n g ereg t durch H artig ’s M onographie der B latt- und Holz- 
w esp en  veroffen tlich ten  im J a h re  1842 L eunis*) und H artig ’s 
fleissiger M itarbeiter Saxesen ein V erzeichniss d er im H arze 
und dem  angrenzenden  T h e ile  H annovers gefangenen B latt- 
w esp en , nachdem  sehon in dem erw ah n ten  W e rk e  die Aus- 
beu te  S axesen ’s allein e rw a h n t w orden  w ar. S eit d ieser Z eit 
b a t s ich , so vie] m ir aus d e r zugang lichen , selir ze rstreu ten  
L ite ra tu r  bekann t is t , n iem and w ieder m it den betreffenden 
G egenden  in d ieser B eziehung befasst. Seit fast 20 Ja h re n  
m it dem  Sam m eln und B eobachten d er T en th red in iden  be- 
sch aftig t, lege ieh h ierm it das R esu lta t dieser Ja h re  vor, von 
denen  vorziiglich die le tzten  sechs dem D urehforschen des 
sogenannten U n terharzes gew idm et w aren . B esag te L ocalita t 
sch liesst sich nach je d e r  Seite eng an die von Leunis und 
Saxesen  abgesuchte an, dieselben the ilw eise  m it einschliessend; 
sie um fasst die H arzg e g en d e n : H arzburg , G oslar, L au ten tha l 
m it U m gegend, O sterode, theilw eise das Innerste- und Leine- 
th a l ,  sow ie die w eitere  U m gebung von Seesen und L u tte r 
am B ahrenberge . So arm  b esag te  G egend auch theilw eise 
an P flan zen , K afern  und S chm ette rlingen  is t ,  so reichhaltig* 
habe ich sie an H ym enop teren  a lle r  A rt gefunden; es zeich- 
neten  sich besonders solche S tellen  au s , w elche der Sonne 
ausgese tz t w aren , W aldw iesen  m it B achen und einschliessen- 
den H ecken, die eine nie v ersag en d e  F undgrube bilden. Die 
iMonate A p ril bis A ugust sind im m er die re ichhaltig sten  ge- 
w e se n , w ah ren d  nachher n u r ganz vere inze lte  T h ie re  er- 
schienenj d ieselben sind in den ersten  M onaten an den Ge- 
strauchen  zu suchen, von deren  B la tte rn  die L arven  leben, 
w ah ren d  die W espen  nach dem  A ufbluhen d er U m bellaten  
die in d e r N ahe der S traucher stehenden Blumen aufsuchen. 
D er B e z irk , in dem sich die vollendeten  W espen  aufhalten , 
ist fur je d e  beschriink t; nach m einen B eobachtungen en tfe rn t 
sich ein T h ie r kaum  20 —  30  S ch ritt w eit von dem einm al 
aufgesuchten S tan d q u artie r  und v erb irg t sich v ielm ehr am 
G iu n d e  der P flanzen , w enn es aufgescheucht w ird , so dass

*) Stettiner Entomolg. Zeituug 1842.
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ich fast im m er ein einma] gesehenes,  ab e r  am einen T age  
entwiscbtes Insec t am andern  T ag e  sicher in demselben Re- 
v ie re  fand. Die beste Jagdze it  ist N achm ittags in der s ta rk-  
sten H itze ;  an gew itterschwulen  T a g e n ,  selbst mit feinem 
R egen ,  liabe ich die beste Ausbeute gem acht,  w ahrend  bei 
W in d  und schon nach 4 U hr die J a g d  nicht m ehr lohnte.

Die einzelnen G enera  fasse ich in dem S inne,  w ie sie 
H artig  in dem besagten W e rk e  n im m t; nur w erde  ich mich 
nicht an die Reiheni'olge b inden; die A rten ,  w elche ich m ehr  
ais  Leunis gefunden h a b e ,  w e rd e  ich hervo rheben ,  natiirlieh 
n u r ,  wenn es nothig ist ,  mit k u rze r  C h a ra k te r is t ik ,  sofern 
diese in der  ze itherigen L ite ra tu r  ungenugend ist , und nur 
die neu en tdeckten  A rten  genauer  beschreiben. Soweit es 
an g e h t ,  w erd e  ich mich in den Benennungen nacli Zad dach 
(Beobachtungen tiber die Blatt-  und Holzw espen) r ich ten ,  
sonst ab e r  nach Hartig .

I. Hylotoma Latr.

A. B l a u s c h w a r z e r  K o r p e r ,  d u n k l e  F l i i g e l .

1. H. e n o d i s  L., 15. Mai bis 17. Juli. 2. H. v u l g a r i s  
Klg., a t ra ta ,  15. Mai bis 20. Juli ,  von Leunis nicht gefunden. 
3. H. b e r b e r i d i s  Schr., 29. Mai bis 18. Juli . Die W espe  
schwiirmt in grossen Mengen; m erkw urd ig  ist es ,  dass die 
Raupe, aus der  ich sie erzogen, und die vollstandig mit den 
Beschreibungen von berberidis Ubereinstimmt, au f  wilden R o 
sen lebt, Berberis abe r ,  die nur  in wenig S trauehern  verein- 
•zelt zu finden is t ,  vijliig verschont. Einen Unterschied zwi- 
schen berberidis  und meinen W esp en  konnte ich nicht finden, 
tro tz  des verschiedenen Futters.

B. BI a u s c h w a r z e r  o d e r  d u n k e l  e r z f a r b e n e r  K o r 
p e r ,  h e l l e  F l i i g e l .

4. H. v i o l a c e a  KI., 28. Mai, ein E x em p la r  mit nur 3 
Cubitalzellen.

5. H. u s t u  l a  t a  L., 15. Mai bis 27. Juli.
6. H. c l a r i p e n n i s  n. sp. <J long. corp. 10 mill., $  11 mili.
H. aeneo-coerulea ,  antennis n igris ,  b revibus,  tibiis ta r -

sisque flavis, his apice nigris, alis tlavescentibus, ad basin 
minus infuscatis ,  carpo  f lavo,.  macula fusca ,  tho race  aeneo 
splendidissimo.

L a rv a  1 8 — 2 0  mill, longa ,  pedibus 20  in s t ruc ta ,  viridis 
dorso obscuro , linea una dorsa l i ,  duabus la teralibus albidis, 
capite  flavo, fronte nigra, pedibus anticis flavis, posticis viri- 
dibus, in salice fragili invenitur.
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Folliculus: duplex, albus, supra terram  foliis contortis 
construitur.

Die W espe gleicht der H. ustulata in der Grosse und 
Farbe des Abdomens; aber die Fiihler, vorziiglich der W eib- 
chen, sind kiirzer, der Thorax glanzend erzfarbig, heller als 
das Abdom en, die Fliigel fast ganz gelb, das Mai nebst der 
Makel und der Randader hellgelb, heller als die Adern. 
Dadurch unterscheidet sie sich auch von H. ciliaris L.

Vor allem aber ist die Larve verschieden; diese hat eine 
hellgrUne Farbe mit dunklerem Riicken, einen weissen Riicken- 
und 2 solche Seitenstreifen, gelben Kopf mit schwarzer Stirn 
und A ugen, schw arzen Aftertheil. Gefunden als Raupe bis 
September. Puppe zwischen zusammengedrehten B lattern, 
weissgriin. Schw arm zeit Mai bis August.

7. H. c i l i a r i s  L., 18. Mai bis 23. Juli. Larve der vori- 
gen ahnlich, aber nur mit den 2 Seitenstreifen und etw as 
gelbgriln gefarbt, an Salix fragilis fressend.

8. H. a t r a t a  Forst. =  segm entaria Pz. W eibchen sehr 
gross, 15 mill. lang. An Alnus.

9. H. s a l i c e t i  n. sp.
H. a t r a ,  aenea, abdominis dorso brunneo, apice aeneo, 

segmento primo pellucen te , tibiis tarsisque lu te is ; alis flave- 
scentibus, carpo cum macula, cellulae radialis apice cellulaque 
appendicea infuscatis.

Long. corp. <$ 11 mill., $  14 mill.
L arva v irid is , unicolor, grossa, paucis verrucis piliferis, 

pedibus 20 instructa. Long. 22—24 mill. In salice fragili 
habitat.

Die W espe ist der H. a tra ta  Forst. ahnlich; denn sie hat 
in beiden Geschlechtern das w eisse , durchscheinende erste 
Abdominalsegment; dagegen ist der R iicken, mit Ausnahme 
der 3 letzten Segm ente, braunro th , der Bauch dunkel erz
farbig, ohne helle Segm entrander; alles auch beim Mannchen, 
nur dass dieses kleiner als das W eibchen ist. Ein anderer 
Unterschied liegt in den Flugeln; w ahrend a tra ta  nach Pan
zer's Abbildung eine schwarzliche Makel am ganzen Vorder- 
rande des Flugels h a t, vom Carpus an, ist er hier nur am 
Carpus und der aussersten Spitze bem erkbar, wahrend die 
R andzelle , besonders beim Mannchen, fast hell bleibt. Die 
Beine sind vom Knie ab gelb gefarb t, die Spitzen nicht 
dunkler. Die Larve fand ich an Salix fragilis; sie ist ein- 
larbig weidengriin, mit einzelnen Haaren versehen, sehr dick, 
friipt im Juli bis September und macht ein griines Gespinnst 
zwischen zusammengedrehten W eidenblattern. Schwarmzeit 
der W espe Mai bis Mitte Juli.

26*
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C. S c h w a r z e r  K o p f u. T h o ra x ,  g e lb e s  A bdom en .
10. H. p a g a n  a Pz., 9. Mai bis 16. Juli, gemein. 11. H. 

c y a n e o : c ro c e a  Foist. =  coerulescens Fbr., 9. Mai, selten. 
12. H. m e la n o c h ra  Gmel. =  femoralis Kl. Sehr haufig vom 
Mai bis August, Mannchen gewohnlich mit dunklerem Abdo
men und blauem Thorax.

13. H. s im il is  n. sp.
H. aeneo-nigra, abdomine excepto segmento primo tibiisque 

flavis, tibiis et tarsis pedum posticorum apiee nigris, alis 
Havescentibus, macula parva sub carpo fusca.

$ valvulis genitalibus nigris. Long. corp. 6 mill.
Larva viridis, dorso obscuro, lineis duabus dorsalibus 

albidis, capite flavo, parvo, pedibus anticis flavescentibus, 
posticis viridibus, abdominis apice flavo, pedibus 20 instructa. 
Long. 18—19 mill. Salice fragili pascitur.

Die W espe ist ahnlich der vorhergehenden melanochra, 
nur ist das erste Abdominalsegment stets dunkel, die Flugel 
ganz hell bis zur Spitze, der Fleck im Flugelmal am An- 
fange klein, so dass er sich nicht auf die Zellen erstreckt. 
Manchmal ist das Mai auch ungefleckt; das erste Tarsen- 
glied der Hinterbeine andert ab , schwarz erzglanzend bis 
gelb; die Schenkel sind aber stets erzfarbig. Schwarmzeit 
von Anfang Mai bis Mitte Juli.

Die Larve ist einfarbig hellgriin mit dunklem Rttcken, 
der durch 2 schmale weisse Langslinien gezeichnet ist; sie 
frisst im Juli bis September an Weidenblattern vom Aussen- 
rande her, indem sie meistens den Hinterleib wegstreckt und 
sich mit den Bauchftissen festhalt. Das Gespinnst ist wie bei 
den vorigen Arten.

D. T h o ra x  s c h w a rz  und gelb .
14. H. ro s a e  L., 18. Mai bis 22. Juli. Beide Varietaten 

mit rothlicher und schwarzer Fuhlergeissel, haufig.
Leunis zahlt 8 Arten Hylotoma auf; diese habe ich alle 

gefunden, dazu 6 theils neue, theils schon von Hartig be- 
schriebene. Von S c h iz o c e ra  ist mir nocli keine Art vor- 
gekommen.

II. Lyda Fbr.

I. L. s t e l l a t a  Chr. =  pratensis Fbr., August. 2. L. a r - 
v e n s i s  Pz. mit Varietaten. 3. L. h y p o t r o p h i c a  Htg., ein- 
zeln im August.

4. L. n e m o r a l i s  L., August; darunter sehr dunkle 
Weibchen.
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5. L. d e p r e s s a  Schrk. An Erlen im Juni. 6. L. s t r a 
in i n e ip  es Htg. Sehr haufig vom 28. Mai bis August; Ab- 
anderungen kommen vor, an denen die Beine und das Fliigel- 
mal braun gefarbt sind.

7. L. b e t u l a e  L., Juli. $  bis 19 mili. lang und 5 mili. 
breit. 8. L. s i l v a t i c a  L., sehr haufig vorn Mai ab.

9. L. b a l t e a t a  == suffusa Klg., Juli.
L. i n a n i s  und e r y  t h r o c e p h a l a ,  w elche Leunis und 

Saxesen anfiihren, habe ich noch nicht w ieder auffinden 
kdnnen.

III . Tenthredo s. str.

Lanzettfórmige Zelle in die Schulter gemiindet mit gera- 
der Q uerader; Unterfliigel mit zwei Mittelzellen.

W ahrend iiber die Gattungen N em atus, Dolerus, Selan- 
dria in neuerer Zeit vielfach Untersuehungen von F orster* ), 
Tischbein**), Zaddaeh***), H aitig-)) gem acht worden sind, 
w elche viele neue Arten beschrieben haben, sind die Sectionen 
der Gattung Tenthredo nur wrenig bereichert worden, so dass 
die zerstreute L iteratur der genannten und weniger anderer 
Forscher kaum ein Dutzend neuer Thiere bietet, welche noch 
dazu zum grossen Theile U ngarn, Kleinasien und andern 
fremden Landern angehóren. Mir ist es gelungen, m ehrere 
neue Arten sowohl zu fangen, ais auch zu zuchten , wobei 
wiederum Salix ais Futterpflanze die grossie Rolle spielt.

Ich behalte H artig’s Eintheilung bei, die, wenn sie auch 
nach Aeuseerlichkeiten gemacht is t ,  doch zuverlassigere An- 
haltspunkte bietet, ais Beachtung der Structur einzelner Kor- 
p e rth e ile , die ich zu sehr w echselnd, ais dass sie zur Beur- 
theilung taugten, gefunden habe. Gefunden sind:

1. T. a u cu p a r  i a e  KI. Schon im April an Sorbus, Pru-
nus padus, Carpinus massenhaft, verschwindet aber hier bereits
im Juli.

2. P. l a t e r a l i s  Fb., ebenda.
3. P. a t r a  L. Von Mitte Mai ab iiberall sehr haufig,

(j aber im Verhaltniss zum $  wie 1 zu 10. Es kommen
m ehrere Abanderungen vor: R andader ganz roth nebst Fliigel- 
mal — R andader roth, Fliigelmal schwarz — Fliigelmal und 
R andader sc lw a rz , Fiisse fast ganz ro th , Tarsen schw arz,

*) Stett. But. Zeitung 1844. Verhandlungen des naturh. Vereins 
der Kheinlande 1854.

**) Stett. Ent. Zeitung 1846.
«**) Jdichaelisprogramm des K. Friedrichs-Gymnasiums, Konigs- 

berg 1859.
f )  Stett. Ent Zeitung 1840.



386

Tarsen und Tibienspitzen roth. Weibchen oft selir gross und 
hreit. Ich habe mehrfalls diese Wespe mit Bibionen, die sie 
todt gebissen batten, zwischen den Kiefern gefunden; von an- 
dern Tentbrediniden ist es mir nicht aufgefallen, dass sie 
tiderische Nahrung angreifen. Ihr Aufenthalt ist sehr ver- 
schieden, indem sich diese Art, abweichend von den andern, 
a uf alien Pflanzen vorfindet. Die Weibchen legen ihre Eier 
Anfangs Juli in dicke Blattrippen der Erlen , muthmasslich 
aber nicht allein in diese.

4. T. d i s p a r  Klg., Mai, selten an Fagus. Hartig ver- 
muthet, dass dieses Thier Abanderung der T. atra  sei; nach 
Beobachtungen im Freien halte ich sie beide fiir verschiedene 
A rten , da das Benehmen beider in Bezug auf Flug, Aufent
halt u. a. abweichend ist.

5. T. m e l a s  n. sp.
T. nigra opaca, pedibus rutis, tibiarum posticarum apice 

et tarsis nigris, alis flavescentibus, adversus apieem nigri- 
cantibus, radio carpoque nigris. Long. corp. 8 mill.

Die W espe gleicht der T. a t ra ,  unterscheidet sich aber 
von ihr durch den fast glanzlosen Rumpf, den ganz schwarzen 
Mund und die an der Basis gelblichen, an der Spitze schwarz- 
lichen Fliigel. Die Fiihler sind von der Lange des Abdomens, 
oder etwas langer, die Hinterschienen an der Spitze etvvas 
verbreitert. Das Weibchen fand ich im Begriff, Eier in ein 
Corylusblatt zu legen, im Juli.

6. T. m o n i l i a t a  Klg., Juni, an Alnus. Aendert ab mit 
schwarzen Riickenkornchen.

7. T. p l e b e j a  Kl. 8. T. i g n o b i l i s  Kl. Beide im Mai 
an Corylus.

0. T. C o q u e b e r t i  Klg. Im Juni an Umbellaten; Hartig 
nimmt die abweichende Bildung der Unterflugelzellen als 
Regel an; ich habe aber ein Mannchen mit regelmassiger 
Zellenbildung gefangen. 10. T. a m b i g u a  Kl., Juni. Beide 
Species unterscheiden sich von Exemplaren aus Thiiringen 
durch ihre um 1—2 mill., geringere Grosse. Letztere ist hier 
ziemlich haufig an Umbellaten. Zellenbildung der inannlichen 
Unterfltigel ebenfalls regelmiissig.

11. T. t e s s e l a t a  Kl. und 12. T. s o r d i d a  Klg., im Juni 
an Umbellaten. Beide bieten so viele Uebergange der einen 
zur andern dar, dass bei Betrachtung einer grosseren Menge 
die Ansicht Raum gewinnt, dass sie Varietaten einer Art sind.

13. T. f a s c i a t a  n. sp. Ich glaube den Namen wahlen 
zu kdnnen, da er erst einrnal bei einer Abia verwendet 
worden ist.

T. flava, ore, collari, scutello, postscutello, quarto abdo
minis segmento dimidiaque carpi parte sulfureis, tarsis posticis
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nigricantibus, alis hyalin is ,  nor vis n ig ro -b runne is , abdominis 
dorso nigro. Long. corp. 7 mill.

Die W e sp e  gleicht in Grosse und Gesta lt  der  vorher- 
gehendeD und ha t  das charak teris t ische M erkmal in dem 
ganz schwarzen Abdominalriicken und dem schwefelgelben 
vierten  Segmente. Scbwefelgelb sind ausserdem  dei Mund, 
das  Scliildchen und Hinterschildchen, die Riickenkórnchen und 
der  vordere Theil des Males. Die oben braunen, unten roth- 
gelben Fiihler sind langer  als das Abdomen, ebenso die ganz 
g laslie llen , e tw as ir isirenden Flugel. Die Legebohrerscheide 
des W eibchens ist ebenfalls m anchm al gelb gefarbt.  Gefangen 
vvird die A rt  im Juni an U m bella ten ,  im B e tragen  der  1. 
tesselata ganz abnlich.

14. T. n a s s a t a  L. und var. t i l i a e  Pz. Yom Mai bis 
Ju li  uberall gemein. ló .  T. s c u t e l l a r i s  Fbr.  16. T. d i m i -  
d i a t a  Fbr.  Mai bis Juli haufig. Z addach  trennt diese 3, 
welcbe von Klug unter instabilis vereinigt sind, und ich muss 
micli dieser Ausicht anschliessen, da einmal d e r  ganze Ha.bitus 
ein and re r  ist, anderntheils aber  auch die L arven  verscliieden 
ersche iuen , tiber welch letzteren  P u n k t  ich aber noch kein 
E ndurtheil  abgeben w il l ,  da  Ziichtungsversuche w iederholt  
w erden sollen. Mit der  Vereinigung von Coqueberti und 
dimidiata nach Z addach  hat es auch aus demselben Grunde 
noch seine B edenken , da  ich auch W eibchen  en tdeck t habe, 
w el d ie  nach Ivlug’s Beschreibung mit T. Coqueberti stimmen. 
Schliesslich miissen doch die L arven  entscheiden.

17. T. h i s t r i o ,  Juni. Niclit haufig an Corylus.
18. T. p u n c t u l a t a  Kl. Im Juni ein E x em p la r  an Um

bellaten.
19. T. s c a l a r i s  Klg. 20. T. o l i  v a c e a  Kl. 21. T. v i r i -

d i s  L., vom April  bis August an Salix  haufig. Die Gruppe
d er  griin gefarbten  T enthred in iden  ist von Klug und H artig  
nicht s treng  getrennt.  E inmal kommen W espen  vor, welche 
von den genannten abw eichen; dann ab e r  unterscheiden sie 
sich noch genugsam in den Larvenzustanden. Ich habe an 
Salix  und Alnus noch folgende L arven  gefunden und W espen  
daraus gezogen:

22. T. c h l o r  os  n. sp.
T. flavo-virens, fronte, thorace, femorum, tibiarum, ta r-  

sorum, antennarum que superiore p a r te  nigris, oculis coeruleis, 
carpo viridi. Long. corp. 7 mill.

L a rv a  flavo-virens, duabus lineis dorsalibus albidis, late- 
ribus albo-striatis ,  segmentis puncta tis ,  capite viridi,  tempo- 
ribus b runneis ,  pedibus anterioribus longiusculis. In Salice 
fragili invenitur. Long. 16— 17 mill. Folliculus flavo-virens, 
t'oliis contortis construitur.
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Der T. virid is L. ahn l ich ,  a b e r  mit griinem Fliigelmal 
und last ganz gelbgrunem  K orper. Auf dem Kopfe ist die 
Stirn mit einem herzfbrmigen schwarzen F leck ve isehen ,  der 
wiederum mit gelbgriinen Zeichnungen geziert  ist. Die Fiihler 
sind von der  Lange des Abdomens und so wie die Fiisse an 
der  obern Seite  schwarz  gezeichnet. Die W e sp e  findet sich 
mit T. viridis und ande rn  griinen A rten  au f  W e id e n a r ten  vom 
Mai ab bis August,  ihr F lug  ist schwirrend , schwerfallig. Im 
Freien w ird  das Gespinnst wohl vers teck t  am Erdboden liegen.

23. T. e x  p l a n a  t a  n. sp.
T. vir id is ,  m axil l is ,  occ ip ite ,  antennis , exeepto primo 

ar t ieu lo ,  th o rac e ,  abdominis dorso ,  c a rp o ,  nervis pedumque 
ex te r io re  p a r te  nigris. Abdomine latissimo. Long. corp. 18 mili.

L a rv a  v ir id is ,  n ig ro -punc ta ta , verrucis piliferis nigris 
in s t ru c ta ,  c ra ssa ,  pedibus. nigris. Long. 22  mill. In Salice 
fragili invenitur.

Die g rosste  W e s p e  unter den griinen, mit besonders brei- 
tem Abdom en beim W eibchen. Die ganze obere  Seite ist 
glanzend s c h w a rz ,  nur der  H a lsk ra g en ,  das Schildchen und 
H interschildchen, die U nte rb rus t ,  die Unterseite der  Fiisse 
griin, ebenso das Gesicht.  Bauch braun. Von den iibrigen 
dunkelgriinen A rten  dieser G ruppe unterscheidet sie das 
schw arze F liige lm al,  der ganz schw arze Riicken und das 
breite  A b d o m e n , sowie auch der rauhkórn ige T h orax .  Sie 
ist nicht zu verwechseln  mit einer V ar ie ta t  der T. oliva- 
cea mit schw arzem  Riicken, abe r  g raubraunem  Fliigelmal. 
S chw arm zeit  Mai bis August;  nicht gerade  haufig.

24. T. s e e s  a n  a n. sp.
T. v ir id is ,  an tennarum  pedumque superiore p a r te  nigro- 

lineatis, occip ite ,  tho race  abdomineque nigris ,  carpo viridi. 
nervis denigratis. Long. corp. 10 mill.

L a rv a  flavo-viridis, verrucis piliferis brunneis instructa, 
pedibus nigris. In Alno glutinosa habitat. Long. 12— 13 mill.

W ie  eine verk le iner te  T. exp lana ta ,  gekennzeiclinet durch 
die griinen M axillen, die unten griinen F iih le r,  die helle 
Augenlinie und ein griin eingefasstes Dreieck au f  dem P r o 
th o rax ;  die U nterb rus t  ist s c h w a rz ,  der Bauch schw arz  ge- 
streift, das Fliigelmal griin, am aussersten Ende  schw arz  ein- 
gefass t ;  der  A fter  griin in beiden G eschlechtern . Schw arm zeit  
Mai bis A ugust,  hauptsachlich auf E rlen  und Weiden. Das 
W eibchen legt die E ier  in die N ahe der  B la t t r ip p e n ;  die Raupe  
irissi von den B lattr ippen  aus Locher in die Blattflaehe.

25. T. i n t e r m e d i a  Kig. Ein E x em p la r ,  ab e r  ans ta t t  
mit drit tem  bis fiinftem gelbem Abdom inalsegm ente  auch am 
secbsten noch am Hinterrande gelb gefitrbt.  Die Fiihler sind 
an der  Spitze nur sehr schmal schw arz  gestreift.
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20. T. o b s o l e t a  Klg. Nicht haufig. An Hecken im Mai 
und Juni.

27. T. b i c i n c t a .  L. Auf Umbellaten besonders im Juni. 
1 Exemplar aus der Sammlung des Hrn. Dr. Benthin in Hamburg 
aus Dalmatien unterscheidet sich in nichts von den deutschen.

28. T. ż o n a t a  Pz. Lange bis 20 mili. Auf Gestrauch im 
Mai und Juni. Eine Abanderung hat die Hinterleibssegmente 
fast dunkelbraun gefarbt, an Stelle der gelben Farbę, ebenso 
die Randader der VorderflUgel.

Hierzu gehoren noch einige neue A rten , von denen ich 
eine aus Thiiringen erhalten liabe:

29. T. l e u c o s t o m a  n. sp.
T. rufa, ore albo, antennis superiore parte, thorace, abdo

minis segmentis primo toto et secundi anteriore parte, coxa- 
rum femorumque superiore p a r te ,  carpoque nigris, nervis 
tarsisque brunneis. Long. corp. 7 mili.

Die W espe gehort zur Gruppe der T. Coqueberti und 
dimidiata. Roth sind: der Hinterleib mit Ausnahme des ersten 
und lialben zweiten Segments und des Afters unten, die Beine 
mit Ausnahme der Schenkel oben und der Hiiften. Vordere 
Beine gelblich, ebenso der untere Theil der Fiihler. Weiss 
sind der Mund und ein Punkt am obern Theile der Mittel- 
liiiften, sowie die Ruckenkornchen. Das Flugelmal ist ganz 
schwarz; dadurch ist das Thier von den Yerwandten unter- 
schiedenj ebenso durch den ganz sehwarzen Thorax. Gefun- 
den wurde es in Thuringen im Laubwalde Anfang September.

30. T. B e n t h i n i  n. sp.
T. rufa, capite, thorace, abdominis segmentis primo et 

secundo totis, tertii superiore p a r te ,  carpique extrema parte 
nigris, collari, scutello, postscutello, duobus punetis primi 
abdominis segmenti, articulisque ultimis tarsorum posticorum 
albis. Long. corp. 9 mill. E  collectione Doct. Benthini Ham- 
burgensis. Patr ia  Dalmatia.

Ebenfalls der T. dimidiata verwandt, aber kenntlich an 
den charakteristischen weissen, oblongen Flecken des ersten 
Abdominalsegmentes und der weissen Strieme des hinteren 
Huftpaares. Die Beine sind mit Ausnahme der Hiiften roth, 
nur die 3 letzten Hintertarsenglieder weiss. Der Anhang der 
Oberlippe weiss, ebenso die vordere Halfte des Fliigelmales; 
die Randader schw arz , die Nerven b raunro th , die Fiihler 
uuten braunroth, kurzer als das Abdomen. Das Mannchen 
hat einen schmftleren weissen Halskragen und etwas dickere 
nnd langere Fiihler als das Weibehen. Mit anderen siid- 
europaisehen Arten iinde ieh keine Verwandtschaft.

31. T. t l a v i c o r n i s  Fbr. £  mit fast gelbem Abdomen. 
Auf Strauehern nicht selten, kenntlich am lauten Fluge. Juli.



390

32. T. p a l l i c o r n i s  Fbr. Ebenda. Sehr grosse Weibchen. 
Mannchen sind vorgekom m en, bei denen nur die 2 letzten 
Abdominalsegmente schw arz  gefarb t  sind, sonst alle gelb.

33. T. l i v i d a L . ,  selten. 34. T. c o l o n  Klg. An Fagus, 
Mai. 35. T . c o r y l i  Pz. An Corylus, Mai. 36. T . b i p u n -  
c t u l a  KI. In L aubw a ldern  selten.

37. T. g y n a n d r o m o r p h a  n. sp.
T. <$ b runnea ,  cap i te ,  o r e ,  tbo race  to to ,  abdominisque 

segmentis primo, secundo, octavo, nono nigris, femoribus peduin 
anteriorum  et posticorum , tibiis tarsisque posticorum nigris, 
antennis albo annulalis, carp i dimidia p a r te  alba.

$  ru fa ,  tho race ,  pedibus postic is , anter iorum  femoribus 
e t  coxis nigris ,  albo annulatis ,  scutello albo. Long, corp. 
9 — 10 mili.

Zu T. b a l tea ta  KI. geh o r ig ,  ist diese A rt  m erkw iird ig  
durch die grosse Yerschiedenheit beider Geschlechter. Bei 
beiden iibereinstimmend sind die vordern  Beine róthlicb, die 
mittle rn  vom Knie ab ,  die hintern ganz schwarz ,  die F uh ler  
weiss ge r inge lt ,  das F lugelmal halb  w eiss ,  die R andade r  
schwarz . Dagegen ist der Unterschied beider Geschlechter 
fo lgender: Mannchen sch lank , die 2 aussersten und ersten 
Segmente des Abdomens schw arz ,  die m ittle ren  b raun ,  oben 
schw arz  pu n k tir t ,  das Schildchen sc h w a rz ,  nur die Rttcken- 
kornchen  weiss. D er T h o ra x  ganz schwarz.

W eibchen . • Abdom en ro th ,  die 2 ersten Segmente und 
die A fterspitze sc h w a rz ;  Schildchen w eiss ,  Hinterschildchen 
und Riickenkornchen ebenso. F uh ler  kiirzer  ais das Abdomen. 
Ein P archen  im L aubw alde  an F agus  gefangen im Juni. 
Eine Uebereinstimmung mit der  G ruppe der  sogenannten 
i n s t a b i l i s  zeigt sich noch dar in ,  dass das  Mannchen im 
Unterfliigel unvolls tandige Mittelzellen hat, indem die Begren- 
zungsadern  fast bis zum Fliigelrande sich erstrecken. Von 
den bei Leunis angefilhrten: f a g i ,  v e l o x ,  r u f i v e n t r i s ,  
c o n s p i c u a  habe  ich keine E x em p la re  gefunden, dagegen 
8 andere  A rten  mehr.

IV. Perineura Htg.

1. P. r u b i  Pz. Im Juni an Umbelliferen in d e r  K ahe 
von B rom beerstrauchern ,  nicht haufig.

2. P. c y l i n d r i c a l )  n. sp.
P . cy l indrica ,  fusca, o re ,  fac ie ,  scu te l lo ,  postscutello , 

collarique su lphureis ,  antennis su p ra ,  abdom ine ,  lateribus 
exceptis ,  pedibusque posticis nigris. Long. corp. 1 2 —13 mili.

*) Tenthr. cylindrica Pz. =  T. blanda Fbr. schon veraltet.
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Aebnlich der P. rubi nach P anze r’s Abbildung in der  
a llgem einen Gestalt .  Von oben gesehen erscheint der  Leib 
sc h w a rz g la n zen d , mit Ausnahme des gelben Augenrandes, 
H alskragens, Schildchens und Hinterschildcbens und der sclimal 
dunkelbraunen Abdominalseiten. Hellbraun gefa rb t  sind die 
beiden vorderen F usspaa re  und die Unterse ite  der  das A bdo
men in der  Lange ttbertreffenden Antennen. VorderhUften 
und P 'lugelschuppchen gelb g e fa rb t ;  an den Seiten d e r  Hinter- 
hiiften befindet sich ein scbmaler weisser Strich. Die Fliigel 
sind g lashe l l ,  die A dern  b ra u n ,  das Mai schw arz  mit gelb- 
lieheni Anflug am Anfange. Gefangen habe ich die T hiere  
im Juni au f  U m bella ten  in der  N ahe  von B ro m b e ers trau c h ern ; 
die Mannchen sind haufiger als die W eibchen, ab e r  nur durch 
die schm alere  G esta l t  von diesen unterschieden. F o rs te r ’s 
A rt  P. d u a l i s  (Ent.  Ztg. 1844) mit ro th er  H interleibsm itte  
bietet keine Aehnlichkeit  dar .  Von P er in eu ra  h a t  Leunis 
keine Species angefiihrt.

V. Poecilostoma Bib.

1. 1’. o b e s a  Klg. 2. P. i m p r e s s a  Klg., beide seiten im 
Juni,  auch  von Leunis angefiihrt.  Auch von

VI. Strongylogaster Dlb.

babe ich nur Str. c i n g u l a t u s  F b r.  und das Mannchen dazu 
unter dem N amen Str. l i n e a r i s  auf  P te r is  aquilina Flnde 
Juni gefangen.

VII.  Taxonus Meg,

1. T. n i t i d u s  Klg. Im Mai an Prunus padus nicht hautig. 
Die A ngabe Klug’s, dass das W eibchen die lanzettform ige 
Zelle mit schrager  Querader h a t ,  trifft nicht imm er zu ,  d a  
ich auch W eibchen  mit regelmassiger Bildung besitze. 2. T. 
c o x a l i s  Mus. Kl., im Mai an Prunus padus. 3. T. a g i l i s  Klg. 
Im  August m assenhaft im G ra s e ,  Mannchen oft sehr schmal 
im K órper  und in der  F a rb e  andernd , von schwarz  bis braun- 
lich ,  vorziiglieh im Fliigelgeader. Von diesen ha t  den T. 
coxalis Leunis nicht gefunden.

V III .  Macrophya s. str.

Fiihler kiirzer als der  Hinterleib.

1. M. h a e m a t o p u s  Pz., im Juni an Corylus. 2. M. p u n 
c t u a l ,  zu Anfang Juni  an Crataegus.  3. M. q u a d r i m a c u -  
l a t a ,  im Juni und Juli an Hecken nicht se i ten ;  beide Varie-



392

ta ten  m it ro th lichen  uud schw arzen  H in te rtarsen . 4. M. r u -  
s t i c a  L., im Juni an U m bellaten. E in M annchen von H errn  
Dr. Benthin in H am burg  zuv A nsicht' e rh a lten , aus D alm atien 
stam m end , un terscheidet sich in nichts von den deutschen 
E xem plaren . 5. M. d u o d e c i m p u n c t a t a  L. Im Mai und 
Ju n i n ieht selten  au f A lnus und U m bellaten . ti. M. a l b i -  
e i n c t a  Schr. Im Mai an B rom beerstrauchern .

7. M. m e 1 a n  o s o m  a n. sp.
M. n ig ra , appendieulo  co llarique albis, tibiis posticis albo- 

an n u la tis , p o stth o raee  e t coxis n ig ro -p u n e ta tis , tibiis m ediis 
albo-annulatis, fem oribus e t tibiis anticis albo-striatis . Long, 
corp. 10 mili.

D iese W esp e  s te h t zw ischen M. a lb ic incta  Schr. und 
ribis Schr. D er K orper ist g lanzend  schw arz g e fa rb t; w eiss 
ist. nur die S p itze  d e r M axillen , der A nhang  und der Hals- 
k ra g e n ; das Schildchen ist m anehm al sc h w a rz , m anchm al 
scbw ach w eiss p u n k tir t; die R iickenkornchen  weiss oder 
schw arz. A lle H tiften weiss p u n k tir t ,  die vordern  Sclienkel 
und T ibien , die m ittle ren  Tibien vorn  weiss ges tre ift, d ie h in tern  
T ibien w eiss geringelt. Von d er M. alb icincta  un te rscheidet 
sie sich durch das ganz schw arze Abdom en und das dunkle 
Schildchen , von M. ribis durch den w eissen H alsk rag en , die 
weissen R iickenkornchen und die nur w eiss g es tre iften  Hiiften, 
die bei rib is ste ts ganz grauw eiss gefa rb t sind. G efangen 
habe ich die A rt in beiden G eschlech tern  m it den beiden 
erw ahn ten  au f B rom beerstrauchern  im Juni.

8. M. r i b i s  Schr. Vom Mai bis A ugust au f B rom beer
s trau ch ern . F iir dieses T h ie r w are  der N am e M. leucopus 
Gmel. besser g e w a h lt ,  da ich u n te r der Menge gesam m elter 
T h ie re  nie eins au f R ibes gefangen habe. T h ie re , von H errn  
Dr. B enthin zur A nsicht e rh a lte n , die bei D resden gefangen 
sind, un terscheiden  sieh durch  bedeu tendere  K orpergrosse .

9. M. c r a s s u l a  Kl. Im  Juni ein E xem plar au f C orylus 
gefangen.

M. b landa  und neglecta, von Leunis au fgezah lt, habe ich 
noch n icht en tdeckt.

IX . Pachyprotasis H rtg .
F u h le r lan g er als d e r H interleib .

1. P . r a p a e  L. Vom Mai ab bis Ju li iiberall hautig.
2. P . t e n u i s  n. sp.
P . n ig ra , sp lendida, o re , facie, pedibus ex  p a rte  e t to ta  c o r 

poris infim a p a rte  cum antennis griseis. Long. corp. 9 — 10 m ill.
D as k le inste  T h ie r d e r ganzen G ru p p e ; es ist oben g la n 

zend schw arz  g efa rb t, nur der M und, die A u g en ran d er, Fltigel-



393

schtippchen und die ganze untere Seite des Leibes nebst den 
Fiissen graulich weiss. Von P. rap ae , der es nahe steht, 
ist es durch die geringe K orpergrosse, die ganz schwarze 
Oberseite und die graue Farbe der Unterseite hinlanglich 
unterschieden. Gefangen wurde es auf Alnus glutinosa im Juli. 

3. P. v a r i e g a t a  Klg. 1m Mai an Fagus.
P. simulans und antennata, die Leunis aufzahlt, habe ich 

nicht gefunden.

X. Blennocampa Htg.

1. B. n a n  a Klg., ira Mai selten. 2. B. p u s  i l i a  Klg., im 
Mai auf Alnus, aucli auf Prunus padus. 3. B. b e t u l e t i  Klg., 
im Juni nicht haufig in Laubwaldern. 4. B. a e t h i o p s  Fbr. 
Im Juli und Anfang August auf Corylus und W eissdorn- 
hecken einzeln gefangen. 5. B. f u l i g i n o s a  Schrk. Im Mai 
und Juni an  Corylushecken einzeln.' 6. B. a l t e r n i p e s  Klg. 
Im Mai an Prunus padus. 7. B. e l o n g a t u l a  Klg., im Mai 
an Corylus nicht haufig. 8. B. e p h i p p i u m  Pz., im Juli bis 
August nicht selten auf Corylus, Alnus, Prunus padus, andert 
ab, indem der Thorax von roth zu braunschwarz abdunkelt; 
die Exem plare sind oft sehr klein.

9. B. h y a l i n a  Klg. Auf Sorbus und Prunus padus im 
Mai, mehr an feucliten Stellen als an Bergen.

Vier A rten habe ich also mehr gefunden als Leunis und 
Saxesen, im Uebrigen alle, die bei diesen aufgefiihrt sind.

XI. Monophadnus Htg.

Dieses GeDus scheint mehr den eigentlichen Oberharz zu 
bew ohnen, da ich von den 11 bei Leunis aufgefiihrten nur 
folgende aufgetrieben habe.

1. M. f u n e r e a  Klg. Ende Mai -auf Carpinus betulus.
2. M. g a g a i h i n a  Klg., im Mai auf Prunus padus mehrfach.
3. M. m i c a n s  Klg. Im Juni auf Umbelliferen in der Nahe 
von Hecken. 4. M. n i g e r r i m a  Klg., auf Alnus und benach- 
barten  Umbelliferen im Mai und Juni.

XII. Hoplocampa Htg.

1. H. c r a t a e g i  Klg. An W eissdornhecken im Mai. 
Diese Species w ird  bei Leunis nicht angefiih rt; dagegen habe 
ich die 3 andern von ihm aufgefiihrten nicht w ieder entdeckt.

X III. Eriocampa Htg.

1. E. u m b r a t  i c a  Klg. im Mai auf Alnus. 2. E. o v a t a  L.
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Sehr tiauflg vom April an bis zum September, hauptsachlich 
auf Er len, auf denen ich eierlegende Weibchen gesehen habe, 
welche die Blatter in der Nahe der Mittelrippe anbohrten. 
Diese Art andert auch sehr ab. Neben der typischen Form, 
die am haufigsten vorkommt: mit rotliem Thorax, weissen 
Knien und weisser Fiihlerspitze, linden sich Exemplare mit 
ganz schwarzen Beinen und Fulilern, sowie auch solche, 
dereń Thorax braun, ja  sogar fast schwarz gefarbt ist. Dass 
es nur Varietaten sind, beweist der Umstand, dass ich ver- 
schieden gefftrbte Thiere in copula angetroffen habe.

3 von Leunis aufgezahlte Arten habe ich nicht wieder 
entdeckt; dagegen fehlt bei ihm E. u m b r a t i c a .

XIV. Selandria s. str.

1 S. s e r v a  Fbr. Vom Mai bis Juli nicht selten an
alien Arten Pflanzen, oft in sehr grossen Exemplaren. Die
Farbę der Mittelbrustseiten andert oft so , dass sie fast hell-
braun abbleicht. .

2. S. s t r a m i n i p e s  Klg. Mai und Jum uberall.
3. S. mo r i o  Fbr. An Pinus silvestris nicht oft im Juni.
Ich habe noch Exemplare gefangen, die ich fiir Abart

von Sel. serva halte 5 sie haben namlich die Structur von 
dieser; nur ist der After dunkler gefarbt, sowie die Mittel- 
brust und theilweise auch die Hinterbrust ganz glanzend 
schwarz. Die Cubitalzelle 3 ist getheilt, so dass im Ganzen 
5 solcher vorhanden sind. Da aber die typischen Exemplare 
von S. serva in der Farbę der Unterbrust abandern, mag 
ich diese Exemplare nicht ais neue Art aufstellen.

4. Sel .  v i r e s c e n s  n. sp.
5. viridis, occipite, thorace, superiore parte antennarum 

omniuinque pedum nigris, carpo alarum viridi, nervis nigris, 
oculis brunneis. Long. corp. 7—8 mili.

$  scutello viridi.
Die Farbę ist im Leben ein helles Griin, das im lode  

in gelbgriin abbleicht; so ist die ganze Unterseite gefarbt, 
die Oberseite dagegen schwarz; nur die hinteren Segment- 
rander sind bisweilen schmal grUn gefarbt. Die Fuhler sind 
kaum so lang wie der Kopf und Thorax zusammengenommen, 
mit fast ganz grunem, etwas verdicktem Grundgliede. Die 
Beine sind oben durchaus mit einer schmalen schwarzen Linie 
verziert. Das Fliigelmal hat nur am Ende eine schmale 
schwarzliche Einlassung. Gefangen habe ich beide Geschlech- 
ter die sich gar nicht von einander, ausser in der Breite des 
Abdomens und dem verschieden gefiirbten Schildchen, unter- 
scheiden, im Mai aut Salix.
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Mit andern Selandrien ist diese W espe nicht zu ver- 
wechseln, w eder mit den von Zaddach neu entdeekten, noch 
mit alteren A rten; von Tentliredo unterseheiden sich die 
verw andten durch bedeutend langere Fiihler und die dort 
angegebenen charakteristischen Kennzeiclien.

5. S. a l b o m a r g i n a t a  n. sp.
S, grisea, antennis, thorace, abdom ine, tarsis alarum que 

nervis nigris, co ilari, scutello , carpo abdominisque margine 
lateraii griseo-viridibus, pedibus griseis, externa parte  nigro- 
lineatis. Long. corp. 8 mili.

Die Unterseite bat im Tode eine graugriine Farbę, ebenso 
sind der Mund, das G esicht, die Tibien, Schenkel, vordern 
und hintern Htiften, das Schildchen, der Halskragen und ein 
breiter Seitenrand des Abdomens gefarbt, w ahrend das Fliigel- 
mal und das Ende der R andader schwarzlich begrenzt sind.

D er ganze Rttcken ist glanzend schw arz, ebenso der 
grosste Theil der F iihler, die nur unten ein wenig abbleichen. 
Die G estalt ist wie bei S. ovata.

Die Thiere sind in beiden Geschlechtern von H errn 
Dr. Benthin bei Dresden gefangen worden. Mit schon be- 
kannten Arten finde ich keine Aehnlichkeit.

XV. A thalia Leach.

Die 4 bekannten Arten linden sich sammtlich h ie r, nur 
l u g e n s  und a n n u l a t a  seltener; lugens habe ich hier ent- 
deckt, w ahrend sie bei Leunis fehlt. Sammtliche A rten findet 
man am meisten im Juni und Juli auf U m bellaten, und zwar 
A. r o s a e  und s p i n a r u m  in einer grossen Menge. A. rosae 
iindert a b , indem neben Exem plaren mit schwarzen An- 
tennen sich solche mit ro then , wenn auch weniger haufig, 
vorfinden. Von A. spinarum giebt es Exem plare mit fast 
rothem Thorax neben solchen m it alien moglichen Ueber- 
gangen von schw arz zu ro th , sowie auch mit ebenso verftnder- 
licher Farbung der Unterbrust.

Die U ntergattung A l l a n t u s  habe ich noch in A rbeit; 
sie muss vollst&ndig gesichtet w erden , da H artig ’s a ltere  
Eintheilung sicli auf keinen Fall mehr halten lasst. indem 
sein Unterscheidungsmerkmal — die F arbe der F iihler — 
so veranderlich is t, dass darauf nicht m ehr gefusst w erden 
kann. Obgleich ich von den verschiedensten Arten mehrere 
hundert Thiere zusammengebracht habe, die schon einiges 
M aterial zur Vergleichung bieten, bitte ich doeli noch die 
Sammler uni Ueberlassung von A rten , sowohl zum blossen 
Restimmen, als auch zum Tausche.
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E x o t i s c h e s
von

V. A . Uohrn.
(Jahrg. 1868 S. 229 -243.)

4. Znr Russelkafergruppe der Amycteriden.
Ein Versuch, die im Laufe der letzten Jahre  von ver- 

schiedenen Seiten her aus verschiedenen Localitaten Austra- 
liens erhaltenen Am ycterus nach Schónherr zu bestimmen, 
w ar nieht zu meiner Befriedigung ausgefallen: noch weniger 
half mir Boisduval’s Voyage de l ’Astrolabe aus der Ungewiss- 
łieit. Ich hoffe, dass die Lepidopterologen dem ersten Bande, 
in welchern B. seine Lieblinge, die Schraetterlinge, abhandelt, 
besseres Zeugniss ertheilen konnen; dem zweiten Bande, 
welcher „Coleopteres et autres ordresu tra c tir t, sieht man 
die Unlust und die abschatzige Indifferenz des Autors gar zu 
deutlich an.

Das Eintreffen einer schonen Sendung aus Sidney be- 
reicherte mich mit einer Reihe, meist benannter, Amycteriden, 
darunter auch eine Anzahl der von Herrn Mac Leay jr . neu 
errichteten Arten. Da ich veranlasst w urde, fiir einen be- 
freundeten Collegen die Gefalligkeit des Museumsdirigenten 
in Stockholm, Herrn Prof. Stal, wegen Darleihung caffrarischen 
M aterials aus den reichen Lieferungen des M artyrers W ahl- 
berg in Anspruch zu nehm en, so bat ich zugleich urn Mit- 
theilung der Amycteriden-Typen. H err Stal w ar so freundlich, 
mein Gesuch in der umfassendsten W eise zu erfiillen: sammt- 
liche noch in der (separat conservirten) Schonherr’schen 
Sammlung vorhandenen Typen (42 Stuck) und die gesammten 
Amycteriden (erste Gruppe mit Ausschluss der Euomiden) 
der Stockholmer Sammlung (72 S tiick), die letzteren unbe- 
nannt, gingen mir wohlbehalten zu.

Im Jahrgang  1853 S. 370 dieser Zeitung babe ich mich
bereits dariiber ausgesprochen, dass man sich bitter tauscht,
wenn man glaubt, in dem je tz t noch vorhandenen M ateriale 
der Schonherr’schen Sammlung alle die A rten zu finden, 
welche in seiner Monographie mit dem Asterisk bezeichnet 
sind. Doch w(irde diese Besternung gerade bei den echten 
Am ycteriden zu einer falschen Voraussetzung geftihrt haben, 
da in dem siebenten Bande der Monographie tiberhaupt nur 
10 Arten durch ein Sternchen bezeichnet sind.

Ich gebe zunachst eine Absehrift des von Prof. Stal ein-
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g e s a n d te n  V erze ich n is se s  d e r  U berlm upt in d e r  S ch o n h e r r -  
schen  S a m m lu n g  v o rh a n d e n e n  A r te n :

1. A m y c te ru s  m irus Sclih.
2 — 3. - m irab i l is  K irb y .

n  '  b ru n n ip es  Schli . (n . sp.).
- m irab u n d u s  Schh .
‘ m acu lo su s  Schli . (n . sp.).
- m orosus  d ’Urville .

I tb  - - v a r .?
1 1 — 12. - e x a s p e r a tu s  K l u g # ).
1^ ' • S c h o e n h e r r i  H ope.
14— IS. . B oisduval i  (D u p o n t )  Boisd.

‘ M an nerhe im i S chh .  (u. s p . ).
17  — 18. - p a s t i l la r iu s  Schh.

- I 9 ~ 20. - pp. (R o e i  H o p e?) .
21. - M anglesi H ope .
22 .  - b u cep h a lu s  01.
23  — '- id .  - b u b a lu s  01.
* ' •  - la c ry m o su s  Schh. (n . sp.).
28  — 29 . A c a n th o lo p h u s  M arsh am i K irb v  
• * n  q i  J

QO A . " " V a r - n i i n 0 1 ’-
d-i. A can th o lo p h u s  M a rsh am i var .  (e lo n g a tu s  Hope).
.Vp ‘ h y p o leucu s  H ope.

• - v a r .
'  l a te ra l is  H o pe  (forte) .
- dum osus  Schh.
'  - var.  ( fo r te ) ,

f S- ' sp icu losus  Schh . (n. sp.).
■1" - a u re o lu s  H ope .  •
4 0 - - - v a r .?
**• ‘ sep id io ides  Mac L eay .
’ ' •  ’ g ra n u la tu s  Schh . (n. sp.).

D a ra u s  e rg ie b t  sieli z u n a c h s t ,  d ass  von A m y c te r u s  in- 
s c u l p t u s , n o d ip e n n is ,  w e lc h e  sub No. 11 und 28  d e r  M ono
g r a p h ic  m it  dem  S te r n  b eze ichn e t  s in d ,  k e ine  T y p e n  n .eh r  
ex is tn  en — w o g e g e n  sich u n b e s t e rn te  vo rf ln den ,  z. B. Am vet 
m i r u s ,  m i t  dem  B ia t tc h e n  S p e n c e  an  d e r  N a d e l , so dass  
k aum  Z w e ife l  sein  k an n ,  m a n  b ab e  d en  pag. 51 T o m  VII. I. c 
h e sch r ieben en  1 y p u s  vo r  sich. U eb e r  d iese  A r t  b a b e  ieh 
ein iges zu sagen .

1  e ' 5A1Ue 1" l i t  i  m ir w el)ig “tens is t  u n b e k a n n t, d ass K in g  je u ia ls  einen  A m y cte ru s besehr ieb en . C A I )
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Am ycterus m i r u s  Schli. Blini.

Es ist wohl sicher anzunehm en ,  dass h ierm it der  von 
J. S turm  in dem „K a ta log  s. K afersam m lungu 1843 publicirte 
und abgebilde te  Am. p a r a d o x u s  synonym ist. Alle wesent- 
lichen Werk male harm oniren ,  und meine anfanglichen Zweifel, 
ob die fast g lanzende Gliitte des Schbnherr 'sclien Typus sich 
mit dem „russschw arz ,  des Glanzes en tbehrende  F a r b e “  der  
S tu rm ’sclien Beschreibung vereinigen lasse, w urde  durcli Exem - 
p la re  des Berliner Museums beseitigt,  w elche  mir zu der 
U eberzeugung  verha lfen ,  dass die urspi iingliche Beschaffenheit 
der  Oberflache eine rauhe  T ex tu r  ist, die aber  durcli Abrei- 
bung einen gewissen Glanz annehmen kann.

W elchem  von beiden Nam en die P r io r i ta t  gebiihre — 
beide sind im J a h re  1843 publicirt —  lasse icli unentschieden. 
Legt man den Accent au f  das D atum der Sturm 'schen Yer- 
rede ( J a n u a r )  und au f  die A bbildung , so spricht das  fill1 
p a r a d o x u s ,  w ah ren d  m i r u s  den V orzug ha t ,  in der  Mono- 
g raph ie  zu figuriren, inithin wold der  E inzelbeschreibung den 
Rang ablauft.

E inige J a h r e  friiher ha t te  ich etliche Curculioniden an 
F reund  Boheman zur Determ ination  eingesandt und ein P archen  
A m ycterus aus dem ostlichen A ustralien von ihm als mirus 
zurtick erhalten .  Ich meine, dass Boheman dabei nur den 
Umstand ins Auge gefasst hat ,  dass dem von mir  eingesandten
cj zvvar nicht die m erkw iird ige ,  o h rw u rm a rt ig e  Zange am
Hinterleibe , wohl abe r  d e r  Kelddorn  fehlte ,  der  bei Ain. mira- 
hilis Schh. Gyll. als charak teris tisc li  angegeben wird. Dennoch 
wird  es mir schwer, an die Iden ti ta t  meiner E x em p la re  mit 
dem Schonherr’sclien T y p u s  von mirus zu g la u b e n , da viele 
und nicht unwesentliche Differenzen ins Auge fallen. Diese 
auseinanderzusetzen behalte  ich mir vor und will bier nur 
b e m e rk e n ,  dass ich in verschiedenen Sammlungen m e i n e  
Ai t (decipiens milii) als mirus figuriren sail — wahrscheinlich 
kom m t sie haufiger vor —  dass ich hingegen den achten 
S chonherr ’sclien mirus nur  im Berliner Museum bem erk te  
und dain it  den S tu rm ’schen paradoxus  ftir identisch halte.

U nter  den Schonherr 'sclien T ypen  folgt sub No. 2, 3 des 
Verzeichnisses

Amycterus mirabilis K irby 
ich sehe mich aber  genothigt,  zunachst bloss von No. 2, dem
(J, zu reden. An der  Nadel befindet. sich ein Zettelehen,
au f  welchem von G yllenhal’s (ui ta ilor)  Hand verze ichnet
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s t e h t : „ P h a l id u r a *) mirabilis Kirby. N. Holi. Hope.. r j “ . 
D em nach ist es unzweifelliaft der  beschriebene T ypus ,  vou 
welchem  G yllenhal (Schonh. Curcul. II. 470)  sag t:  A Domino 
Hope benevole communicatus.

Ausserdem en tha l t  die S tockholm er Sam m lung ein iden- 
tisehes E x e m p la r ;  e in 'd r i t t e s  b ietet meine eigene Sammlung. 
Alle 3 liaben wesentlich gleicbe Dimensionen und den eigen- 
thiimlichen, r t tckw arts  gebogenen Kelildorn (gula sub ap e r tu ra  
oris in cornu validum ćonieum producta j.  Verglichen mit 
den ubrigen P ha lidu ren  der  S chonherr ’schen T y p e n , tre ten  
bei m irabilis  die Scliulterecken mit einem auffallend s ta rke ren  
Buckelchen vo r ;  es un te rb r ich t ,  zahnar t ig  ausspringend, die 
geschw ungene L in ie ,  w elche  sonst von dem Seitenrande des 
Thorax mit dem der F lugeldecken geb i lde t  w tirde**).  „Cum 
tuberculo la terali  e leva to“  sag t  G yllenhal in der  Besclireibuug, 
und er  hat te  gem ellato  sagen k o n nen ,  denn das Buckelchen  
besteht eigenllich aus dem Zusam m entre ten  zw eier  oder  dreier  
hockrige r  Keihen, die sieli h ier  concen tr ir t  liaben, um nachher  
in getrennten  Serien aut den Deckscbilden auseinander zu 
gehen. Bei den Euomiden (conf. L aco rda ire  Genera  VI. 315) 
spie lt  dieser S chu lte rhocker  eine nocli auffallendere Bolle.

W enn ich nun aus der  GyllenhaTschen Beschreibung nocli 
li inzugeiugt liabe:

, ,ven ter  maris  postice p ro fu n d e ,  c ircu lariter  impressus 
e t in fovea laminis duabus instructus, ano forfice valido 
a rm a to 11,

wenn dieser forfex  va l idus ,  diese G en ita lzange ,  Uber den 
H in terrand  der  E ly t r a  z w a r  niebt so weit wie bei m i r u s .

')  P h a l i d u r a  — so h a t Mac Leay (d e r V ater) die G a ttu n g  
g en an n t, w enn au ch  n ic lit c h a r a k te r i s i r t , und  P h a l i d u r a  m irab ilis  
h a t  r i s e  h e r-W ald h e im  in den M oskauer M em oires besch rieben  und  
,’.e l „®seI! G elegenheit d ie  G a ttu n g  b eg rtin d e t. D a  es nun  „maloę d e r  

. f21? 011 auch cp a h \■, (pn/.iduę. so k an n  ich w egen de r
M o g lichkeit, j a  W ah rsc h e in lich k e it, dass Mac L eay  tpah’s d ie Scheere 
g e m e i n t  h a t ,  w ed er E rich so n  noch  sonst Jem and das R ech t ein- 
ra u m e n , a u f  diese V e r m  u t h u n g  hin den N am en in  P s a lid u ra  zu 
a n d e rn  F ie ri non o p o r te b a t — fac ta  v a len t! A n d ie  naheliegende 
C o n jec tu r b rau ch e  ich  n ich t e inm al zu a p p e li ire n , dass waXig und 
I'aAi; b lo ss d ia lec tisch  v e rsch iedene  F o rtnen  desselben G rundbegriffs 
gew esen sein w erden .

• )  Beiliiufig b e m e rk e  ich  zu r N otiz  fiir B esitzer von P ro ceru s-
A rten , dass ein an a loges K ennzeichen  zu b rau ch en  ist, um  zu wissen 
ob u n te r den b lauen  und griinen  P ro c e ru s  d e r  ech te  c a u c a s i c u s  
A d a m s  befindlich  is t. N u r bei diesem  fliessen fiir das A uge basis 
e ly tro ru n i  ac th o ra c is  oh n e  A bsatz  in e in a n d e r; bei a lien  'a n d e rn , 
b is h e r b ek an n ten  P ro c e ru s  tre te n  d ie S c liu lte rn  eck ig  vor. M ehrfache 
l r r th i im e r  in  so n s t w o h lg eo rd n e ten  S am m lungen  b e rech tig en  zu diesem  
F ingerze ige . g  A. D.

27*
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g e s c h w e i g e  w r e  be i  d e c i p i e n s  v o r r n g t ,  d oc li  a b e r  uni e in e  
v o i l e  L in i e  b e i  a l i e n  3  m i r  v o r l i e g e n d e n  S t u c k e n ,  so I to rnm e 
ich  zu d e m  s e l t s a m e n  E r g e b n i s s :

C u r c u l io  m i r a b i l i s  K i r b y ,  v o n  ih m  b e s e b r i e b e n  im 
J a h r e  1 8 1 7  in d e n  L i n n e a n  T r a n s a c t i o n s  vo l .  X I I .  
p a g .  4 6 9  is t  p o s i t iv  n i c h t  d e r  v ó n  H o p e  a n  S c b d n h e r r  
e i n g e s e n d e t e  u n d  v o n  G y l l e n h a l  a i s  m i r a b i l i s  b e s c h r ie -  
b e n e  K a f e r .

D e r  B e w e i s  i s t  n i c h t  s c b w e r ;  in  K i r f r y ’s B e s c b r e i b u n g  d e s  o ,  
d ie  n ac l i  d e s  a l t e n  P a t r i a r c h e n  g e w i s s e n h a f t e r  W e i s e  s c h e in -  
b a r  n i c h t s  W e s e n t l i c b e s  i i b e r g e b t  ( w e n n g l e i c h  e r  n i c h t  a h n e n  
k o n n t e ,  d a s s  s ie  f t lr  d ie  g r o s s e  Z a l i l  n i i c h s t v e r w a n d t e r  A r t e n ,  
d ie  m a n  s e i td e m  g e f u n d e n  h a t ,  n i c h t  a u s r e i c h e n  w e r d e ) ,  Teh 11 
n i c h t  b lo s s  j e d e  A n d e u t u n g  d e s  S c h u l t e r h o c k e r c h e n s  — d a s  
l ie ss e  s ich  a l l e n f a l l s  i i b e r s e h e n  —  a b e r  v o n  d e m  K e h l d o r n  
i s t  n i c h t  d i e  B e d e ,  u n d  in  B e tre fF  d e r  G e n i t a l z a n g e  b e w e i s e n  
T e x t  u n d  d i e  A b b i l d u n g  v o n  C u r t i s  ( T a f e l  2 3  fig.  9 ) ,  d a s s  
s ie  g a r  n i c h t  i iber  d ie  F l i i g e l d e c k e n  h i n a u s r a g t .

W i e  r e i m t  s ich  d a m i t ,  d a s s  G y l l e n h a l  zu s e i n e r  B e s c h r e i -  
b u n g  1. c. g l e i c h w o h l  d ie  L in n e a n  T r a n s a c t i o n s  c i t i r t '!  E in -  
fa c h  s o ,  d a s s  S c b d n h e r r  d e n  B a n d  X I I .  n i c h t  b e s e s s e n  ha t  
—  ich  w e i s s  n i c h t ,  ob  icli u n g e n a u  n a c h g e s e h e n  b a b e ,  a b e r  
in d e r  S y n o n y m i a  i n s e c t o r u m  f in d e  ich  in vo l .  I. p. 3  p a g .  X I .  
/ .w a r  d ie  T r a n s a c t i o n s  1 8 0 7 ,  1 8 0 9  u n d  d a h i n t e r  —  8 : 0  ( s o l i  
v i e l l e i c h t  8 1 0  h e i s s e n ? ) ,  s p a t e r  a b e r  k e in e  F o r t s e t z u n g  a ls  
in S c h o n h e r r ’s B e s i tz  a n g e g e b e n .  D e r  G e d a n k e  l i e g t  n a h e  
g e n u g ,  d a s s  G y l l e n h a l  s ich  be i  d e m  ilim v o n  H o p e  e in g e s e n -  
d e t e n  a n g e b l i c h e n  S t i i c k e ,  d a s  e r  m i t  P h a l i d u r a  m i r a b i l i s  
K i r b y ,  N. H o l l .  H o p e  e t i k e t t i r t e , b e r u h i g t  u n d  d a n a c l i  d ie  
B e s c b r e i b u n g  g e m a c h t  h a t .  H i i t t e  e r  w i r k l i c h  d ie  K i r b y ’s c b e  
B e s c b r e i b u n g  v o r  s ich  g e h a b t ,  so  w f i r d e  s ie  i h n  u n z w e i f e l h a f t  
zu  e in e r  N o t e  o d e r  O b s e r v a t i o  v e r a n l a s s t  h a b e n ,  n a m e n t l i c h  
d a  K i r b y  a m  S c h lu s s e  d e r s e l b e n  s a g t :

1 k n o w  n o  i n s e c t  a m o n g s t  t h e  C u r c u l i o n i d a e  ( e x c e p t  
o n e  o f  t h e  s a m e  t r i b e  w i t h  th is  in  M r.  M a c  L e a y ’s 
c a b i n e t  w i t h  a n  a n a l  f o r c e p s ,  s o m e t h i n g  l i k e  t h a t  o f  
a n  e a r w i g )  t h a t  is  so  w o n d e r f u l l y  f o r m e d  a s  t h e  sp e c ie s  
h e r e  d e s c r ib e d .  T h e  v e n t r a l  c a v i t y ,  l a m i n a e  a n d  
p e c t e n  h a v e  no  p a r a l l e l  t h a t  I  a m  a w a r e  o f  in t h e  
i n se c t  w o r l d .

H i e r a u s  e r h e l l t  a u f  d a s  s c h l a g e n d s t e ,  d a s s  K i r b y  a u f  d a s  ih m  
v o r l i e g e n d e  T h i e r  e in e n  b e s o n d e r n  A c c e n t  l e g t e ,  u n d  d a s s  e r  
d u r c h a u s  n i c h t  in d e n  Y e r  d a c h y  k o m m e n  k a n n ,  e t w a s  so  Auf- 
f a l l e n d e s  u n d  I J n g e w o h n l i c h e s  w i e  d e n  K e h l d o r n  l e i c h t f e r t i g  
i i b e r s e h e n  zu  h a b e n .  F o l g l i e h  is t  A m y c t e r u s  m i r a b i l i s  S c h o n h .  
G y l l e n h ,  n i c h t  m i r a b i l i s  K i r b y .  F u l l s  d e r  N a m e  G y l l e n -
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h a l i  (me inscio) in dieser Gattung noch nicht vergeben ist, 
nenne ich ilin so.

Kirby giebt die Lange seines Cureul. mirabilie (rostro 
extenso) auf zehn Linien an; unter den Scbonherr'schen 
Typen ist kein einziger, der (wenn die nicht vorragende 
Zange als Species-Charakter angesehen wird) auf dies Maass 
jiasst. Unter den iibrigen Arnycteriden des Stockholmer Mu
seums und meiner eigenen Sammlung finden sich Stttcke von 
dieser Lange o h n e  vorragende Zange; aber es wird wohl 
(dine Vergleichung des echten Typus von Kirby kaum moglich 
te in , uber die von ihm gemeinte Art ganz zuverlassig ins 
Klare zu kommen: er w ar in dem verzeihlichen Jrrthum. 
eine wunderbare, neue Art ausreichend kenntlich besehrieben 
zu haben und schwieg uber Einzelnheiten, die erst je tz t  von 
Bedeutung werden, wo es sich um Differenzirung vieler ver- 
wandten Arten handelt.

Beilaufig bemerke icb, dass an eine Identitat des Kirby- 
schen echten mirabilis mit dem Scbonherr’schen mirus nicht 
zu denken ist. Von den Flugeldecken sagt Kirby: e ly tra  
subporcata, seriatim nodulosa; auch das colorirte Bild von 
Curtis widerspricht ausreichend.

A. m i r a b i l i s  Kirby $.
Unter diesem Namen enthalt die Schonherr’sche Sarnm- 

lung (No. 3 des Verzeiclinisses) ein Thier, an dessen Nadel 
ein Zettelchen von derselben Hand wie bei No. 2 mit den 
Worten steckt:

Phalidura rubrolineata Hope. N. Holl. Hope.
Soviel mir bekannt, hat Hope unter diesem Namen nichts 

besehrieben, und ich gestehe, ich wilrde wahrscheinlich in 
Gyllenhal s Stelle ebenfalls s tarke Neigung gehabt huben, 
den Namen in literis zu ignoriren und das Thier als $  zu 
dem vorigen $  zu ziehen — wenn mir namlich kein andres 
Material zu Gebote gestanden liatte.

Der Kafer ist allerdings um eine Linie kiirzer, das 
Sehulterhockerchen um ein Weniges unbedeutender, die zweite 
der durch aneinandergereihte Buckelchen gebildeten erhabe- 
nen Langsrippen schimmert in den ersten zwei Dritteln von 
der Basis gerechnet rothlich, auch auf der dritten Rippe zcigt 
sich etwas von diesem Schimmer — — aber das sind alles 
keine Ditferenzen, die irgend wesentlich hindern wurden, die 
beiden Thiere als zusammengehorig zu betrachten, da der 
ganze Best des Habitus recht gut mit einander harmonirt, 
namentlieh auch das langere und subtil geforrnte Schaftglied 
der Antenne.

Jedoch ich meiue, alle Zweifel werden durch folgende
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Thatsache entechiedcn: uni,er den mil- vom Museum Sidney 
unfer deni Namen Piialidura r u f o l i n e a t a  Mac Leay jun. 
zugesandten drei Exemplaren belindet sich ein mit dem Schon- 
herr’schen Typus, von welchem eben die Rede ist, vollkommen  
identisehes $  (rnit einziger Ausnahme der deutlicher roth 
leuchtenden Buckelchen), und zu diesem $  sind 2 ebenfalls  
mit, rothen Langsrippen ausgestattete q  vorbanden. Diese o  
aber weichen sehr erlieblich von dem des mirabilis Gyll. 
nec Kirby (Gyllenbali milii) ab. Vergleicht man diese $  der 
2 Arten mit einander, so gewinnen A bw eichungen, welche  
bis dahin weniger erheblich schienen, eine grossere Bedeu- 
tung. Der Kiirze und Deutiichkeit halber sei es mir gestattet. 
micli flir die Art, welche im Schonherr irrig mirabilis genannt  
iet, des Namens Gyllenbali zu bedienen.

Bei Gyllenhali ist das Schulterzahnchen starker; bei 
rufolineata ist es vorbanden, aber zierlicher: bei Gyllenbali  
hat die Genitalzange grobere Behaarung; bei einem J  von 
rufolineata ist sie feiner, bei dem zweiten ist sie abgerieben. 
Die Hockercheu, mit weichen die ganze Oberseite des Thorax 
bei Gyllenhali dicht bedeckt ist, sind um ein minimum grober 
als bei seinem angeblichen $:  sieht man aber die o  von 
rufolineata daneben, so fallt es gleich in die Augen, dass 
aucli hier die Hockerchen um ein Weniges feiner sind. Ausser- 
dem aber markirt es sich auffallend, dass bei den $ von 
rufolineata der Thorax in der Mitte starker ausgebaueht ist, 
dass dagegen die Elytra an der Basis mebr comprimirt sind 
und zunehmend bis fast gegen den Apex hin sich verbreitern,  
wahrend bei Gyllenhali die Verbreiterung bald nacli der Basis 
beginnt, iiberhaupt aber eine verhaltnissmassig geringere bleibt. 
Gyllenhali hat dadurch im Ganzen einen plumperen, rufo
lineata einen zierlicheren Habitus, ganz abgesehen von der 
rothstreifigen Decoration. Bei beiden rj von rufolineata ist der 
merkwttrdige Kehldorn vorbanden, aber etwas zierlicher als 
bei Gyllenhali.

Demnach glaube ich ,  dass das $  von mirabilis Schonh. 
Gyll. als $  zu rufolineata Mac Leay jr. gehort; unter den 
ohne Namen vom Stockholmer Museum eingesandten belindet 
sich aber ein 2 , w elches, abgesehen von seiner kleinen Statur 
(kaum 9 Lin.), in alien Stricken mit Gyllenhali $ gut zu- 
sammenstirnmt. Es fehlen natiirlich die mannlichen Orna- 
mente des Kehldorns und der Zange, aber es fehlt auch jeder  
Schimmer von roth auf den Langsrippen, und die Sculptur 
des Thorax und der Elytra harmonirt wesentlich genauer, 
als die des von Gyllenhal irrig dazu gezogenen Weibchens. 
Sogar das Schulterdornchen scheint mir etwas ausspringender 
markirt. (Fortsetzung folgt.)
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Tortnx penziana Hub.
M ittheilunpn fiber die ersten Stands

von
•I .  f t  u l l w r l i l c j t e l  in Lenzburg4).

A uf m einen  E x cu rs io n en  im .Jura fing ich seit  .Jahren  
the i ls  h 11 f f r ischem  K u h m is t ,  th e i ls  a u f  H o l lu n d e rb J t t th en ,  in 
d e r  N a h e  von so n n ig e n ,  fe ls igen  S te l l e n ,  d ie  m it  H ippo- 
c rep is  c o m o sa  b e w a c h se n  s ind , Ses ia  ich neu m on ifo rm is .  Dies 
b r a c b t e  mich a u f  d ie  V e rm u th u n g ,  d ie ,  m eines  W is se n s  noch 
u n b e k a n n t e ,  R a u p e  d ie se r  A r t  d ii r f te  in den  W u r z e ln  j e n e r  
P f lan ze  zu finden sein. H a lb e  T a g e  Jang u n te r su c h te  ich 
d e s h a lb ,  a u f  dem  S te in g e ro l l  k n ie n d ,  d ie se lb e ,  doch bis j e t z t  
o lm e E r fo lg ;  d a g e g e n  fand  ich die R a u p e  d e r  im J u r a  n ich t  
haufigen  N o ć tu a  p la t in e a  und T o r t r i x  p e n z i a n a .

Die R a u p e  d ieses  W ic k l e r s  is t  e in e r  S e s ien -R au p e  ahn -  
licli , g e lb l ich  w e iss  und init e inze lnen  H a r c h e n  v e rs e h e n .  S ie 
le b t  in e inem  w e is s l ich en ,  sch lau eh fo rm ig en  G e sp in n s t ,  w e lc h e s  
sie zw isc h e n  d en  o b e rn  T h e i l e n  von w e n ig  m i t  E r d e  b e d e c k te n  
W u r z e l n ,  o d e r  d en  J iegenden S te n g e ln  v e r f e r t i g t  und  sich 
auch  m eis t  d a r in  v e r p u p p t ;  se l le n  g e sc h ie h t  d ies  a u s s e rh a lb  
in e inem  b e so n d e rn  G e w e b e .  Schon  nach  2  — 3 W o c h e n  er- 
sch e in t  d e r  h iibsche  W ic k le r ,  w e lc h e r  T a g s  v o rz u g s w e is e  an 
F e ls e n  si tz t .  Ich  fand  ihn n ic h t  se l ten  am  E n g e lb e r g  bei 
O l te n ,  au f  d e r  W a r t b u r g ,  a u f  d em  B orn , B e lch en ,  im K anton  
S o lo th u rn ,  a u f  den R u inen  von B esse r s te in  und  a u f  de r  L a g e rn  
bei Baden .

*) Auf den Wunsch des Herrn Verfassers aus den Mittheil. der 
schweiz. ent. Ges. abgedruckt. R e d .
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t  elier die Arlrerhle von Salurnia cynlh ia  Dauhenton und 
cynthia Drury, nelisl Hemerkungen (liter die aus der 

K reuzung derselben hervorgegangenen Hyhriden,
von

.1. U u l U r l i l F K r l  in Lenzburg.

Der U m stand ,  dass die A rtrecli te  dieser seit li ingerer 
Zeit in E u ropa  bereits  eingebiirgerten Spinner haufig in 
Zweitel gezogen w erden ,  sowie ganz  besonders die T ha tsache ,  
dase die Hybriden  von diesen A rten  fortpflanzungsfahig sind 
und einen Beitrag  zur Unterstiitzung der Ansichten D arwin 's  
liefern, veran lass ten  nachstehende  Mittheilungen.

Zuerst einige der wesentlichsten  Unterschiede.
D ie  E i e r  von S aturn ia  cynthia  Daubenton- eind irnmer 

gelblich weiss, obne die schw arzen  Zeicbnungen , welche bei 
denen von S atu rn ia  cynth ia  D rury  s te ts  vorhanden sind.

Bis nacli der  zweiten Hautung  ist die Raupe des e rs te ren  
Spinners g e lb l ic h ,  nachher  schon blau lichgii in , mit einer 
'veis8en, mehlartigen Substanz b edeck t ,  ohne Zeichnung und 
ha t  au f  je d e m  R inge in g le icher  E n tfernung  von e inander 
ab s teh e n d e ,  dornenahnliche W arzeń .  D er Kopi' ist bis nacli 
der d ritten  Hautung  s c h w a r z .

Die R aupe des zw eiten ,  in F ra g e  s tehenden  Spinners 
ist Anfangs ebenfalls gelb lich ,  ba t  abe r  h in te r  dem Kopl'e, 
w elcher  d i e  F a r b e  d e s  K o r p e r s  trag t ,  einen s c h w a r z e n  
Q u e r f l e c k  und auf  jedem  K orperr inge  z e h n  k o l o n a r t i g  
s t e h e n d e  s c h  w a r z e  P u n k  t e ,  w elche ih r  in der Jugend  
ein schwarzliches Aussehen geben. Nacli der  dritten  und 
vierten H autung  ist diese R aupe  g e l b l i c h g r u n ,  vor dem 
Einspinnen c i tronengelb ,  welche F a rb e  jedoch wegen der 
weissen Bestaubung, wie bei der  e rs te ren  Art ,  nu r  am Kopfe, 
unten an den Seiten und an den FUssen deutlich hervo r tr i t t .  
Die W a rzen  sind weit mannigfaltiger gebildet und mit scho- 
n e n , borstenartigen  H aaren  geschmiickt. Hire Lebensweise 
ist unruhiger ;  bei m angelnder  Nalirung w ird  sie w anderlustig  
und lauft nach alien Seiten d a v o n ,  w as bei je n e r  w eniger  
der  Fali ist. Bei derselben T em pera tu r  daue r t  das Puppen- 
stadium ungleich langer.

In der  F'orm stimmen die Cocons iiberein, unterscheiden 
sich dagegen durch die F a rb e  und die A rt  der  Befestigung. 
W a h r e n d  e rs te re  A rt  ihr g e l b e s  Gespinnst einfacli in einem 
zusarnmengesponnenen Blatt oder an einem an d e rn  Gegen-
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stand verfcrtig t,  umspinnt le lz te re  zuerst einen Zw eig ,  bildet 
ein fen!es F u t te ra l  und sj)innt e r s t ,  nachdem  fiir gehórige 
S icherheil gegen Stiirme gesorgt ist, den Coeon, welchei' bei 
rein e rha l tene r  Race s te ts  eine r ó t h l i c h g r a u e  F arbę  bat. 
Noch viel be8lirrimter ais die Farbung  tmd Zeichnung des 
E ies ,  der  R aupe  und des Cocons spricht das Puppenleben 
fiir die besondern A r t re ch te  jedes  dieser Spinner.

Bei S a tu rn ia  cynthia Daubenton wird in Europa w ahrend  
der w iirm ern Jah resze it  so wenig ais in seiner urspriinglichen 
H eim at ein Stills tand in der  Aufeinanderfolge der  Genera- 
tionen beobaehtet. Ein solcher kann  nur auf  kiinstliche Weise 
bew irk t  werden. In entsprechend warm en Localitaten und 
bei angemessener N ahrung  kann dieser Spinner sogar auch 
w ahrend  des W in te rs  geziichtet werden. Saturnja cynthia  
D rury  pflanzt sich dagegen jah r l ich  nur in zwei Generationen 
f o r t ,  j a  es bleiben schon von den Puppen  der  ersten Z ucht 
inehre re  P rocen te  zu r i iek , d. h. sie en tw ieke ln  sieli iu dem- 
selben J a h re  nicht zum S chm ette r l ing ,  sondern  v e rha rren  in 
dieserri Z ustande und kónnen , bevor des Friihlings w arm e 
Liifte w ehen  und d e r  G ótte rbaum  seinen Blatterschm uck ent- 
f a l te t ,  auch in hohen T em pera tu ren  nicht zum A uskriechen 
g eb rach t  w erd en ;  wenigetens ist m ir  dies bei wiederliolten 
Versuchen mit solchen Puppen, w ie auch mit denjenigen der 
zw eiten  G enera tion  nicht gelungen, und zw ar  nicht e tw a  bloss 
im ersten Stadium der A cclimationsbestrebungen, sondern auch 
dann n ic h t ,  ais d ieser S chm etterling  sich bereits  an unser 
Klima gew ohnt hatte .

W a h re n d  Raupe und Schm etterling  des ers ten  Spinners 
eine t rag e  Lebensw eise haben , zeigt le tz te rer ,  nam entlich ais 
vollkom menes Insect, ein unruhiges und scheues W esen, und 
es unterscheidet sich d ieser  hiedurch, wie durch seine hellere, 
mehr in’s Griinliehe gehende  Grundfarbe ,  die zum Theil ab- 
w e ic h en d e ,  schftrfere Zeichnung w esentlich von jenem . W o  
solehe Verschiedenheiten fiir besondere A rt rech te  sprechen, 
w erden  dieselben schwerlich  mit s tichhaltigen Grtinden be- 
s tr it ten  w erden  kónnen.

Kicht ohne einig.es In teresse  scheinen mir die aus der  
Kreuzung beider A rten  hervorgegangenen  H y b r i d e n  zu sein. 
J e  nachdem  die Raupen derse lben durch K reuzung  eines 
W eibchens von cynthia  D aubenton mit einem Mannchen von 
cy n th ia  D ru r y ,  oder u m g e k e h r t ,  s ta m m e n ,  zeigen sie bald 
m ehr,  bald w en iger  die M erkmale beider A rten  gem isoht; in 
d e r  R egel jedoch  m ehr diejenigen der  Mutter. Bemerkens- 
w er th  ist die L ebensdaue r  dieser H y b rid en ,  namentlich im 
Puppenstadium. W a h ren d  ers te re  A rt  sich in ihrer Entw ick- 
lung nur au f  kiinstliche W eise  zurucklialten liisst,  und letz-
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te re ,  wie gesagt,  vor dem Mai and Juni auch in holier Tem- 
p e ra tu r  n icht zum Auskriechen vertnoeht w erden k a n n ,  ver- 
lassen die Hybriden , wenn sie zeitig in en tsprechende W a rm e  
gebraclit  werden, sclion E nde  Marz tind im April die Puppe  
unri pflanzen sieli w ah rend  des Jnh res  bei zw eckm assiger  
Behandlung in zwei bis drei G enera tionen fort. Ich habe 
aus K reuzungen , die auf  oben e rw a h n te  A rt  vorgenomm en 
w u rd e n ,  die H ybriden bis zur d r e i z e h n t e n  G e n e r a t i o n  
in u rsprunglicher  K ra f t  und Grósse sich fortpllanzen s e h e n ; 
leider w ar  ich dann gen d th ig t ,  aus Mangel an P la tz  und 
Zeit die N achkom m en der le tz ten  freinder Pflege zu iiber- 
geben und kann  iiber das  Scliicksal derselben augenblieklioh 
keinen Bericht ers ta t ten .

Da ich gegenw ar t ig  w ieder G elegenheit  habe ,  dera rt ige  
Beobachtungen anzuste llen ,  so habe ich mir vorgeuonim en, 
Noctuen mit Noctuen und einige Spinnerarten  zu k reuzen  
und w erde  seiner Zeit dariiber  berichten.

SolKen Lepidopterologen durch obige Mittheilungen zu 
ahnlichen V er tuchen  veranlasst w e rd e n ,  so wiirde mich dies 
sehr treuen.

Dianthoecia magnolii Bd
von

,1 H h I I h -Ii I i’k c I in Lenzburg.

Ais ich vor einigen Ja h re n  meine Beobachtungen iiber 
die ersten S tande  dieser schonen, seltenen Eule in der S te tt iner  
entomologischen Zeitung und in dieser Zeitschrift veroffent- 
l ic h te ,  unterliess ich es, eine genaue Beschreibung der Raupe 
zu geben ,  weil ich dieselbe noch m ehr  zu beobachten  mir 
vorgenommen hatte. Je tz t ,  nachdem  ich dieselbe w ied e rh o l t  
vom E i an erzogen und le tz ten  H erbs t  im Fre ien  zum ers ten  
Mai in Mehrzahl zu sammeln G elegenheit  hat te ,  w ill ich eine 
Beschreibung nicht langer  aufschieben, zumal meines W issens 
noch in keinem W e rk e  itber L epidopteren  eine solche sich 
findet.

D i e  K a u p e  dieser Eule ist ausgew achsen  einen Zoll 
lang , h a t  ein plumpes Aussehen und ist mit einzelnen f e i n e n  
H archen , d ie auf P unk tw arzchen  stehen, besetzt. Ihre  F a rb e  
ist schmulzig g ra u b ra u n ,  haufig mit z a r t e m ,  kupferrothem  
Anflug, nam entl ich  in den Gelenken. Der Kopf ist gelbbraun ,
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mit zwei aus braunen P ilnktchen gebildeten L an g ss t re i łe n ; 
Nackensehild griinlich b raun ,  an den Seilen von einer rotblich 
weissen Linie begrenzt.  Ueber den Riicken und auf beiden 
Seiten des K órpers  ziehen L angss tre ifen , die aus sehwarz- 
braunen P iinktehen gebildet s in d , d e r  Ruckenstre ifen ist am 
An fang und Ende  jedes  Korperr inges s ta rk e r  ais die tlbrigen, 
indem die P tinktchen da ani meisten gehiiuft erscheinen und 
die Form eines gegen den Kopf der R aupe  offenen Dreiecks 
zeigen. A uf jedem  Ringe stehen iiberdies vier deutliche 
schw arze P unk te ,  j e  zwei beisammen, von w elchen die zwei 
vordern  einander e tw as  n ah e r  stehen ais die zwei hintern. 
T racheen  weięslich; Unterseite des Kiirpers und Ftisse g ra u ;  
bisweilen schwach kupfe r ro th ,  ohne Zeichnung.

Ueber die Lebensweise dieser Raupe  liabe ich im zweiten  
Rande dieser Zeitschrift Seite 133 135 Mittheilungen ge-
m acht und trage  deshalb h ier  bloss meine se itherigen Beob- 
achtungen nach.

Seit Ja h re n  tiel mir au f ,  dass selbst unter gleicli gtin- 
stigen W itte rungsverha ltn issen  Schm etterling  und R aupe an 
denselben Localita ten  im einen Sommer fast g a r  n ieh t ,  im 
andern  w ieder ,  wenn aucli nie haufig, doch in gewisser Zahl 
zu tinden waren. Im  H erbst  1870 sollte ich die Ursaclie 
dieser Erscheinung kennen lernen. Nocli in der  zweiten 
Halfte Octobers fand ich im Schutt eines S teinbruchs im hie- 
sigen S tad tbez irk  unter der F utterpflanze ausgew achsene Rau- 
p e n , und weil das Aufsuchen derse lben in der  E rd e  zeit- 
raubend is t ,  so nahm ich mir v o r ,  zu ve rsuchen ,  ob ich 
Nachts le ichter eine g rossere  Zahl zusamm enbringen konnte. 
W ied e rh o l t  weil te  ich von 8 — 11 Uhr mit d e r  L a te rne  an 
der  mit lichtem W a ld  umgebenen F undste l le ,  wodurch die 
Rewohner der zunachst liegenden Hófe in nicht geringe Auf- 
regung verse tz t  w u rd en  und die abenteuerlichsten  Verinu- 
thungen iiber die geheimnissvolle Erscheinung lau t w erden  
liessen. Dies genirte  mich aber w en ig ,  und ich untersuchte 
eifrig die B la t te r  von Silene n u ta n s ,  denn bis j e t z t  fand ich 
Magnolii ausschliesslich nur auf  dieser Pflanze; sie ver- 
8chmahte in der  Gefangenschaft alle  andern  Gew achse ,  w elchc  
ihren G eschlech tsverw and ten  zur N ah rung  dienen. Auch bei 
diesem Suchen m achte  ich nur geringe B eute ; da  bem erk te  
ich zufallig an einem dlirren S tengel genannter  Pflanze eine 
R aupe  und w idm ete  nun meine ganze A ufm erksam keit  diesem 
Pflanzentheile. Dadurch gelang  es m i r ,  eine rech t  befrie- 
digende Ausbeute zu m a ch e n ,  und die Zucht dieser R aupe  
zeigte m ir ,  dass tro tzdem  dieselben Tags in d e r  E r d e ,  oder 
zwischen Slengeln und W urze ln  sich verho igen  h a l te n ,  sie 
dennoch schrecklich von Ichneumonen verfo lg t w e r d e n , und
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darlureh der Schmetterling  stets au f  eine geringe Zahl redu- 
cirt wird.

W a n n  halt  dan sonderbare  T h ie r  denn seine Mablzeit, 
wenn es n ich t ,  wie seine Fam iliengenossen , gleich nach ein- 
gebroehener N ach t seincn H unger sti l l t?  daeh te  ich; es wird 
doch nicht die diirren, leeren  Kapseln dieser Stengel benagen. 
Darflber rollte ich Aufschluss liaben. Also vor T agesanbruch  
w ieder  zu ncuen Beobachtungen gesehritten, und siche, jc lz t  
sass dasselbc auf  den B la t te rn ,  und diese zeiglen sichlbare 
Spuren seines nicht geringen Appetits. Die ersten  Strahlen  
des aufgehenden Tagesges tirns  linden dasselbe abe r  stets 
schon in seiner verborgenen W ohnuug.

U eber die Ichneumonen, die, wie ih r  W ir tb ,  im Puppen- 
stadium den W in te r  zubringen, sp a te r  einige Nachrichten. 
Nach ineinem Dafiirhalten sollten die Lepidopterologen mehr, 
als es in der  Regel g esch ieh t ,  diesen hochst interessanten 
Thieren  ihre A ufinerksam keit zuwenden.

Die Puppe  von Magnolii ru h t  oberflachlich in der  Erde ,  
oder zwischen W urze ln  ilirer N ahrungspflanze,  in einern 
diinnen, mit E rd e  unterniischten Oespinnste. Sie ist von der  
Grosse der P uppe  von D ianthoecia p e r p le x a , rothlich brauu, 
hinten spitzkegclig, mit kolbig v e r langer te r  Saugrilsselscheide 
und z w e i  Dornen am Kremaster.

Entomologische Mittheilungen
VO 111

Prof.  ltOMenliauer in E r lan g en .

W a h r e n d  meiner entomologischen T h a t ig k e i t  habe ich 
liber m anche, iin Allgemeinen nicht haufige und nicht itberall 
vorkom m ende lnseeten Beobachtungen gem acht,  die mir einer 
B ekann tgabe  w er th  erscheinen ,  und die ich nach und nach 
in unserer  S te tt iner  Zeitung zu verdfl'entlichen gedenke .  — 
H eute  will ich iiber einige Rhizotrogus- und Carabicinen- 
Arten ber ich ten ,  von denen der  Rhiz. cicatricosus Muls. von 
mir als auch in D eutschland vorkontmend nachgewiesen w ird.

R h i z o t r o g u s  m a r g i n i p e s  Muls. Ueber den genannten, 
bei E rlangen  von mir gefundenen, spa te r  auch von Niirnberg, 
Kissingen und Coburg e rha l tenen  Kafer habe ich in dieser 
Zeitung 1850 S. 12 u. s. f. das N ah e re  besprochen. S p a te re
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Ja l i re  bes ta t ig ten  nieinc damaligen Erfahrungen . Die Flug- 
zeit t r i t t  m anchm al e tw as  friiher, abe r  niclit, vor dem 30. Mai, 
ein und ist von nur ku rze r  Dauer, wenn einzelne T age  selir 
lieiss- w erden . Die Tliiere w aren  itmner gleich haufig. Hin- 
sichtlich der  Weibclien liabe ich die Bem erkung gemach t, 
dass sie n u r  an  Pflanzen em pork le tte rnd  und ganz besonders 
au f  dem Boden kriecbend zu beobachten sind,  wenn man 
beim D unkelw erden schief gegen die E rd e  h inschaut,  wo sie 
sieli ais eine g lanzende Stelle bem erklich machen. Am siclier- 
sten konnte  ich sie mit der  L a te rn e  findeu, und sali ich sie 
namentlich gerne auf rasenar t ige r  Ausbreitung des Quendels, 
T h y m u s  serpyllum , sitzen, meist in copula mit den Mannchen, 
die von ihnen beim Eindringen in den Sandboden theilweise 
mit in diesen hineingezogen wurden. lin Ganzen blieben sie 
abe r  doeh gegen die Mannchen selten.

W e i te r  sind in der E rlanger  Gegend folgende drei Arten 
aufgefunden w orden:

R h i z o t r o g u s  o c h r a c e u s  Knoch. Diesen und den fol- 
genden K afer  b rach te  mir  zur Ansicht einer meiner  Zuhorer,  
der  je tz ige  P fa r r e r  W u c h e re r  jun., der  sie bei Mtinchaurach, 
einem 3 Stunden westlich von E rlangen  gelegenen O r te ,  zu 
verschiedenen Zeiten am Morgen gefangen hatte .  Der freund- 
liclie Studiosus besehrieb mir die S telle genau, und ich begab 
mich am 1. Juli an dieselbe, w elcbe westlich vom O rte  und 
rech ts  von der Ziegelhtitte als eine f ruchtbare,  liiigelige G e
gend am W ege nacli N eustad t a. d. A. sich hinzieht und 
nebst einigen K iefem w aldclien  von W iesen, Getre ide- ,  Bracli- 
und K leefeldern bedeck t ist, auf w elch le tz tern  diese T h ie re  
vorziiglich gerne  fliegen, weil sie wolil h ier als  L arven  leben 
und die W eibehen  daselbst aucli am meisten die Efer absetzen 
werden. Ich kam  Morgens noch e tw as  vor 6 IJhr  an der  
S telle an ,  bei fast ka l tem , triibem W e t te r .  T rotzdem  flogen 
die K afe r ,  m asng  httufig, h e r u m , ziemlich schnell ,  weshalb 
sie, besonders da  es spa ter  druckend lieiss w urde ,  mit ziem- 
licher Muhe zu fangen waren. Es flogen nur  die Mannchen, 
und w urde  tro tz  eifrigen Sucliens kein W eibehen  am Boden 
gefunden , wenn aucli einzelne Mannchen daselbst herum- 
krochen. Bis nach 10 L'hr dauer te  die Flugzeit, und m achte  
ich auch in spa teren  Ja b re n  dieselbe B eobachtung, w ahrend 
nach Erichson: Naturgesch. der Ins. Deulscbl. III. 686 bei 
Triest der F lug  nach Ullrich 's A ngabe urn 7 U hr beendet ist. 
Der Kafer erscheint einzeln schon vom 19. Juni an  und ver- 
schwindet gegen die zw eite  Woclie des Ju l i ;  ich habe ihn 
aber  einmal in einem Sommer gar  nicht bemerken konnen. 
— Die. Bebaarung  bei den hiesigen Kafern ist wohl uicht so 
dicht und zotlig  wie bei den norddeutsehen und schwedischen
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StU cken , docli gehbren  sic zu der  von Ericlison angefiihrten 
1. Form.

R h i z o t r o g u s  r u f i e  o r n i s  Fa.br. Ich beobachtete  uiose 
A rt  an der  oben genannten S te l le ,  wo sie vom 19. Juni an 
erschein t ,  gegen den 23. d. W. am haufigsten auftrit t  und zu 
Anfang des Juli verschwipdet.  T r i t t  regnerische Zeit  ein. 
so zeigt, sich der Kiifer oft e rs t  urn 14 l a g e  spater.  Ei 
fungfc schon kurz nach 5 U hr Morgens an zu schw arm en  und 
bor t  dam it gegen 7 U hr auf. N ur die Mannchen lliegen, und 
zw a r  sehr niedrig, sclinell und unruhig. Man vern im m t dabei 
ein kleines, brummendes Gerausch  und wird durcli dieses aui 
den K afer  in der Regel scbneller ais durcli das Gesiclit auf- 
m erksam gemaclit. — Seine L a rv e  habe ich an K leewurzeln
hiiufig gefunden.

R h i z o t r o g u s  c i c a t r i c o s u s  Muls. Oestlich und nord -  
ostlich von Erlangen  befinden sieli in bedeutender Ausdehnung 
Ju rak a lk b e rg e ,  dereń le tz te r  Auslaufer ein hin ter  Neunkirchen 
liegender und fast bis zum Stad tchen  G ra fen b erg  sieli aus- 
deh n e n d er ,  e tw a  .3 Stunden von E rlangen  en tfe rn te r ,  circa 
1500 Fuss holier Berg ist, der  westlich der Hetzleser-,  ostlich 
der  L indelberg  genannt wird. Nach diesem Hetzles babe ich 
in frUherer Zeit viele AusllUge unternom men und fand vor 
Ja l iren  am 12. April daselbst unter S te inen ,  dann aul dem 
Lindelberg un ter  Moos beim Sam m eln des H arpalus sabulicola 
und obscurus einige Exem plare  eiues R hizo trogus,  den ich 
nach Vergle ichung meiner Sammlung und der  siidfranzosisclien 
S tucke filr den R. cicatricosus Muls. Hist. nat. d. col. d. h i .  
Lamell. p. 433  e rkann te ,  und in welcher Annahme ich durch 
Mulsant nach Einsicht E r lan g e r  E xem pla re  b e s la rk t  wurde. 
Zu bem erken  habe ich nur, dass die E r lange r  1 hiere durcli- 
schnittlich e tw as  intensiver ro th  sind.

Da es sich nun urn ein fur die deutsche F auna  neues 
Insect hande lte ,  so bes treb te  ich m ich ,  demselbeu genau auf 
die Spur zu kommen und seine Flugzeit zu erfahren. Ich 
w ah lte  dazu den dem L indelberg  gegeniiber liegendeti Hohen- 
zug die „K a lzeu genannt,  wo neben Buchen und Eicl^en mei- 
stens Kielernholz sich findet, und nahm als S tandquart ie r  den 
O rt  Igensdorf. Von da aus w u rd e  3 T age  lang der Berg 
bestiegen und in der  T h a t  das S chw arm en  des Kafers beob- 
ach te t,  welches e tw a  zur selhen Zeit wie beim R. marginipes 
staltfindet. Am 28 April urn 8 1/ ,  U hr  Abends erscluenen 
rasch die Kafer,  die auf die Kiefernbaume und dann urn diese 
heriitnflogen, und ich bem erk le  e in ige ,  wohl W eibchen ,  die 
in hesonders schnurrender  Bew egung dorthin sich erhoben 
und auf  den Nadeln sich festsetzten. Die Thiere musstcn nun 
mit grosser Millie im F luge und einzelne W eibchen von den
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Aestchen w eggefangen w erden . Ich b e k a m ,  tro tz  a l ler  An- 
s t rengung, nur einige K a fe r ,  denn die Flugzeit w ar  nach 
liochslens 10 Minuten beendet.  Dm 8 %  U h r  b a t te  das 
S chw arm en  , obgleich der  Mond p rach tig  sehien ,  ganz auf- 
geh t ir t ,  und es w a r  nieht zu selien, wohin die Thiere ge-
kommen w a re n ;  nur bem erk te  ich noeli hie und da ein an
den Nadeln hangendes W e ibchen ,  welches stets im Begriffe 
zu sein sehien, herabfallen zu wollen und aucli wirklieh
sich herabfa llen  liess, was e tw a  8 mal beobachtet w urde .  
Da am Tage keine K afer  w ed e r  un te r  Steinen noch im Moos 
zu finden w a r e n ,  so batten  sie sich wohl in die E rde  ein- 
gegraben .

Vor einiger Zeit  belehrte  ich nun einen Mann in Grafen- 
berg  iiber den Kiifer und trug ilirn au f ,  in ahnl icher  W eise  
naeh ilirn sich umzuseben, wozu ich als P la tz  den sogenannten 
r Teufelstischtt, einen B erg ,  der , ,Katzeu gegenuber gelegen, 
w ab lte .  Die F lugzeit e rs treck te  sich nach dessen Beobachtung 
etw a vom 28. April bis zum 12. Mai, und w aren  seine Erfah- 
rungen  ebenso, wie ich sie oben meldete. Mit grosser Mtlhe 
w urden  von ihm an m ebreren  Abenden nur einige Kafer ge- 
saminelt (w enn  es windig wfa r ,  llogen sie nieht), und er  ting 
a n ,  die Geduld fast zu verlieren. Da kam  er zufallig an
eine S te lle ,  wo niedere Kiefernbiisehe s tanden , und fand auf  
diesen nun viele Kafer,  meist paa rw eise ,  die man gut b em erk te ,  
wenn man sich au f  den Boden legte oder biickte und gegen 
den Himmel sab. M ehrere Abende blieb sich die Zahl der 
T h ie re  h ier  gleich, und der  Mann konnte dieselben mit Leich- 
tigkeit  und in grosser Menge sammeln. — Friiher  bat te  ich 
nur einzelne W eibchen  Itekommen; bei der  letzterw ahnten 
Fangm ethode  stellte sich aber das Verbaltn iss  zu den Miinn- 
cben fast gleich, so dass sich je n e  zu den Mannchen verha lten  
w ie 3 : 4.

Zur Erkennung der  A rt  moge folgende Diagnose dienen:
R b i z o t r o g u s  c i e a t r i c o s u s .  O b longo-ova l is ,  parum  

convexus, testaceo-ruf'us, n itidus; capite rugoso-punctato; pro- 
tbo race  rufo ,  c i l ia to , dense punc ta to ,  punctis umbilicatis, 
angulis posterioribus o b tu - i s ; e ly tr is  sub -cos ta tis , punctatis,  
su tura  m argineque ex ter io re  in lu sca t is ; abdornine pallido parce, 
pygidio densius pilosis et  punctatis. — Long. 6 % - 7 %  lin.

Neben Rhiz. aestivus und thoracicus zu s te llen; durch 
einlarbiges Halsschild und Pygidiurn von beiden, durch s ta rk e r  
p u n k t i r te s ,  gliinzendes, s tum pfwinkliges Halsschild und fast 
einl'arbige Flflgeldecken von aestivus untersehieden.

C y m i n d i s  m a c u l a r i s  Mannh. Bei diesem Insect babe 
ich rech t deutlich die Beobachtung geinucbt,  w ie mancbe 
A rten  zeitweise in grosser Menge erscheinen uud dann w ieder
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selten w erden ,  l>is znsagende W itterungsverhiil tn isse ihre Ver- 
mehrung aberm als  begiinstigen. Ein ahnlieher  Fali  ist mir 
beim P terostichus angustatua Duft. vo rgekom m en, welehen 
ich h ier  in den W a ld e r n ,  namentlich an den B e rg e n ,  atets 
nur vereinzelt  land, der  aber  im April 1848 in den W alde rn  
bei B athsberg  an einzelnen P latzen ziemlich hautig war. Am 
2. April ging ich zulallig iiber eine g rosse ,  eben abgeholzte 
S te lle ,  w o au f  dem Boden noch Haufen von Streuiiaten herum- 
lagen. U nter  diesen w ar  nun der  P terost.  in Menge zu finden. 
W abrscheinlich  ha t te  der Kiifer h ie r ,  durch die nach Knt- 
fernung des W ald es  en ts tandene Liclitung ans seinem Ver- 
stecke aufgescheucht,  unter dem Reisig seine Z u 11 d c  h t  ge- 
nommen.

Die angefuhrte  Cymindis kom m t an iiden, sandigen 
Pliltzen bierum uberall  vor ,  namentlich uiit.er Kiefernbiischen, 
ist ab e r  im Allgemeinen selten. Tm J a h re  1842, ais ich 
meine D issertation tiber die Lauf- uńd Schwimmkfcfer Erlan-  
gens schrieb, w ar  das T h ie r  in der  ganzen Gegend in erstaun- 
lieher Menge vor lm nden , besonders gegen Bruck auf  dem 
sogenannten S andberg  und auf den oden Brachfeldern neben 
der Stelle, wo d e r  Rhiz. marginipes sieli tindet, und ich gub 
ihm in meiner Schrift eine holie Yerbreitungsnummer. D arau f  
bin ve rm inder te  sieli dasselbe und w a r  nacli ein P a a r  J a h re n  
eine S eltenhei t  gew orden ;  es w a r  aber  immerliin noch hic 
nnd da zu finden. Der vorliin e rw ah n ten  S telle gegentiber, 
auf  der  linken Seite der R egn itz ,  in der Nalie des Dorfes 
Buchenbacli , findet, sich ein o d e r ,  fast ganz mit Keupersand 
bedeckter  P l a t z , au f  dem fast nur F i lago ,  Gnaphalium und 
T hym us w achst  und vereinzelte  un terd r i ick te  Kiefernbtische 
stehen. Hier nun findet sich d e r  Kafer im Sommer stets 
in g rósserer  Menge, w enn  man ilin nicht an den oben ge- 
nannten P la tzen  bem erken kann. Man oarf  nur die Kiefern- 
blische umlegen und die h ier  aufgehauften Nadeln  ausbreiten 
oder  Pflanzenbińchelchen ausreissen, so wird man das 1 hier 
in grosser Zalil f inden,  d a s ,  i tbe rrasch t,  langere Zeit liegen 
b le ib t ,  w iihiend sein G ese l lschaf te r , der Calathus fulvipes, 
eilig davon lauft. — Bei dieser G elegenheit  will ich bem erken, 
dass einer meiner fruheren  Z u h o re r ,  der  P fa r rv ik a r  K o n o \ ' ,  
diese Cymindis in grósserer Zahl aueli bei O yle naclist mien- 
burg  im Hannoverschert gefunden hat.

A m a r a  c r e n a t a  Dej. Es ga l t  m ir  die in R ede  stehende 
A m ara  fur die hiesige Gegend und auch fiir Deutschland ais 
S e ltenhei t ,  denn ich habe sie bis je tz t  von keinem meiner 
entomologisehen F reunde  erhalten . In meinen S tuden ten jahren  
h a t te  ich sie auf dem oben e rw ahn ten  Berge Hetzles unter 
Steinen in G esellschaft von Pterost. p icimanus, inaequalis.
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H arpalus  brevicollis und Brachinus in nur wenigen Stiieken 
gesam m elt und auch von den weiter  naeh Osten gelegenen 
Bergen bei H ersb ruck  bekommen. S p a t e r ,  ais ich dortliin 
hochst selten melir kam , erliielt icli fast keinen solclien K afer 
mehr. Den H errn  L andw ehrlieu tenan t F r .  W ill  von liier, 
w e lch er  m it grossem Fleiss und Umsicht in hiesiger Gegend 
Insecten saramelte und d adu rch  manche schone E n tdeckung  
e rz ie l te ,  m ach te  ich vor einiger Zeit  au f  diese A m ara  auf- 
m erksam  und wies auf die seheinbare  Aehnlichkeit derselben 
mit der  Am. apr icar ia  bin, damit. ev bei einem allenfallsigen 
Besuche des Hetzles sein A ugenm erk  auf  die c re n a ta  lenkte. 
E r  entgegnete  mir, dass er glaube, unter seinen E xem plaren  
der  a p r ic a r ia ,  die er in der  N ahe  hiesiger S tad t gefangen, 
seien c ren a ta  vorhanden . Und so w a r  es aucli; denn seine 
meisten fraglicben apr icar ia  gehdrten  der c re n a ta  an, worttber  
ich naturl ićh  sehr e rs taunt w a r ,  besonders w egen  der  Fund- 
stelle und der  Haufigkeit des Insects. —  Eine gute halbe 
S tunde ostlich von Erlangen, vor dem Dorfe Spardorf,  grenzen 
uninit te lbar  an  die Sandflache lehmige F elder  an. Von da 
e tw as  erhoht,  links vom W e g e ,  findet sicb das Thier,  beson
ders im zw eiten  F e lde ,  welches fast ohne alle Steine ist. In 
ihm und aussen au f  dem F ah rw e g e  ist der Kafer im Herbst 
und F ruhling  in grosser Menge zu tinden, w enn m an zer- 
sprungene Lehmstiicke a b h e b t ,  und bem erk te  ich in seiner 
Gesellschaft ebenfalls die oben angefiihrten Laufkaferarten .  
Die Haufigkeit  der A m ara  ist seit einigen Ja h re n  dieselbe 
geblieben. — Nach R ed tenbacher  F auna  Austr. II. 52 fing sie 
Miller bei WTien auch auf  Feldern.

A m a r a  f u s c a  Dej. Als ich meine angeftihrte Disser
tation schrieb, w a r  mir vorstehendes T h ie r  filr E rlangen  nicht 
bekann t,  und es sind fur dasselbe hinsichtlich seiner Verbrei-  
tung in Deutschland bis j e tz t  nur wenige O rte  angegeben. 
S p a te r  bekam  ich davon einzelne Stiicke au f  den bereits 
m ehrm als  angefiihrten Ju rab e rg en .  Allein der  Zui'all w oll te ,  
dass sie durch H errn  W ill  auch ganz in der  N ahe hiesiger 
S tad t ,  und zw ar  neben dem P la tze ,  wo der  Rhiz. marginipes 
tliegt, au f  einem bden Brachfelde , aufgefunden wurde. Hier 
w a r  die A m ara ,  besonders im H erbst ,  unter einzelnen Stein- 
clren zu finden, besonders haufig ab e r  un ter  einem Haufen 
abgew orfener  Sandste ine ,  unter denen ausser einigen E x e m 
p la ren  der A m ara  fulva sonst kein anderes Insec t vorkam . 
Man konnte  H under te  davon finden. —- In neuester  Zeit sind 
diese S te ine  w eggefahren  worden, und der  K afer  ist natiirlich 
auch spa rsam er  zu sehen.

28
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Diplosis equestris n. sp., Sattelmucke,
von

Hi*. B. Iłai;it<*r in Fulda.
(Hierzu Tafel 4 dieses Jalirgangs.)

Im Hoclisommer 18B5 fand ich zufallig in dem Boden 
eines vorher  mit W eizen bes tandenen Ackers einige grosse, 
b lu tro the  G allm iickenm aden , die mir im nachsten J a h re  eine 
Miicke lieferten, w elche mit keiner  der  beschriebenen Species 
zu identificiren w a r  und sich somit ais neu erwies. Dass die 
Lebensweise der  Gallmiicke in spezieller Beziehung zum W e i 
zen s te h e ,  w urde  von mir  dam als nur vermuthfit. E rs t  4 
J a h re  spiiter, am 29. Juli 1869, begegnete  ich derselben Made 
au f  einem W eizenacker  w ieder , dies Mai un ter  Verhaltnissen, 
die mir ais s icherer  Ausgangspunkt zu w eiteren  Beobachtungen 
iiber die Lebensgeschichte des lnsectes dienten. W a s  ich seit 
dieser Zeit iiber die Miicke in ihren verschiedenen Entw icke-  
lungsstadien zu erm itte ln  Gelegenheit  h a t te ,  w ill ich, so wenig 
ersschopfenri es auch fur die Erforsc.hung ih re r  g a n z e n  Na- 
turgeschichte sein mag, in diesem kurzeń Berichte m itzutheilen 
versuchen. Ich  w erde  bei der Darste llung  im W esentlichen 
denselben G ang einschlagen, den die Beobachtungen und Un- 
tersuchungen  nahm en, zumal ich Grund habe zu verm uthen, 
dass vielleicht Mancher, der  den Gegenstand ebenwohl in der 
N a tu r  zu verfolgen sieli die Miihe nehm en will,  hierin einen 
p rak tischen  W e g w e is e r  erkennen  dtirfte.

W e r  in den le tzten  Ja h re n  in hiesiger Gegend kur z  vor 
und w ahrend  der W eizene rn te  (E n d e  Ju li  und ers te  Hiilfte 
des August)  ein W eizenfeld  du rch w an d e r te  und dabei sein 
A ugenm erk  besonders au f  das m it t le re  Drittel der  Halnie 
rich te te ,  dem h a t te  wolil auffallen konnen ,  dass die oberste  
B lattsche ide einzelner H alm e in ab norm er  W e ise  aufgeblahet 
erschieu. In diesem F a l le  e rb lick t  m an nach Beseitigung der 
Scheide e tw as oberha lb  des le tz ten  Knotens in verschiedener 
Hiihe ro the  Gallmiickenm aden, von denen jede  die sa lte lform ige 
Yertiefung eines f rem dartigen  Gebildes, namlich einer von der 
Made erzeugten Deformation einnimmt (Fig. 1). Diese be- 
s teh t  in einem grasgriinen, w achsg lanzenden , oben ausgebuch- 
te ten ,  beiderends mit einer d icken Q uerw uls t  versehenen. deni 
Halme aufsitzenden VValle, dessen Gew ebe bedeulend ver- 
g ro sse r te ,  unregelm assige Zellen zusam m ensetzen ,  die nach 
innen in das P aren c h y m  des Halm es bis zu seiner Holilung
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e indr ingen .  D u rc h  d iese  a n a to m is c h e  B eschaffenhe it  docu- 
m e n t i r t  sieli die D e fo rm a t io n  m ith in  a is  e ine  b e so n d e re  F o rm  
d e r  vo n  In s e c te n  e r z e u g te n  G a llen .  In d e r  Aachen C a v i t a t  
zw isch en  den  b e id e n  W ii l s te n  r u h t  die M a d e ,  so d a ss  d e r  
g e g e n se i t ig e  A b s ta n d  d e rse lb en  g e n a u  d e r  M a d en lan g e  ent- 
sp r ic h t .  D a s  Z e l l e n g e b i ld e  b ie te t  d e m n a c h  d e r  M ad e  ein 
fes tes  L a g e r  a n  dem  g la t te n  H a lm e .  D ie  A n o rd n u n g  d e r  
S a t t e l  l a s s t  ein b esf i inm tes  G ese tz  n ic h t  e rk e n n e n .  P a r a l l e l  
m i t  d e r  R ic h tu n g  d e r  H a lm a x e  liegen  sie m e is t  in versch ie -  
d enen  g e g e n s e i t ig e n  A bsti inden  re ih e n w e ise  i ib e re in a n d e r .  Oft 
je d o c h  s tossen  z w e i  o d e r  m e h r e r e  d e rs e lb e n  m i t  d e m  e inen  
E n d e  u n m i t t e lb a r  zu sam m en ,  w o  a lsd an n  die  sich berif l i renden  
W i i l s te  m i te in a n d e r  v e r w a c h s e n ,  o d e r  auch  w o h l  g a n z l ich  
v e r s c h w in d e n  u nd  e inen  e inzigen  v e r l a n g e r t e n  S a t t e l  vo rs te l-  
len, dessen  L a n g e  ein M ultip lum  von  d e r  des  e in fach en  S a t-  
te l s  i s t ,  w e s h a lb  die A n z a h l  d e r  h ie r n a c h  b e re e b n e te n  ein- 
z e ln en  S a t t e l  g e n a u  m i t  d e r  A n z a h l  de r  M a d e n  e ines H a lm es  
t ibe re in s t im m t.  D a s  V o rk o m m e n  d iese r  S a t t e l  b e s c h r a n k t  sich 
g e w o h n l ic h  a u f  d a s  von d e r  o b e r s te n  B la t t s c h e id e  u m g eb en e  
H a lm s t i ic k  d e rg e s ta l t ,  dass  o b e r l ia lb  des K n o tens  e ine  g ro s se re  
S t r e e k e  frei b le ib t .  S e l t e n e r  findet m a n  zug le ich  au ch  das 
l e t z t e  I n t e rn o d iu m ,  o d e r  w o h l  g a r  d ieses  a l le in  m it  M aden  
b e h a f te t .  •—  Meist b e h e r b e r g t  d e r  in fe s t i r te  H a lm  3 bis 10  
M a d e n ;  b isw eilen  z a h l t e  ieli a b e r  auch  sch on  4 0  und  m e h r  
d e rs e lb e n  an  e inem  einzigen  H a lm e .

Z u r  E rn te z e i t  z e ig t  die M ade  fo lgen de  B e sc h a f fe n h e i t :
M a d e  (Fig . 2 ). L a n g e  4 — 5 m m .,  g ro s s te r  Q u e rd u rch -  

m e s se r  1 mm. B lu t ro th ,  D a r m k a n a l  s c h w a rz .  E n d s e g m e n t  
j e d e r s e i t s  m it  e inem  zapf’e n fo r m ig e n ,  w a rz ig e n  V o rsp ru n g e .  
O b e rf la ch e  f’ein  g e k o rn e l t .  Die S t ig m e n  d e r  7 e r s te n  A bdo- 
m in a lr in g e  s t e h e n  a m  E n d e  des  v o rd e re n  D r i t te l s  d e r  Seg- 
m e n t e ;  d ie  des v o r l e tz t e n  B in g es  sind n a c h  h in ten  und  g le ich  
den en  des P r o t i i o r a x  n a c h  o b en  g e r i ick t .  D a s  bei v ie len  G all-  
m iicken  v o rk o m m e n d e  „S p r in g en ^  is t d e r  M ad e  u n s e r e r  Miicke 
n ich t  e igen.

Gelingt, es, g r u n e  H a lm e  m it ju g e n d l ic h e n ,  a l s d a n n  noch 
b ra u n r o tb e n  Maden von  e rs t  2 — 3 mm. L a n g e  au fzu f ind en ,  so 
k a n n  m a n  u n s c h w e r  ein U rth e i l  iiber die V e r a u d e r u n g e n  ge- 
w in n en ,  w e lc h e  d a s  G a l le n g e b i ld e  su ccess ive  e r l e i d e t ,  b ev o r  
es d ie  oben b e sch r ieb en e  F o rm  an n im m t .  Z u  d ie se r  Z e it  
k e n n z e ic l in e t  sich n am lich  das  M a d e n la g e r  d u rc h  e ine  m it  
d i in n e m , du nk e lg r i in em  P o ls te r i ib e rz u g e  v e r s e h e n e  B u c h t  in 
d e r  auf  d e r  be tre f fen d en  S e i te  n a c h  ob en  und u n ten  e tw a s  
a n g e sc h w o l le n e n  H a lm su b s tan z .  E r s t  s p a t e r  e n ts te h e n  d ie  ge- 
n a n n te n  Q uerw ii ls te ,  und  d e r  H a lm  e r l ia l t  sch l ie ss l ich  w ie d e r  
seine n o rm a le  R u n d u n g .

28*
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In F olgę  einer durch verm ehrte  Zellenw ucherung  lierbei- 
gefiihrten Vergrosserung  der  Gallen lost sich die Blattscheide 
an den verw undeten  Stellen immer m ehr von dem Halme los 
und ersclieint zur E rn teze i t ,  j e  nacli der Menge der  Maden, 
m ehr oder  w eniger  bauchig aufgetrieben. H ie ra n ,  sowie an 
der  zuletz t bisweilen e tw as durchsehim m ernden ro then  F a rb ę  
der  Maden e rk e n n t  man einigermassen die infestirten Halme.

Mit dein A bste rben  des Halmes trocknen  auch die Gallen 
ein, w as fur die nun volls tandig  ausgewachsenen Maden keine 
nachtheilige F olge h a t ,  da sie bios noch der  giinstigen Ge- 
legenheit  h a r r e n ,  in den Boden zu g e lan g e n ,  um darin den 
W in te r  zu verbringen. Dieser Moment t r i t t  fiir die Maden 
in m ehre ren  bestimmten F a l len  ein, wobei Feuclitigkeit auch 
hier, wie bei gewissen andern  Gallmiieken, meist den nachsten  
Anlass zur W a n d eru n g  abgiebt.  Ich beobachte te  z. B. wie- 
derho lt  unm it te lbar  nacli einem R egen ,  dass bei halmstandi-  
gem W eizen  die Maden ausgew andert  w aren , w enn der  obere 
Tlieil der  Blattscheide eine klafl'ende Spalte  z e ig te ,  durch 
welche das  W a sse r  in den H ohlraum  zwischen H alm  und 
Sclieide einzudringen verm och te ,  w ah ren d  die in geschlossenen 
Blattscheiden ihre  W o h n s ta t te  nicht verlassen batten .  Ftir 
le tz te re  t r i t t  der  Z ei tpunkt e rs t  dann e in ,  w enn  nach dem 
Schneiden eine vollige E in trocknung a ller  Theile  des Halmes 
erfolgt, wo sie dann bei e tw a  e in tre tendem  Regen  ebenwohl 
ausw andern ,  oder  bei den vorbereitenden Geschaften des Ein- 
heimsens zu Boden fallen und sich liinein verkriechen.

Im Zusam m enhange mit dem Gesagten  erk la ren  sich meh- 
rere  Erscheinuugen ohne W eite re s .  Sorg t man in geeigueter  
W eise daftlr,  dass infestir te reife Weizenpflanzen nach ih rer  
Entferuung von dem A cker  nocli einige Zeit  vegetiren, e tw a  
indem man sie in feuchte E rd e  pflanzt oder  sie mit den W ur-  
zeln in W a sse r  s te l l t ,  so findet man die Maden noch nach 
m ehre ren  T ag e n  saugend in ih ren  Satteln . D agegen  verlassen 
dieselben in e ingetrockne ten  Pflanzen ihr L age r  und sammeln 
sich an der Basis des In ternodiums, wo sie eingerollt w ie todt 
da  liegen, alsbald ab e r  zur W a n d e ru n g  sich anschicken, sowie 
man sie mit W a sse r  benetzt.

Die Zucht des vollkommenen Insects aus den Maden 
bie tet keine  sonderlichen Schwierigkeiten. Eine betrach tl iche  
A nzah l Maden, 1869 eingesammelt,  w u rd e  in mit E rde  gefUllten 
Blumentopfen im F re ien  Uberwintert und meinerseits darauf  
kaum m ehr  S orgfalt  v e rw e n d e t ,  ais dass ich bei trockener 
W it te ru n g  W 'asser in die U ntersa tze  goss. W a h re n d  der  
k a l ten  Monate w a r  die E rd e  in den Topfen zu einem sl,ein- 
har ten  Kloss zusam m engefroren ,  ohne dass d ies, w ie sich 
sp a te r  herausste ll te ,  fttr die W ilrm chen irgendw elche verderb-
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liche Folgen hatte. Nachdem das ganze F r t ih jah r  bis Mitte 
Mai in Folgę eines fast bestandigen N ordostw indes sich durch 
k a l te ,  trockene W it te ru n g  ch a rak te r is i r t  h a t t e ,  erfo lg te am 
14. Mai friih ein s ta rk e r  Regenguss und h ie rauf  einige W ochen 
lang eine Hitze von m itunter 24° R. im Schatten. Mit ge- 
spannter  A ufm erksam keit w aren  von mir besonders se it  dem 
Regen die Zwinger taglich w iederholt  nachgesehen w o rd e n ,  
bis ich endlich am Morgen des 17. Mai die Breude h a t te ,  an 
der  Gaze den Ers tling  meiner bislier unbeschwingten Zoglinge 
in gefliigelter G esta l t  w ahrzunehm en. In ihm e rkann te  ich 
sofort die E ingangs erw ahn te  Miicke aus dem J a h r e   ̂ 186(1 
w ieder. Yon da an zeigten sich al ltaglich  besonders in den 
Friihstunden neue Individuen des geflUgelten Insects,  dereń 
hautige  P uppenbalge  mit dem durchbrochenen  E u d e  aus dem 
Boden der Zw inger hervo rrag ten .  Am 9. Juni ho r te  mit dem 
Erscheinen des letzten Exem plars  das Auskriechen  der  Mticken 
a u f , dieses h a t te  mithin nahezu 3 W o c h en  gedauert.  D a  
die geztlchteten Maden unter ganz ahnlichen Yerhaltn issen  
iiberwinterten  wie die au f  dem Felde ,  so w erd en  w ir  schw er-  
lich ir ren ,  wenn w ir  die oben besprochenen  V organge auch 
au f  le tz te re  anwenden. _ .

Durch diesen vollstandig gelungenen Zuchtversuch bin ich 
in den Besitz einer hinlanglichen A nzahl Mticken beiderlei Ge- 
schlechts ge lang t;  dagegen h a t  mir  derselbe nicht einen ein- 
zigen Paras i ten  geliefert. Seit der  Zeit  h ab e  ich die Miicke 
auch  m ehrm als  im F e ld e  aufgefunden. Der U ntersuchung des 
gefliigelten Insects schloss sich g le ichzeitig  die der P uppe  an. 
Dem chronologischen E n tw ick lungsgange  gemass stelle ich 
die Beschreibung der  le tz teren  voran.

P u p p e .  ?  (Fig. 3 u. 4). L ange  3 mm., Breite 0 ,8  mm. 
Blutrolh, die beiden le tzten  Abdominalringe gelblich ro th ;  
A them róhrclien braun. S tirnborsten an der Basis der  Filhler- 
scheiden kaum  von ha lber  Lange d e r  A them rohrc’nen. Die 
Seheiden des 3. Beinpaares reichen bis auf  den 5. Abdomi- 
nalring herab. H interleibsende oline die vorspringenden An- 
hangsel der Puppe. Die vo rdere  Halfte der  7 ersten  A b 
dominalringe zeigt auf  der Riickenseite ein beiderseits spitz 
zulaufendes Q u er fe ld , dessen in der Richtung der  L angsaxe  
reihenw eise geordnete  D ornfortsa tze  dem zur Imago ent- 
w ickelten  Insecte  unter abw echse lnder  Zusammenziehung und 
V ors treckung des K orpers  das Em porste igen  zum Tageslichte 
sehr erleichtern.

I m a g o .
^  (Fig. 5, 6 u. 7). Lange (ohne die H altzange) 2 ,2  bis 

2,3  mm. K ir s c h ro th ; B ehaarung  gelb. B'iihler von Korper- 
lange, gewohnlich 2 -f- 24-, bisweilen 2 -J- 25gliedrig ; in jenem
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Falle stets, in diesem manchmal noch mit einem rudimentaren 
Endgliede; erstes Basalglied nach unten dUnner, zweites ku 
fh  *1 i einfachem W ir‘el kurzer’ Haare; Geisselglieder 
S S  '“ i f  »nd die dee g ,„ d e „  Z.hle*. e„,
um 1 /  irn walzenfórm,gem die anderen mit kugeligem, 

 ̂ 'Jt Iku;;zerem Kn° ‘ea ; Stielchen von Lange der Knoten 
und deshalb aueh von demselben ungleichen Liingenverhalt-
"one;dernMHte "In d°{)peBer Behaarung , namlich der untere, von der Mitte ausgehende W irtel von u n t e r  s i ch  °- l e i ch

fol"fnTengG lL te Clhe" HaarCn gebildet’ welche den Stiel des oi^enden Gliedes uberragen, und der obere von kurzen H aa-
stabchen formirt; die Oberflaehe der Knoten von sehr kurzen 
K r L V , - ' S».,g naehe des Rdssei, v„„ efaer Reihe
w m  rt T " T f  UmStIe,It- Hinte''-a"d des Kopfes be- 
wimpert, rhoraxrUeken s c h w a r z b r a u n ,  mit 2 Haarleisten
Seb..ltaeUSSe Hm« mit Sto lker Behaarung besonders an den
f  anterenURr ? T  Schildcben ? e l b - ^ in  Hinterrand mit 4 Jangeren Borstenhaaren. Fliigel wasserbell, u n g e f l e c k t

i u T J e r t  V T * ? *  ^  dta ^ a d e S T  bratn;’ 
aat der t  T « LangSadf r h l n t e r  der Flugelspitze; Hinter- 
ast der 3. Langsader sich reehtvvinklig abtrennend: die sehr
blasse Querader trifft die 1. Langsader in der Mitte- Be-

• X U2  £ r fhDllKhi Schwinger ge,b’ bis Mitte des ge-
gebune ffelh R ' ‘ B1Û elbasis und ihre nachste Urn-^ebung gelb Beine vom Oberschenkel an abwarts braun
mit durchaus ichtgelber Behaarung; Haftlappen zwischen den
Fussklauen k l e i n  Der Hinterleib ist in den ersten Stunden
H a B z a te  hefT T  ^ f  blut,'0th- Zwisehen der Basis der Haltzange befinden sich oben 2 rundliche Sehuppen, welche

e vorgestreckte Penisscheide tiberragen, unter der zudem 
noch ein ihr gleichgestaltetes zapfenfdrmiges Organ mit lan»er 
schwarzer Endborste steht. 8 lancer,

i ii, + 9 Lange 3 ,3—3,5 mm. Fiihler von
id er orper ange, 2 - f  24gliedrig; Geisselglieder cylindrisch 

das erste Mtzend und ungefahr ?/, mal so lang als das foL
w ir te h w  i i  T 1 1 n "u laUg al8 die Knoteni diese mit zwei- wmteligei, einfacher Behaarung. Fliigel so lang als beim J
vortrecTba IDrg ^  mit 2 braUDen LameUchen und nicht vorstreckbarer Legerohre. Im Uebrigen wie beim

, 16 8ys!;e,natlsche Stellung der Miicke lasst sich sofort 
aus der bestimmt ausgesprochenen Beschaffenheit des Fliigel- 
geaders und der Fiihler erkennen. Die Fliigel haben dre i  
Langsadern und es betragt die Anzahl der Fiihlerglieder beim 
S d o p p e l t  s o  v i e l  als beim ?; folglich gehort die Gall- 
miicke dem Genus Diplosis an.

In der Ueberschrift dieses Artikels habe ich die Miicke
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a is  D. e q u es tr is  b eze ic h n e t ,  durcli  das  A d je c t iv  a u f  d ie  lo c a le  
B e z ieh u n g  d e r  M ad e  zu ih r e m  L a g e r  an sp ie len d .  U m  a b e r  
auch  d a s  l a n d w ir th s c h a f t l ie h e  P u b l ik u m  tiber  d en  d eu tsehen  
N a m en  des G e tre id e fe in d es  n ich t  in  U n g e w is sh e i t  zu lassen  
und d a d u rc h  le ic h t  zu v e is c h ie d e n e n  B en en n u n g en  j e  n a ch  
d en  L a n d s c h a f te n  Y e ra n la s s u n g  zu g eben ,  w a s  d a n n  zu V er-  
w ec h se lu n g en  u n d  V e r w i r r u n g  fi ihren  k o n n t e ,  sch lug  ich zu- 
g leich  d e n  N a m en  „S a t te lm iic k e 11 vor ,  d e n  d e r  L a n d w i r t h  hof- 
fentlicli m u n d rec l i t  und  inso fern  b eze ichn end  finden d iirf te ,  ais  
e r  d ie  e ig e n tb u m l ic h e  F o r m  d e r  v o n  d e r  M a d e  e r z e u g te n  
G a l ie  d u rc h  e ine  Y e rg le ic h u n g  v e ra n s c b a u l ic h t .  Y o n  den  bis- 
la n g  b e k a n n te n  uńd  w issen sch a f t l ich  b e sc h r ie b e n e n  Diplosis- 
a r t e n  s t e h t  D. pini Deg., a b g e s e h e n  von ih r e r  L eb en sw e ise  
(d ie  M ade  v e r p u p p t  sich b e k a n n t l ic h  a u f  de n  N a d e ln  d e r  P inu s  
s y lv e s t r i s  in  e in em  H a rzco co n ) ,  u n s e r e r  A r t  a m  n a c h s te n ,  
w e sh a lb  ich  h ie r  d ie  u n te r s c h e id e n d e n  M e r k m a le  b e id e r  S pec ies  
e in a n d e r  g eg e n u b e rs te l le .

D iplos is  e q u e s t r i s :
B e h a a r u n g : gelb .
F iih le r :  ganz  b r a u n ,

K no ten  d e r  g e ra d z a h -  
l igen  G e is se lg l ie d e r  2  mai 
so l a n g  ais  d ie  S t ie le ,

$  K n o te n  2  m ol so lang  
ais  d. St.

S c h i ld c h e n :  gelb .
F l i ig e l :  ungefleck t,  n ic h t  irisi- 

rend .
B e in e :  g le ich fa rb ig .
H in te r le ib :  ?  n a c h  de m  T o d e  

d u n k e l r o th .
Die D iagnose  w i l rd e  sich h ie r n a c h  a lso  fo rm u li ren  la s se n :  
D ip los is  equestr is .  D. c e ra s in a .  C o rp u s  p iło  lu teo  affec

tum . A n te n n a e  fu scae ,  in ap ice  p r a e d i t a e  a r t icu l i  ru d im en t is .  
D o rsu m  th o ra c is  fusco-n igrum . S c u te l lu m  f lavum . A la e  uni- 
c o lo i e s ;  secundus  n e rv u s  lo n g i tu d in a l is  p o s t  a la e  ap ice m  ex- 
cu ire n s .  P e d e s  fu sc i ;  p u lv i l l i  p a rv i .

o  F la g e l l i  a r t ic u lo ru m ,  qui sun t  lo n g io re s  e t  a l t e rn i ,  nod is  
d u p le x  e s t  lo ng i tudo  q u am  es t  petiolis . L o n g i tu d o  c o r p o r i s  
( fo rc ip e  exc lu so )  2 ,2 — 2 ,3  mm.

- -  V a g in a  b rev is .  L o n g i tu d o  co rp o r is  3 , 3 — 3 ,5  mm. 
L a r v a e  in  e x t r e m is  t r i t i c i  c u lm o ru m  p a r t ib u s  h a b i tan t .
In  d e r  Z e i t  d e s  E in fa n g e n s  d e r  g ezo g e n en  M iieken w a r  

ich s e lb s tv e r s ta n d l ic h  bem iih t ,  so lche  V o r k e h r u n g e n  zu tre f fen ,  
w e lc h e  g e e ig n e t  sch ien en ,  z u n a c h s t  d ie  F r a g e :  W o h in  le g t
d a s  $  d ie  E i e r  a b ?  e in e r  m o g l ic h s t  b e fr ied igen den  Losung

D. p in i :
weiss .
an  d e r  Basis ge lb .
• • • 3 m a l  so la n g  als  d. St.

• • • 5 m a l  so la n g  a ls  d. St.

o lm e  a b w e ic h e n d e  F a rb u n g .  
n a h e  d e r  Basis m i t  e inem  

ro th g e lb e n  F le c k ,  ir is i rend .  
v e rsch ied en fa rb ig .
• • • s ch w a rz .
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entgegenzuftihren. Zu dem Ende bedurfte es vor alien Din- 
gen ernes befruchteten ?. Am 30. Mai 1870 endlich bot sich 
p.. ^ e,egenheit em wemge Stunden vorher ausgeschliipftes 
Parchen copula zu beobachten. Das $ wurde hierauf als- 

a d unter Amvendung einer Gazestiilpe mit einem dem Felde 
entnommenen Buschel eingepflanzter Weizenpflanzen zusam-

i d o r Zeit bCgab sicb das ?  auf das
m S n - f  eine,r der ^danzen und setzte, den Kopf der
Blattspitze zugekehrt,  mehrere Eier ab. Beider gestatteten 
meme Berufsgeschafte mir nicht, das eierlegende $  lan^e Le

dera Geernst T n' ^  " “ h  S t u n d e n  konnte ichdem Gegenstande wieder meme Auf'merksamkeit zuwenden

B laV  f  rf ‘ i f ”  B° den; "Ur auf dem vorher gem erkten  
4 Eier v o / 11 e 'nem Lan^ rinnchen nahe der Blattscheide

, E l  [Fif- Lange 0,32 mm., Breite 0,08 mm also Ver- 
haltniss beider Dimensionen 4 : 1 .  Walzenformig, beiderends 
abgerundet, unmittelbar nach dem Ablegen glashell, einige 
Stunden spater rosa. _  Am 2. Tage zeigte das Ei einen blut- 
ro hen Fleck, der bei fortschreitender Umwandlung seines i„- 
naites sich immer mehr vergrosserte.

. D!e Fo*'tsetzung der Beobachtung wurde dadurch unmo"- 
lich, dass der Pflanzenbiischel in dem Topfe vertrocknete 
bevoi noch die Maden auskamen. Dieses Missgeschick machte 
erne Wiederholung des Versuehes zur Ermittelung der ersten 
P basen des Larvenstandes nothwendig. Urn mich hierzu in 
den Stand zu setzen und die Untersuchungen dieses Jah r  auf’s 
Neue und zwar wo móglich mit melir Gluck aufnehmen zu 
konnen, hatte ich vorigen Sommer urn die Zeit der Weizen- 
ernte wiederum Maden sammeln und dieselben iiberwintern 
mussen. Zu meinem Bedauern muss ich jedoch bemerken
tr m T  f  WKied^ h0lter Lrewitterregen die Auswanderung 
der Maden sehr beschleumgte, ande.ntheils aber auch die ge-
ra IZ lei eî  Sammelns fallenden vorjahrigen welt- 
erschutternden Knegsereignisse mich nicht die zur Ausfiihrung 
meines Vorsatzes erforderliche Musse finden liessen.

Zw ar legt uns die Analogie mit dem Weizenverwiister 
(Gecidornyia destructor) den Gedanken, dass die Maden un
mittelbar nach dem Auskriechen sich in Bewegung setzen, am 

n e es angsnnnchens das Blatthautchen ilberschreiten, im 
nnern l i i en W eg fortfflhren und dann am Halme bleibend 
os o assen, um so rnehr ganz nahe, als an der griinen Seheide 

kerne Spur emer Verletzung, die auf ein Eindringen der Made 
von aussen schliessen liesse, entdeckt werden kann: deunoch
v  u* ,lmme!-bln w hnschenswerth, den Vorgang durch den 
Versuch bestatigt zu finden
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Noch ertibrigt, eine Erscheinung zu e rw ah n e n ,  die fiir 
den ersten  Augenblick mit der  oben anticipirten Bezeichnung 
„Getreidefeind1* im W id e rsp ru ch  zu stehen scheint. Eine Ver- 
gleichung der  infestirten Halm e mit den iibrigen eines Ackers 
lasst namlich alsbald erkennen, dass jene vorzugsweise zu 
den k raftigsten  zahlen. Berechtigt das niclit zu der Ansicht, 
das Insect sei ein F r e u n d  der Landw irtlischaft ,  da  es j a  
durch H ervorrufung  k raf t ige r  Halm e die K ornerqua li ta t  ver- 
bessere?  Zu einer ahnlichen Meinung gelangten  seiner Zeit 
auch am erikan ische F a r m e r ,  als sie die ers te  Bekanntschaft 
mit den W eizenm iicken Diplosis tritici und D. au ran tiaca  (cfr. 
meine Abhandl.  in d. Ja h rg .  1866 d. Zeitschr.) m achten und 
zu ih rer  Y erw underung  sich davon tiberzeugten, dass die von 
diesen Insecten verschont gebliebenen Aebrchen eines ange- 
griffnen Halmes haufig durch robustere  K orner  bevorzugt 
w aren .  Gleichwohl miissten w ir je n e r  Ansicht als einer 
durchaus irrigen entschieden w idersprechen . Mit dem Saug- 
munde an das lockere G ew ebe eines der beiden Querwiilste 
g e h e f te t ,  en tz ieh t  die Made dem Halme einen Theil der  ur- 
spriinglich von d e r  N a tu r  zu Gunsten der  E rn te  bestimm ten 
Nahrungssafte . D ieser  V e r l u s t  ist freilich nicht an den be- 
fallenen Pflanzen zu e rsehen , w ohl aber an den in unmittel- 
b a re r  N ahe  stehenden unversehrt  gebliebenen, besonders wenn 
dieselben dem gleichen W urze ls tock  angehoren. Auf i h r e  
Kosten erfolgt der  verm elir te  Saf teandrang  nach dem ladirten  
H alm e hin, in F o lge  dessen sie Mangel leiden und darum  an 
S tro h  und Korn ger inger  ausfallen. Hiervon kanu  m an sich 
namentlich auf m ageren A eckern  rech t  augenscheinlich iiber- 
zeugen.

Bis j e tz t  w urden  die von der Miicke infestirten Halm e 
in der  Umgegend F u ld a ’s kurz vor und w ah ren d  der E rn te  
auf  den meisten W eizenackern '  in g rosserer  oder ger ingere r  
Anzahl ange tro ffen ; im Ganzen ist jedoch das Insect nicht 
haufig. Dass sein V orkom m en au f  den hiesigen Bezirk sich 
b esch ran k e ,  hal te  ich fur sehr unw ahrscheinlich .  Sollte die 
aus dem Umstande, dass die Z uch t von m ehr  denn 100 Ex- 
em plaren der  Miicke keinen einzigen P aras i ten  l ie fe r te ,  her- 
gele i te te  Schlussfolgerung auf ein de rm a len  ausserst spar- 
liches Vorhandensein  hym enopterischer natiir licher Feinde 
derse lben zutreiFen, so s teh t  fiir die niichsten J a h re  eine 
s ta rk e  V erm ehrung  des Insectes zu befiirchten. Fiir diesen 
Fall  w urden  unsere L a n d w ir th e  in bedauerl icher  W eise  des 
Vorlheils,  der  ihnen aus einer w ah ren d  der  le tz ten  J a h r e  
w ahrgenom m enen  sehr  raschen  V erm inderung  d e r  W eizen-  
mticken erw uchs ,  w iede r  verlust ig  gehen.

Als G egenm itte l  w iirde sich behuteam e Auslese der  be-
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treffenden H alm e und Yertilgung der  gesam m elten  Maden 
em pfeh len , wenn nicht der  practischen Ausftthrung dieses 
Vorschlags in dem schwierigen E rkennen  der infestirten Pllan- 
zen ein erhebliches Hinderniss entgegenstande. Diese unter- 
scheiden sich nach dem oben Mitgetheilten ausserlich von den 
unbehelhgt gebliebenen so w e n ig ,  dass sie nur das geiibte 
Auge des E ingew eiheten  herausfindet.

Summarium.
Die Sattelmiicke geho r t  zu derjenigen Abtheilung der 

F liegen,  welche die Fam ilie  Cecidomyidae oder Gallmueken 
bilden und z w a r  zu dem nacli einer E igenthiim lichkeit  der 
biih ler  benannten  Genus Diplosis. Die e rs t  sparlich  liber sie 
gesam m elten  E rfahrungen  lassen in ih r  speciell einen Feind 
des W eizens erkennen. Als so ld ie r  geseilt sie sich zu dem 
langst bekann ten  W eizenve rw us te r  (Cecid. des truc tor)  und 
den kaum  minder beriichtigten beiden W eizenm ucken  (Diplosis 
tritici und D. a u ra n t ia c a ) ;  doch ist der  von ih re r  Made an- 
ge r icb te te  Schaden minder e rheb lich ,  vielleicht ab e r  auch 
vorers t nur  scheinbar. Sie zeig t sich bios w ah ren d  einer be- 
s timmten Zei t  des J a h r e s ,  d. h. sie hat eine e i n j a h r i g e  
Generation. Ih re  F lugzeit  fallt ungefahr in den Zei traum  von 
Mitte Mai bis Mitte Ju n i ,  wo also der W eizen  noch keine 
A ehreu  getrieben hat.  W a h re n d  dieser Zeit  leg t  das ^  seine 
Eier au f  die B la t te r  der  W eizenpflanzen ab, wozu es al lermeist 
das oberste  B la tt  des H alm es auswablt.  S pa te r  l indet man 
die Maden einzeln au f  sattelformigen griinen G allen  des die 

eh re  tragenden  obersten H a lm s tu c k s , se ltener  an dem zu- 
nachst  darun te r  befindlichen In ternodium . Auf Kosten der  be- 
nachbar ten  Pflanzen erha lten  die infestir ten einen reichlicheren 
Zufluss an Nabrungssaften  und zeichnen sich demzufolge liautig 
durch einen k raft igen  Halm und durch  felilerfreie Korner-  
bildung aus. Dm die Zei t  der  W e iz en e rn te  sind die Maden 
vollig ausgewachsen. Bei e in tre tendem  R egenw ette r  verlassen 
dann die meisten yon ihnen das L ager und fallen zusammen- 
gero ll t  zu Boden, in den sie sich verk r iechen  und darin  iiber- 
w in te r n ; die ubrigen gelangen  m ehr zufallig bei den ver- 
scluedenen E rn tegeschaften  an ihren Bestimmungsort.  Ers t 
im nachsten  Vorsommer v erw an d e lt  sich die Made in eine 
Mumienpuppe, aus der  das gefliigelte Insect hervorgeh t.

F u l d a ,  im Ju li  1871.
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Erkl&rung der Abbildungen.

Fig. 1. Halmstiick mit den sattelformigen Gallen, natiirl. Gr.
2. Ausgewaclisene Made.
3 u. 4. Puppe in der RUcken- und Bauchansicht.

- 5. <J.
- 6. Bauchansicht vom Hinterleibsende des bei o un-

paariges Organ mit der Endborste.
- 7. Mannlicher Ftihler.

•  8 -  .- 9. Hinterleibsende des ?  m it einem Ei zwischen den
Lamellen.

- 10. W eiblicher Fiihler.
F'ig. 6, 7, 9, 10 in starkerer Vergrosserung.

Berichtigungen zu der Abhandlung im Jahrgang 1866 p. 65.
S. 67 Z. 1 unten: streiclie e r  s t e n  vor Gegenst.
S. 71 Z. 3 oben: lies t r a n s a t l a n t i s c h e n .
S. 79 Z. 7 unten: 1. W irteln.
S. 83 Z. 16 unten: 1. exclusa.
S. 84 Z. 16 oben: 1. vom.
S. 93 Z. 3 oben: 1. Tinte.
S. 172 Z. 17 oben: 1. erste.

4
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Entomische Ornamentik
von

C. A. Ilolirn.

Ein junge r  Goldschmied t r a t  kurzlich bei mir ein mit 
der  Bitte: „ob ich ihm vielleicht aus der  Noth helfen konne? 
er  habe  eine Schmuckschnalle ausbessern sollen, die mit zwei 
glanzenden Kafern v erz ie r t  w a r ,  und bei der  R e p a ra tu r  sei 
de r  eine ze rbrochen!“

Auf den ersten  Bliek konnte ich ihn sofort beruhigen; 
das  verungliickfe Juw el  w a r  Desmonota (C ass ida) 'vario losa  
aus BrasiJien, ein hiibsches, goldgleissendes Btibchen mit roth- 
kupfernem  Rande, abe r  nichts w eniger  ais selten. W i r  fanden 
un te r  6 — 7 E xem plaren  meiner Sam m lung sofort eins heraus 
welches dem noch iibrig gebliebenen Schnallen-O rnam ent in 
Grosse und F a rb ę  ausreichend entsprach.

Mit verbindlichstem Danke en tfe rn te  sieh der  Goldarbeiter ,  
dem ich beilaufig noch die beiden A rten  Chlam ys monstrosa 
und bacca gezeigt h a t te ,  w elche man in Rio de Janeiro  so 
oft zu Busennadeln und Hemdknopfen vera rbe ite t  sieht. Das 
rief mir  mancherlei a l te  Remioiseenzen der  J a h r e  1835 und 
36 w ach :  so zum Beispiel die Rua do Ouvidor (Auditeur- 
s tra s se ) ,  au f  welche die Franzosen mit voller  Berechtigung 
zeigen konnen ,  wenn man es ihnen veriibeln w il l ,  dass sie
sich fur die W e lt-C iv i l isa to ren  Dei g ra t ia  halten   denn
diese ziernlich lange Strasse  der brasilianischen Residenz 
b ie tet fast Haus fur Haus Putz- und Mode-Laden, Buch- und 
Musicalien-Handlungen, Mobel- und Delicatessen-Kram, sammt 
und sonders in franzosischen Handen! Und dabei die unleuo-- 
bare  Grazie der gew and ten  V erkaufer ,  nam entlich der  Ver- 
k au fe r innen ,  welche mit der edelsten D re is tigkeit  dem un- 
sichern Geschm ack des unentschlossenen Kaufers die einzig 
in fa l lib le ,  d. h. P ar iser  Direction geben und uber  e tw a ige  
Bedenken w egen des geforderten ,  oft s ta rk  gepfefferten Preises 
m it hebensw urd iger  Schalkhaf t igke it  hinuberhelfen. P'iir hun- 
dert, Insectennadeln ha t te  ich nicht w eniger  als sechs F ra n k e n  
(an d e r th a lb  T h a le r  preussisch) zu zahlen — abe r  die Daine 
du com pto ir  setzte mir ebenso gelaufig als unwiderleglich aus- 
einander, dass der  A rtikel fast nie gefordert w erde  ( — aller- 
dings w ahrsche inlich  — ), dass ein riesiger Einfuhrzoll da rau f  
l iege ( — ebenfalls glaublich — ), dass ich in ganz Rio keine 
w eite r  tinden w erde  ( — sehr moglich — ), genug, ich musste 

•
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in die theu ren  Nadeln  beissen, wenn ieb uberhaupt welche 
haben wollte. N ebenher  w urden  mil- sehr  n iedlicbe Putz- 
gebilde aus Vogelfedern, Fischschuppen und Kaferflugeln vor- 
gezeigt und als indispensables souvenirs du beau pai/s an s 
H erz ,  d. h. an die Tasclie gelegt,  und ich muss pflichtgetreu 
regis triren ,  dass ich mit diesen Zierliehkeiten spa ter  in Europa 
alle  e rdenkliche E lire  eingelegt babe. Einmal Uber das  an- 
dere ist mil- versichert w o rd e n ,  dass so ein Diadem von 
Eumolpuslliigeln neben den kostbars ten  P er len  und D iamanten 
durchaus  seinen P la tz  behaup te t  und bei s t rah lender  Ball- 
beleuchtung a lle  Augen bew undernd  auf  sich gezogen babe!

Nun will es mir befremdlieh d iinken , dass unsre deut- 
scben Goldschmiede nacb dieser Richtung anscheinend lassig 
sind und wenig oder g a r  nichts leisten. Sollte das au f  dem 
V orur the ile  beruhen , dass es in unsern gemassigten Regionen 
an  dem brillanten  M ateria le  der T ropen  fe li le ,  so ist der  
I r r thum  leicbt zu w iderlegen. Eine so za r te  und dabei blen- 
dende F a rb en p rac b t ,  ais z. B. die silberblaue Hoplia coerulea 
leuchten lasst, zeigt kein indischer K afer ;  und ein Scbmuck, 
dessen G rundlage aus Chrj^somela fastuosa oder Genei be- 
stande, konnt-e sich gewiss neben alien Cassida variolosa- und 
C hlam ys monstrosa-Compositionen bebaupten .  J a  ich w ollte  
mich w oh l ktihn verm essen, einem geschickten Goldschmiede 
so farbenprach tige  Hem iptera  (z. B. Scutellera  nobilis F., 
oblonga Hope, Libyssa s ignata  H -Schaft'., Signoreti Stal, Cal- 
l idea  senator F., se lla ta  W h i te ,  nobilis L.) zu liefern, dass er 
da raus  das in te ressan tes te  O rnam en t fur eine Ballkonigin 
hers te l len  konn te  und eine oder  die andre  bew undernde 
N ebenbuhlerin  zu dem Ausruie berecb tig te : „welch ein rei- 
zender W anzenschm uck!“
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Lepidopterologisches
von

Mr. H. F. lloe'ne.

P s y c h e  V i a d r i n a .
Im neuen Lepidoptern-Catalog fiihrt Staudinger Nr. 821 

eine rieue Psyche unter dem Namen Viadrina auf mit der 
kurzen Bemerkung: ,,(orma Viciellae, sed paullo minor et 
nigricans (non fusca); larvae folliculus folliculo Viciellae si- 
milhmus“ . Da mir dies keine Diagnose und zur BegrUndung 
einer neuen Art unzureichend erscheint, so finde ich mich 
veianlasst zu versuchen, diese von mir bei Breslau entdeckte 
Art durch eine weitlftuflgere Beschreibung sicher zu stellen.

Das (J hat 16—18 mm. Fliigelspannung, ist also betracht- 
lich kleiner als die allerdings nahe verwandte Viciella. Die 
Fiihler gleichen denen von Viciella, scheinen aber etvvas 
kiirzere Zahne zu haben und sind durchaus schwarzbraun. 
1 borax und Hinterleib sind schwarz, dicht mit schwarzen 
an den Spitzen braunlichen Haaren bedeckt; Beine schwarz
braun, ebenfalls schwarz bebaart, Fiisse lichtbraun. Vorder- 
fliigel kiirzer und schmaler als bei Viciella, der Saum nach 
dem Hinterwinkel zu schrager, daher der Innenrand kiirzer, 
die Fliigelspitze etwas weniger stark abgerundet. Hinterflugel 
ebenfalls schmaler als bei Viciella. Die Beschuppung der 
Flugel ist dunn, wie bei der verwandten A rt ,  am Vorder- 
rande der VorderflUgel am dichtesten, bei frischen Exem- 
plaren entschieden schwarz. Die Franzen ebenfalls schwarz 
am Innenrande der Hinterflugel blasser.

Das $ ist cylindrisch, der vordere Theil stark nach 
unten gekrOmmt und bedeutend verengt, blass gelblichbraun. 
Kopf und Nackenschilder g latt  und glanzend. Der Hinterleib 
ist in der Mitte am dicksten und verdiinnt sich nach hinten 
sehr allmalig; vor dem Eierleger befindet sich ein Kranz 
feiner, gelblicher Wolle.

Die Sacke beider Geschlechter sind so ziemlich von 
gleicher ^Gestalt, der des $  (erwachsen) etwa 1 4 —16, der 
des i  15 20 mm. lang, am Kopfende etwa 2 mm. lang von
weicher Beschaffenheit und hier mit sehr kleinen, unreo-el- 
massig gelagerten Grastheilchen bekleidet. Hinter diesem 
leicht bewegliehen, vorderen Anhang ist der Sack am dick
sten, circa 4 mm. Durchmesser (excl. Bekleidungj und nimmt 
nach hinten ziemlich gleiehmassig an Dicke ab. Beim fehlt,
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der fiir die Sacke vieler Psychen-Mannelien charakteristisclie 
unbekleidete Anhang; es trag t  vielmehr das Sackende nur 
feinere Grasstiickchen als Bekleidung.

Beim $  stelit das Ausseliliipfloch stets mehr oder weniger 
offen, urn den Begattungsact zu erleichtern, und man kann 
beim Einsammeln hieran das Geschlecht der Sacke ziemlich 
sicher erkennen. Die Bekleidung des Sackes gleicht der von 
Viciella und besteht aus quergelegten, kurzen Stiicken von 
Pflanzenstengeln, welche, wenigstens am oberen Theil des 
Sackes, so gelagert s in d , dass der Durclischnitt mehr oder 
weniger deutlich ein Fiinfeck darstellt. Diese Stengel stam- 
men grdsstentlieils von Grasern, zum Theil auch von Equi- 
setum sylvaticum her. Enter der Bekleidung besteht der 
Sack aus einem festen, seidenartigen Gewebe, aussen von 
gelblichbrauner, innen von mehr weisslicher Farbung.

Die Puppe des o' (ich habe nur leere Hiilsen) ist etwa 
7 mm. lang, ziemlich cylindrisch, hellbraun, ziemlich glanzend, 
der hintere Rand d e r . Hinterleibsringe dunkelbraun. Ueber 
den kleinen, kaurn bemerkbaren Luftlochern verlauft eine 
feine, eingedriickte Langslinie. Hinterleibsende etwas nach 
hinten gekriimmt und in zwei kurze, kegelformige Spitzen 
auslaufend. Fussscheiden bis kurz vor die Spitzen der Fliigel- 
scheiden reichend; Filhlerscheide riocii etwas kiirzer; Fliigel- 
scheiden bis zum Hinterrande des zweiten Hinterleibsringes 
reichend. Die der Vorderfliigel bedecken die der Hinterfliigel 
nicht ganz, diese ragen vielmehr am Riickentheil der Puppe 
ziemlich breit vor ,  nach der Spitze zu immer schmaler, bis 
sie an der Spitze selbst ganz unter den Vordertltigeln liegen. 
Die weibliche Puppe, 10—12 mm. lang, in ihrer Mitte 4 mm. 
dick, ist an ihrem vorderen und hinteren Theil lebhaft hell
braun , sonst dunkel kaffeebraun bis schwarz gefarbt. Die 
grossen Luftlocher erscheinen etwas heller. Am Kopftheil 
sind Stirn und Augensehalen deutlich, von Fusstheilen sehe 
ich hier nichts. An dem abgerundeten Hinterleibsende be- 
finden sich ein Paar rundliche, glanzende Hocker. Der mitt- 
lere Theil der Puppe ist fast glanzlos; auf jedem liinge be- 
merkt man zwischen den Luftlochern und den Andeutungen 
der Bauchfiisse zwei etwas schrag ilber einander stehende, 
punktlormige Eindriicke und am Riickentheil leichte Quer- 
runzeln. Ueber den Luftlochern verlauft jederseits eine deut- 
liche, und zwar am Vorderrande und in der Mitte der Ringe 
am tiefsten eingedriickte Linie. Auf dem Thorax ist bei 
alien meinen (ausgebildete $ enthaltenden) Pu]>pen die Sehale 
in der Mitte der Lange nach aufgesprungen, als ob das $, 
das doch niemals die Puppe verlasst, hatte  ausschliipfen 
wollen Yon den mir ausgekommenen <$ batten sich einige
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mit den 2 bega tte t ,  und ich erhie lt  zah lre iche Nachkommen- 
schaft. Die jungen  Raupchen schltipfen im K orpe r  der  Mutter 
aus dem F i ,  ze rnagen  die Puppenh ii l le ,  kommen nack t aus 
dem offenen H interende des Sackes hervor  und laufen ausserst 
behend mit in die Hohe gerichtetem Hinterleib umlier.

Sie haben einen glanzend schw arzen  K opf  und schmutzig 
blassbraunen Hinterleib. Kaum aus dem Mutterleibe ge- 
kom m en beginnen s ie ,  sieli aus Staub und leicht ablósbaren  
Stiickehen des M uttersackes ein Sackchen zu fabric iren ,  das 
schon die quere  A nordnung der  einzelnen Bekleidungsstiicke 
zeigt. Die Lebensdauer der  R aupe  w ird  wolil 2  J a h re  be- 
t ragen ,  da ich zugleich mit den verpuppten  aucli noch Sacke 
von halber  Grćisse antraf.  Ich sam m elte die Sacke an meh- 
reren  Stellen der  O derniederung unweit B res lau ,  abe r  auch 
an einer Stelle in der  T rebnitzer  Hugelkette , stets auf  Torf- 
boden am Saum nasser  W ie se n ,  meist an G rashalm en oder 
den W e d e ln  von Equisetum  sylvaticum befes tig t ,  selten und 
nur $  an Baumstammen. Die vveiblicjien Sacke b a t ten  rich 
last imm er an freier und holier gelegenen Stellen angehef’tet 
als  die mannlichen und w aren  dalier le ichter zu linden als 
diese.

Die Z ucht des F a l te rs  ist w ie  Dei den meisten Gattungs- 
ve rw and ten  dadurch sehr  e r sc h w e r t ,  dass die kaum  fertig 
en twiekelten  auch schon u m h e rf la t te rn , urn nach $  zu 
suchen, und sich in ganz ku rze r  Zei t  bis zur Unkenntl ichkeit  
abtliegen.

Dabei ist die Zeit des Ausschliipfens eine ganz unbe- 
s t im m te ; mir kam en 5 sowohl des Morgens als in den ersten 
Nachm ittagsstunden , 2 aber  auch kurz  nach M itternacht aus.

N e p t i c u l a  S e r i c o p e z a  Zeller.

B e trach te t  m an im April zur Z e i t ,  wenn die Knospen 
des A horn ,  Acer cam pestre  und p la tano ides ,  ihre Hiillen zu 
sprengen an fangen , an O r te n ,  wo N. Sericopeza vorkornmt, 
aufm erksam  die Rinde der  S litm m e, so w ird man kleine, 
lebhaft gelblichbraune Cocons b em erk en ,  die unschw er  als 
die einer Nepticula zu erkennen sind, neben diesen auch un- 
scheinbare, schmutzig ledergelbe (v o r jah r ige ) ,  welche oft ein 
Loch zeigen, aus welchem ein kleiner Ichneumon geschldpft 
ist. Bisweilen trifl't man auch an der Rinde ein blassgelbes 
R a u p ch e n ,  welches eben im Begriff is t ,  sich ein Cocon zur 
Verpuppung anzufertigen, oder auch eine an seidenem F aden  
von einem Aste herabhangende  Raupe, die noch auf  den giin- 
stigen Luftzug h a r r t ,  der sie an den S tam m  treiben soil, an 
welchem sie eine gee ignete  S telle fiir ih re  V erw andlung  zu
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finden bestim m t ist. Sam m elt  man diese Cocons, so erhfilt 
m a n  bei w arm e r  W it te ru n g  nacb einer W o c h e  bis spa tes)ens 
14 1 agen die F a l te r  der  S er icopeza ,  immer zu der Z ei t ,  in 
w elcher  die Bluthen des Ahorns abfallen und die noch ganz 
kleiuen f  lugelfriichte sich zu zeigen beginnen. W o  die Rau- 
pen herkom m en, die offenbar zu E nde des W in te rs  oder in 
den ersten Tagen des Frtihlings ibre Entw iek lung  durch- 
machen ist mir bis j e tz t  noch ein Rathse l geblieben: icli 
verm uthete  sie un te r  der  Rinde der  jungsten  T riebe oder in 
den Knospen, babe aber  noch keine Spur  ih re r  W ohnung 
auriinden kćinnen. So verborgen nun das Leben der  Raupe  
dieser ersten  Generation ist, urn so le icb ter  ist die baid nacii- 
(olgende zw eite  zu finden. Die e rw achsenen  R aupen  der- 
se ben mdet m a n ,  wenn die ausgew acbsenen oder  noch un- 
reifen Ahornfriichte in Menge abfallen. Man braucht nur 
( lese brUchte vom Boden aufzulesen und aufmerksain zu be- 
t racb ten ,  so wird man bald die Anwesenheit. der R aupe  ent- 
i ecken. \ o m  Ei, das jedenfa lls  an einen Fliigel der  F ru c b t  
geleg t vvird, babe ich noch keine Spur zu finden vermocht,  
Die Mine beginnt meist ziemlieh in der  Mitte des Flfio-els und 
zieht sieli ais ein massig gescb langelter  b ra u n e r ,  d? b. von 
E x crem en len  e i iu l l te r  G ang  nacb dem bb-ucbtstiel bin. E he  
sie an die Stelle ge lang t,  an welcher  die Holdung beginnt, 
in w elcher  d e r  Samen b eg t ,  geb t  sie m ancbm al von einer 
q ilul ,dle ande re  ilber. 1st die Mine in die N ahe  des 

amen, ge a n g t ,  so ist sie selten noch von aussen s ich tbar,  
erscbein t jedocb  oft w ieder  dicht an der  Nafit zwiscben den 
beiden Frucbtflugeln. Hier ha t  die Raupe ibre volls tandige 
Grosse e i re ich t  und verlasst die Mine in der  Regel an einer 
Stelle nahe der  N a h t ,  um sicli dann an der  E rd e  oder am 
ttusse des Baumes eine passende Verpuppungsste lle  zu sucben.

lsweilen ge lan g t  die Raupe bei ih rer  Minirarbeit in die 
n o ld u n g ,  m w elcher  der  Samen l ieg t;  in dieser erscbeint 
dann em s ta rk e r  Haufcn E x crem en te ,  und offenbar bat, bier 
die R aupe  eine Zeit lang, obne zu miniren, geleb t und sicber 
spa ter ,  um an die l'reie Luft zu gelangen , einen neuen Gang 
gegraben, an dessen Ende, wie bei alien sich ausserha lb  der  
Mine verpuppenden L’epticulen, ein g rosserer  ko tbfre ie r  Fleck 

g t , ln welchem endlich der  Durchbruch nacb aussen voll- 
zogen wild. Die P uppenruhe dieser zweiten Generation dauer t ,  
von w arm erem  W e tte .  begunstigt, kaum  so lange ais die der  
e rs ten ,  und der  Scbmefterling ersclieint j e  nacb dem friiben 
Oder spaten  E in tn t t  des FrUhlings von A nfang Juni bis An- 
tang Juli , selten noch Mitte Juli.

Das Raupchen ist erw acbsen 4 mm. lang, blass bernstein-

29
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g e lb ,  du rchscheinend , wenig glanzend. Der Darni leuchtet 
scliwach grunlichgelb durch.

Der Kopf ist von gJeiclier b lassgelblicher F arbung  mit 
zwei naeh vorn converg irenden , sehr feinen braunen Alittel- 
linien und sehr fe in e r , nach  vorn zu dichter w erdende r ,  
b rauner  Punktirung. Mundtheile b rau n ;  H interleibsende wenig  
dunk le r  ais die G rundfarbe.

Bericlitigungen des Repertorii von 
1863—1870

von
M. H alinseliaire,

Da es mir nicht vergonnt w a r ,  die C o rrec tu r  meiner 
A rbeit  selbst auszufuhren, so verzeicbne ich nachste liend die 
noch sp a te r  aufgefundenen Berichtigungen und Vei besserungen : 
Seite 43. Bei Adelops setze liinter 27. „64“.

Bei A dern  der  Inseetenliilgel setze liinter 316 „fig.“.
Bei Aeschna n. sp. lies 24. „373“.
Bei Agrion lies coecum.

- 44. Bei A lucita  u lodactyla lies „330“.
Bei A ńar ta  algida lies 81. „365“.
S ta t t  A nceryx  lies Anieryx.
Bei A n d re n a  setze liinzu ,.81. 407“ und ftige ein: 

„c lypearis  412, com binata 407, v a r i a n s 4 l l “.
Bei A n theraea  lies „28.“ 285.

45. Bei Aphodius lapponum se tze hinzu „27- 254, 28. 20“.
Bei A rgynnis Daphnis lies 24- „297“.
Hinter B acter ia  1'iige e in ,  neue Zeile , Bactra uligi- 

nosana 24- 67.
- 46. Bei Bibliotheca entoro. v. Hagen setze h in ter  '>4

336 „437“
Bei Bombus rupestris lies 80- „329“.
Bei Bom byx fiige hinter 2d. 149 „154“ und liinter 

tr im acula 28- 218 „vestita 24. 94“.
47. Bei Calosoma setze hinzu „bonariense 81. 4 2 8 “.

Bei C alydna  castanea lies 2ti- „312“.
Bei C arabus setze hinzu „24. 32“ und fugę „seealis 

81. 188“ ein. Bei testaeeus setze hinter 
160 „188“.
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Seite 47. Bei Catocala eloeata setze liinzu „31. “>9. 353“ und 
bei Nym phaea hinter 31. „59“.

Hinter Catocala schiebe ein, ueue Zeile, „Catoclastus 
Chevrolati 25. 318“.

Bei C ecidom yia T ritic i fUge liinzu „27- 73. 186“.
- 48. Bei C hryso inela m elanocephala lies „97“.
- 49. Bei C idaria  schiebe ein „ra iaria 24. 9 6 “.

Bei C lo th illa  studiosa lies „237“.
Unter Coccinella fallt „vaiiegata 28- 404“ aus.
Von Colaenis ist D ido abzusetzen  als neue Z eile, 

so dass es heisst „Colaet'is Dido 30. 201“. 
U n ter C oleophora ist „vib icella 113“ einzuschieben. 
Bei C oleopt. tro g lo d y tica  schiebe h in ter 63 „122“ ein. 
Bei C olobopterus se tze zu h in ter 27. „374“.

50. Bei Cosm ophila lies xan th indym a.
Bei Cram bus fa llt h in te r 29. „192“ aus.
Bei CyDips setze zu „agam a 31. 380 , d isticha 381, 

ferrug inea 37 7 , folii 3 7 9 , long iven tris 380, 
sem inationis 395“.

Bei C yphon variabilis lies 27. „254“.
- 51. Bei D arw in ’s T heorie  lies 27- 104 „262“ und schiebe

ein „362“.
Bei D asv tes atrocoeru leus lies „25-“ 275.
Bei D inom orphus fiige hiuzu „pim elioides 27. 366“. 
Bei D iplax  luge h in te r 91 „94“.
Bei D ircaea setze hinzu „P arrey ss ii 256“.
Bei D ohrn’s, H ., Keiee nach C ap verde inuss es 

heissen: „20. 122. 189. 355“ 27. 121. 123. 
127 „135“ 210. 502, 28. „24“ 28.

- 52. Bei D ruckfeh ler etc. se tze h in te r 28. „176“ und hin ter
30- 283 „390“, h in te r 31, 128 „193“

Bei Dytliem is fuge h in ter 28. 99 „29.“ ein, so dass es 
heisst „29. 283“ u schiebe „P h ry n e  28. 90“ ein. 

Bei Eehinosom a ho iridum  streiche 64.
Bei Episem a go th ica lies „31. 271“.
Bei E ry c in a  s te lle  Erynnis s. Erinnys als besondere 

Zeile heraus, das U ebrige b leib t stehen.
53. Bei E up ithecia  25. se ize hinzu „170“.

Bei E uploea E richsoni lies 449 und setze zu Esch- 
scholtzi 6 ) fig.

Bei E urham phus lies 24. „386“.
Bei F o ificu la  b ig u tta ta  fiige hinzu „28- 343“.

54. Bei F u ria  in fernalis lies „31.“ 96.
Unter Gelechia schiebe ein „intaminafella 29. 391“ 

und bei tarandella lies 25. „212“ ; setze ferner 
hinzu „W agae 31. 427“.
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Seite 54. Bei Geometra papilionaria lies 24. „402“.
Hinter Gnophria sehiebe ein, neue Zeile,' „Godartia

Bei Goniloba lies 2!). 187 „191“.
Bei Grapholitha duplicana lies „29 .“ 109.

55. Bei Haploglossa lies marginalis.
Bei Heliconius lies 30- 201 „224“ 453.
Bei Helicopsychen-Gehause setze hinzu „2;"). 122“. 
Vor Herero-Kafer sehiebe ein, neue Zeile, „H erenn il lS  

Phareus 29. 194“.
Heterothops lies 4punctulus.

- 50. Bei Hister setze hinzu „27. 122“.
Bei Homalomvia canicularis lies 30- „410“.
Bei Hydrellia griseola setze zu „28. 120“.
Bei Hydrocampa stagnalis lies 2b'. „39“
Bei Hymenopt.-Gattungen setze hinter Taf. „451“ und 

streiche es hinter 359.
Unter Insecta, Copien etc. seize hinter Vaterlande 

„24. 408“.
Bei Ithomia setze zu „2(j. 136“
U n te r  K se tze  h inzu, neue  Zeile ,  K sssleria a lp i c e l l a ,  

Z irn m e rm an n i  31 4 '7 .
57. Hinter Laverna phragmitella setze zu „24. 111“. 

Hinter Lepidopt. africana t'iige ein „24. 165. 276“ 
und bei exotische, diverse lies 31. „351“, fe’rner hoi 

Helerocera ist zu lesen 30. 384, 31. 52, 
und vor Maderae hinzuzul'iigen ,,v. Madagascar 24- 

165 . Endlich ist bei Zahl und Vertheilung 
zu lesen hinter etc. „ 3 1 “ 49—02. 35 1.

Unter Leptocerus setze zu „filosus 25. 231“.
- 58. Bei Leucania rufostrigata lies 31. „271“.

Unter Leuchten etc. setze hinzu 31. Oh 
Bei Leucidia exigua und pygmaea lallt beide Male 

„28“ a us.
Hinter Libellula fallax sehiebe ein „ 2 9 “ 27,S.
Bei Limnephilus vittatus lies „102“.
Bei Lithosia lallt pilosaria 24. 268 aus, und hinter 

tjuadra ist 24- einzuftigen.
Bei Lobophora simulans setz^e hinzu „7 4“ und bei 

superba lies „71“.
Bei Lycaena lies „Erinus“.
Bei Lyconna delicatula lies „234“.
Unter Lygris sehiebe ein „lugubrata 31. 368“.

59. Bei Mamestra setze hinter 25. hinzu ..104“.
Bei Mantis setze zu: 28- 130.
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Seite 59. Bei M elitaea lal It un ter A thalia  418 a u s , imd bei 
P a r th en ie  lies 28- 65. „426“ , se tze ferner 
„v a ria  427“ hinzu.

U nter M esosem ia lies M artini.
60. S ta tt Molopa lies Molops.

H in ter M onecphora flig e , neue Z e ile , „Monethe 80. 
445“ ein.

U nter M ydas setze zu „s tenogaste r 2!). 60“.
Zu N annopygia setze G erstaeckeri.
Bei N ecrologe lies bei B ernstein 's „121“ und luge 

hinzu G raff’s 29. 107, 
bei H ornung’s 24- 25 „29.“, bei K aden’s „26- 2 5 “, 

K re tschm ar's#29 . 107, 
bei Som m er’s lies 29. „219“, Sintenis 29. 107.

- 6 J . Bei N eoneura fa llt 24. 290  au s , und es w ird  bei
N eonym plia „24. 290“ h inzugesetzt.

Bei N octua gam m a lies „24.“ 2 6 1 , und bei occulta 
se tze  zu „28 .“ 264.

Bei N ym phalidae se tze zu: 30. 224.
- 62. Bei O iophthalm i se tze binzu 27- „374“ 454.

Bei O m aseus n ig rita  v. rhae ticus lies 27- „251“.
Bei O ncom eris lies „338 u. 352“ und filge bei „467“. 
Bei Onitis lies 24. 32.
Bei O rgy ia  setze zu: E rica e  31- 62.
Bei P a n a ra  E pisatn ius lies 20- „313“.
U nter P ap ilio  fallt h in te r 24. „220“ a u s , und bei 

afric. setze hinzu „1(>5“. Bei A chelous fa llt 
31. 49 aus und w ird  davor gesetz t. Schiebe 
ferner un ter Papilio  ein „G laucolaus 27. 26“.

63. Bei P asites setze zu: 31. 104.
Bei P h a la en a  setze zu: A tlas  28. 250.

64. Bei P h ry g a n ea  n ig ra  lies 26- „213“.
Bei P h rygan iden  Zurich’s lies 20- 2^2.
Bei P h ry g an o p h ilu s  lies su tura.
Bei P ieris  fiige zu: M arg arita  26. 133.
Bei P inus m ughus lies „29-“ 121.
F e rn e r  d ah in te r, n. Z eile , Pissodes piniphilus 26. 186.

65. Bei P recis H ara  lies „272“.
Bei P sy ch e  H elix fa llt 244 aus.
Bei P tero p h o ru s gonodactv lus 28- 329 fiige hinzu 

„334“
- 66. Bei Quedius se tze h inzu: tristis  26. 146.

Bei R aupen  liige ein „28- 264“.
- 66. Bei Sam m lungen v. N europt. lies 25. „119“ ; se tze

hinzu: H ofm ann’s 31. 4 3 0 , M ink’s 81. 430,
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T h o m s o n ’s 27. 125, und bei S affe r l ing ’s se tze  
ion te l!nu und bei S e h a u m ’s h in te r

29 . „ 1 3 “ .
Beite  67. Bei S ce llus  f a l l t  „p u e l la  24 . 2 4 3 “ aus.

Bei S e l in a  a u r i ta - r a m o s a  s e iz e  hinter 31 6 3 “
Bei S p h in x  A tro p o s  fa l l t  h in te r  24. „ 2 6 2 “  ”aus und

bei P o p u l i  lies 25. „ 1 9 3 “ . 
f  ' « e*- ®P^osom a  ^uge h in z u :  lu b r ie ip ed a  25- 193

Bei T e r ia s  Lernn ia  se tze  h inzu . ,4 3 5 “  und bei sene- 
g a lens is  vo r  7 7  „ 3 0 .“ .

B ei T o r t r i x  sch iebe  ein „c o s ta n a  24. 2 0 3 “ .
- 6 .1, Lies T re ch ie u s  s t a t t  T rech iscus .

Bei T re c h u s  lies 37. 9 . 9 „ 1 4 5 “  V erz
• 70. Schiebe vor Tupispraehe n eu eZ eile , ein: T u c u tu c o ’s

r, . und  bei T ry p a n e u s  lies 31. „ 3 3 4 “
Bei W a l k e r i a n a  fi ige h inzu  „28 .  3 8 8 “ .
Bei W a n d e r u n g e n  lu g e  ein „ 3 0 .  2 0 0  (L e p id . l “
Lies  X a n th o s e t i a  s t a t t  X a n to se t ia .

■ 71. Bei Z a h l  d e r  L ep id o p t .  fiige h inzu :  3 ] ,  4 9 . 3 5 3 .
- 73. Z e i le  10 von u n ten  m uss es s t a t t  7 3  „ 7 2 “ ' he issen.

Catalogus Coieopterorum Gemmmgcr- 
Harold

von
V.  A. Uohrn.

. l c h , " n 4 a h r g a n g e  1869 d ie se r  Z e i tu n g  S. 123
und  b. 3 7 o  den  C a ta lo g u s  quaes t ion is  b e sp ro c h e n  habe! fo lg ten  
sich in r a s c h e r  und  e r f r e u l i c h e r  F o lg e  d ie  B a n d e  5 , 6 und 7  
D e r  le t z te r e ,  d ie  g e w d h n l ic h  „ H e te ro m e re n “ g e n a n n te n  F a m i-  
lien u m ia s se n d  e rs ch ien  im J a h r e  1 8 7 0 ;  se i td em  sch e in t  das  
W e r k  m s  S to c k e n  g e ra th e n .

D em  V e rn e h m e n  n a e h  l ieg t d a s  n ich t  an den begre if l ichen  
t o i u n g e n ,  die sich bei a l ien  Ja n g a th m ig e n  W e r b e n  (w ie  

z. B L a c o r d a i r e s  G e n e r a )  von s e lh e r  e in s te l le n ,  w en n  ein  
g e w a l t i g e r  K n e g  a u s b r ic h t ,  w ie  d e r  eb en  b e e n d e te :  au eh  

• n ic h t  an  dem  inzw isc lien  e r fo lg te n  T o d e  des  V e r le g e r s  E .  H  
G u m m i in  M iinehen, dessen  G e sc h a f t  f o r tg e se tz t  w ird .  W e n n  
a b e r  dies n ic h t  die e r k l a r e n d e n  G ri in de  s i n d , w e s h a lb  im 
lau te n d e n  J a h r e  noch k e in  n e u e r  B and  e rsch ie n e n  ist. so l i e g t
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es eben nicht fern, zu vermuthen, dass die Erben oder Nach- 
i'olger Gummi’s mit dem Absatze des Werkes nicht zufrieden 
sind und deshalb Bedenken tragen , fernere Auslagen und 
ungedeckte Vorschiisse zu machen

Im Falle ich hierin etwa das Rechte getroffen, so ist 
es meine feste Ueberzeugung, dass die Successores sich irren 
und doppelt irren. Einmal ware es total verkehrt,  das liber 
zwei Drittel vorgertickte W erk  stecken zu lassen, und nie- 
mand wtlrde ferner auf den declarirt. unfertig bleibenden 
Torso reflectiren — zweitens ist mit hoher Bestimmtheit an- 
zunehmen, dass n a c h  der vollstandigen Beendigung sich nicht 
wenige Kaf'erliebhaber noch entschliessen w erden , in den 
(etwas ansauerlich theuren) Apfel zu beissen, weil sie m iissen .  
Je  regelmassiger aber die Lieferungen erscheinen, j e  schneller 
das W erk  zum Abschluss gebracht w ird , desto ehev wird 
sich die Zahl der Kaufer ansehnlich steigern, besonders wenn 
der Verleger den von mir frtlher schon dringend accentuirten 
Rath befolgt, das Staudinger-Wocke’sche System zu adoptiren 
und einen billigen Extract aus dem splendiden grossen Kata- 
loge zu publiciren; dem grosseren wird durch den Auszug 
keineswegs geschadet, im Gegentheile evident geniitzt.

Es steckt in diesem Kataloge eine deutsche Gewissen- 
haftigkeit und ein bewundernswerther Fleiss, und icli kann 
aus eignem Gebrauche alien Kafersammlern, auch denen, 
welche sich nicht mit Exoten befassen, nur dringend rathen, 
ihn anzuschatl'en: tiber viele europaische Species werden sie 
in Betrefl' der Synonymie, geographischen Verbreitung, Prio- 
r itat u. s. w. neue und interessante Daten tinden.

Dass bei eiuem so weitgreifenden Buche nicht alle un- 
zahlige Einzelnheiten mit gleicher Vollendung tractirt  werden 
konnten, versteht sich von selber: wenn ich recht unterrichtet 
bin, haben Englander und Franzosen schon gegen einzelne 
Irrthflmer Protest eingelegt. Meiner eignen Jeremiade in den 
oben citirten Besprechungen (wegen bedenklicher oder geradezu 
verfehlter Emendationen) kann ich z. B. aus Vol. 7 noch die 
evident irrigen Correcturen von Opatrum und seinen Deriva- 
tiven in Hopatrum gesellen; vermuthlich hat der Herr Emen* 
dator Recht, dass es e o d e m  p a t r e  etymologisirt werden 
soil, aber trotz des wahrscheinlichen d/tónaręoę ist dennoch 
fhraręoc, oWrcop, óndręioę daraus geworden, und die ana- 
iogen otęiyieę innoo (gleichhaarigen Rosse) der llias werden 
ihm kauin Zweifel dariiber lassen, dass die alten Hellenen 
mitunter liber die Schranken iibermiithig hinweggalopirten, 
innerhalb welcher er sich (8. XXXIV der Einleitung) „das 
einheitliche, harmonische und nach gewissen Gesetzen geord- 
nete Ganzea oll'enbar allzu akademisch mustergiiltig construirt



436

bab Bbenso unberufen ist Illieer’s r flraK,„ i 
alj’ssidotus verschleehtert • i ,r  ii ,1 alysidotus in 
«nd Gemniinger aHê  d u L  Hewen. 8oh- “ ™, S te in -)
if!i dabingestellt: aber dass JlliVpr"' '®1'VIrr.t W 0lde“ 1 lasse 
1’i eussens ( 1798) auf Seite 14? lm V eize.lcl,ni8s tier Kafer 
sclirieben hat i8t eben8n l i t  gaj>* n ch tig  alysidotus g e - 
scliem W orterbuche S 10'S D V > a® Jn P aPe’s griechi- 
vort,«fl]ich dazu pasft. * * * * *  K e t t a a p . a z e P

and t o b t  M o d L S l .T  S ta b ! l '* che,“ IMontolobu.
I»gi« richtig  aogeeebenl ( , M I  *
D ruckfeh ler  Mir p  u einen ttbersehenei

O a e i ^ S r  S a c  w T “ “ 1  r f

fnctenotom a, welche im Kataloge vor Zophosis f w f r ? g  T

Te UnJZner^Ut

^ lu c k g e n o m m e n .  Em  rechtschaflener K afersam m ler  dar t

M a S „ -S  T

aufm erksatne Leser in dem K atS toge ‘fasT a u fje d e r  S eU eA uf

&TSSS5. SS-̂ SJs SL-̂
hOchste Lob verdient. ’ vveJche das

•n a e b f  doL S n e T *  WelSB’ weiclie“ Unterschied e ,m acht, ob erne Sam m lung, die er zum ersten Male durch-

*) In den Berliner Katalogen.
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sieht, sauber geordnet,  ric.htig bestimmt, oder nachlassig wtist, 
mit l i n l e s e r l i e h  geschmierten, wenig zuverlassigen Namen sieli 
seinen Augen p rasen l i r t ;  nocli viel wich tiger fiir das anzu- 
Imhnende Universal-Verstandniss muss es vvirken, wenn eine 
A rbe i t  w ie die vorliegende es erm óglich t,  bei den Coleoptero- 
logen der ganzen E rd e  denselben Namen fur dasselbe O bject 
einzubiirgern.

Mogen diese Zeilen dazu be i t ragen ,  den kaler liebenden  
Lesern dieser Zeitung die U nentbebrlichkeit  des selion aus* 
ges ta t te ten  K ata logs ans Herz zu legen; vielleieht t r a g t  das 
mit dazu bei, dass der Vollendung des wiclitigen AAerkes die 
W e g e  raseher  und besser geebnet werden.

Geschrieben E nde  Juni 1871.

Herm. Wagner’s Illustrirte Deutscłie Flora
( S tu t tg a r t ,  Julius Hoffmann, T h ienem ann’s Y erlag ) ,

w elche  ieh im Ja h rg a n g  1869 dieser Zeitung besproclien und 
empfohlen liabe, ist im Laufe dieses Ja h re s  vo llendet  worden. 
Es ge re ich t dem V erleger  zur E h r e ,  dass e r  dem unvorher-  
gesehenen Kriegsfalle zum T ro tze  das umfassende W e r k ,  
wenn auch nicht, w ie verheissen, in einem, so docli in zwei 
J a h re n  zum Abschluss gebrach t b a t ,  w as bei 925 Seiten 
Gross-Octav und 1250 e ingedruckten  Holzschnitten a l ler  An- 
e rkenuung  w er th  ist.

Das gut ausges ta tte te  B uch ,  welchein j e t z t  die dam als  
vermisste al lgem eine E inle itung beigegeben w o rd e n ,  kann 
den E n to m o p h i len , welche botanischer Belehrung bedilrftig 
sind und dieselbe nicht von Botanikern  ex professo er langen  
kónnen, mit gutem Gewissen empfohlen werden.

S tettin , im Juli 1871.
Dr. C. A. D o  h m .
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Vereins-Angelegenheiten.

In  d e r  S i tzu ng  am  10. A u gu s t  w u r d e  d e r  V e rs a m m lu n e  
z u n a c h s t  m i tg e th e i l t ,  dass  d e r  V o rs fa n d  se ine  T h e i ln a l im e  an

w L f n ° Sch T ft ^ T ’ 7 elcheS Unser , a n &jahrigeSl unsre
Dr.  H  e i i i r h  - ^  o  M it§ l i e d ’ H ei r G er ic l . t sa rz t
g e fe i e r t  h a t  dm  1 ^ 7  6 r  l i e g e n sb u rg  a m  4. A u g u s t  d. J. 
g e f e i e r t  ^ h a t , d u rc h  Z usend un g  ernes E  h r e n - D ip lom s be tha-
vnn • R d e k k e h r  u n se rs  V e re in s se c re ta i r s  Prof .  Z e l le r

on se in e r  E rh o lu n g s re is e  n a c h  Berg iin  in G raub U n den  gab
den  n a tu r l ic h e n  A n la ss  zu M it th e i lun gen  fiber d ie  d o r t i j e n

n e n -  i iber l  f W e t t e r  g e s c h m a le r te n  E x c u rs io 
n s ! . u b e r h a u p t  sebe .n t  das  la u fe n d e  J a b r  d e r  en to m ischen  
I' a n g b e u te  w e m g  V o rscbu b  g e tb a n  z u  haben .

d ie  H e,T enC:Ue M i tg , i e d e r  w u rd e n  in den  y e re in  au fg eno m m en

von H o rn  e y e r ,  H a u p tm a n n  in S c b w e id n i tz ,
I)r .  R u d o w ,  A r z t  in Seesen.
L .  G r a s e r ,  K a u fm a n n ,  d e rze i t  in H a m b u rg .

sich d ^ m i ^ A ^ T  ZUverlassig en C o r re s p o n d e n z  e rg ieb t 
K  . f  ™ A b re c h n u n g  ernes e inzigen F a l le s ,  w e lc h e r  die 
K a fe r s a m m lu n g  des H e r n ,  l a  B ru le r ie  in P a r i s  be troffen  sicb

h a t  k e i n e SJ e as e gf lM  d e r TK a s te n  rnil H e te ro m e re n  b e s e b r a n k t  
, k e in e  w e se n t l ic h e n  L aes ionen  d e r  den  K rie e su n b i ld e n

H e m  i f a T T T "  C° ,leCtionen v o rg e k o m m e n  s S  S o g a r  
n dem  h a r t  m itg e n o m m e n e n  C h a te a u d u n  ist d ie k o s tb a re  

L e p id o p te re n sa m m lu n g  des Hei rn  G u e n śe  bei d e r  K a ta s t r o n h e  
o b n e  S c h a d e n  ve rb l ieb en .  c  A D o h r n
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by
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