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D ie Versammlung fiir den Monat November 
ivurde am 30. October abgehalten, um dem gerade hier 
anwesenden H errn  Professor D r. v. Siebold Gelegen- 
heit zu geben, derselben beizuwohnen.

Zum Vofschlag wurde gebracht und als ordent- 
liches Mitglied aufgenommeni
84> H err D n  R o s e h h a u e r  in Erlangen;

Zum Vortrag kani der iń Ń. 11 d. Z. bereits 
abgedruckte Aufsatz des Herfrt Apotheker H ornung: 
^,Anregiing Zuf aUfmferksameii Beobaćhtung der in und 
unter der Rinde der Biiume lebertdeii Insecten,

H err Professor v. Siebold zeigte hierauf die von 
ihmvoii denLeibernm eherer Apidengenommenen, so eben 
dem E ie entschliipften; lausaftigen find an jed em F u sse  
mit 3 Krallen versehenen Larveii des Meloe proscara- 
baeus vor und bestatigle das was De Geer liber diesel- 
ben bereits veroflentlicht aus eigener Erfahrung. Ob 
diese ausserordentlich kleinen Larven auf diese Weise 
Sich nur in die Nester dieser Hymenopteren tragen



lassen und in dereń Zellen spaler parasitisch leben, oder 
aber ob sie ais Entozoen die Korper dieser T h iere  an- 
gehen, wagte er nicht zu unterscheiden. E r  neigte sich 
jedoch mehr der ersten Ansicth zu und glaubt dass die 
so sehr abweichende Grbsse der vollstandig ausgebildeten 
Individuen der Meloearten vorzugsweise von ibrer Ent- 
wicklung in den Zellen grosserer oder kleinerer Hyme- 
noptern und der dam il in Beziehung stehenden reich- 
lichern oder armseligern Ernahrung abhangig sei. — 
E s wiirde ebenso erSpriesslich als im hohen G rade in- 
teressant sein, wenn die Vereinsmitglieder auf iliren 
Excursionen im nachstfolgenden Jahre dieser Angele- 
genheit; ihre besondere Aufmerksamkeit zuvvenden, die 
Apidennester, nartientlich der Huimneln, mit E ifer durch- 
suchen, und alles was nicht Larve dieser Thiere ware 
mit Sorglalt erziehen oder in Spiritus wenigstens auf- 
bewahren und dem Yorstande des Vereins mit Vorbe- 
halt ihres Anrechtes' an der Entdeckung mittheilen wollten.

Ausserdem zeigte H err v. Sieboid eiu.Exem plar 
des Senos, so wie die Tdnnchen und Larven des Thieres 
vor, als Erliiutung zu seinem Aufsatze, der in seinen 
B eilrageu zur Naturgeschichte der wirbellosen T hiere 
„ (s . Zeit. N. I I  p. 18. 26)“  befindlich isf.

Als Geschenke f'iir die Vereinssammlung wurde 
vom Vorstande eine Anzahl Caracibinen, eingesendet von 
H errn  Junker in Cassel, und fur die Vereinsbibliothek:

•IS. rierrich-SchaetTer Yerzeichniss der animalia 
articulata (ein Band aus Fiirnrohrs Topographie der 
Regensburger Gegend.)
von dem H errn  Yerfasser dankend entgegengenommen.

JUittljeiluiigen.
Ueber

alas A i i f s t e c R e n  d e r  I n s e c te a s
fiir Saminlungen.

Vom H errn  Regierungsrath S c h m i d t  zu Stettin.
So wenig wesentlich es einerseits auch fiir den 

Zweck einer Insectensammlung iiberhaupt scheinen



i

inochte, ob d ie  einzelnen S tiicke  d e rse lb en  r e g e l r e c h t  
u n d  g u t ,  o d e r  ob sie  in  sch ie fe r  R ic h tu n g ,  zu  hoch 
o d er  z a  n ie d r ig  a u f  d e r  N ade ],  an an d e re n  T h e i le n  
des K o rp e rs ,  ais  h e rg e b ra c h t ,  rtiit unverha ltn issm ass ig  
langen  o d e r  d icken  N adeln ,  u n d  dabe i  m it  Z e r s to r u n g  
einzelner  K b rp e r th e i le ,  au fg e s tec k t  w orden , w ird  a n d re r -  
seits doch j e d e r  Sa.mmler und  K en n e r  einraum en, dass 
es dein  A uge, besonders  dem  an S ym m etr ic  so g ew o h n -  
ten  A u g e  des  E n tom ologen ,  w oh lgefa ll ig ,  z u r  S ch o n -  
heit  e iner  Ś a m m lu n g  iibe rhaup t b e i t ra g e n d ,  nam entl ich  
a b e r  fur  den  T o ta fU e b e rb l ic k  derse lben  no thw endig ,  
und eben  so bei d e r  g en a u e ren  U n te rsu c h u n g  und  V er-  
g le ichung  e inze lner  Insec ten  m it  e inander  vor thei lhaf t  
und fb rderl ich  istj w enn  a lle  Stiicke vollig  perpend iku^  
lair, in g le ich m iis s ig e r  H o h e  a u f  d e r  N ade l,  an r ich -  
t ig e r  S te l le  des K o rp e rs  u n d  a u f  e iner  p ro p o rt io n ir teń  
Nadel a u fg e s tec k t  sind.

D ie  S a m m le r  d e r  neue ren  Ż e i t  p flegen  dabei: 
auch bei dem  A uls tecken  d e r  Insec ten  d ie  nb th ige  S o rg -  
falt anzuwenden; le id e r  a b e r  e rh a l t  m an noch im m er,  
tlieils aus a n d e rn  E rd th e i l e n ,  tbeils  aus a l ten  Sammlun^* 
gen, theils  von L a y e n  in d e r  E n to m o lo g ie ,  theils end-  
lich von Sam m lern ,  d ie  sich en tw eder  ke ine  Miihe g e -  
beu m ocb ten ,  o d e r  a b e r  denen  es |an  Z e i t  o d e r  G e -  
schicklichkeit  g e b ra c h ,  Insec ten  nach  den  R e g e l n  d e r  
K unst  aufzustecken, a r g  g em issh a n d e l te  S ti icke ,  u n d  
man w ird  in den  S am m lu n g en  d ie  Insec ten  m a nche r  
L a n d e r  insbesondere  m ehren the i ls  s e h r  sch lech t a u f 
g e s te c k t  lindeiii, wie z. B . d ie  aus  China, —- welche 
verm itte ls t  N a h n a d e ln  von S tah l,  an denen  das O e h r  
abgeb rochen ,  ohne U n te rsch ied  d u rc h  den  T h o ra x  auf
g e s te c k t  sind ,  — die  aus L a p p la n d ,  u n d  d ie  aus F ra n k -  
re ich ,  w elche le tz te re  sich d u rch  unverha ltn issm ass ig  
d icke  und  k u r z e  N ad e ln  ausze ichnen  pflegen.

Im  A llgem einen  ist u n te r  den  E n to m o lo g e n  ais 
R e g e l  angenom m en w orden , K a f e r  du rch  d ie  rec h te  
F l i ig e ld ec k e ,  W anzen  u n d  T h ie r e  d e rse lben  O rd n u n g  
du rch  d ie  Mitte des Schildchens ,  Sc lnne tte r lm ge,^  so 
wie Insec ten  d e r  i ib r igen  O rd n u n g e n ,  d u rch  d ie  Mitte 
des T h o ra x  m it d e r  N a d e l  p e rp e n d ik u la i r  zu du rch -  
s techen, die N ad e l  d e r  G rbsse  des  Insec ts  angem essen  
auszuw ahlen ,  und  sie dei g es ta l t  anzubringen ,  dass d e r  
K d rp e r  des  T h ie r e s  zwischen v  u n d  I  d e r  N a d e l ,  von
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der Spitze abgercchnet, zii stecken kommt. Einzelne 
T hiere bedingen Ausnahmen, z. B. die ungefliigelten 
Weibclien der Leuchtkafer, welche man durch dert 
ThofaX zii Stecken pflegti Yon den N a d e l n  sind die 
unter dem. Namen Insecten-Nadeln iń mehreren NunP 
m ern verkauflichen ńUS W.eiśslegirteirt Meśsingdraht die 
besten; Sie werden fabrikmassig in Carlsbad; aber auch 
von eihzelnen. Nadlei-n in Berling Wien und anderen 
grossefen Stadten gefertigt*. D ie diinnteren sollen we- 
nigstens eine Lange von 1 Zoll, die dickered, je  nach 
der Gfbsse des Insects, zii detri mart sie verwendet, 
verhaltnissmjissig langer seim D er dazti verwendele 
D raht imisS nicht zti wteich und zu biegsaiti, vielinehr 
etwas sprode Und elastisch seim Sie miissen nicht zii 
grosse Knopfe haben, Und allmahlich in eine gute Spitze 
auslaufertł Nadeln von unlegirtem Messingdraht verur- 
sachen in  deh\ K brpef der liisectert leichtef die Ent- 
wicklung der Insectensaure, und setzen Griinspan anj 
stahlerne Nadeln haben den Nachtheik, dass sie leicht 
rosten. Nadeln ohne Knopfe, wie sie von manchen 
Sammlern angewbndet werden, lassen sich schwierigeb 
anfassen. F iir ganz kleine Insecten kann man sich 
mit Yortheil diinnert Silberdrahts bedienen, der dann 
seiner Zartheit wegen wieder in eine weiche Mąsse, z. 
B. Hollundermark, oder feines Korkliblz, gesteckt werJ 
den muss, wahrend letztetes von den gewdhnlichen In- 
sectennadel durchbóhrtwird. In dieser Art ist ż. B. die 
treffliche Sammlung von Mikro-Lepidoptern des H errn  
Senator von Heyden in Frankfurth am Maiii behandelt, 
welche ich vor einigen Jahren sah; — auch lassen sich 
kleinere Kafer und Insecten andrer Ordnungen mit sol- 
chen Silberdraht ebenfallś gu t aufsteckem

Statt des perpendiculairen Ąufsteckeiis der Insec
ten  haben einige Sammler die Gewóhnheit die Nadel 
in einer etwas schragen Richtung Voii hinten nach vorn 
durch den Leib des Insects zu stecken; — eine Methode; 
die' eher Naćhlheil ais irgend einen Nutzen haben 
mochte, und schon ais Abweichung von der R egel 
nicht zu billigert ist-

Das regelm assige Aufsteckert der Insecten erfor- 
dert einige F ertigkeit, die sich jedoch bei einiger Ue- 
bung bald erlangen lasst. Bei dem Aufstecken derje- 
nigen Insecten, welche durch den Thorax gestochen
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werden, bedarf es meistentheils weniger Kunst, ais bei 
dem der Kafer; —  hinsichtlich der letzteren diirfte es, 
was die Stellę, wo die F liigeldecke durchbort wird, an- 
langt, ais R egel anzunehmen sein, die rechte r  lugel- 
decke in  d e r  M i t t e  i h r e r  B r e i t e ,  und zwar au t  
e in  D r i t t h e i l  i h r e r  L a n g e ,  dergestalt z u  durchbo- 
ren, dass die Nadel unten zwisclien dem M dtel- und 
dem Hinterfusse der rechten Seite durchdringt. B ei 
Arten yon konvpxem Kijrperbau, z. B . den Hydroporus- 
Arten, bat das gerade und perpendikulaire Autstecken 
einige Schwierigkeit, weil der Kdrper wajirend des 
Durchstechens sieli leicht drehet; indessen erlangt man 
auch hier bald die gehorige Sicherheit der Hand. B ei 
dem Autstecken ist besonders zu beachten, dass man 
mit der Nadel weder das K ugelgelenk des rechten 
Mittelfusses aus seiner Hohlung treibt, noch auch die 
H iifte dieses Fusses durchbprt; was durch vorheriges 
Ausbreiten des letzteren vermieden werden kann. L e- 
brigens ist ęs vortheilhafter, die Ę afer erst nachdem  
man sie getbdtet, aufzustecken. D ie  Todtung scmst ge-  
schieht ain Binfachsten durch siedendes Wasser, was 
selbst bei behaarten Kafern (m it wen 1 gen AusnahmenJ 
unnachtheilig ist, und nach meiner mehr als dreissigjah- 
pigenErfahrung andern Metlioden, namenthch dem 1 odten 
durch Spiritus, bei Weitem vorzuziehen ist. Bestaubte 
Kafer, z. B. Ljxus-Arten, todte ich ebenfalls in siedendem  
Wasser, indem ich den Kiifer in eine unten und oben 
wohl yerstopfte Glasrohre bringe und diese m das sie- 
dende Wasser tauche.

Sęhlecht aufgesteckte Insekten, z, B , mit unver- 
haltnissmassig dicken oder kurzen Nadeln oder m 
schrager Richtung durchbohrte, wiinscht man tur die 
Sammlnng gern  auf andere Nadęln zu bnngen, Ge- 
pieiniglich ei wpicht pian zu diesem Zwecke die Insecten 
vorher, indem man sie iiber angefeuchteten Sand langeie  
Z eit, 6 — 12 Stunden, stęhenlagst _•—  was insbesondere 
bei Sehmetterlingen zweckmassig ist; doch aber mit 
vieler Aufmerksamkeit betrieben werden muss, indem, 
wenn der rechte Zeitpunkt des Einweichens verabsaum 
wird, und die Feuchtigkeit auf den Korper zu tange 
einwirkt, Schimmel und Faulniss die F o lg e  zu sein 
pflegt. B ei Kafern, insbesondere solchen, welche entweder 
eine feine Behaarung oder auch einen mit Staub be-
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deckteii K o rp e r  haben, ge lang t man nach m emer E r -  
fahrung schneller und einfacher zum Ziele, wenn man 
das T h ie r  entweder einige Sekunden Jang ganz in Spi
ritus oder auch nur in W asser taucht, oder (was auch 
bei T ag-S chm etlerlingen , Wanzen, u. dgi. angewendet 
werden kann,) au f  O ber- und Unterfliiche des K drpers  
mit einem Malerpinsęi emen Tropfen Spiritus oder 
W asser vertheilt; —  was ein baldiges Erweichen der  
G lieder, und namentlich derjenigen innern Theile , welche 
die Nadel uingeben, zur F o lg ę  hat. Bem erkt man 
diese Aufweichung, so versucht man zunachst den Kiifer 
horizontal an der Nadel zu drehen, indem man letztere 
unten an der Spitze mit der linken Hand, oder auch 
vermittelst einer Zange, festhiilt, und mit dem Daumen 
nnd Z eigefinger der  rechten Hand vorsichtig die Urn- 
d rehung  versucht. D reh t  sich der  K afer  erst etwas, 
?o feuchtet man die Stelle  um die Nadel nochmals 
durch den Pinsel mit Wasser an, und fahrt so fort, bis 
man liihlt, dass kęin Hinderniss weiter da ist, Nimmehr 
versucht man den K a le r  von oben nach unten zu schie- 
ben, wozu eine Bęfeuchtung der untern T heile  d e r  
Nadel fdrderlich ist. F ind  et man hier etwa festsitzende 
yertrocknete Theile  der  Safte des Kafers, (was nament
lich bei Laufkafern  und Chrysomelen der  Fall  zu sein 
p l leg t , )  oder auęh Griinspan, (wie bei den Arten von 
Donacia, Clytus, Callidium,) so beseitigt man beides 
vorher sorgfaltig  mit einem spitzen Meśserchen, lialt 
demnachst den Kiifer dicht iiber ein Stiick aiigefeuch- 
tetes Loschpapier und lasst ihn von der  Nadel sanft 
auf letzteres fallen. H ierauf befeuchtet man die Spitze 
d e r  fur den Kiifer besfimmten neuen Nadel mit etwas 
aufgelosetem Arabischen Gummi — dem besten Mittel 
zu solchem Zweeke, —- fahrt mit einer grossen Nadel 
oder  einem dazu eingerichteten lustrum ente  unter die 
ŁJnterseite des Kafers, und schiebt denselben von unten 
nach oben auf die neue Nadel, bis zu der bestimmten 
H ohe . 1st die Oeflnung, welche durch das Entfernen  
dei f iuheren Nadel entstanden, bedeutend grosser, ais 
d e r  Durchmesser der neuen Nadel, so wird letztere 
>oi her an der  Stelle, wo d e r  K orper des K afers zu 
sitzen kornmen soli, mit Gummi bestrichen, das man 
trocken werden lasst, auch die Nadel so lange, bis der 
Kiifer vermbge des Gummi dąran befestig t wordem.
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horizontal gesteckt. W ar d e r K afe r von d e r fruhereii 
N adel in schiefer R ich lu n g  durchbohrt, so ist dies bei 
dem Um stecken oft sogar vortheilhaft, v e il man dann 
die neue N adel an die rich tige  noch nicht durchbohrte 
Stelle b ringen , und sie so le ich ter befestigen  kann.

Man m acbt sich bei e in iger S icherheit d er H and 
und U ebung die no th ige T echn ik  bald  zu eigen, und 
die vollkommene A ufsteckung des K afers ohne B escha- 
d igung  dcsselben geling t dann in der R eg eh  Ganz alte 
vom Acarus bere its  zerstdrte  Stucke lassen sich freilich 
nicht obne G e fa h ru n d n u r  mit v ieler S o rg fa lt m  d e r an- 
o-effebnen A rt behandeln. — B ei K afern , welche einen 
Staub oder eine feine B ehaarung  oder B eschuppung 
haben, ist die A rbeit allerdings viel miihsamer, und 
dabei anzurathen, sie, um die obere S eite  nicht zu ver- 
letzen, au f eine d e r angegebnen M etliode en tgegenge- 
setzte W eise zu behandeln, indem  man sie, nachdem 
vorher d e r K nopf d er alten N adel so rg fa ltig  abgeschm tten 
worden, von unten nach oben sclnebt, und von der 
N adel trennt.

K l e i n  e r e  K afer, oder auch sehr scMank und 
zart e-ebauete groasere, aufzustecken, e rfo rd e rt viele 
F e rtig k e it, und m issrath dennoch biiufig. So m m schens- 
Merth es in vielen B eziehungen auch sein m ag, hier 
die N a d e l  anzuwenden, b leibt es doch der S icheihei 
u eg en  im m er vorzuziehen, derg leichen  T lu e re  a y 1* 11'  
k le b e n .  H ie rzu  bedien t m an sich des Arabischen 
Gum m i, v o m it man die K afer au f geg la tte te s  starkeies 
P ap ie r (z . B. v ie  das zu den V isitenkarten) be lesb g t, 
indem  man die N adel dann durch das P ap ie r sticht-

Obwolil man aus sehr guten  Griinden davon abge- 
kommen ist, g rd ssere  K afe r zu spannen, d. h. u ei 
und F iisse in cine gleichform ige R ich tung  zu bi ingen, 
i'st dies bei k leineren aufgeklebten K afern  doch sehr 
rathsam , v e il man ausserdem  an d er genauen Lntei 
suchung der iibereinander liegenden zarten  G hedm aassen 
hiiutig geh in d ert v ird . Man bre ite t daher b iib le r  unc 
Fiisse solcher aufgeklebten Stucke aus, und bedien sic 1 
hierzu eines feinen M alerpinsels und des aufge os en 
Gummi. Zunachst leg t man den vorher getod teten  
K afer m it dem  R iicken auf feines Loschpapiei, | ln 
sucht schon dabei veriuittelst e iner N adel die u 1 e



und Fiisse auszubreiten. Dann wird mit dem PinseS 
ejn entsprechendes Quantum Gummi auf das zur Befes- 
tigung des Kaferą bestimmte Papier gebracht, der Kafer 
mit der angefeuehteten Spitze eines zweiten Pinsels 
gefasst, und mit der Unterseite auf das Guramj gebracht 
U!1 darauf lestgedriickt; worauf man vermittelst dazu 
ein ttir allemąl yorbereiteteter feinen Nadeln, dereń 
Spitzen haękeufdrmig umgebogen sind, die etwa unter 
den Leib gekommenen Glieder heyyorholt, und vermittelst 
des ersten mit Gummi schwach befeuchteten Pinsels 
regelmassig ąuf dem Papier befęstigt. Letzterem giebt 
man zuletzt dutch die Scheere die fur iede Sammlung 
hergebrachte Form. ?

Bej rnehreren Arten (z, B. den Arten derG attung 
btenus,) ist es wesentlich, die U n te r s e i te  des Thieres 
zu senen, urn die Geschlechtsverschiedenheit zu erkennen. 
Dergleichen Arten werden am Ziyeckmassigsten auf 
s eh m ale  Streifen Papier gebracht. Man verfahrt mit 
lhnen zunąchst ąuf die oben angegebne Weise, und 
nimmt się nach Verlauf eiriiger Tage von dem Papiere 
ab uni się auf den vorher zugeschnittenen schmalen ! 
i  apierstreifen zu iibertragen. Das Abnehmen geschieht 
indem man auf die Oberflache des Kiifers mit dem 
1 inset einen Tropfen Wasser fallen Jasst, welcher das 
Gummi, yyomit der Kafer auf dem Papiere ausgebreitet 
befestigt^ ist, in kurzer Zeit aufloset, ohne dabei doch 
die bereits in ihrer Lage verharteten Fiihler und Beine 
zu erweichen. Der Kafer schwimmt dann bald auf der 
Gberfiache des Wassertropfens, yyird von dort sorgfiiltig 
mit dem Pinsel abgenommen, zunaahst auf feines Losch- 
papier gebracht, welches die Feuchtigkeit einsaugt, und 
dann anf den P apierstreifen, dessen Spitze bereits mit 
Gummi getrankt worden, iibertragen, vermittelst des 1 
1 insels ąbęr in die gehdrige Lage gebracht. Dergleichen 
I  apierstreilen giebt man am Zweckmiissigsten eine 
Breije von 1 - 2  Linien, und eine Lange, von 4 -  
6 Linien. °  ’

. Auch in diesey Operation erlangt man bald Fer- 
.igkeyt, es, ist jedoch Sorge zu tragen, dass besonders 
zarte Kafer nicht zu lange unter dem Wassertronfen 
gehalten węrden, da sich dann die einzelnen Glieder 
leicht ervveichen, und der Korper aufhort, ein ausge-
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jire ite ter zu se in , j a  vielleicht G lied e r sich ganz los- 
liisen, was besonders leicht geschieht, wenn das W asser 
nicht g leichm assig au f das Gummi einwirkt.

K leine K afer auf M arienglas zu kleben, ist ein 
Zweckwidriges V erfahren, weil das M arienglas niemals 
durchsichtig g en u g  ist, um eine irgend  genauere  und 
von E rfo lge  b eg le ite te  B esichtigung ih re r  U nterseitę  
vornehmen zu konnen.

K afer lange Z e it unaufgestęękt liegen  zu lassen, 
lialte ich nicht fur rathsam , da E rfah ru n g  mich belehrt 
hat, dass sich aufgestecktę Insecten węit besser und 
Janger konserviren. K ann man jedoch , z, B. au fR e isen , 
nicht die Z eit gewinnen, seine B eute  gleięh aufzustecken, 
so bringe man le tzere  in Spiritus, doph so, dass der 
B ehalter ganz vom Spiritus angeffllH ist, weil aussevdem 
die K iifer in der bewegten F liissigkeit beschadigt werden 
m ochten; oder man lege  sie in Schachteln schichtenweise 
zwischen L agen  von leinem  Lbschpapier, welches bei 
dem H inein legen  so wie dem nachst bei dein Heraus-r 
nehmen d er K afer etwas zu befeuclrten ist. K afer ia  
Baumwolle oder ahnliche Substanzen zu verpackea ist 
durchaus nachtheilig , weil sie bei dem Hepausnehm en 
demnaclist fast im m er beschadigt w erd en ; indem die 
K lauenglieder sich in d er Baumwolle festsetzen und 
abbrechen. N u r bei ganz grossen K afern  m ochte diese 
Methode ohne N achtheil anzuwenden seiu.

Ich d a rf  zwar nicht hoflen durch die vorstehenden 
B em erkungen a l t e r e n  S a m m l e r n  etwas N eues m it- 
ge theilt zu haben, glaube jedoch  dam it manchem an - 
g e h e n d e n  Entom ologen niitzlich zu w erden, und letz- 
teren  behiilflich zu sein ist ja  auch ein Zweck unseres 
Yereins,

U eber

die ScIasis.eUei’IIng'sarteu.
in

Ratzeburg’s F o r s t - In se c ten ,  % Theil 1840.
Yom H e rrn  O b erleh re r Z e l l e r  in  G logau,

Unbezweifelt nim m t dieses W erk auch in  wissen- 
schaftlicher B eziehung  un te r den lepidopterologischen
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Schriften  eine d er ersten S tellen  ein. In  d er Giite und 
V ollstandigkeit d er naturhistorischen N achrichten wird 
es, so viel ich weiss, yon keinem  andern , in d er d er 
A bbildungen nur von den B eitragen  des H e rrn  F isch er 
v. R oslerstam m  erreich t. B ass alle N achrichten durch- 
aus rich tig  und vollstandig sein sollten, lasst sich natiir- 
lich nicht erw arten, da zur E rre ich u n g  der m oglichen 
V ollstandigkeit auch frem de Beobachtungen, dereń  
R ich tig k e it aus M angel e igner P riifung  problem atisch 
blieben, benutzt w erden m ussten, und m ancher der ab- 
zuhandelnden G egenstiinde b ish e r seh r w enig oder g a r 
nicht ins Auge gefasst worden war. Ausserdem  blieben 
ein ige W erke unbenutzt, in welchen zuverlassige natur- 
historische N achrichten, oder rich tige Abbildungen, oder 
N otizen iiber Synonymie zu finden warcn. W enn ich 
piir erlaube, einiges h ieran f B eziigliche zu bem erken, 
so wird man darin eines T heils keinen T adel des aus- 
gezeichneten W erkes, erkennen wollen, dem es in je tz i- 
g e r  Z eit sicher kein anderes zuvorgethan luitte, andern 
T heils wird man es m ir hoffentlich nicht ais Anmassung 
auslegen, wenn man bedenkt, dass ich seit 15 Jahren  
die L epidoptern, rorzuglich  die letzten Fam ilien  dersel- 
ben, s tud ire , und dass es un ter solchen Um standen 
unverzeihljch ware, wenn ich nicht etwas zur B erichti- 
g u n g  und V ervollstandigung beisteuern kbnnte. Ich  
thue dies aber hier fast nur in A ndeutungen o d er B ruch- 
stiicken, indem ich m it der m ir m oglichen A usfiihrlich- 
keit dariiber zu gpreohen anderw arts G elegenheit nehmen 
w erde,

S, G7, und schon friiher S. 11, leugnet H e rr  
R atzebnrg  die R ich tigkeit d er bisher angenom m enen 
doppelten G enerationen, nam entlich von den T ag ła lte rn . 
Ich  glaube aber der a ltem  Ansicht, wobei natiirlich aut 
einzelne F tille von einer F riih re ife  keine Riicksicht 
gendm m en wird, folgen zu miissen. A bgesehen davon, 
dass, wenn von den 4 H auptstadien des Insectes d re i (E i- , 
R aupen- und Puppenstand), noch dazu die liingsten, in 
das je tz ig e  Jah r fallen, man mit g rossere r R ich tigkeit 
alle vier, als g a r  keins, zu demselben zieht, man also 
bei Pon tia  rapae, napi etc. rich tiger von zwei G enera
tionen, als von einer, sprich t: so wird d ie N othw endigkeit 
einleuchtend, wenn man erwiigt, dass acht H auptstad ien , 
welęhe zwei G enw ationen entsprechen, wirklich in ein
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Jahr fallen, P o n tia  nap! 1st z. B . 1, ais Schm etterling  
da im April, 2, ais E i im Mai, S, ais R aujre im Juny, 
4, ais P nppe im July, 5, ais Schm etterling  im A ugust, 
6, ais E i im Septem ber, 7, ais R aupe im O ktober, 8, 
ais P uppe im Novem ber. *) Man w ild einwenden, No. 1 
sei aus dem  vorherigen Jah re , und musste, zum Beweise 
der doppelten G eneration, h in ter N . 8 folgen. Ich  ent- 
gegne ab er: dies wiirde wirklich geschehen, wenn unser 
Jahresanfang natiiriicher ware. F ingen  wir, um das B eE  
spiel von Pont. napi anzuwenden, das Jah r m it dem  
Mai an, so hatten wir die zwei G enerationen in alien 
8 S tad ien  in der erforderten  F o lg e  h in ter einander, 
l)ass unserem  K alender nach das Jah r nicht m it dem  
Mai anfangt, andert oflenbar das W esen der Saclie nicht, 

S . 67. Pont, crataegi. H ierzu  gab ich einen 
Zusatz (Is is  1839. S. 253.)

S. 72. Von den nach Bechstein aufgefiihrten 
T agfaltern  weiss ich nur Van. Antiopa, die in einem 
Fall verw iistendauftrat; m ehrere iO Fuss hoheB irkenstrau - 
cher w urden ganz kah! gefressen ; sie stehen je tz t so 
gut wie iiire damals unbeschądigten N achbaren. Solche 
F alter, wie Eye. Argiolus, Quercus, B etulae verdienen 
nicht die gerin g ste  forstliche Beachtung,

S , 76. E n ter den Schwarm ern, die B echstein 
als doch etwas schiidlich auftiihrt, nehm en hochtens Sm er. 
tiliae und populi mit B ech t ih ren  P la tz  ein; letztere 
entblattert manchmal einen E spenstranch. Sm er. Quercus 
ist aber sogar eine bedeutende, siideuropaische Seltenheit!

S. 81. Ses. asiiiformis. B ass sie in der T h a t 
schadlich werden kann, habe ich, Isis 1840. S. 140 an^ 
geze ig t; es g ilt nicht bloss von Pappeln, sondern auch 
von Espen, von denen sie auch diinne Stamm chen an- 
geht. D ie  U nschadlichkeit der Ses. apiformis bemiiht 
sich Laspeyres nachzuweisen in seiner M onographic iiber 
die Sesien S. 4 Anm. 9.

S. 119. Gastrop. processionea, Boisduval hat in 
der collection des chenilles livr. 30 eine A bbildung der 
llau p e  gegeben , die etwas anders aussieht als die 
B atzeburgsche, In  der B eschreibung (livr. 32) g iebt 
er auch M ittel gegen  das Jucken, das der Raupenstanb, 
verursacht. D ie van R eaum ur (2, a. S. 248) ejnmal
Q Uass ich  fiir jedes Stadium einen bestimmten Monąt aetze, wil'd 

man richtig zn veratelien vyissęn.
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mit Erfolg gebrauchte Einreibung mit Petersiliensaft 
finde ich nirgend erwahnt, und doch mdchte sie eine 
Priifung wohl werth sein.

S. 133. Gast. lanestris. Ganz mit den Ratzeburg- 
schen Naęhrichten ubereinstimmend sind die in der Isis 
184.0. 3. S. 224; eine Abweichung zeigt sich nur in der 
Puppenbeschreibung. Dass die Puppe unbehaart sei, 
wie die Isis aussagt, beweisen mir die go ebęn vergliche- 
nęn Exemplare meiner Sammlung.

S. 167. Unter den im Anhange aufgefiihrten 
Spinnern sind nach meiner Erfahrung von aller Schiid- 
iichkeit fiir den Forslpiann freizusprechen: Gastr. quercus 
(dereń liebste Nahrung Heidekraut, ungewohnlichste 
wohl die Eiche ist), quercifolia; Cer. vinula; Sat. car- 
pini; Agi- tau; Pyg. anastomosis; Org. antiqua und 
Notod. ziczac. Von Rip. abietis wurde vor mehreren 
Jahren em Paar fur 5 Rouisd’or verkauft, und der 
glucklicbe Kaufer hoite sie gich mit Extrapost ab. Da- 
gegen verdienen Pyg. curtula ais bisweilen den Espen 
(Isis 1839, 4. S. 286), und Lip. detrita (Isis 1840. 3. 
S. 217) a!s an einzelnen Steilen deą Eicnen sphadlich 
(sie \yar 1840 so hiiplig wie 1839) eingereiht zu werden,

S. 177. Litb, quadra, Fur die Richtigkeit der 
von Herrn Ratzeburg angegebenen Nahrung spricht 
ausser der speciellen Beobachlung des Verfassers der 
Character des ganzen Genus, zu dem der Falter gehorf. 
Quadra wurde eine auflallende Ausqahme machęn, wenn 
sie sich njcht von Flechlen nahrte.

179. Ais erwahnęnswehrte Eulen kenne ich 
von den hier auigefiihrten nur Noct, aceris, (die ich 
dem Ahorn (acer pseud.) in Alleen zusetzen sah), instar 
bilis (an Rustem) und (den gedryickten Nachrichfen 
zufolge) pyralina, AHe andern sind thęils vollig unschad- 
lich, wrenn auch gemein, theils sogar selten, wie Noct, 
coenqbita. Dagegen vermisse ich vor ąllen andern 
Noct cruda (Isis 1840. 3. S. 243), die bei Boisduval 
livr. 34 ais Qrthosia ambigua gut abgebildet und ais 
in Frankreich gemein angezeigt wird,

S. 485. Die in der Anmerkung erwahnte Geom. 
signaria kommt im reinen Kiefergeholz nicht vor, fehlt 
also in der Mark und N*etlerscldesien- Alternaria lebt 
gar nicht auf Nadelholz und fiiegt daher nur zufallig 
in der Niihe desselben.
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S. 188. B ei G. brum ata hat H e rr  R a tzeburg  iiber- 

fehen, dass T reitschke die friiher als Varietiit angesehene 
B oreata im 10. T h e ile  s. W . als eigne A rt beschreibt, 
was sie auch sicher ist (Jsis  1838. 9. S. 684, 1839, 4. 
S. 315.) E s WUndert mich; dass H err Ratzfeb. diesen 
in alien Birkenw aldlingeh d er O dergegend  so unge- 
heuer haufigen und hieriri der B rum ata m indestens 
gleichenden Spanner nicht kennen g e le rn t bat. D ie  
Fabel von d er K iefer als N ahrung  fur B rum ata scheint 
I le rrn  R ’s, Aufmei-ksamkeit von Jem  Frostspanner des 
Birkenwaldes abgelenkt zu haben; denn sehr wahr- 
scheinlich ist e r in d er G egend von N eusthdt eben so 
reichlich wie bei uns vorhanden. E in  Vorkoinmen beider 
verwandten .Spanner im F riih jah r mochte ich seht be- 
stim m t ableugnen,

S. 193i Geoiii. progem m aria. TJeber Nainen, H au- 
figkeit und F lu g ze it, die luer als m it d er von B rum ata 
zusam m enfallend angegeben scheint, habe ich Jsis 1839. 
4. S. 296 gesprochen. D ie Schadlichkeit d e r A utantiaria 
besta tig t Speyer in der Jsis 1839. 2,^S . 123, wo auch 
die R aupenbeschreibung bdrich tig t wird,

S. 194, Geom . piisaria. D ie R aupe ist nicht rich tig  
beschrieben, w oH ibetT reitschkeX , 2. S. 200.nachzuseben.

S. 196. Ganz unschadlich und theilweise selten sind 
Geom. pilosaria, m argaritaria , prodro inaria, pfennaiia, 
liexapterata, punctaria und p end u I aria* Von Alniaria ist 
mir eiń F a ll bekannt, dass sie einen Tried einer Aliorn- 
allee entlaiibtd B ajaria  habe ich nocli nić lebend g e- 
sehen; die ih r nahe verw andte Leiicophaearia 1st aber 
in manchen Eichenvvaldern keine S eltenheit; bei C har- 
loltenburg war sie 1830 hiiufig, aber gewiss nicht schadlicli-

S 207. T o rtr . turionana. H e rr  R a tzeb u rg  w ild  
wohl das R ich tige  gesehen haben, wenn ei‘ u n te t LinneS 
Phal. tu tionella  die bekannte Buoliana verm utheh Wenn 
auch aus der D iagnose in d er Fauna Suecica nichts zu 
entlehnen ist, da L im ie m it griseus alle m ogliche F a ib en  
bezeichnetj so weisen doch die in der beschreibung 
angegebene Grosser die alae ferrugineo alboque mixtae 
mit silbernen Binder!, wahterid bei Turionana nicht von 
m etallglanzehden B indeh ,. hochstens von glanzenden 
Schuppen die R ede sein kann, dazu die turlones als 
W ohnort d e r R aupe, sehr m erklich auf Buoliana lun.
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B is żu r Ańsicht von schwedischen Exeffiplaren tntlss 63 
aber unentschieden bleiben, da Z ettersted t in seinen In- 
sectis lapponicis, un ter W eglassung der B escbreibung, 
die D iagnose der Turionana aus T reisclike, und dieser 
sie aus Frb lich  abgeschrieben, F rb lich  aber fast auch 
nur die Buoliana characterisirt hat, w ahrend er sie doch 
nicht gem eint haben kann. D ie F lu g ze it bei Zinckenj 
T reitschke und F rb lich  ist falsch; der m ir nur selten 
vorgekom m ene W ickler erscheint T ag e  nach
dem A uskriechen der D uplana und ist E n d e  Mai schon 
verflogen.

S. 209. T o r tr . duplana in d er M ark Und N ied erJ 
schlesieil iiberall selten,. nur in einer hiesigen Schonung 
etwas gew ohnlicher, aber nichts im YTergleich m it B uo
liana, die bei G logau jenseits der O der zu fehlen scheint*

S. 212. T o rtr . cosmophorana. Dass diese A rt von 
der Coniferana specifisch verschieden ist, Zeigen H errn  
R atzeburgs und Saxesens g u te  B eschreibungen und Abj 
b ildungen ; ich vereinig te sie friiher und hielt Cosntoj 
phorana fiir V arietat d er Coniferana (Isis 1839. S. 333), 
beide zusaminen aber fiir gleich  mit d er D egeerschen 
in d er Isis angezeigfen Art und synonym m it Linnes 
P hal. strobilella und T re itsc like’s Coccyx slrobilana, was' 
ich h ier w iderrufen muss. Ais wesentliche Vel'schieden- 
h e it von Cosm ophorana und Coniferana ze ig t sieli m ir 
die R ich tung  d er ersten Q uerlinie, die bei Cosm opho
rana in der M itte einen B ogen, bei Coniferana einen 
scharfeu W inkel m acht; wenigel* wichtig ist der U nter- 
schied in der Spaltung der Querlinien) und die lichte 
G rundfnrbe, welche H e rr  Saxesen bei Cosmophorana 
findet, haben nur meine fiinf (frischeu ) Exem plare der 
Coniferana. D er D egeersche W ickler, welcher in F ich - 
tenzapfen g e leb t hatte, kann fiir keine d er beiden ge- 
nannten A rten g e lten ; seine Bestim m ung, desgleichen 
die d er in m einer A bhandlung unter N. 167 bezeichneten 
A rt, bleibt H e rrn  Saxesen aufbehalten, von dem sie mit 
S icherheit zu erw arten isl.

S. 213. T o rt. piceana ling  ich hur im weiblichen 
G eschlecht und auch nur sehr einzeln.

S. 216. T o rtr . dorsana. H atte  H ubner uns in 
seinem  sonst schalzbaren YVerke so so rg fa itige  und 
yergrbsserte  B ilder und dazu einen T ext nach d er N atur,
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wie H e rr Ratzeburg, geschenkt, so hatten wir iiberhaupt 
eine Masse Rathsel weniger, und insbesondere hatte 
H err Saxesen sich hier nicht im Namen geirrt. Henn 
Dorsana Hbn. ist eine von der Saxesenschen verschie- 
dene, nicht am Nadelholz fliegende Art, mit fast rein 
weissen Tastern und dergleichen Vorderbrust, (davon 
will jedocb nur Frbiich etwas wissen; lie itschhe fiiibt 
sie licht braungrau), viel dichter zusammengedi angten 
weissen Strichelchen am \o rd erran d e  del Voi deifliigel, 
viel scharferem Doppelbogen ani Innenrande u. s. w. * 
H erm  Saxesen’s Dorsana kenne ich gleichfalls unter dem 
Namen Pactolana Kulilw., und dieser Name ist, falls 
sich nicht bei den Englandern ein noch alterer vorlin- 
det, aufzunehmen. E r  deutet aul die metallgliinzenden 
rivuli der Vorderfliigel. Den Schmettei ling eihielt 
Kuhlwein 1827 von m ir oline Namen; ich hatte zwei 
Stiick im T hiergarten bei Berlin gefangen; seitdem 
kam er mir wieder am Probsthainer Spitzberge und bei 
Reinerz vor.

S. 218. T ortr. strobilana ist mir in uer Natur 
ganz unbekannt; Hiibners Bild sieht dem Saxesenschen 
sehr unahnlich, und Treitschke’s Beschreibung ist jenem 
nachgebildet.

S. 220. T ortr. Hercyniana. Niemand wird es l i r .  
Saxesen verdenken, dass er sein H arzgebirge und seinen 
Wohnort liebt und sie zu ehren sucht. Aber dies dai t 
nicht so geschehen dass dadurch gegen die Gesetze der 
Sy nony mik verstossen wird. Wenn H err Saxesen aucii 
den Treitschkeschen Behauptungen, und namentlich 
hier, nicht traut, so durfle er gegen H erm  yon Char- 
pentier nicht dasselbe Misstrauen hegen. Dieser abei 
sah in der Schifl’ermiillerschen Sammlung Saxesens 
Hercyniana ais Comitana Wien. Yerz., und neuerlichst 
hat H err F ischer v. Roslerstamm dasselbe gesehen; 
auch widerspricht die Diagnose des W iener \  erż. gar 
nicht. Dass man einem blossen Verzeichnisse eine so 
grosse Autoritat in der Nomenklatur eingeraum t bat, 
verwundert H errn  Saxesen nut Recht. Aber da dies 
mit dem W iener Verz. einmal von jeher der bali ge- 
wesen ist, so mxissen sich die Lepidopterologen schon 
ausnahmsweise darein fiigen. Diese Art wird a*s0 
Comitana benannt bleiben, so gegriindct auch H erm  
Saxesens Einwendung im Uebrigen ist. D er Schmetter-
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ling ist im R iesengebirge und dessen Verastelungeri; 
bis zum August bin in unzahliger Menge vorhanden.

S. 223. Tortr. Clausthaliana. D a wirklich diese 
Art von Treitschke, wenn auch aus Versehen, H ercy- 
niana getauft wurde, so ist der Name ais erledigt bei- 
zubehalten und nicht mit einem nfeuen zu vertauschen. 
Clausthal kommt fur jetzt um die Ehre, im Schmetter- 
lingssysteme aufgefiihrt zu werden; aber es werden sich 
noch genug urtd weniger seltene Palterarten (m ir ist 
diese Art nur sehr sparsam vorgekomtnen) im Harze 
und um Clausthal entdecken lassen* anf \velche der er- 
ledigtej ehremVerthe Nam e Clausthal iibertragen werden 
kann.

S . 225. Tortr. nanana. Also nistet sich dieser 
Name doch ein, so lappisch und lacherlich er auch 
jedem  nicht daran gewóhnten Ohre klingen mag!

S. 226. Tortr. pygmaeana bei Frankfurth und 
C logau sehr einzeln.

(S c llllIS S  fo lg t.)

j fn td l ig c n j

i )e r  U nterzeichnete k a u ft ste ts zu  guten P re isen  a lle  Arteti 
Von Scarabaeus und C opris, die ganz gemeinen ausgenoiiin ien; 
ferner B ejeans W erk  iiber die C arabicinen. Z uschriften  kiinneri 
jedocli n u r fran k irt angenoraiueu w erden.

Dr. W alii in Passau.

Den Itau fe r  eines volLstamligen E xem plares von I. G. B ill -  
irerg m onographia  m y lab rid u m  c. tab . aen. col. 7 H o lm iae  1812. 
8. w eist der Verein nach.

D er Vefeiii h a t  fiir B riefe uod P ak e te  innerlialb  des P r . 
S taates P o rio fre ih e it, wenn die B riefe unter Ftreuzband gesendet 
werdenj uiul die P ak e te  m it ofFener Adresse riiclit fiber 5 PI'd. w ie- 
gen. D ie Adresse fiir B riefe und P ak e te  iririss  lau ten : „A n  den 
entom plbgidchen Verein zu S te ttin 1* und ausserdcin ribch den B eisatz 
fu h re ii: jjA llgj A ngelegenheiten des entom oldgis’chen Yereins zu 
Stettin.*1 E s w ird  dringend gebeten, m it g rdsste r G enauigkeit, die- 
ten  Yorsclirifteri naclizukohim en.

n i i - 1 in - - - ' ____________— —— — — —

G edruck t bei J .  C* R . D om brow sky.
D r. W altla  Insecten Yerzeichniaa ala  B eilagd.


