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Bericht über die wissenschaftliclien LeistuDgen in

der Naturgeschichte der Iiisecten, Arachniden, Cru-

staceen ii. Entomostraceen während des Jahres 1847.

Vom

Herausgeber.

Ueber die systematischen Verhältnisse der Gliederthiere

hat Zaddach eine Arbeit geliefert, welche unter dem Titel

,,iiber die Eintheilung des Thierreichs in Kreise und Klassen"

in einer Gelegenheitsschrift erschienen ist und hier näher be-

trachtet zu werden um so mehr Anspruch machen darf, als

gerade fiir die Eintheilung der Gliederthiere der Verf. neue

Gesichtspunkte aufgestellt hat, welche aus einem sorgsamen

Studium von Rathke's werthvollen Untersuchungen über die

Entwickelungsgeschichte hervorgegangen sind. Ich zweifle

nicht, dass umfassende Forschungen über die Entwickelung

zu vollkommen sicheren Ergebnissen führen werden , nur müs-

sen sie von anderen einfacher gebauten Formen ausgehen als

vom Flusskrebs, der vom Urtypus der Körperbildung eines

Gliederthiers sich möglichst weit entfernt, und bei dem auch

dadurch, dass ihm die Verwandlung fehlt, die Entwickelung

im Ei nothwendig eine andere sein muss als bei der grossen

Mehrzahl der Gliederthiere, wo eine allmähliche Ausbildung

in späteren Lebensabschnitten vor sich geht. Auch sind die

vorliegenden Untersuchungen über embryonale Entwickelung,

so werthvoll sie an sich sind, noch ihrem Umfange nach viel

zu vereinzelt, um einer Eintheilung überhaupt eine Grundlage

zu bieten^. Und über Rathke's Beobachtungen ist der Verf.

nicht hinausgegangen.

Die vier Hauptabtheilungen oder Kreise des Thierreichs bestimmt

der Verf. nach dem Vorherrschen einer der vier Lebensverrichtungen,

für den nüchternen Verstand eine leere Spielerei; denn was soll man
dazu sagen, wenn dem Isten Thierkreise, den Strahl- oder Pflanzen-
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28 Erich son: Bericht über die wissensch. Leistungen in der

thieren ,, vorherrschende Entwickelung der geschlechtlichen Verhält-

nisse" zugeschrieben wird, während in der That die geschlechtliche

Fortpflanzung einer der hier gerechneten Abtheilungen, den Infuso-

rien, ganz fremd ist, bei zwei andern, den Polypen und Quallen, die

Vermehrung durch Knospen und Theilung eine wenigstens eben so

grosse Rolle spielt als die geschlechtliche Fortpflanzung und nur die

beiden übrigen Abtheilungen , die Seesterne und Seeigel sich in Bezug
auf die letzte eben so verhalten als die übrigen Thiere. Es könnte

hier also viel eher von einem Zurücktreten als von einem Ueber-

wiegen der geschlechtlichen Verhältnisse die Rede sein. — Ebenso
wenig passt für den 3ten Thierkreis, die Brust- oder Gliederthiere,

da die Gliederwürmer mit eingeschlossen sind, die „vorwaltende Ent-

wickelung der Bewegungsorgane", denn selbst wo bei den Glieder-

würmern passive Bewegungsorgane vorkommen, sind sie für die Be-

wegung des Thiers nur .von untergeordneter Bedeutung. Zwar be-

trachtet der Verf. die Gliederwürmer als die unterste Abtheilung der

Gliederthiere, wo die Bewegungsorgane noch nicht ausgebildet sind,

aber abgesehen davon, dass es unlogisch ist, für eine Abtheilung

einen Charakter aufzustellen , der nur einem Theile derselben zu-

kommt, findet zwischen den Gliederwürmern und Gliederthieren (In-

secta L.) ein systematischer Zusammenhang nicht Statt, denn sie

sind nach einem verschiedenen Typus gebildet, und die Gliederung,

welche einem Theile der Gliederwürmer zukommt, hat eine andere

Bedeutung als die der Gliederthiere. Auch die Entwickelung ist bei

beiden verschieden. Wir haben uns also schon lange dafür entschie-

den, dass die Gliederthiere mit den Gliederwürmern nicht zu ver-

binden sind.

Gehen wir zu den Untersuchungen des Verf. über die Glieder-

thiere über, so finden wir hier eine ganz neue Auffassung der Glie-

derung des Körpers; sie scheint vorzugsweise aus dem Studium der

embryonalen Entwickelung des Flusskrebses und des Scorpions her-

vorgegangen zu sein, und daraus erklärt sich die Abweichung von

der bisherigen Betrachtungsweise, welche von einfacheren Verhält-

nissen ausging. „Körperabschnitte", sagt der Verf., „erscheinen im

Ganzen vier, und wie bei dem strahligen Typus des ersten Kreises

gewisse Zahlen sich wiederholen, so scheinen auch hier für die Glie-

derungen der einzelnen Abschnitte gewisse Zahlenverhältnisse aufzu<

treten. Der erste Abschnitt des Körpers ist der Kopf. Wo er am
vollständigsten ausgebildet ist, setzen vier Ringe denselben zusam-

men; aber diese verschmelzen nicht nur frühzeitig in der ersten Pe-

riode der Entwickelung, sondern sie verbinden sich auch stets noch

mit einigen Ringen des zweiten Körperabschnitts, so dass ein wirk-

lich gesonderter Kopf in der ganzen Reihe der Gliederthiere nirgends

hervortritt. Der zweite Abschnitt, die Brust, besteht allgemein aus

fünf Ringen, und hat bei den Krebsen eine sehr mannigfache Ent-

wickelung, gestaltet sich aber bei den Insecten und Spinnen, während

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

landeskulturdirektion Oberösterreich; download www.ooegeschichte.at
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ein Ring oder zwei Ringe sich von den übrigen trennen und zum
Kopfe treten , in seinen hinteren Ringen zum Träger der Bewegungs-

organe um. Der dritte Abschnitt des Körpers, der Bauch, wird wie-

derum aus fünf Ringen gebildet, durchläuft in der Klasse der Krebse

ebenfalls sehr verschiedene Entwickelungsstadien, indem er bei vielen

die Function der noch wenig ausgebildeten Brust übernehmen muss,

und erreicht ebenfalls erst in den beiden oberen Klassen seine Be-

deutung als Sitz der vegetativen Organe des Körpers. Der letzte

Abschnitt des Körpers , der sich in seiner Gestalt stets von den vor-

hergehenden unterscheidet, kommt nur bei den Krebsen und einer

kleinen Abtheilung der Spinnen, den Scorpionen vor und besteht

gewöhnlich aus 6 oder 7 Ringen. Man hat ihm in neuerer Zeit den

Namen postabdomen gegeben, ich nenne ihn den Hinterleib '). —
An allen Ringen des Körpers können sich Gliedmassen ausbilden,

und dies geschieht auch bei den Krebsen fast allgemein, während
bei den Insecten und Spinnen am Bauchtheile sich niemals Glied-

massen entwickeln. Sonst aber treten diese in den mannigfachsten

Formen und sehr verschiedener Bedeutung, bald als Kiemen-,

Schwimm- oder Ruderfüsse, bald als Beine zum Gehen, bald als

Kiefer, ja endlich sogar als Sinnesorgane auf." Die Entwickelung

der Kopfgliedmassen ist beim Krebse beobachtet worden: „Bei den

Krebsen bilden sich im Ei am vordem Ende der zuerst entstandenen

Bauchseite drei oder vier Paare kleiner Platten, die in ihrer ersten

Erscheinung oder in dem nächsten Stadium ihrer Entwickelung sich

durchaus so verhalten wie die spater entstehenden Leisten, aus denen

sich die Brust- und Bauchgliedmassen entwickeln. Wir werden daher

auch- diejenigen Organe, die sich aus diesen Platten hervorbilden,

wenn wir die Belehrung, welche uns die Entwickelungsgeschichte

über die Deutung der Körpertheile gewährt, nicht gänzlich zurück-

weisen wollen, als eben so viele Gliedmassen bezeichnen müssen.

Es bildet sich aber von ihnen bei den Krebsen der höheren Ordnun-

gen im Laufe der Entwickelung das am meisten nach hinten liegende

Paar überall zu den Mandibeln, die beiden darauf folgenden Paare
zu den beiden Antennenpaaren und endlich das vorderste Paar, wo
es vorkommt, zu den Stielen der zusammengesetzten Augen aus.

Diese Organe sind also als vier Kopfgliedmassen zu betrachten, und
es ist durchaus nothwendig, dass man diese allgemeinste Bedeutung

derselben festhalte, um durch die verschiedenen Formen, in denen

sie auftreten, in ihrer Deutung nicht irre geleitet zu werden. In

') Diese Bezeichnung ist ganz unstatthaft, und muss nothwendig

zu Missverständnissen führen, weil sie von jeher als üebersetzung

von abdomen in Gebrauch ist. Ebenso unpassend sind die Benen-

nungen „Bauch" und „Brust" hier angewandt, denn es ist längst fest-

gestellt, dass Bauch (venter) die Unterseite des Hinterleibs, Brust

die des Mittelleibs bezeichnet.
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welcher Reihenfolge diese Theile entstehen und ob dieselbe bei allen

Gliederthieren dieselbe ist, lässt sich nach den vorhandenen Untersuchun-

gen über die einzelnen Arten nicht mit Bestimmtheit ersehen." Es
scheint mir sehr misslich, in dieser Beziehung vom Krebse auf an-

dere Gliederthiere schliessen zu w^ollen, weil beim Krebse ganz ab-

weichende Verhältnisse sich vorfinden. Die Fühler nämlich stehen

ebenso wie die Augen auf besonderen Stielen , welche die Sinnes-

organe enthalten. Will der Verf. die Sinnesorgane als Kopfglied-

massen betrachten, so mag das sein, man darf aber nicht vergessen,

dass die Sinnesorgane ihre Nerven aus dem oberen, die Mandibeln

mit den beiden anderen Kieferpaaren aus den unteren Kopfganglien

erhalten. Aus diesem Grunde will es mir auch nicht als richtig er-

scheinen, wenn der Verf. die vor dem Munde liegenden Klammer-

füsse der parasitischen Entomostraceen, welche ich als erstes Fuss-

paar gedeutet habe, als umgewandelte Antennen betrachtet wis-

sen will.

Die Gliedmassen der Brust stellt der Verf. auf folgende Weise

dar; „Auf den Kopf folgt als zweiter Abschnitt des Körpers, die Brust.

Sie besteht allgemein aus fünf Segmenten, von denen fast durchgängig

jedes Gliedmassen trägt." „Bei keinem Thiere indessen entMickeln

sich alle diese Gliedmassen zu Bewegungswerkzeugen, allgemein

schliessen sich einige derselben, zuweilen alle, dem Kopfe sehr ge-

nau an, und gestalten sich zu Hülfsorganen des Mundes um, die

dann den Namen der Kiefer oder Kieferfüsse erhalten. Allerdings ist

es, seit Savigny seine umfassende Untersuchungen über die Mund-

theile der Gliederthiere anstellte, bekannt, dass die Kiefer nichts

anderes als die umgewandelten Beine seien; aber es ist nöthig, dass

man sich es überall deutlich mache, dass diese Beine nicht dem
Kopfe, sondern der Brust angehören, wovon man sich leicht durch

einen Blick auf die Abbildungen, die Hr. Prof. Rathke in seiner Ent-

wickelungsgeschichte des Scorpions, des Flusskrebses und anderer

krebsartiger Thiere gegeben, überzeugen kann. Es entstehen hier

sämmtliche Brustgliedmassen, nachdem die Entwickelung der Kopf-

gliedmassen längst begonnen, und der Hinterleib sich bereits ausge-

bildet hat, dicht hinter einander, sind anfangs alle von gleicher Ge-

stalt, und nehmen erst später verschiedene Formen an, indem die

vorderen sich langsamer entwickeln als die hinteren. Daher ist denn

auch die Zahl derer, welche die Bedeutung von Bewegungsorganen

verlieren, und sich als Kieferfüsse dem Munde anschliessen, in den

verschiedenen Ordnungen sehr verschieden, alle fünf Brustgliedmas-

sen werden Kieferfüsse bei den Decapoden , vier bei den Schizopo-

den und Laemodipoden, drei bei allen Isopoden und Amphipoden,

zwei bei allen Insecten, ein Paar bei allen Spinnen. Die Segmente

dieser Kieferfüsse bilden sich nicht vollständig aus, sondern werden

vom Kopfschilde überdeckt und eingeschlossen, welcher sich bei

vielen Krebsen auch noch über einige oder alle Bauchsegmente hin-
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überwölbt. Man pflegt daher bei diesen und den Spinnen von
einem Cephalothorax zu sprechen, indessen gebührt dieser Name
entweder den Spinnen allein, weil hier alle Ringe der Brust und
des Kopfes zu einem Stück verwachsen, oder er kommt auch den

Insecten zu, weil auch bei ihnen der Kopf mit zwei Brustsegmenten

innig verbunden ist. Das dritte Segment aber, welches bei allen

Krebsen in seiner Form und Stellung mehr den vorderen als den
dahinter liegenden ähnlich ist, zeigt diese Richtung auch noch sehr

häufig bei den Insecten, indem bei vielen der dritte Brustring, ge-

wöhnlich die Vorderbrust genannt, von den beiden auf ihn folgenden

getrennt bleibt, oder indem, wie bei andern Insecten die Gliedmas-
sen dieses Ringes durch Schwäche und Stellung an Kieferfüsse er-

innern." — Wenn beim Embryo des Flusskrebses und Scorpions die

zwei hinteren Kiefer und die drei Thoraxbeine (Kieferfüsse beim
Krebse) sich in einer Reihe und gleichmässig entwickeln, ist dies

leicht erklärlich, denn beiden fehlt ein abgesonderter Kopf, und die

genannten Gliedmassen liegen au^ beim ausgebildeten Thier in glei-

cher Reihe und sind von ziemlich gleicher Gestalt. Der Verf. geht

aber offenbar zu weit, hieraus beweisen zu wollen, dass auch bei

den eigentlichen Insecten mit abgesondertem Kopfe die beiden hinte-

ren Kieferpaare zum Thorax zu rechnen seien. Hätte er Köllikers

Observ. de prim. insect. genesi zu Rathe gezogen, würde er sich

auch von der ünhaltbarkeit dieser Ansicht überzeugen können.

„Der Bauchtheil", sagt der Verf. ferner, ,, entwickelt sich von
allen Körperabschnitten zuletzt und scheint allgemein, wie die Brust
aus fünf oder aus zweimal fünf Ringen zu bestehen. Bei den Crusta-

ceen ist die Zahl fünf constant, bei den Scorpionen ebenso, bei den
Phalangien sieht man deutlicTi auf der Rückenseite zehn, auf der

Bauchseite fünf Segmente, und auch für die Insectenlarven scheint

die Zahl zehn für die Bauchsegmente normal zu sein, obgleich hier

allgemein die Zahl neun als solche angegeben wird." Der Verf. be-

trachtet die Nachschieber der Insectenlarven als den zehnten Ring,

er bildet aber nur eine Fortsetzung der Unterseite des neunten Rin-

ges. Neun Ringe lassen sich auch bei vollkommenen Insecten nach-

weisen, nicht aber zehn.

Den Hinterleib (postabdomen) betrachtet der Verf. um so mehr
als einen vom Bauchstück wesentlich unterschiedenen Theil, als er

bei Embryo des Scorpions und Krebses auf eine von der Entstehung

des übrigen Körpers abweichende Weise gebildet wird; ,,hier zeigt

sich nämlich schon frühe und zugleich mit der ersteh Entwickelung

der Kopfgliedmassen am hinteren Ende des ürtheiles eine warzen-

förmige Ausstülpung der Keimhaut, die allmählich zu einem schlauch-

artigen Anhange auswächst, und bald eine ähnliche Gestalt annimmt,

wie der Hinterleib der ausgewachsenen Krebse zeigt; sodann bilden

sich durch Einschnürungen an ihm sieben Ringe aus, erst viel später

aberwachsen an der Bauchseite jeden Ringes die Gliedmassen hervor."
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Heber den Blutumlauf der Insecten sind mehrere Abhand-

lungen erschienen. Die ausführlichste ist eine von der Kon.

Belgischen Academie gekrönte Preisschrift: Memoire en re-

ponse a la question suivante: eclairir par des observations

nouvelles le phenomene de la circulation dans les Insectes,

en recherchant si on peut la reconnaitre dans les larves des

differents ordres de ces animaux par M. Verloren Dr. en

sc. (Mem. cour. et raem. des sav. etr. tom. XIX.)

Eine lehrreiche und sehr sorgfältige durch schöne Abbildungen

erläuterte Arbeit, in welcher zunächst Leon Dufour's wunderliche

Behauptung, dass bei den Insecten kein Blutumlauf stattfinde und

das Rückengefäss ein blosser Strang ohne Höhlung sei, einer aus-

führlichen Widerlegung gewürdigt ist. Darauf sind Bau und Verrich-

tung des Rückengefässes sehr genau geschildert. An den Flügelmus-

keln des Rückengefässes konnte der Verf. bei den Larven von Chi-

ronomus plumosus, bei Vespa Crabro, bei der Raupe des Cossus

ligniperda keine Spur von Querstreifen entdecken , wohl aber bei den

Larven des Gastrus equi und beim Lucanus cervus. Die Fasern der

Befestigungsbänder dieser Flügelmuskel umgeben das Rückengefäss

gleichsam mit einer Scheide, während sie sich an verschiedenen

Stellen an die Wände des Gefässes inseriren. Die Membran , welche

nach den Angaben einiger Schriftsteller das Rückengefäss äusserlich

wie ein Sinus umgiebt, scheint dem Verf mit dieser Scheide über-

einzustimmen, welcher oft Fettkügelchen anhängen, und welche

eigentlich nur eine netzförmige Hülle ist, durch welche die im Nah-

rungsstoff enthaltenen Kügelchen, die häufig nichts Anderes als Fett-

kügelchen sind, bisweilen zurückgehalten werden, so dass man bei

einigen nur sehr wenige Kügelchen sich im Rückengefäss bewegen

sieht. Die Zahl der seitlichen Oeffnungen desselben stimmt nach der

Meinung des Verf. im Allgemeinen mit der Zahl der Hinterleibsringe

überein, es ist aber sehr schwierig, dies durch Beobachtung nach-

zuweisen, weil es nie gelingt, dasselbe in seiner ganzen Länge

wahrzunehmen, und auch bei der Section des Insects die Oeffnungen

in dem umgebenden Fett sich verstecken. Bei der Larve des Pom-
pilus viaticus sah der Verf. vom 9ten bis 12ten Ringe 4, bei der des

Syrphus Ribesii 3, bei der des Chironomus plumosus 2 Paar Oeff-

nungen, bei der eines Rüsselkäfers aus ülmenblättern 8. Die mi-

croscopische Untersuchung kleiner durchsichtiger Larven hat mehr

Werth für die Bestimmung der Lage dieser Oeffnungen als die Zer-

legung grosser Insecten, weil sie durch die Klappen, mit welchen

sie nach innen versehen sind, beim Pulsiren des Rückengefässes

leichter erkannt werden. Auf diese W^eise hat der Verf sie bei vie-

len Larven beobachtet und stets gefunden, dass in jedem Hinter-

leibsringe ein Paar vorhanden war. Bei der Raupe der Sphinx Li-

gustri entdeckte der Verf, jedoch am Anfange des Rückengefässes
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im 12ten Ringe ein doppeltes Paar, das eine lag horizontal in dem
horizontalen Theile dieser Abtheilung des Rückengefässes , das andere

mehr vertical in dem Theile, der sich in einer verticalen Richtung

über dem horizontalen erhebt, \Venn man eine Einspritzung von

gefärbter Flüssigkeit in das Rückengefäss macht, läuft dieselbe in

der Mitte jeden Ringes auf beiden Seiten des Rückengefässes aus

und verbreitert sich im Fettgewebe, dies findet aber nur bis zum
4ten Ringe statt, wo der Aortentheil des Rückengefässes anfängt,

dem die Oeffnungen fehlen. Auch hierin sieht der Verf. einen Beweis

davon, dass es in der Mitte jeden Ringes ein Paar seitlicher Oeffnun-

gen giebt. Hinsichts der Function des Rückengefässes tritt der Verf.

der durch Strauss-Dürkheim verbreiteten Annahme entgegen, dass

die einzelnen Kammern abwechselnd sich ausdehnten und zusammen-

zögen, er weist vielmehr nach, dass Ausdehnung und Zusammenzie-

hung sich allmählich von vorn nach hinten fortpflanzen, in der Weise,

dass der hinterste Theil sich schon wieder zu erweitern anfängt,

wenn die Zusammenziehung noch nicht bis zum vordersten Theile

gelangt ist. Das zurückkehrende Blut fliesst in vier Hauptströmen:

einer unter dem Rückengefäss, einer längs der Ganglienkette, und

einer auf jeder Seite längs der grossen Luftröhrenstämme. Die Frage,

ob diese Strömungen in besonderen Gefässen stattfinden, verneint der

Verf., indem 1. er nie einen Ast aus dem Rückengefäss entspringen

gesehen; 2. sich auch unter dem Microscop keine Spur von Gefäss-

verzweigung erkennen liess; 3. wenn man einen kleinen Einschnitt in

das eine Körperende einer Larve macht und sie an dem anderen frei

aufhängt, fliesst das Blut aus dem Körper vollständig aus, was nicht

geschehen könnte, wenn dasselbe in Gefässen eingeschlossen sei; 4.

bei Einspritzungen gefärbter Flüssigkeiten in das Rückengefäss er-

giessen sich dieselben zwischen die inneren Theile, und färben diese

auf der ganzen Aussenseite, ohne sich in Gefässverzweigungen zu

vertheilen; 5. wenn man den Körper eines Insects, vvelches längere

Zeit in Weingeist gelegen, öffnet, findet man gewöhnlich das Blut zu

Flocken geronnen zwischen den Organen; 6. bei microscopischer Be-

obachtung sieht man die Blutströmungen häufig Stelle und Richtung

wechseln; endlich 7. die Vertheilung der Luftgefässe und auch die

Beschaffenheit der Muskeln, welche nicht durch Zellgewebe verbun-

den sind, sondern frei von der Ernährungsflüssigkeit bespült werden,

verbieten die Annahme von Gefässen. (Ich finde nicht, dass durch

diese Gründe das Vorhandensein besonderer Gefässe durchaus wider-

legt wird, denn wenn sie sehr dünnwandig sind, zerreissen sie beim

Einspritzen einer Flüssigkeit, schon gleich, wenn sie aus der derben

Aorta in die zarten Aeste am Schlünde übergehen. Ich habe Öfter

gesehen, dass die Aorta unter dem Gehirn sich in zwei oder drei

Aeste spaltet, welche sich nicht weit verfolgen lassen, habe auch

ein die Ganglienkette begleitendes Gefässrohr gesehen, so dass ich

für mein Theil sehr geneigt bin, Newport's Darstellung der Gefäss-

Archiv i. Naturpescli. XIV. Jahrg. 2, Bd. C
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verthoilung bei Insecten für genau zu halten, wenn auch dies System

nirgends ganz geschlossen und bei verschiedenen Insecten sehr ver-

schieden ausgebildet ist, und namentlich bei Larven, vorzüglich bei

jungen Larven noch kaum vorhanden sein mag).

In den Anhängen des Körpers, den Beinen, Fühlern, Flügeln

U.S.W, muss der Blutumlauf von anderen Mitteln abhängen, denn

die vom Rückengefäss abhängigen Blutströmungen im Körper können

auf dieselben nicht einwirken. Für die Beine bestättigt der Verf.

die Beobachtung von Behn , welcher in den Beinen einen besonderen

beschleunigten Kreislauf und im oberen Theil der Schiene ein eigenes

pulsirendes knotenförmiges Organ wahrnahm, welches wie ein Pum-
penstempel auf- und abstieg. Wenn es in Thätigkeit ist, verursacht

es eine lebhafte Strömung, welche in einem schmalen Raum an der

äusseren und vorderen Seite herabsteigt, und langsamer in einem

weiteren Raum an der inneren und hinteren Seite wieder aufsteigt.

Nur ein kleiner Blutstrom dringt in die Tarsen ein, welcher nur we-

nig Blutkügelchen enthält und daher schwer zu bemerken ist. Bei

einigen Aphis- Arten vollbrachte es gewiss mehr als hundert Pulsa-

tionen in der Minute. Diese Pulsationen finden namentlich statt,

wenn die Beine in Bewegung sind, und sie pflegen noch eine Zeitlang

fortzudauern, wenn die Beine wieder in Ruhe sind. Auch bef jungen

Cicaden beobachtete der Verf. das pulsirende Organ und zugleich

Blutkügelchen, und hier sah er auch die Circulation im Fusse, wenn

das Organ in Bewegung war, während sie beim Stillstande des Or-

gans stets fehlte. Bei anderen Insecten konnte er von solchen Or-

ganen nicht die geringste Spur entdecken, hält es aber für wohl

möglich, dass hier eine andere Einrichtung vorhanden ist. In den

Fühlern konnte der Verf. nur im ersten Gliede Blutströmung sehen.

In den Flügeln fand er sie auf ähnliche Weise, wie sie Carus be-

schrieben , nur bei Phryganea grandis zeigten sich zwei Ströme zu

beiden Seiten des Hauptnerven, ein ein- und ein ausströmender. Am
Grunde der Schwanzfäden der Larve von Ephemera diptera entdeckte

der Verf. ein eigenes Herz für diese Theile, welches einer Kammer

des Rückengefässes gleicht, demselben auch dicht anliegt, aber

schwerlich mit ihm in Zusammenhang steht, da seine Bewegungen

viel rascher sind , häufig auch aufhören , während das Rückengefäss

zu pulsiren fortfährt. Dieser Theil scheint mit einem einfachen Klap-

penapparat versehen zu sein , der in einer entgegengesetzten Richtung

angebracht ist als die Klappen des Rückengefässes, so dass bei den

Zusammenziehungen und Erweiterungen die Flüssigkeit in einer ent-

gegengesetzten Richtung bewegt werden muss als im Rückengefäss.

Die Schwanzfäden sind durch eine häutige Seheidewand der Länge

nach getheilt, in dem einen engeren Raum strömt das Blut ein, in

dem anderen weiteren fliesst es wieder zurück.

Eine etwas gedrängtere deutsche Bearbeitung dieser Abhandlung

hat der Verf. in den „Holländischen Beiträgen" J. S. 302 unter dem

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

landeskulturdirektion Oberösterreich; download www.ooegeschichte.at



Naturgeschichte der Insecten während des Jahres 1846. 35

Titel „Von den „Ernähriingsfiinctionen bei den Insecten" mitgetheilt.

(In einer früheren Abhandlung ebenda S. 251 hat der Verf. unsere

Kenntniss über die Circulation der Insecten bis auf den heutigen

Standpunkt geschichtlich entwickelt).

Zu einem anderen Ergebniss ist Blanchard (Compt.

rend. XXIV. S. 870. Schieid. u. Fror. Notiz. 111. S. 342. Ann.

nat. bist. XX. S. 112) in seinen Untersuchungen über den

Bhitumlauf der Insecten gelangt.

Er sagt: „ein einfaches Mittel, denselben zu verfolgen, geben Ein-

spritzungen gefärbter Flüssigkeiten. Mag man durch das Rückenge-

fäss einspritzen, oder durch die freien Räume (Lacunen), auf der

Stelle füllt sich das ganze Circulationssystem : alle Luftröhren werden
durch die Einspritzung gefärbt, aber nicht der kleinste Tropfen dringt

in das Innere derselben." Der Verf. folgert daraus, „dass das Blut

zwischen den beiden Häuten, zwischen denen der den Luftgefässen

eigenthümliche Spiralfaden liegt, sich bewege; dadurch käme es in

beständige Berührung mit der in den Luftröhren befindlichen Luft,

die Blutsveränderung ginge vor sich, wie bei den mit Lungen verse-

henen Thieren. Wenn die Luftgefässe blasig werden, wo der Spiral-

faden bekanntlich verschwinde, würden sie von äusserst feinen Ka-
nälen nach allen Richtungen hin durchzogen." Der Verf. sagt ferner:

„wenn man ein Insect durch das Rückengefäss einspritzt, so läuft

die Flüssigkeit, nachdem sie dasselbe in seiner ganzen Ausdehnung
durchschritten, in die freien Räume (Lacunen) des Kopfes und Mit-

telleibes aus und verbreitet sich alsdann in die des Hinterleibes. Sie

dringt alsdann durch die freien Räume, welche die Luftlöcher um-
geben, zwischen die beiden Häute, und wird endlich in das Rücken-

gefäss durch die Seitenkanäle zurückgeführt, welche sich auf dem
Rücken bis an den Ursprung der Luftröhrenbündel erstrecken. Dieser

zuführenden Kanäle sind also ebenso viel als Luftlöcher des Hinter-

leibs, ebenso gross ist auch die Zahl der Oeffnungen des Rückenge-

fässes, welche auch bei verschiedenen Insecten verschieden ist. Die

Luftröhren leiten mit der Luft auch das der Athmung unterworfene

Blut in alle Theile des Körpers; der Raum zwischen den Häuten der

Luftröhren scheint aber als ernährende Gefässe zu dienen." Der
Verf. hat mehrere Insecten verschiedener Ordnungen untersucht, und

bei allen dasselbe gefunden, auch bei den Larven zeigte sich kein

w^esentlicher Unterschied.

„Ueber die Bildung und den Nutzen der Luftsäcke und

erweiterten Tracheen bei den Insecten" hat Newport in der

Linneischen Gesellschaft zu London einen Vortrag gehalten

(Gard. Chron. n. 51. S. 38. Ann. of nat. bist. 2. Ser. I. S. 383).

„Die bekannten Luftsäcke der Insecten finden sich am zahlreich-

C*
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sten und grössten bei den Hymenopteren , Lepidopteren und Dipteren.

Sie sind zahlreich und weit bei den Libellen, kleiner und spärlicher

bei den Ephemeren, Sialiden und Scorpionfliegen. -Unter den Coleo-

pteren kommen sie nur bei fliegenden Arten vor, und selbst in einer

Gruppe, z, B. den Caraben, werden sie nur bei den geflügelten, nicht

aber bei den ungeflügelten Arten gefunden. Bei allen Insecten, wo

sie vorkommen, sind sie am grossesten und zahlreichsten bei den

kräftigsten Individuen. Unter den Orthopteren werden sie nur bei

den wandernden Familien gefunden, während bei eigentlichen Sprin-

gern die Tracheen in einigen Theilen ihres Verlaufs erweitert sind,

aber nicht eig-ntlich als mit Säckchen besetzt, betrachtet werden

können. Und im Larvenzufetande werden bei keinem Insect Säcke

gefunden. Die Säcke werden durch Erweiterung der Tracheen wäh-

rend der Verwandlung gebildet, welche im Larvenzustande anfängt,

wenn das Insect aufhört zu fressen. Diese Erweiterung schreitet bei

solchen Arten, welche überwintern, nur in den ersten wenigen Tagen

vor, und fängt dann im Frühlinge wieder an, bei solchen, wo die Ver-

wandlung im Sommer Statt findet, schreitet sie ununterbrochen vor

— Die Längstracheen im dritten und vierten Körperringe der Larven

geflügelter Insecten geben an den Seiten jeden Ringes einen kleinen

Ast ab, welcher in zwei Theile gespalten, nach aussen geht und von

einer Falte der neuen Haut, welche sich unter der alten Larvenhaut

einige Tage vor der Häutung bildet, eingehüllt wird. Diese Haut-

falten, jede mit ihren Tracheen versehen, haben genau das Ansehen

der äusseren Hinterleibskiemen von im Wasser lebenden Neuropteren,

und werden später die wichtigsten Organe des ausgebildeten Insects,

die Flügel. Die Ausdehnung dieser Organe bei der Verwandlung

wird vorzüglich durch die Tracheen bewirkt, welche statt erweitert

zu werden, wie die im Innern des Körpers, sich verlängern '), und

so einen Strom Blutes in diese Hauttheile führen, welches ihre Aus-

dehnung zu Flügeln befördert. Diese Verlängerung so wohl als die

Erweiterung der Tracheen im Innern des Körpers ist die Folge star-

ker Athmungsanstrengungen des Insects. Ueber wirklichen Nutzen

der Luftsäcke findet der Verf. schwierig, eine genügende Erklärung

zu geben. Er nimmt indessen die von John Huhter aufgestellte An-

sicht an, dass die Blasen hauptsächlich dazu dienen, das Insect in Stand

zu setzen, das specifische Gewicht seines Körpers während des Flu-

ges nach Belieben zu ändern, und so die Muskelanstrengung zu min-

dern, welche während dieser Bewegung erfordert wird. Um diese

Ansicht zu stützen, musterte der Verf. die verschiedenen Klassen der

») Dies ist nicht allgemein richtig, denn bei vielen Insecten findet

auch im Innern des Körpers keine Blasenbildung an den Tracheen

Statt, bei anderen, wo Blasenbildung herrscht, kommt diese auch

an den Flügeln vor, wie man an den Flügeldecken des Rhizotrogus

solstialis leicht sehen kann. ^
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Wirbelthiere, und zeigte, dass obgleich die blasige Form der Ath-

mungswerkzeuge überall vorkomme, doch nur die Vögel in dieser

Hinsicht eine nähere üebereinstimmung mit den Insecten hätten, und

erinnerte daran, dass bei ungeflügelten Insecten sowohl als solchen

Vögeln, welche nicht flugfähig sind, die Athmungswerkzeuge weniger

ausgedehnt und weniger allgemein verbreitet seien. Diese Thatsache

gilt nicht allein für solche Insecten, bei denen beide Geschlechter

ungeflügelt sind , sondern wenn das eine Geschlecht geflügelt und

flugfertig, das andere ungeflügelt ist, fanden sich im Körper des er-

steren immer blasige Tracheen, während diese bei dem anderen un-

geflügelten sich einfach verzweigten: so bei beiden Geschlechtern

des Johanniswürmchen und bei Geometra brumaria. Diese That-

sachen, welche einen Schluss auf den Gebrauch der Blasen erlauben,

sind noch unterstützt durch eine Beobachtung, über die Art und

Weise, wie der gemeine Mistkäfer sich zum Fluge vorbereitet, in-

dem er rasch die Einathmung vermehrt, und seinen Körper in dem
Augenblick ausdehnt, ehe er seine Flügel entfaltet und versucht sich

auf ihnen zu erheben." — Mir ist es unbegreiflich, wie der Verf.

über den Nutzen der Luftblasen noch in Zweifel sein konnte; es ist

allgemein bekannt, wie die Maikäfer ihren Körper voll Luft pumpen,

um auffliegen zu können, dasselbe sieht man auch an den Sphinx-

Arten, welche eben aus der Puppe gekommen sind, und langer Zeit

bedürfen, ihre Luftblasen zu füllen, bevor sie auffliegen können;
es kann hier also von keinem Belieben (pleasure) des Insects die

Rede sein, mittelst der Blasen das specifische Gewicht zu ändern

und sich dadurch den Flug zu erleichtern, sondern es liegt auf der

Hand, dass bei den mit Blasen versehenen Insecten dieselben mit

Luft gefüllt sein müssen, ehe der Flug möglich ist. So allgemein

übrigens die Luftblasen bei den hautflügligen Insecten sind, so wenig

ist dies bei den Käfern der Fall, sicherlich nicht in dem Grade, wie

es aus den Angaben des Verf. hervorzugehen scheint. Hier finden

sie sich nur bei einzelnen Familien, z. B. den Scarabaeiden und Bu-

prestiden, bei den den letzteren nahe verwandten Elateriden aber

nicht. Wie der Verf. zu der Angabe gekommen , den geflügelten Ca-

rabicen mit Luftsäcken besetzte Tracheen znzuschreiben, ist mir

fremd, bisher sind nur einfach verästelte angegeben, und ich habe

sie auch nicht anders gesehen.

Ueber den Bau der einfachen Augen bei den Gliederthie-

ren hat Duj ardin seine Untersuchungen mitgetheilt (Compt.

rend. XXV. S. 711), seine Behauptungen sind aber alsbald

von Pappenheiü) (ebenda S. 809) widerlegt.

Dujardin will in seiner Abhandlung, der allgemein angenommenen
Ansicht entgegen, dass das Sehen bei allen Crustaceen, Arachniden

und Insecten wie bei den Wirbelthieren sich verhält, dass nämlich

Jedes einfache Auge, und jedes einzelne Auge in einem zusammen-
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gesetzten aus einer Vorrichtung besteht, welche wie die Linse in

einer Camera obscura sich verhält, nur an dem Ende des Sehnerven

ein umgekehrtes Bild der äusseren Gegenstände zu bilden. Dies Auge
zeigt immer ein, entweder auf beiden, oder auf einer Seite convexes
stärker brechendes Mittel, welches als Linse wirkt, um die von
aussen einfallenden Lichtstrahlen zu sammeln. In der Form und Zu-
sammensetzung des stärker brechenden Mittels kommen aber ausser-

ordentliche Verschiedenheiten vor: bald planconvexe, bald biconvexe

Linsen, oft aus der Hornhaut allein gebildet, zuweilen auch durch
eine kleinere Linse verstärkt, welche der CrystalUinse der WirbeL
thiere entspricht; bei einigen ist es dagegen die Hornhaut; welche
überall von gleicher Dicke, durch ihre blosse, eine Flüssigkeit ein-

schliessende Wölbung das Licht hinreichend bricht, um ein Bild auf
dem Ende des Nerven hervorzubringen. Die verschiedenen Mittel,

das Auge zum deutlichen Sehen mehr oder weniger entfernter Gegen-

stände zu befähigen, bestehen 1. in der Krümmung des brechenden

Mittels allein, wenn die Länge der Augenkammer unveränderlich ist;

ist diese aber veränderlich, 2. in der Dehnbarkeit des Glaskörpers,

welchen man neuerlich i Unrecht Crystallinse genannt habe; oder

3. endlich in der Dehnbarkeit der Wände der Augenkammer, wenn
diese nur eine Flüssigkeit enthält, wie bei den Dipteren. In diesem

Fall wird auch der Sehnerv durch eine Vereinigung dehnbarer Stränge

gebildet, oder von dehnbaren Fasern begränzt, um das Ende des

Sehnerven auf eine Entfernung zu stellen. — Bei den Lepidopteren

ist die Hornhaut dünn, gewölbt und enthält eine brechende Flüssig-

keit, wie bei den Dipteren; bei den Coleopteren ist sie planconvex

oder doppelt gewölbt, und es folgt auf sie ein dehnbarer Glaskörper,

bei anderen, namentlich bei den Hymenopteren und auch bei den

einfachen Augen der Arachniden und Insecten, hat der Verf. eine

abweichende Bildung bemerkt, nämlich ihre Linse ist aus concen-

tjrischen Schichten zusammengesetzt, und der Verf. überzeugte sich,

dass diese Linsen so viele Brennweiten haben als Schichten vorhan-

den sind. (Dies würde aber auf die Gesichtsweite dieser Insecten von

kaum merklichem Einfluss sein.) Die durch diese Linsen hervorge-

brachten Bilder sind zwar deutlich, aber nicht so scharf wie die

von einer einfachen Linse. Auch giebt der Verf. an, dass die bre-

chenden Mittel der einfachen Augen vollkommen ohne Einwirkung

auf das polarisirte Licht sind und dass sie sich hierin von der Kry-

stallinse der Wirbelthiere unterscheiden.

Pappenheim dagegen fand in den von ihm untersuchten ein-

fachen Augen immer eine deutliche Hornhaut und eine biconvexe

Linse. Die letztere erscheint concentrisch gestreift, scheint eine

eigene Linsenkapsel zu haben und ist in frischem Zustande elliptisch.

— Die isolirte Linse einer Spinne zeigte sowohl beim Tages- als

auch beim Kerzenlicht sehr deutliche Einwirkung auf polarisirtes

Licht, und mit grösserer Stärke noch, wenn eine empfindliche Platte

zwischengefügt wurde. — Den dehnbaren Glaskörper der Coleopteren
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konnte der Verf., ungeachtet zahlreicher Untersuchungen, nicht auf-

finden. — Ebenso wenig glückte es dem Verf., sich von der Dehn-
barkeit der Sehnerven zu überzeugen.

Alle UntersuchuDgen über die Bedeutung der Antennen bei

den Insecten haben wir in diesen Berichten mit besonderem In-

teresse verfolgt, ohne bisher ein genügendes Ergebniss zu erhal-

ten. Keine dieser Untersuchungen ist von einer genaueren Be-

trachtung der Antennen selbst ausgegangen. Ref. hat sich diese

Aufgabe in einer kleinen Schrift (Dissertatio de fabrica et usu

antennarum in insectis) gestellt, welche er bei Gelegenheit von

Klug's am 27. Nov. 1847 gefeiertem fünfzigjährigen Doctorjubi-

läum verfasste; da sie nicht in den Buchhandel gekommen ist,

theilt er hier den Inhalt derselben ausführlicher mit.

Die Hauptergebnisse der microscopischen Untersuchungen sind:

1. dass die Hornschale der Antennen bei den Insecten von vielen

feinen Löchern durchbohrt ist; — 2. dass diese Löcher von der

Innenseite mit einer feinen Haut geschlossen , und — 3. dass

diese Löcher bei verschiedenen Insecten auf den Antennen ver-

schieden vertheilt sind. — Die Wurzelglieder, namentlich das erste

und zweite Glied , sind immer undurchlöchert und nur mit einzelnen

abstehenden Haaren besetzt. Die durchlöcherten Antennenglieder

sind bei den meisten Insecten mit einer äusserst kurzen und feinen

Behaarung überzogen, welche den Zweck zu haben scheint, die Lö-

cher vor dem Eindringen von Staub und Feuchtigkeit zu bewahren.

Aus gleichem Grunde sind die Insecten auch so emsig im Putzen

ihrer Antennen , und zu diesem Behuf so oft mit besonderen Vorrich-

tungen versehen.

Die einfachste Fühlerform findet sich bei Hylotoma. Hier finden

sich nur drei Glieder vor, die beiden Wurzelglieder klein, kurz, mit

undurchlöcherter Hornschale; das dritte Glied (des Weibchens) stellt

eine lange sehr fein behaarte Keule dar, welche überall mit kleinen

aber weitläuftig gestellten Löchern durchbohrt ist, welche an der

Spitze etwas dichter stehen, nach der Wurzel hin weitläuftiger, und

nur an der äussersten Wurzel fehlen. — Aehnlich verhalten sich die

vielgliedrigen faden- oder borstenförmigen Fühler, und welche, so

weit sie mit Löchern versehen sind, mit dichterer oder dünnerer

Behaarung bekleidet sind. Ich habe eins der mittleren Glieder des

Fühlers einer Blatta americana abbilden lassen: hier finden sich nur

einzelne und sehr feine Löcher; ebenso fein aber zahlreicher sind

sie am Carabus-Fühler, vorzüglich an der Spitze. Bei vielen Hyme-
nopteren, den Bienen, Ameisen, Wespen, die gebrochene Antennen

haben, ist der Stiel glatt und undurchlöchert, die Geissei ist aber

vom zweiten Gliede an überaU dicht mit feinen Löchern durchbohrt,

welche bei der Dicke der Hornschale ziemlich' trichterförmig sind;

zugleich sind diese Glieder mit der feinen Behaarung überzogen. —
Die säge-, kämm-, wedeiförmigen und ästigen Fühler verhalten sich
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ebenso, nur dass die Rhachis undurchlöchert und kahl und nur der

verlängerte Theil jeden Gliedes mit den Löchern und der Behaarung

versehen ist. Je stärker also ein Glied entwickelt ist, um so grös-

ser ist die Zahl der Löcher, zumal die Löcher hier dichter zu stehen

pflegen; bei Rhipicera marginata z. B. sind die einzelnen Aeste des

Fühlers so dicht durchlöchert wie ein Sieb. — Eine eigenthümliche

Bildung des Fühlers kommt an den sägeförmigen Fühlern einer Reihe

von Buprestiden vor. Bei Eurythyrea z. B. scheint nämlich der Füh-

ler der ganzen Länge nach kahl und undurchlöchert zu sein, unter-

sucht man aber die Hinterseite des Fühlers, so bemerkt man an der

Spitze jeden Gliedes, vom 4ten an, eine Grube, und gelingt es, den

diese Grube enthaltenden Theil der Fühlerschale durch einen Schnitt

zu sondern, so sieht man unter dem Microscop, dass der Grund

dieser Grube von einer mehr lederartigen, siebförmig durchlöcherten

Platte gebildet wird. Da sich diese Gruben vom 4ten Gliede- an

finden, hat jedes dieser Insecten sechszehn solcher Platten. — Bei

den geschuppten Fühlern des Prionus coriarius fand ich die erweiterte

Endfläche der einzelnen Glieder von zahlreichen feinen Löchern durch-

bohrt. — An den keulförmigen Fühlern sind nur die Glieder der

Keule mit Löchern und dem feinen Haarfilz versehen, oft mit Aus-

nahme des ersten Gliedes derselben, welches die eigentliche Keule

napfförmig umgiebt. Ich habe ein Stück vom letzten Fühlergliede

des Necrophorus vespillo abbilden lassen, der sich bekanntlich durch

einen sehr scharfen Geruch auszeichnet: hier ist die Hornschale von

dichten feinen Löchern siebförmig durchbohrt. — Aehnlich verhält

sich die Blätterkeule der Scarabaeiden, wo ich schon sowohl in den

Käf. Deutschi, das Vorkommen der Löcher an den Fühlerblättern,

als auch die in dieser Hinsicht bei den verschiedenen Gruppen vor-

kommenden Verschiedenheiten angegeben habe. Am leichtesten sieht

man die Löcher, wenn man ein Fühlerblatt von einem männlichen

Maikäfer imter das Microscop legt, man sieht aber zwei Lagen von

Löchern, indem jede der beiden Seitenwände von verhältnissmässig

grossen Löchern durchbrochen ist. Spaltet man aber mit einem

scharfen Messer ein Fühlerblatt auf die Weise, dass man eine ein-

zelne Schicht dieser Löcher erhält, sieht man die Bildung derselben

auf das Schönste; sie sind nämlich etwas trichterförmig, die äussere

Oeffnung weiter als die innere, auch erkennt man leicht, namentlich

am Schnittrande, die feinen Häute, mit denen die Löcher von innen

her verschlossen sind. Endlich sind noch die Fühler der Fliegen

untersucht , an denen die Hornschale des dritten Gliedes von dichten

feinen Löchern siebförmig durchbohrt ist, also trotz des auffallenden

Formunterschiedes von den andern Fühlern dieselbe wesentliche Bil-

dung derselben. — Ohne Zweifel sind die hier beschriebenen feinen

Löcher der Antennen sehr wesentliche Theile derselben, und da die

Antennen gewiss Sinneswerkzeuge der Insecten sind , kann es keinem

Bedenken unterliegen , dass diese Löcher , oder vielmehr die zarten
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Häute am Grunde derselben, der Sitz eines Sinnes sei. ~ Dem Ge-

fühls- oder Tastsinne können sie indess nicht angehören, denn am
Grunde der oft ziemlich dicken Hornschale gelegen, und ausserdem

theils durch ihre Lage, theils durch ihre Behaarung geschützt, kom-

men sie nicht in Berührung mit tastbaren Körpern; wo die Antennen

der Insecten zum Fühlen und Tasten dienen, geschieht dies vielmehr

durch besondere Borsten, welche die Hornschale durchbohren, und

den Schnurrborsten der Nager und Raubthiere vergleichbar sind. Es

bleibt also nur die Frage, ob die Löcher der Antennen dem Geruch-

oder dem Gehörsinn angehören, denn so fein sie im Allgemeinen

sind, so dringt die Luft doch immer in sie hinein, und stehen durch

sie die empfindlichen Theile der Antennen mit der äusseren Luft in

Berührung, und das in so höherem Grade, je zahlreicher und dichter

sie sind.

Ich habe mich dafür entschieden, in den Antennen das Geruchs-

organ zu erkennen. Der früher gebrauchte Einwand gegen diese

Annahme, dass die Hornschale der Antenne für die Gerüche undurch-

dringlich sei, ist durch meine hier mitgetheilten microscopischen Un-

tersuchungen widerlegt. Ein anderes Bedenken, welches gleichfalls

gegen jene Ansicht aufgestellt ist, dass nämlich bei den übrigen

Thieren das Geruchorgan mit den Athemwegen verbunden und

also auch bei den Insecten am Eingange der Luftlöcher zu suchen

sei, kann ebenfalls nicht Stich halten und ist auch schon durch Ver-

suche widerlegt. Bei den Wirbelthieren, wo die Geruchhöhlen sich

im Schädel befinden, mussten sie wohl mit den Athemwegen in Ver-

bindung stehen, damit die Gerüche ihnen zugeführt würden; dies ist

aber auch schon bei den Fischen nicht mehr der Fall, wo die Nasen-

höhlen hinten geschlossen sind; ja bei einigen Formen von Tetrodon

sind nach Joh. Müller's Untersuchungen die Nasenlöcher ausgestülpt

und gleichen den Tentakeln der Molluscen u. s. w., w'elche den An-

tennen der Insecten völlig vergleichbar sind. Die Riechhaut bei den

Wirbelthieren ist eine Schleimhaut, bei den Insecten scheint etwas

ähnliches Statt zu finden, denn es geht aus mehreren Umständen her-

vor, dass die feinen Häute am Grunde der Löcher eine Feuchtigkeit

absondern. — Wollte man die feinen Löcher der Antennen als Sitz

des Gehörsinnes ansehen, so müsste man natürlich die Häute am Grunde

derselben als Trommelfelle betrachten, es scheint aber, als ob die

Antennen entweder ganz, oder einzelne Theile derselben, wie die

Blätter bei den Scarabaeiden, oder die Borste bei den Fliegen,, zum
Auffangen der Schallwellen geeigneter sein müssten als die microsco-

pisch kleinen am Grunde der Löcher ausgespannten Häutchen.

Erkennen wir in diesen also das Geruchorgan, wird uns die Be-

deutung der verschiedenen Fühlerbildungen klar, deren Benutzung

für die Systematik nicht mehr eine blosse Formenbetrachtung bleibt.

Zugleich giebt die verschiedene Vertheilung der Riechlöcher auf den

Antennen dem Systematiker noch treffliche Kennzeichen für manche

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

landeskulturdirektion Oberösterreich; download www.ooegeschichte.at



42 Erichs on: Bericht über die wissensch. Leistungen in der

Abtlieilungen in die Hand, welche allerdings eine microscopische

Untersuchung verlangen, im Allgemeinen durch die die Löcher meist

umgebende feine lilzartige Behaarung auch schwächeren Vergrösse-

rungen leicht erkennbar werden.

Ein von Badham nnter dem Titel „Insect Life" herausge-

gebenes Werk veranlasste J. W. Douglas zu einigen Bemer-

kyngen (Transact. of the Ent. Soc. of Lond. IV. S. 286).

Der vollständige Titel des genannten Werkes ist: Insect Life, by

David Badham M. D., late Radcliffe Travelling Fellow of the Uni-

versity of Oxford; F. R. C. S. London-, M. Ent. Soc. France. W.
Blackwood and Sons. Edinburdh and London 1845. — Douglas hebt

hier die Betrachtungen des Verf. über die Sinne der Insecten hervor,

welche der Verf. sämmtlich läugnet, obgleich er wenigstens bei den

Augen zugestehen muss, dass diese vollkommen zum Sehen einge-

richtet sind, „aber alle kleinen Hornhäute seien innen mit einem un-

durchsichtigen Firniss überzogen, welcher gar kein Licht durchlasse.*'

Auf diese Weise erklärt der Verf. alle Insecten für blind, auf ähn-

liche Weise disputirt er ihnen Gefühl, Geruch, Geschmack und Ge-

hör ab , um alle Erscheinungen des Insectenlebens auf den Instinct

zurückzuführen. Douglas nimmt sich in der angeführten Abhand-

lung die Mühe, die Widersprüche, in die der Verf. verfällt, nachzu-

weisen.

Westring hat seine Untersuchungen über die Lautorgane

bei den Gliederthieren fortgesetzt (Bidrag tili Historien om
Insekternes Stridulations Organer: Kröy. Waturhist. Tidsskr.

N. R. L S. 334).

Bei Elaphrus und Blethisa entdeckte der Verf eine Vorrichtung

zum Zirpen, welche aus einem Paare auf der Oberseite des letzten

Hinterleibsringes gelegener gekerbter Leisten besteht, deren jede

gegen ^ine auf der Unterseite der Flügeldecken befindliche, der Länge

nach fein gestreifte Erhöhung streicht. Diese Leisten finden sich

nach der Schilderung des Verf. auf jeder Seite des letzten Rücken-

halbringes, von dem weichhäutigen vorletzten Rückenhalbringe aus-

gehend und mit dem äusseren Ende nach den Vorderecken des letz-

ten Halbringes gerichtet (mir scheinen sie indess vom Hinterrande

des vorletzten Rückenhalbringes gebildet zu sein). Die kleinen auf-

rechten Riefen, durch welche die Leisten gekerbt erscheinen, stehen

bei Elaphr, uliginosus^ cuprcus und vielleicht auch lappotucus, nicht

sehr dicht beisammen, wodurch die Zwischenräume so breit oder

selbst breiter erscheinen als die Riefen selbst, deren Anzahl 10— 12

nicht zu übersteigen scheint; bei Elaphr. riparius stehen die Riefen

dichter und sind wohl doppelt so zahlreich. Bei Blethisa multipun-

ctata sind die Leisten wieder mit sparsameren Riefen besetzt, wie

es bei E. uliginosus der Fall ist, — Bei der nahe verwandten Pelo-

phila borealis fehlt diese Vorrichtung, ebenso bei Nebria.
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Serica (Omaloplza) brimnea lässt zwischen den Fingern gehalten

einen schwachen knarrenden Laut hören. Bei genauerer Aufmerk-

samkeit glaubte der Verf. wahrzunehmen, dass er durch Reiben des

Halsschilds gegen den Hinterkörper entstände, und dies bestättigte

sich auch bei näherer Untersuchung. An der Innenseite des Proster.

num findet sich nämlich ein länglicher dunkler Fleck, welcher unter

Vergrösserung regelmässig quergestreift erscheint. Dies ist das active

Lautorgan; das passive besteht in einer scharfen Querleiste am Vor-

derrande des Metasternum, welche in ihrer natürlichen Lage von
dem hinter den Vorderhüften sich erstreckenden Theil des Proster-

num bedeckt wird.

Centhörhyiichus pericarpms, inconspectus ^ litura^ quercus ^ viar-

giiiatus, Ericae u. a. sowie Cryptorhynchus Lapathi können einen

zirpenden Laut hervorbringen, indem sie den letzten Hinterleibsring

gegen die. Flügeldecken reiben. Dies ist gewiss auch bei den mei-

sten eigentlichen Ceuthorhynchen der Fall. Mit voller Gewissheit

konnte der Verf. nicht ermitteln, ob der Laut durch das Reiben des

rauhen Pygidium gegen die Flügeldecken entsteht, oder durch ein

besonderes über dem Pygidium gelegenes Organ. Bei Cryptork,

Lapathi bemerkt man auf dem gelbbraunen vorletzten Rückenhalb-

ringe an jeder Seite einen eirunden matten Fleck, ebenfalls von gelb-

brauner Farbe, welcher unter scharfer Vergrösserung chagrinirt er-

scheint. Bei Ceuthorhynchus pericarpius zeigt das Pygidium selbst

an seinem Vorderrande einen halbkreisförmigen Querfleck von glei-

cher Beschaffenheit, schwarz von Farbe, gleich der übrigen Bedek-

kung des Segments, aber durch seine matte Oberfläche ausgezeichnet.

Der Verf. vermuthet um so eher, dass dies das eigentliche active

Zirporgan sei, als sich eine gleiche Bildung bei den meisten Arten

der Gatt. Lema findet, wo der Verf. sich durch Beobachtung leben-

der Thiere davon überzeugte. Bei Lema ist aber der Fleck quer-

gestrichelt und nicht chagrinirt, wie bei den genannten Rüsselkäfern.

Der Fleck hat bei verschiedenen Lema-Arten eine verschiedene Form»
fehlt aber bei iL. . (Zeugophora) subspinosa und ßavicolä's.

In seiner früheren Abhandlung hatte der Verf. die Vermuthung
geäussert, dass das Weibchen des Thertdio?i (Asagena) serratipes

keinen Laut hervorbringen könne, dies hat sich auch durch spätere

Untersuchung bestättigt. Das Männchen des Theridium Apunctatum
F. dagegen zirpt auf gleiche Weise und durch dieselbe Vorrichtung

wie Th. serratipes. Auch das Männchen des Ther. guttatum Wid,
zeigt eine ähnUche Vorrichtung, bei der geringen Grösse dieser

Spinne kann ihr Laut aber nur sehr schwach sein. Bei Th. serrati-

pes und Apunctatum fand der Verf. übrigens bei weiterer Untersu-

chung unter dem gekerbten Bogen an der Wurzel des Hinterleibes

noch mehrere, niedrige, dicht stehende erhöhte Bogenlinien, welche
an dem Zirpen auf die Weise theilnehmen, dass der gröbere knar-

rende Laut durch die Reibung der grösseren gekerbten Leiste, einige
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schwächere Töne aber durch die Reibung der unteren Linien gegen

den Thorax hervorgebracht werden.

Am Schluss kommt der Verf. noch auf einige seiner frühern Beob-

achtungen zurück. Bei Trox sei es nach den Untersuchungen an

Lema und Cryptorhynchus Lapathi nicht unglaublich, dass durch

Einwirkung der Muskeln die weiche Rückenhaut in Stand gesetzt

werde, gegen die gestrichelte Kante zu streichen, welche sich in

einiger Entfernung von der Spitze an der inneren Seite der Flügel-

decken neben der Naht findet. (Mir scheint dies der zwischen lie-

genden Flügel wegen nicht möglich zu sein, der Verf. giebt aber

auch zu, dass es wohl glaublich sei, dass der Ton durch Reibung

der rauhen Seiten des Hinterleibsrandes gegen den Rand der Flügel-

decken erzeugt werde. — Auch bei Cychrus hat der Verf. eine an-

dere Vorrichtung als die früher beschriebene ermittelt: es findet sich

nämlich an der Innenseite der Leiste, welche dem Flügeldeckenrande

folgt, da wo sie sich unweit der Spitze nach innen biegt, eine Fläche,

deren Innenseite matt und unter Vergrösserung fein scabrÖs erscheint.

Die passive Reibung wird durch Heben und Senken des letzten Hin-

terleibsringes hervorgebracht, dessen umgeschlagener Rand, gelb-

braun von Farbe, ebenfalls matt und scabrÖs erscheint.

lieber den bisher noch vielfach bezweifelten Punkt, dass

bei manchen Insecten voy unbefruchteten VTeibchen fruchtbare

Eier gelegt werden, sind im vorigen Jahre zwei Beobachtun-

gen mitgetheilt worden, welche wohl geeignet sind, die etwa

noch vorhandenen Zweifel zu heben.

Diese Beobachtungen sind , gleich den meisten frühern, an Nacht-

schmetterlingen gemacht. Einen Fall theilte Boursier mit (Compt-

rend. XXV. S.442): Ein eben aus der Puppe gekommenes Weibchen

des Seidenschmetterlings setzte sich an eine Stelle, wo es dem Son-

nenschein etwa zwei Stunden lang ausgesetzt blieb , und das Ther-

mometer 26— 27"^ R. zeigte. Darauf legte es an demselben und an

dem folgenden Tage gegen 40 Eier, welche der Verf. sorgfältig sam-

melte. Im weiteren Verlauf der Zeit Hessen sich im Innern dieser

Eier dieselben Veränderungen wahrnehmen wie in befruchteten Eiern

und wirklich lieferten jene unbefruchteten Eier Raupen, welche mit

anderen aus befruchteten Eiern frassen und aufwuchsen. Der Verf.

schreibt die Befruchtung dieses jungfräulichen Weibchens der Ein-

wirkung der Sonne zu!

Lehrreicher sind die Beobachtungen von A. Speyer an einer

Sackträgerschabe, Talaeporia lichenella Zell.: (Zur Naturgeschichte

der Talaeporia lichenella Zell., Ps. triquetrella Tr. : Ent. Zeit. S.18).

D<jr Verf. hatte schon vor mehreren Jahren gesehen, dass aus etwa

einem Dutzend Säcke, welche er zu Anfange des April an einem Gar-

tenzaun festgesponnen fand,.im Mai lauter Weibchen erschienen, von
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denen mehrere unter seinen Augen sich aus dem Sacke hervordräng-

ten, die Puppenhiilse sprengten, ausschlüpften » kurze Zeit still sassen,

und dann, ohne eine Begattung abzuwarten, ihre Eier mittelst der

Legeröhre in das Innere des Sackes absetzten. Aus diesen Eiern

entwickelten sich nach etwa 4 Wochen die Raupen sämmtlich. Der

Verf. glaubte sich damals von diesem Ergebniss über die zeugungslose

Fortpflanzung der Sackträgerschaben hinreichend belehrt: der spätere

Zweifel aber, ob nicht bereits innerhalb der Puppenhülse eine Be-

fruchtung der Weibchen durch Männchen stattgefunden habe, veran-

lasste einen weiteren Versuch.

Es wurden also im März wiederum eine Anzahl Lichenella-Säcke

eingesammelt, die z. Th. noch Raupen, z. Th. schon Puppen ent-

hielten. Die Schmetterlinge, lauter Weibchen, entwickelten sich dies-

mal schon in der zweiten Hälfte des April. Vier derselben, deren

Auskriechen und Eierlegen der Verf. selbst mit angesehen hatte, wur-

den zur ferneren genaueren Beobachtung in eine besondere Schachtel

gethan. In den ersten Tagen des Juni schlüpften die Räupchen aus

in solcher Menge, dass alle oder fast alle Eier zur Entwickelung

gekommen sein mussten. Ihre Erziehung machte wenig Schwierig-

keit, denn einige mit Flechten überzogene Stückchen Holz von alten

Zäunen und Baumrinde, die täglich besprengt, aber nicht erneuert

wurden, genügten Anfangs zu ihrer Ernährung; später machten todte

Schmetterlinge ihr Futter aus, von denen sie alle Theile bis auf die

allzu harten verzehrten. Hierbei wuchsen sie langsam, so dass sie

erst im Herbst ihre volle Grösse erreichten , im October zu fressen

aufhörten, und ohne sich festzuspinnen, für den Winter verkrochen.

Erst im März fingen sie wieder an sich zu regen , liefen einige Wo-
chen unruhig umher und spannen sich dann fest. Etwa hundert Rau-

pen gelangten zur Verpuppung. Diese gaben zur gewöhnlichen Zeit,

Ende April, wieder lauter Weibchen. Nur 6 Stück krochen nicht

aus. Der Verf. liess sie lange unberührt, in der Hoffnung Männchen
zu erhalten, als er aber endlich die Säcke öffnete, fand er nur ver-

trocknete Raupen oder weibliche Puppen. Die ausgekrochenen Weib-
chen legten wieder auf die bekannte Weise ihre Eier bald nach dem
Auskriechen, und einen Monat später wimmelte wieder die Schachtel

von junger Brut. „Es ist somit unwidersprechlich bewiesen", sagt

der Verf., „dass Lichenella sich ohne Begattung fortpflanzt, ja dass

es für zwei hinter einander folgende Jahresgenerationen keiner Männ-
chen bedarf."

Es wäre zu wünschen, dass der treffliche Verfasser seine Beob-

achtungen noch weiter fortführte. Hat er nachgewiesen, dass bei

diesen Insecten, ähnlich wie den Blattläusen, Generationen vorkom-
men, die nur aus Weibchen bestehen, so fragen wir zunächst, ob

hier auch der Generationswechsel so regelmässig ist, wie bei den

Blattläusen, denn es muss einmal eine Generation eintreten, welche

aus Männchen und Weibchen besteht, und in welcher durch Befruch-
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tung der letzteren die Fortpflanzungskraft erneuert wird. Es ist hier

noch ein weites dunkles Feld aufzuklären, und da wir alle Ursache

zu der Vermuthung haben, dass die Erscheinung des Generations-

wechsels auch in andern Insectenordnungen ihre Rolle spiele (z. B.

bei den Gallwespen), werden diese Untersuchungen auch ein mehr
als specielles Interesse haben.

lieber die Wiedererzeugung verloren gegangener Glieder

bei den Gliederthieren schrieb Newport in (Ann. of nat. bist.

XIX. S. 145).

Die früheren, vorzugsweise an Myriapoden und den Raupen der

Vanessa Urticae angestellten Beobachtungen des Verf. sind aus un-

seren früheren Berichten bekannt, hier bildet er eine neuholländische

Panesthia (Blatta) ab, an welcher das eine Hinterbein viel kleiner

ist als die übrigen, etwa nur ein Drittel so gross als das der andern

Seite, aber alle wesentlichen Theile eines Beins, selbst Spuren von

Enddornen der Schienen enthält, der Fuss ist aber nur 3gliedrig.

Daneben ist das Mittelbein einer Vanessa Jo abgebildet, deren Raupe

am Ende der vierten Häutung das linke Mittelbein abgeschnitten

wurde, und welches wiedererzeugt beim Schmetterling dieselbe Stufe

der Ausbildung erreicht hat als das jener Panesthia. Der Verfasser

schliesst mit voller Wahrscheinlichkeit, dass das kleine Bein der

Panesthia ein wiedererzeugtes sei. Die Wiedererzeugung neuer Theile

hängt von vielen Umständen ab, namentlich sind zu ihrem Gelingen

ein angemessener Wärmegrad, ein angemessener Grad von Feuchtig-

keit und reichliches Futter nöthig. Nach früheren Versuchen des

Verf. an Schmetterlingen und Goodsir an Crustaceen konnte man
glauben, dass die Wiedererzeugung von einem kleinen erhabenen

Mittelpunkt unterhalb der Narbe ausging, ja Goodsir's Beobachtun-

gen schienen zu zeigen, dass schon in dieser frühen Periode das Bein

mit bestimmter Gliederung gebildet ist, neuere Versuche an Chilo-

poden und Forficulinen haben den Verf. indess überzeugt, dass dies

nicht der Fall ist, dass die neugebildeten Theile vielmehr ursprüng-

lich als kleine Höcker erscheinen, welche sich bis zu einem gewis-

sen Grade verlängern, und dass ihre Sonderung in Glieder erst in

späterer Zeit Statt hat.

Newport's Lehre findet indess Widerspruch. Westwood ver-

spricht in der Folge nachzuweisen, dass die ungewöhnliche Kleinheit

eines Beins bei Insecten mit fusslosen Larven nothwendig die Folge

einer verzögerten Entwickelung sei, ebenso die verringerte Grösse der

Flügel bei einigen Arten (ebenda S. 279). — Pictet erklärt es für

blossen Zufall, wenn Newport den Raupen einzelne Beine abschnitt,

und bei den aus diesen Raupen erzogenen Schmetterlingen die ent-

sprechenden Beine mehr oder weniger verkümmert waren, da nach

seinen Beobachtungen kein Uebergang der Beine der Larve in die

des Insects Statt finde, und die Glieder beider Zustände sich nur der
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Lage nach entsprächen, dass also hier von einer eigentlichen Wie-

dererzeugung nicht die Rede sein könne (Bibl. univ. d. Genev. 15. Dec.

1846. Schieid. u. Fror. Notiz. I. S. 344). Es giebt gewiss keinen stär-

keren Beweis gegen diese Ansicht, als die Newport'schen Versuche.

Verschiedene Misbildiingen an Insecten sind theils von

Mehreren in dem Bull, der Annal. d. 1. Soc. Ent. d. Fr., theils

von Wahl b er g in Ofvers. Vet. Acad. Förhand. (S. 100) be-

kannt gemacht worden.

Die an ersterem O. aufgerührten Fälle betreffen Coleopteren und

Lepidopteren ; von ersteren ein Carabus nodulosus mit unregelmässi-

ger Wölbung und Höckerung der Flügeldecken (S. xxxix), ein Chlae~.

nius festivus mit verkürzter rechter Flügeldecke (S. xcviii), ein Co-

lymbetes bipustulatns mit missgebildetem rechten Fühler (S. lxiv)

und eine Meloloiitha fullo mit einer Wulst auf der Mitte der einen

Flügeldecke (S. xcviii) — von letzteren eine Thais Cassandra^ der

der rechte ünterflügel ganz fehlt, ohne dass der Schmetterling ver-

krüppelt wäre (S. cxi); eine Liparis dispar ^ welche eine Spur von

Zwitterbildung zeigt, indem bei sonst durchaus männlicher Bildung

der rechte Oberflügel stellenweise weibliche Färbung besitzt , wäh-
rend sie auf dem linken ganz die gewöhnliche ist (S. xcvm); und

eine Himera pennaria^ wo der eine Fühler über, der andere unter

dem linken Äuge eingelenkt ist (S. lxxxv).

Die von Wahlberg angeführten bemerkenswerthen Fälle bezie-

hen sich auf die Ordnung der Dipteren. Eine Scaeva clypeata zeigt

eine ungewöhnliche Zwitterbildung, indem der Hinterleib mit den

Geschlechtstheilen und die erweiterten Vorderbeine männlich, der

Kopf mit den kleineren Augen und der breiten Stirn weiblich sind;

eine Eristalis scutellatus deren eine Fühlerborste dreiästig, die an-

dere von der gewöhnlichen Bildung, und ein Männchen von Condy-

lura hircus, welche sich in diesem Geschlecht sonst durch ein ab-

weichendes FlügelgeäHer auszeichnet, mit dem Flügelgeäder des

Weibchens , d. h. dem gewöhnlichen.

Ueber die Einwirkung des Schwefeläthers auf die Glieder-

thiere theilte v. Heyden seine Erfahrungen in Schieid. u. Fror.

Notiz. II. S. 21 mit.

Der Verf. benutzt schon seit einer langen Reihe von Jahren den
Schwefeläther bei der Behandlung sog. Microlepidopteren , wo die

betäubende Wirkung schon nach 5 — 15 Secunden eintritt; wirkliche

Tödtung wird durch einen Einstich mit einer mit Vitriolöl getränk-

ten Nadelspitze bewirkt. Das Erwachen aus dem Scheintode erfolgt

je früher, je kürzere Zeit sich das Thier im Aetherdunste befunden,

doch finden hierin auch noch Verschiedenheiten nach der Individua-

lität Statt, indem gleichzeitig betäubte Thiere bald früher, bald spä-
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ter erwachen, einzelne aber auch an diesem oder jenem Körpertheil

gelähmt bleiben, oder selbst gar nicht wieder erwachen. Werden
Scolopendern oder andere langgestreckte Thiere in Aetherdunst ge-

bracht, so verbreitet sich die Betäubung allmählich von vorn nach

hinten zu, und das Thier läuft noch umher, während der vordere

Theil schon völlig leblos erscheint. Bei geflügelten Insecten werden

öfter die Flügel eher wieder brauchbar als die Beine. Oft sind es die

Klauenglieder, welche beim Erwachen zuerst Bewegung zeigen. Sehr

zart gebaute Insecten, z. B. Ephemera, Chironomus, Coccus- Männ-

chen u. a. sind, nachdem sie in Betäubung verfallen, auch sehr bald

völlig todt. Gliederthiere mit sehr festem Hornscelet, wie viele Kä-

ferarten, die in Brantwein gelegt, und dann nach mehreren Stunden

wieder herausgenommen, wieder aufleben, bleiben, auch kurze Zeit

in Schwefeläther getaucht, völlig todt. Endlich zeigt der Verf. , dass

bei kleinen Thieren, wie Milben, welche ihrer beständigen Beweg-

lichkeit wegen unter dem Microscop nur schwierig zu beobachten

sind, das Betäuben mit Schwefeläther ebenfalls mit Vortheil ange-

wendet werden könne, indem sie beim Wiedererwachen ihre geglie-

derten Körpertheile anfangs nur schwach bewegen, und hierdurch

eine deutlichere Ansicht möglich machen.

Untersuchungen über die Uebertragung der Muscardine

durch Sporen auf gesunde Raupen von verschiedenem Alter

stellten Guerin Meneville und Eugene Robert an

(Compt. rend. XXV. S. 126, 671. — Schieid. u. Fror. Notiz.

IV. S. 188).

Guerin übertrug die nur 5^^^ Millim. messenden Sporen der

Muskardine auf gesunde Seidenraupen, und verfolgte die Entwicklung

der Pilze, indem er sie alle 2—3 Stunden microscopisch untersuchte.

Er sah die Fäden des Pilzes in die Fettsubstanz der Raupen ein-

dringen, die im jungen Zustande nach 6, nach der letzten Häutung

nach 7 Tagen der Krankheit erlagen. Die Anwesenheit nicht fructi-

ficirender Muscardine hatte für gesunde Raupen keine nachtheilige

Folgen, nur durch die Sporen wurde das üebel ihnen mitgetheilt.

Erwachsene, durchaus gesunde Raupen wurden bald nach der vierten

Häutung in ein ganz neues Behältniss gebracht und mit Muscardine-

sporen bestäubt: nach Verlauf von 7— 8 Tagen waren alle an der

Muscardine gestorben. Durch die Sporen war zugleich das Behält-

niss inficirt, so dass junge, erst aus den Eiern gekommene Raupen

in dasselbe gebracht, von der Krankheit heftig befallen wurden und

starben, während andere, von derselben Zucht, auf einen Baum ge-

setzt, vollkommen gesund blieben.
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Insecten«

Germar hat das 24ste Heft seiner ,, Fauna Insectorum

Europae" herausgegeben.

Abgebildet sind von Coleopteren: Tolyphus gra7iulatus, Efido-

phloeus exsculjitus^ Efidophl. sqnarroxus, Tarphtus gihhulus , Dio-

desma subterraneuni , Ischnodes acuticornis ^ Forthmidius {n.g.)J'ul~

vus, Anaspts phalerata n. sp., Tropideres bilineatus , Trop. undu-

latus ^ Meiagroicus occipita/ü i\. s^., Platytarsus «Mro^wf n. sp. , Leio-

pus punctulatus , Pachyta spadicea , Cassida Incida; — an Hemipte-

ren: Lygaens maculicollis n. sp., L-yg- ^erii n.sp., Pseudophloeus

Genei, Microphysa myrmecobia ; — an Dipteren: Chrysops pnrallelo-

grammus, Chrysotoxum vernale, Chrysot, elegavs^ Jdia speciosa,

Mycetaulus Hoffmeisteri.

Die specielleren Arbeiten beziehen sich fast alle auf die

Verbreitung der Insecten in verschiedenen Gebirgen.

Das Riesengebirge in entomologischer Beziehung ist von

V. Kiesenwetter in der Allg. Naturhist. Zeit, der Gesellsch.

Isis in Dresd. 2. Jahrg. S. 161 geschildert.

Die entomologische Fauna des Riesengebirges hat vieles mit den

mitteleuropäischen Alpen, vieles auch mit den Hochgebirgen Scan-

dinaviens und den arctischen Regionen gemein, indess lässt sich eine

grössere Uebereinstimmung in Betreff der Formen mit den Alpen

nicht verkennen, während wieder der geringere Artenreichthum an

die Armuth des nordischen Klima's erinnert. Aus einer Vergleichung

mit den Angaben Heer's über das Vorkommen der Käfer in Bezug

auf die Höhe mit den Beobachtungen des Verf. zeigte, dass die für

beide Localitäten gemeinen Arten auf dem Riesengebirge um 1500

bis 2000' niedriger vorkommen als auf den Schweizer Alpen , welches

auf eine um eben so viel niedrigere Schneegränze schliessen lässt.

An eigenthümlichen Lepidopterert ist das Riesengebirge nicht gerade

reich, namentlich fehlen ihm die zahlreichen Hipparchien der Alpen,

als H. Aello, Hiera u. s. w. , welche nur durch die den schlesischen

Gebirgen vorzugsweise eigene H. Euryale vertreten werden. In der

montanen Region ist Geom. caesiata im Fichtenwalde, häufig auch

G, elutata; auf freieren Plätzen mit üppiger Vegetation herrschen

Geom. alchemillata, montanata, Inctuata und auf höheren Puncten

Pyralis alpinalis vor. Auf dem Kamme sind wenig Schmetterlinge

beobachtet, ausser der Tortr. Sudetana Standf. nur einige Crambus-

Arten. — Viel zahlreicher treten die Dipteren auf und sitzen mitunter

^ in unglaublicher Menge auf Blumen und Schirmptianzen, vorzüglich

häufig zeigten sich Tipularten, Empis- und Syrphus-Arten. In ihrer

Gesellschaft finden sich ganze Schaaren von Hymenopteren , einige

Tryphonen^ Alomya ovator , mehrere Pteromalhien ., mehrere Nema-

Archiv f. Naturgesch. XIV. .lahrg. 2. Bd. D
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tus-Arten und besonders häufig Tetithredo olivacea. Unter den Käfern

sind Individuen aus einzelnen acht alpinen Gattungen der Brachelytren

in unglaublicher Menge vorhanden, namentlich die Anthophagen mit

einer Reihe z. Th. den Sudeten eigenthümlicher Arten und die An-
thobien. Die letzteren bedecken die ausserdem von kleinen Dipteren

und Hymenopteren wimmelnden Dolden fast schichtenweise. Ein An-

thophagus vsurde beim Verzehren einer kleinen Fliege beobachtet,

und daraus gefolgert, dass das Blumenfressen keineswegs Sache der

Anthophagen sei (dies folgt indess nicht, sondern dass die Nahrung

eine gemischte sein möge, aus Blüthenstaub und Raub, wie es bei

vielen Insecten der Fall ist). — Am Rande von Gewässern, am
schmelzenden Schnee und unter Steinen zeigt sich ein reges Leben

von grösseren und kleineren Caruhen , namentlich finden sich hier

Nebria Gyllenhalii^ ein neuer Trechus, so wie mehrere Staphylinen

von acht alpinem Character. Unter den Steinen auf dem Kamme des

Gebirgs finden sich allgemein Otiorhynchus mauriis Gyll. und O-

monticola Dej. Auch die Gewässer waren belebt, zeigten aber keine

alpinen oder hochnordischen, sondern nur die auch in der Ebene

gemeinen Arten. In einem ziemlich hoch gelegenen Bache fand sich

Elmis Maugetn.

Der genauere Bericht über die mit Märkel gemeinschaftlich un-

ternommene Excursion, auf welcher diese Beobachtungen gemacht

wurden, ist in der Entom. Zeit. S. 73 fortgesetzt.

Auch in der Arbeit der entomologisohon Section der schle-

sischen Gesellsch. f. vaterläiid. Kultur i. J. enthält, wie immer,

namhafte Beiträge zur Kenntniss der schlesischeu Fauna.

Letzner berichtete über zwei Ausflüge in das österreichisch-

schlesische Fürstenthum Teschen, wegen beschränkter Zeit konnte

nur ein Theil der Beskiden (irrthümlich auch Klokaczgebirg^ genannt),

welcher das obereWeichselthal einschliesst, untersucht werden. DerVerf.

fand, dass diese Gegend an Insectenreichthum dem Altvatergebirse bedeu-

tend nachsteht, wie auch der Pflanzenwuchs auf dem viel unfruchtbare

Erde liefernden Gestein, aus welchem die höheren Berge fast ganz

allein bestehen ( Grauwacke und Grauwackenschiefer) minder üppig

ist. Am wenigsten arm ist die Fauna an Carabicinen, und unter die-

sen sind wieder am zahlreichsten die Bembidien, welche an dem

breiten, theils nassen, theils trockenen, theilweise steinigen, an

manchen Stellen aber sandigen oder mehr schlammigen Weichselbett

angemessene Wohnstätten finden. — Vorläufig hat der Verf. a. a. O.

eine Uebersicht über die beobachteten Carabicinen gegeben, unter

denen 22 Arten von Bembidium.

„Ueber die entomologische Fauna der Umgebungen des

Glockners von v. Kiesen weiter". Allgem. Deut-^che natur-

bist. Zeit. 2. Jahre-. S. 420.
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Der Verf. hatte seinen Aufenthalt im Dorfe Heiligenblut genom-

men, welches an der Südseite des Heiligenbluter Tauern im Möllthale

liegt, hier wird noch vollständiger Ackerbau getrieben, während auf

der anderen Seite des Tauern Wiesen mit ganz alpinem Charakter

liegen, und zwischen Lärchen und Fichten sich schon die Zwerg-

kiefer einmischt. Demgemäss ist die Fauna von Heiligenblut nur

eine montane Fauna und wenigstens im Juli ziemlich arm, während

sie auf der anderen Seite eine entschiedene subalpine ist, welche

bei etwas weiterem Ansteigen sich schnell in eine alpine verwandelt.

Hier finden sich auf verschiedenen Pflanzen Otiorhynch. gemmatus
und Chrysom. cacaliae^ nicht selten auch Pachyta interrogationis

;

auf Fichten Otiorh. niger , geniculatus , chrysocomus, lepidopterus

und mehrere Telephorus-Arten , von Hymenopteren einige Tenthrede?i,

Ichieumojien und einzelne Pteromalinen , überhaupt aber zeigten sich

Hymenopteren und Dipteren in dieser Jahreszeit nicht sehr zahlreich

und Orthopteren schienen noch ganz zu fehlen. Auf höheren Puncten

treten die Änthophagen in grosser Menge und auch in zahlreichen

Arten auf, und in ihrer Gesellschaft drei Arten von Anthobien. Eine

wesentlich alpine Fauna zeigen nur die höchsten Puncte des Heili-

genbluter Tauern, wo Carabus Hoppii, carinthiacus , Neesü ^ Nebria

Hellwigii und castanea^ Elater rugosus und melancholicus , Byrrhus

scabripennis sich unter Steinen, Bembidium glaciale und hipuncta-

tum nebst mehreren Staphyliniern an den Rändern der Schneefiecken^

Aphodiiis disciis in der vom schmelzenden Schnee feuchten Erde,

mehrere der alpinen Region eigenthümliche Wasserkäfer, namentlich

Uelophorus alpinus in ungeheurer Menge in den aus dem schmelzen-

den Schnee gebildeten Pfützen sich fanden. — Das 7000' hoch gele-

gene, mehr nach Süden gerichtete, durch schöne Alpenwiesen aus-

gezeichnete Pasterzenplateau ist reich an Lepidopteren und Hyme-
nopteren, namentlich an unächten Ichneumoniden, während grössere

Bienen und Wespen selten sind und von Hummeln nur einzelne Stücke

des Bombiis alpinus sich finden. Auch die Zahl der Käfer ist nicht

beträchtlich, namentlich wurden die Änthophagen und Anthobien fast

ganz vermisst, von Otiorhynchus kamen nur unter Steinen zwei Ar-

ten vor, ebenso fanden sich Chrysomela nivalis und monticola unter

Steinen. Aphod. gibbus fand sich auch noch bis 8000' Höhe sehr

gemein. Bei der noch höher gelegenen Gemsgrube aber fanden sich

ausser einem herumfliegenden schwarzen Dolerus nur einige Staphy-

linier unter Steinen.

Die naturgeschichtlichen Verhältnisse des Glarner Landes

sind von O. Heer geschildert. (Der Kanton Glarus, historisch-

geographisch-statistisch geschildert von den ältesten Zeiten bis

auf die Gegenwart, St. Gallen 1846. S. 121-218).

Der thätige Verf. hat es sich in diesem, für ein grösseres Pu-

blicum bestimmten Werke zum besonderen Zv\'eck gemacht, die üm-

D*
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Wandlung, welche die organische Natur vom Thalboden bis zu ihren

oberen Gränzen hinauf erfahren hat, darzustellen, daher seine Arbeit

auch von besonderem wissenschaftlichen Werthe ist, um so mehr als

sie durchweg das Ergebniss langwieriger und sorgsamer Untersuchun-

gen ist. — In den unteren Kegionen des Glarner Landes finden sich

viel mehr Thier- als Pflanzenarten, etwa im Verhältniss wie 2^:\;

nach den Alpen hin nehmen sie aber viel rascher ab als die Pflan-

zen, schon in der oberen Alpenregion überwiegen die Pflanzen, die

sich zu den Thieren wie If : 1 verhalten, noch mehr ist dies in der

unteren Schneeregion der Fall, wo sich das Verhältniss wie 6:1

stellt, und in der Schneeregion wie 25 : 1. Bei 9000' ü.M. hört alles

thierische Leben auf, während einige Pflanzenarten bis auf die höch-

sten Alpenspitzen hinaufreichen. Von der Abnahme der Arten ist

indessen wohl die Abnahme der Individuenmassen nach den Alpen

hin zu unterscheiden, die erstere tritt viel früher ein und entwickelt

sich schneller als die Minderung der Individuenmenge. — Was das

Verhältniss der Fauna von Glarus zu der der übrigen Theile der

Schweiz betrifft, so theilt er im Allgemeinen den Character derselben

mit denen der übrigen Bergkantone der nördlichen Schweiz, dagegen

weicht sie von der der Centralalpen (Bünden, Oberuri und Wallis)

in sehr wesentlichen Puncten ab. Vom Flachlande der nördlichen

Schweiz unterscheidet sich das Glarner Land vorzüglich durch seine

Berg- und Alpenformen, so wie dadurch, dass eine grosse Zahl von

ebenen Thieren nicht bis in sein Gebiet, auch nicht in seine tief

•gelegenen, milden Theile vorgeschoben sind; von der Thierwelt der

Centralalpen unterscheidet sich die des Glarner Kantons theils durch

die Höhengränzen der Thiere, theils durch ein anderes Verhältniss

der Individuenmassen, theils durch manche Artunterschiede. Wie

die Pflanzen steigen auch die Thiere in Bünden höher in den Alpen

hinauf, und die Grenze des thierischen Lebens ist dort sogar bis

über 10,000' hinausgerückt. — Das andere Verhältniss in der Zusam-

mensetzung der Hauptthiermassen wird vorzüglich durch die Heu-

schrecken bedingt, welche in den Centralalpen in unendlich viel

grösserer Zahl auftreten als in der nördlichen Schweiz, und dadurch

^inen Uebergang zur italienischen Fauna bilden. In Bünden und im

Wallis wimmelt es im Sommer in den tieferen Thälern von unzäh-

ligen Heuschrecken, welche zeitenweise, namentlich im Wallis grosse

Verheerungen anrichten; während die Heuschrecken in Glarus schon

über der Baumgrenze nur noch in sehr geringer Zahl erscheinen,

bilden sie in Bünden und Wallis, wenn auch nicht durch grosse

Artenmenge, so durch Individuenzahl, noch ein wesentliches Moment

der Thierwelt bis zu 6000' ü. M., und eine Art, Gr. pedestrü, geht

sogar noch bis zu 8000' hinauf. — Durch die ganze Alpenkette von

Wallis^ Oberuri und Bünden sind eine ganze Zahl von Arten, z. B.

unter den Käfern Carabus depressiis , Bonelli'i, Cymindis punctata,

Pterostichus Jurineis HeJops alpinns , Otiorhynchus rhaeticm und
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Elater rugosus, von Schmetterlingen Melitaea Cynthia, Zygaena

Ephialtes, von Heuschrecken Gryll. Sibiriens und G. italicus verbrei-

tet, welche dem Glarner Land fehlen, während dort sich Carabus

auronitens ^ Pterostichus Panxeri var., Pt. maurus var. , Cantharis

rubricollis Meg. u. a. finden, die jenen Gegenden nicht einheimisch

sind. Geht man von der nördlichen Schweiz nach Italien, so tritt

in den Centralalpen die erste Veränderung der Pflanzen- und Thier-

welt auf, welche den üebergang zum italischen oder vielmehr medi-

terranischen Naturcharacter vermittelt, der am Südabhange der Alpen

beginnt. — Dies heben wir aus den allgemeinen Betrachtungen des

Verf. hervor, ausserdem ist die Glarner Fauna noch im Einzelnen

nach Klassen und Ordnungen unter steter Berücksichtigung ihrer

Verbreitung in die verschiedenen Regionen übersichtlich gemustert.

lieber die entoniologischen Zonen der Pyrenäen theilte

Leon Dufour der Pariser Academie das Ergebniss seiner

Untersuchungen mit (Compt. rend. XXIV. S. 833).

Die Beobachtungen des Verf. beziehen sich auf die westlichen

Pyrenäen. Anfänglich wollte er sie in die Zone der Buche, Fichte

und Alpenrose eintheilen, er überzeugte sich aber, dass die beiden

ersten allmählich in einander übergehen, er unterscheidet also nur

subalpine und alpine Zone. Die erstere umfasst die Region der

Buche und Kiefer, einschliesslich der Wiesen und Schluchten, die

mit denselben in gleicher Ebene liegen, sie sondert sich aber doch

in zwei Regionen, welche in entomologischer Beziehung ganz ver-

schieden sind, in eine untere und eine obere Region. Die untere
Region umfasst die Vorberge und Thäler, deren sehr zahlreiche

Insecten über die Ebene des Adour und Gaves theils sich freiwillig

verbreiten, theils durch üeberschwemmungen herabgespült werden.

— Die Insecten der oberen Region sind wesentlicher Gebirgs-

insecten; sie leben theils unter den Steinen der Wiesen oder Berg-

ströme, theils auf Blättern und Blüthen, theils unter Baumrinden

oder im Holz der Buchen und Fichten. Ihre Zahl beläuft sich auf

170. — Die alpine Zone fängt über der Fichtenregion mit den Al-

penrosen an, dem einzigen geselligen Strauch der Pyrenäen, und

erstreckt sich von 1800 bis 2300m. Die Zahl der ihr angehÖrigen

Arten beschränkt sich auf 31 , die meisten gehören den Carabicen

an , alle sind ungeflügelt. Diese Insecten hören schon 2000™ unter

der höchsten Gränze der Pflanzen auf vorzukommen, weiter aufwärts

findet man höchstens eine einzelne Hummel, einen gemeinen Syrphus

oder einen abgeflogenen bräunen Satyrus.

A. Costa theilt in den ,, Annali dell' Accademia degli

Aspirant! naturalisti; seconda serie, VoJ. 1. (IV della colleotione)

Napoli 1847, ein Paar Abhandlungen mit, in denen eine An-

zahl neuer neapolitanischer Insecten beschrieben ist, nämlich:
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„Specie nuove o rare dinsetti delle niontagne del Matese"

(S. 89) und ,,Descrizione di alcune coleotteri del regno di

Napoli (S. 134). Da diese Zeitschrift Wenigen zur Hand sein

wird, werde ich hier die Diagnosen der neuen Arten mit-

theilen.

lieber eine Reise Lefebvre's nach Abessynien theilte

Guerin (Rev. Zool. S. 49)*eine Nachricht mit.

Der entomologische Theil des Reisewerkes wird von Guerin
bearbeitet, da indess ein Werk von Ferret und Gaiinier über

eine ebenfalls nach Abessynien unternommene Reise erscheinen soll,

für welches Reiche die Insecten bearbeitet hat, hat Guerin dessen

Bearbeitung in der Handschrift benutzt, um nicht dieselben Arten

als neu zu beschreiben, und theilt a. a. O. die Diagnosen der in

jenem Werke nicht enthaltenen Arten mit. Dieselben erstrecken sich

aber in der vorliegenden Mittheilung nur über einen kleinen Theil

der Coleopteren.

Delegorgue's Reise in Südafrica (Voyage dans l'Afri-

que austräte, notament dans le territoire de Natal etc. 2 Vol.

Paris 1847.

Im Anhange Bd. II. S. 585 findet sich 1. ein sorgfältig, dem An-

scheine nach von Boisduval bearbeitetes Verzeichniss südafricanischer

Schmetterlinge, welches jedoch nur bis zu den Noctuen reicht, von

denen nur noch die grösseren Arten aufgenommen sind; — 2. ein

sehr flüchtig entworfenes Namens-V^erzeichniss südafpcanischer Käfer,

ohne wissenschaftlichen Werth; — 3. ein Namensverzeichniss von

37 neuen Dipteren, welche von Macquart in seinen Dipter. exotiq.

Suppl. beschrieben sind. — In der Reiseerzählung selbst nur einige

entomologische Beobachtungen.

Für die ostindische Fauna ist ein wichtiges Werk von

Westwood erschienen: The Cabinet of Oriental Entomology.

London. Will. Smith, 113 Fleet Street. 1847. 4to.

Ohne systematischen Plan, in bunter Mannigfaltigkeit, stellt der

Verf. eine Auswahl von seltenen und schönen ostindischen Insecten

dar, welche meist neu oder wenigstens noch nicht abgebildet waren:

er liefert also einen reichen Beitrag zur Kenntniss, namentlich der

ansehnlicheren Insectenformen Ostindiens , und das Werk darf in kei-

ner grösseren entomologischen Bibliothek fehlen. Es ist in Lieferun-

gen, jede mit 3 Tafeln, erschienen und mit der 14ten Lief, abge-

schlossen. Bei diesem Bericht haben mir die 7 ersten Lief, vorge-

legen, über die zweite Hälfte des Werks werde ich im nächsten

Jahre berichten.
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Bemerkungen über einzelne ostindische Insecten wurden

in den Proceed. Ent. Soc. IV^ uiitgetheilt, namentlich von

Boy es (S. 117. 121. 127) und von Kantor (S. 118).

Einen wichtigen Blick in die Naturgeschichte Neuhollands

gewährt Leichhardt's Reise durch eine noch unbetretene

Strecke dieses Welttheils von Moreton-Bay nach Port Essing-

ton: „Journal of an Overland- Expedition in Australia from

Moreton Bay to Port Essington, a distance of upwards of

3000 Miles, during the years 1844—1845, by Dr. Ludwig

Leichhardt, London 1847.

Der Verf. hatte als Naturforscher auf dieser grossartigeu Reise

ein vorzügliches Augenmerk auf die Verbreitung der Arten gerichtet,

wobei allerdings zunächst die Pflanzen, demnächst die Vögel berück-

sichtigt sind, doch ist kein Theil der Naturgeschichte unbeachtet ge-

blieben. Die Bestimmung der Gränzen der einzelnen Arten hat indess

oft ihre Schwierigkeiten, denn „wenn bei abnehmender Breite", sagt

der Verf., „ein Vogel oder eine Pflanze verschwand", täuschte man
sich oft darin, wenn man dies jenem Umstände zuschrieb: Bäume
und krautartige Pflanzen verschwanden mit dem Wechsel des Bodens
und der Abnahme der Feuchtigkeit, und die Vögel halten sich an

einer bestimmten Vegetation; sobald wir also an ähnliche Stellen

kamen, erschienen die bekannten Formen der Pflanzen und Vögel

wieder. Fast alle Sträucher der Condamine und von Kents Lagune

waren noch am Burdekin zu sehen, und die vereinzelten Gewässer
neben Grasflächen wurden von Schwärmen kleiner Finken besucht,

welche Hr. Gilbert zu Port Essington beobachtet hatte, und welche

wahrscheinlich der ganzen ^\usdehnung des Landes zwischen dieser

Stelle und der Region der Tropen angehören. Diese geringe Ab-

wechselung der Vegetation, namentlich der Binnenland -Flora von

Süd nach Nord, steht ohne Zweifel im Zusammenhang mit der Ein-

förmigkeit des Bodens und Klima's, und die unendliche Verschieden-

heit, welche zwischen der östlichen und westlichen Küste stattfindet,

hat Männer von Wissenschaft und Beobachtung, nicht ohne guten

Grund zu dem Schlüsse bewogen, dass dies Festland ursprünglich in

zwei grosse Inseln oder in einen Archipel getheilt war, welche durch

allmähliche und vielleicht noch fortschreitende Erhebung vereinigt

wurden. Als eine Ausnahme von dieser Bemerkung wurde indessen

ein plötzlicher Wechsel der Flora bemerkt, als wir die östlichen

Gewässer verliessen und das Becken des Golf von Carpenteria be-

traten, obschon die Flora der Nordwestküste und Port Essington's

von der des Golf wenig verschieden war." (S. 219).

Als Probe der lebensvollen Naturschilderungen des V.erf mag
folgende Stelle dienen: „Wenn ein oberflächlicher Beobachter plötz-

lich von einem der Rohrseen Europa's nach diesem Wasserteich in
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Suttor Creek versetzt würde, möchte er nicht im Stande sein die

Ortsveränderung zu entdecken, ausser durch die Anwesenheit der
Casuarinen und der weissen Stämme der majestätischen Eucalyptus
(flooded gum.). Rohre, ähnlich denen von Europa, und Polygonum,
der Art nach mit den europäischen fast übereinstimmend, umgeben
das Wasser, dessen Oberfläche mit den breiten Blättern der Villar-

sia, die denen der Nymphaea genau gleichen, und mit verschiedenen
Arten von Potamogeton bedeckt ist. Kleine graue Vogel, ähnlich

den Rohrsängern, schlüpfen von Stengel zu Stengel, Schaaren glän-

zender Gyrinen spielen auf dem Wasser, Notonecten und Käfer, den
Hydrophilus gleich, leben in demselben, bald aufsteigend, um zu
athmen, bald behende tauchend. Limnaeen, ähnlich denen Europa's,

kriechen längst der Oberfläche des Wassers, kleine Planorbis leben

an den Wasserpflanzen, an welchen auch Ancylus sitzen, Paludina

Cyclas und Unio furchen den schlammigen Grund. Die Täuschung
muss aber nicht durch den lärmenden Ruf der Dacelo gigantea, die

Schwärme weisser Kakadu's oder den hohlen Ton des durstigen Emu
gehoben werden. Die Breite dieser Stelle war 21» 23' S." (S. 175).

Des Verf. Bemerkungen über das Vorkommen von Insecten sind

nicht zahlreich. Ausser der gewöhnlichen Plage von Mücken (Mus-
kito's), Sandfliegen und gelegentlich von Fliegen und Viehbremsen
wurde das Vieh der Reisenden öfter von Hornissen scheu gemacht,

deren in den Buschdickigten aufgehängte Nester die Lastochsen auf

ihrem Wege oft mit den Hörnern beschädigten (S. 37).

Auch die Reisenden wurden gestochen, wenn sich solche Nester

an ihren Lagerstellen fanden, bis sie sie später durch ein untergeleg-

tes Strohfeuer zerstörten (S. 48). Auch an den Wasserpfützen wur-
den die Hornissen oft lästig (S. 54. 395). Eine Art Ameisen traf der

Verf. am unteren Theil des Lynd und später am Roper unter 16° 22'

und 14" 47' S. B. , welche in kleinen Gesellschaften in rohen Nestern

zwischen grünen Blättern schattiger Bäume zu leben schienen, und

die Vorüberziehenden, sobald sie die Nester berührten, auf der Stelle

bedeckten und sich durch schmerzhafte Bisse bemerklich machten.

(S. 294. 444). Auch andere Arten von Ameisen fielen oft lästig. —
Thurmförmige Termitenhaufen wurden oft beobachtet, entweder ein-

zelne scharfe Kegel bildend von 3 bis 5' Höhe und kaum 1' Breite

am Fusse, oder in eine oder mehrere einander berührende Reihen

vereinigt, und so merkwürdig aussehende Gebäude bildend. Die

Richtung dieser Reihen schien über weite Landstrecken dieselbe und
von der Richtung der herrschenden Winde bedingt zu sein (S. 314).

— Eine eigenthümliche Heuschrecke wurde am Süd -Alligator beob-

achtet, und vom Verf. S. 481 abgebildet, dieselbe ist jedoch auch

auf der Reise des Beagle gefunden und von White in Eyre's Reise

längs der Südküste Neuhollands als Petasida ephippigera beschrieben.
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Die naturgeschichtlichen Verhältnisse der Niederlassung

zu Adelaide im Süden Neuhollands wurden von Dr. Behr
geschildert. (Ent. Zeit. S. 167).

Zwei Vegetationsformen nehmen den grössten Theil des Landes

ein. Die eine, auf schweren Boden herrschende ist ein sehr lichter

Wald von riesigen Eucalyptus, ohne Unterholz, aber gutem Gras-

wuchs, mit theils europäischen ähnlichen, theils Neuholland eigen-

thümlichen Formen von Kräutern Die andere, die Scrub-Formation,

den leichteren Boden einnehmend, besteht aus einer grossen Mannig-

faltigkeit von Sträuchern, mit Bäumen untermischt, aber kahlem

oder nur dünn mit Kräutern bewachsenem Boden. Auf dem etwa
2000' hohen Höhenzügen herrscht dieselbe Vegetation je nach der

Beschaffenheit des Bodens. In der Scrubformation zeigt die Thier-

welt gleich der Pflanzenwelt ein deutlicheres australisches Gepräge,

die Insecten sind aber hier, wenn auch reicher an Arten, doch desto

ärmer an Individuen. Eine eigenthümliche Vegetation findet sich

noch an den Flussufern und in den Betten der im Sommer ausge-

trockneten Bäche. Mehrere Bupresten sind hier auf blühenden Le-

ptospermen zu finden und auch die Agaristen schwärmen gern an

solchen Ufern. Grosse Mannigfaltigkeit zeigt die Fauna je nach der

Jahreszeit; im milden Winter ruht dielnsectenwelt, höchstens finden sich

einige Noctuenraupen. Der mit Ende August'sbeginnendeFrühling, durch

eine unermessliche Blüthenfülle ausgezeichnet, ist am ergiebigsten an

Lepidopteren , Dipteren und Hemipteren, der Sommer, mit dem Ende
des December eintretend, zeigt den Boden ausgedörrt, die Gräser

und Kräuter vertrocknet, oft auch noch durch Feuer abgesengt, die

Fauna im Verhältniss arm, doch findet sich eine grössere Verschie-

denheit unter den Coleopterön, Hymenopteren und Neuropteren, und
wo die Brände die Ueberbleibsel der Vegetation nicht verzehrt haben,

hausen zahllose Schwärme von Orthopteren. Um diese Zeit fliegen

auch die Arten von Agarista und der neuen mit Castnia verwandten

Gatt. Synemon. In den folgenden Monaten verschwinden auch die

letzten Repräsentanten der Fauna und Flora, und erst im März und
April, welche unserem Spätherbst entsprechen, zeigt sich wieder

Insectenleben, das erst mit den im Mai eintretenden Winterregen

gänzlich verschwindet.

Ueber die Insectenfauna von Neuseeland theilte Stephen-
son einige allgemeine Bemerkungen mit (Transact. Ent. Soc.

Lond. IV. S. 262).

Das Land ist heftigen und häufigen Stürmen ausgesetzt, welche
ansehnliche Bäume entwurzeln, meist von hartem Holz, wie es bei

den neuseeländischen Bäumen gewöhnlich der Fall ist. Diese ent-

wurzelten Bäume werden früher oder später von Insecten angegriffen,

meist von Käfern, deren Larven Stamm und Zweige durchbohren,
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so dass die kleineren Arten mehr oberflächlich ina Splint arbeiten,

während die grösseren in das Holz selbst eindringen; das letztere

ist auch bei einigen Schmetterlingslarven der Fall. Eine grosse Art

von Cerambycinen kommt in Dacrydium excelsum in Menge vor, und

Larve und Puppe derselben werden von den Eingebornen gegessen.

Im Ganzen ist es schvt^ierig, in Neuseeland Insecten zu sammeln,

auch ist die Zahl der Individuen gering, so dass es bei dem üppigen

Pflanzenwuchs grosse Mühe und Ausdauer erfordert, um nur einige

w^enige aufzufinden.

Die Kenntniss der Nordamericaiiischen Fauna wurde

ausser durch einige monographische Arbeiten gefördert durch

Mel sheiujer's ,,Descriptions of new Species of Coleoptera

of the United States" Proceed. Acad. Phüadelph. III. S. 158

(Schluss der im vor. Bericht besprochenen Arbeit) und Hal-

deman's „Descriptions of several new species and one new

genus of Insects" ebenda S. 149.

Wanderungen von Insecten sind mehrfach beobachtet und

zur Sprache gebracht worden.

Eine Hauptrolle spielen dabei die Blattläuse. In verschiedenen

Theilen des westlichen England schwärmten vom 14— 21. Juni unge-

heure Massen von Aphis Fabae (Proceed. Ent. Soc. Lond. S. xxi). In

Paris w^ar am 11. Juni um 7 Uhr Morgens die Luft mit einer solchen

Menge grüner Blattläuse erfüllt, dass die Fussgänger mit den Ta-

schentüchern schlagen mussten, um sich das Gesicht freizuhalten

(Ann. d. 1. Soc. Ent. d. Fr. Bull. S. l<xiv). In den Umgebungen

Dresdens zeigten sich, wie Reichenbach berichtet, an allen Obst-

bäumen die Blattläuse in auffallender Menge, namentlich waren die

Pflaumenbäume von Aphis pruni bedeckt, im Juni waren sie aber

verschwunden und nur die leeren Häute zurückgeblieben (Allgem.

deutsche naturhist. Zeit. 2. Jahrg. S. 188). Reichenb. nimmt an , dass

die Blattläuse von Coccinellen- und Syrphuslarven vertilgt seien,

ohne Zweifel sind sie aber flügge geworden und ausgewandert. —
Auch von Coccinellen erschienen in England während des August

grosse Schwärme (Ann. of nat. bist. XX. S. 212) und bei Dover am

Abend des 12. August ein Schwärm von Harpaliden.

Die Ursache dieser ungewöhnlichen Erscheinung wurde in der

Entom. Gesellsch. in Lond. (Proceed. XXI. XXIV) zu erörtern ver-

sucht. Westwood glaubte sie in einer schwülen und stark electri-

schen Beschaffenheit zu finden, und zeigte, dass vom 4—17. Juni die

Temperatur um nicht w^eniger als 18" gestiegen sei, worauf die Blatt-

' lausschwärme erfolgten, ebenso war zur Zeit der Coccinellenschwärme

das Barometer vom 6— 14. Aug. allmählich, das Thermometer aber

plötzlich um 15» gestiegen, und der 12. Aug. war sehr kühl. Spence
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trug eine Mittheilung von Thwaites vor, der die wolkengleichen

Blattlausschwärme beobachtet hatte und die Meinung aussprach, dass

weder atmosphärische Einflüsse noch Mangel an Nahrung, sondern

der Instinct die Schwärme zusammenbrächte.

Als hierher gehörig ist auch ein Fall zu betrachten, den N. De-
grolle (Ann. d. 1. Soc. Ent. d. Fr. Bull. S. xcvi) aus Brasilien mit-

theilt. Als er sich in den ersten Tagen des October 1846 in der

Prov. St. Catharina aufhielt, erfuhr er, dass das Meer grosse Massen
von Insecten auswürfe. In der Hoffnung auf einen reichen Fang be-

gab er sich an die Küste, und sah auf dem Sande in Gürtel vertheilt,

je nachdem die Wogen sie mehr oder weniger hoch angetrieben hat-

ten, solche Massen von Käfern liegen, dass man sie mit Schaufeln

aufnehmen und Böte damit hätte beladen können. Alle waren bis

auf wenige Ausnahmen todt. Die ganze Masse bestand aber nur aus

Carabicen, von denen eine Art die Hauptmasse ausmachte, und zwei

andere Arten unter derselben höchst spärlich vorkamen. Der Verf.

meint, dass durch die ausgetretenen Flüsse diese Insecten ins Meer
gespült seien, es liegt aber auf der Hand, da diese Massen fast aus

einer einzigen Art bestanden, dass Schwärme derselben im Meere
ihren Untergang gefunden. An unserer Ostseeküste habe ich vor
Jahren ähnliche Massen angespülter Coccinellen beobachtet. Auch
ist es bekannt, dass die Wanderheuschrecken gerne dem Meere zu-

ziehen und dort Raub der Wellen werden. Es scheint also ein dunk-
ler Trieb diese Thiere in das Element zu führen, welches sie in den
grössten Massen vernichtet.

Die Wanderheuschrecke, welche seit einem Jahrhunderte so

selten in Schweden sich zeigte, erschien in grösserer Zahl im süd-

lichen Schweden, namentlich in der Nähe von Lund (Bo-hpman
Öfvers. Acad. Förhandl. S. 250). — Die Verheerungen der Wander-
heuschrecken in Südafrica schilderte Delegorgue (Voy. I. S. 162).

— Ueber zwei verschiedene Arten verheerender Wanderheuschrecken
in den nordwestlichen Provinzen Ostindiens berichteten M 'Gregor
und Edward es der Entomol Gesellsch. zu Lond. (Proceed. Ent.

Soc. 1847. S. III).

Auffallende Schwärme von Weisslingen (Pontia) wurden an der

Ostseeküste bei Swinemünde bemerkt. (Entom. Zeit. S. 381).

Zur Kenntniss der früheren Stände und der Entwicke-

lungs'geschichte der Insecten wurden mehrfache Beiträge ge-

liefert:

Bouche theilte die Entwickelungsgeschichte einer grösseren An-
zahl von Insecten aus verschiedenen Ordnungen mit (Entomol. Zeit.

S. 142. 162).

Ref. lieferte die Beschreibungen einiger Käferlarven (dies Arch.

I. S. 275).

Low „Mittheilung über die Verwandlungsgeschichte einiger In-
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secten und ihren Haushalt auf Pflanzen." (Allg. Deutsch, naturhist.

Zeit. 2. Jahrg. S. 287) erläuterte die Naturgeschichte von Insecten,

welche auf Veronica Anagallis, Sonchus arvensis und Inula britanica

leben.

Goureau richtete sein Augenmerk auf die Insecten, welche den

Ulex europaeus bewohnen Diese ^Pflanze ist im Westen von Frank-

reich sehr gemein, vorzüglich an den Küsten der Bretagne und Nor-

mandie, wo sie alles wüste Land überzieht. Sie vermehrt sich un-

gemein leicht, und dies würde noch mehr der Fall sein, wenn nicht

der grösste Theil ihrer Samenkörner von Insecten verzehrt würde.

Bei Cherbourg fand der Verf. im J. 1845 zwei Drittel der Samenkör-

ner von Insecten zerstört. Diese Insecten sind zwei Schmetterlinge^

Grapholita succedana und vielleicht Dicrorhampa ulicana und ein

Käfer, Apion ulicis. Der letztere hat einen Parasiten, den der Verf.

mit dem Namen Semiotus apionis bezeichnet. (Note pour servir ä

I'histoire des Insectes qui vivent dans les gousses du genet epineux

Ulex europaeus. — Ann. d. 1. Soc. Ent. d. Fr. S. 245).

Die Kenntniss fossiler Insecten ist von Heer durch ein

ausgezeichnetes Werk auf namhafte Weise gefördert worden:

„Die Insectenfauna der Tertiärgebilde von Oeningen und von

Radoboj in Croatien , i. Th. Käfer. Leipzig, Verlag von W.

Engelmann. 1847."

Die Hauptmasse dieser Insecten stammt aus den an Versteine-

rungen so reichen Steinbrüchen von Oeningen. Im Vergleich zur

lebenden Fauna fällt das zahlreiche Auftreten der Buprestiden , unter

denen uns ein Paar Capnodis- Arten als sehr charakteristisch ent-

gegentreten, so wie das üeberwiegen der Hydrophilen über die Dy-

tisciden auf. Alle Arten sind von denen der Jetztwelt verschieden,

gleichwohl trägt die Fauna ganz den Charakter der des jetzigen mit-

telmeerischen Europa.

Eine lehrreiche Anzeige dieses Werkes theilte Germar mit (Ent.

Zeit. S. 349). — Vergl. ferner: Heer „üeber die vorweltlichen Käfer

von Oeningen (Mittheil, der naturf. Gesellsch. zu Zürich L S. 17) --

so wie einen interessanten, besonders abgedruckten Vortrag He er 's

„über die Physiognomie des fossilen Oeningen."

Hope (Transact. Ent. Soc. Lond. IV. S. 250. T. 19) bil-

dete 3 fossile Insecten von Aix in der Provence ab.

Coleoptera.

Vergleichende Anatomie und Physiologie der Insecten.

hl Monographieen bearbeitet von Friedr. Stein. Dr. ct. Erste

Monographie: Die weiblichen Geschlechtsorgane der Käfer.
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Mit 9 Kupfertafeln. Berlin. Verlag von Diincker und Hum-
blot. 1847.*'

Eine eben so schön ausgestattete, als fleissige und reichhaltige

Arbeit. Die Frucht mehrjähriger Forschungen. Der Verf. stellt im

ersten Abschnitte des Werkes ausführliche Untersuchungen über die

Gliederung des Hinterleibes an, um zu zeigen, dass derselbe überall,

wie bei den Larven aus 9 Ringen bestehe, und dass, wo diese Zahl,

wie allgemein, äusserlich nicht erkennbar sei, doch der üeberrest

im Innern nachweisbar sei. Abgesehen davon, dass die Larven in

mehreren Familien nur 8 Hinterleibsringe haben, ist in der Deutung
der äusserlich wahrnehmbaren Ringe ein Irrthum vorgefallen. Der
Verf. sagt S. 7: „Nur wo sieben Bauchsegmente äusserlich wahr-

nehmbar sind, sind diese wirklich das 1 — 7te Bauchsegment; wo
aber sechs vorhanden sind, da entsprechen sie mit Ausnahme der

Lauf- und Wasserkäfer, deren 6 Bauchsegmente wirklich das 1—6te

sind, dem 2 — 7ten Bauchsegment. Ebenso ist es bei allen Käfern

mit fünf sichtbaren Bauchsegmenten, die stets dem 2—7ten entspre-

chen." Es ist hier überall ein Bauchhalbring mehr eingegangen oder

versteckt, so, wo 7 Halbringe sichtbar sind, diese dem 2—8ten, wo
sechs, entweder, wo sich die Hinterleibsgliederung der Caraben findet,

diese dem 2— 7ten, oder wie bei dem grösseren Theile der Scara-

baeiden, dem 3— 8ten, endlich wo fünf sichtbar sind, diese dem
3— 7ten entsprechen. Der Verf. behauptet zwar (S. 11), dass „sämmt-
liche Bauchsegmente der Käfer bei den Käfern gegen die Rücken-
segmente mehr oder weniger weit nach hinten (müsste heissenj

nach vorn) verschoben sind" und giebt höchstens für die mittleren

zu, dass sie in ihrer natürlichen Lage gegen einander bleiben; allein,

wenn seine Zählung richtig wäre, wären auch diese alle überall um
eins nach vorn verrückt. Dass dies nicht der Fall ist, lehrt die

sorgfältige Vergleichung der Hinterleibsgliederung bei den verschie-

denen Formen der Käfer sowohl als auch unwiderlegbar die des

Uebergangs der Hinterleibsringe der Larve in die des Käfers während
des Puppenstandes.

Demnächst hat der Verf. sich der bisher noch ungelösten Auf-

gabe unterzogen, durch Untersuchung des Baues der Kloake bei

weiblichen Käfern und der äusseren Begattungsorgane die an der

Hinterleibsspitze eingezogenen Segmente nachzuweisen, und dadurch

ein leitendes Princip für die richtige Deutung der Hinterleibssegmente

überhaupt zu finden. In den allermeisten Fällen konnte der Verf
drei wesentliche Scelettheile unterscheiden: eine obere, den voraus-

gehenden Rückensegmenten gewöhnlich noch sehr ähnliche Horn-

platte, die der Verf. die Analplatte nennt; ferner zwei sehr ver-

schieden gestaltete, die Seiten des Scheidenmastdarmrohrs umfas-

sende, und daher als Seitenstücke bezeichnete Platten, und end-

lich zwei stets klauen- oder palpenförmige
,
gewöhnlich 2 oder 3glie-

drige, auf der unteren Seite des Scheidenmastdarmrohrs liegende, die
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Scheidenmündung umgebende Hornstücke, die der Verf. Vaginal-
palpen nennt. Wenn noch vor diesen oben und unten je ein Halb-
ring eingezogen ist, nennt der Verf. diese oberes und unteres
Kloaksegment. Es geht aus dem obigen hervor, dass auch hier

die Zahlangaben des Verf. über die unteren Halbringe berichtigt wer-
den müssen; das untere Kloaksegment ist nicht, wie der Verf. sagt,

der 7te, sondern der 8te Halbring und die Seitenstücke würden, wenn
man die Deutung des Verf. annimmt, den 9ten Halbring vorstellen;

ich habe mich aber durch den Vergleich der Leibesringe von Puppen
noch nicht von der Richtigkeit dieser Annahme überzeugen können.

Es ist vielmehr eine im Allgemeinen unstatthafte Voraussetzung, dass

die eingezogenen Leibesringe als Hornschienen oder Leisten wieder
auftreten, häufig sind sie höchstens durch Hautfalten angedeutet.

Was endlich die Vaginalpalpen betrifft, so gehören sie nicht den

Hinterleibsringen, sondern den Geschlechtstheilen an, und sie dienen

nicht sowohl dazu, um bei der Paarung den Penis des Männchens zu

umklammern, wie der Verf. es annimmt, als augenscheinlich in den

meisten Fällen, besonders da, w^o sie auch wde Taster gebildet sind,

ihrer ganzen Stellung und Form nach, als Tastorgane, um beim Eier-

legen die geeigneten Stellen zum Anbringen des Eies zu ermitteln.

Die folgenden Abschnitte des Werkes, in w^elchen der innere

Bau der weiblichen Geschlechtstheile geschildert ist, enthalten einen

Reichthum trefflicher Beobachtungen , von denen w^ir nur einzelne

hervorheben. Die Eierstöcke unterscheidet der Verf. ihrer Form
nach in solche mit unterständigem, centralem und seitlichem
Keimkelch, je nachdem die Eierstöcke 1. in das vordere Ende des

Eierkelchs, oder 2. von der äusseren und inneren Seite oder von

allen Seiten, oder 3. nur von einer Seite in denselben münden. —
Zur ersten Form gehören a. die büschligen Eierstöcke, die bei

den Käfern die gewöhnlichen sind; b. die gezweiten Eierstöcke
(o. geminata) die den Rüsselkäfern mit Einschluss der Borkenkäfer,

mit Ausschluss aber der Brüchen und Anthriben eigenthümlich sind;

c. die ästigen Eierstöcke, welche sieh hauptsächlich bei den Elateren

finden. — Die zweite Form enthält a. die trauben förmigen Eier-

stöcke, welche bei einigen Hydrophilinen und Cyphonen, sowie bei

den Lampyriden, Telephoriden und Meloiden vorkommen und b. die

zweizeiligen Eierstöcke (o. disticha), welche der Verf. bei Hy-

drobius fuscipes und Oedemera virescens beobachtete. Die dritte

Form enthält a. die kämm förmigen Eierstöcke, welche unter den

Staphyliniern bei den Steninen , Oxytelinen und Aleocharinen, ferner

bei einigen Silphalen und Hydrophilinen vorkommen, und b. den

unpaaren doppelt-kammfÖrmigen Eierstock aus einem ein-

zigen, in der Mittellinie des Hinterleibs gelegenen weiten, sackför-

migen Eierkelche bestehend , der auf beiden Seiten mit kammförmig

gestellten Eierröhren besetzt ist, und sich nach hinten in einen ge-

raden Schlauch fortsetzt j dessen vordere Abtheilung Eiergang und
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dessen hintere muskulöse Abtheilung Scheide ist. Diese merkwürdige
Bildung eines unpaaren Eierstocks traf der Verf. bei einer Tricho-

pteryx, bei Homalota aterrima, bei Myrmedonia canaliculata und am
deutlichsten bei Dianous coerulescens. — In dem Capitel „von den
Verrichtungen der Begattungsorgane " beseitigt der Verf eine durch

Audouin begründete irrthümliche Meinung, dass nämlich der Penis

nach der Begattung abreisse und in der Begattungstasche zurück-

bleibe, indem er zeigt, dass die Hülle der als solcher beurtheilten,

Samenmasse enthaltenden Körper structurlos und nichts als die nach
kurzem Verweilen in der Begattungstasche erhärtete Corticalschicht

derdurch die Begattung eingebrachten Samenmasse sei. Es sind diese

Körper also Spermatophoren vergleichbar. — Zum Schluss hat der

Verf. eine üebersicht über die Formen der Befruchtungsorgane und
accessorischen Drüsen in den einzelnen Käferfamilien gegeben, und

dabei die Familien diesen Untersuchungen gemäss geordnet, welche

freilich für die natürliche Systematik manche Winke enthalten; es

würde aber keine Eintheilung künstlicher ausfallen, als die, welche

auf den Verschiedenheiten in der Bildung gerade dieser Theile beruhte.

Das Studium fossiler Coleopteren hat Heer in tiefere

Untersuchungen über den Aderverlauf der Flügel und die

Sculptur der Flügeldecken geführt, und es ist ihm gelungen,

die Hauptregel aufzufinden, nach welcher die Vertheilung der

Adern auf den Flügeln und der Streifen und Rippen auf den

Flügeldecken Statt findet. Der Verf. hat daher in seinem

oben erwähnten Werke ,,die Insecteufauna der Tertiärgebilde

von Oeningen und von Radoboj, 1 Tbl." (S. 75—94) diesen

Gegenstand ausführlicher erörtert, um sowohl zu einem Ver-

ständniss dieser Verhältnisse zu führen, als auch durch Be-

gründung einer schärferen Terminologie die Darstellung der-

selben zu erleichtern.

I. Adern der Flügel. Bei den Käfern finden sich normal
sechs Hauptadern (Rippen oder Nerven), welche vom Grunde des

Flügels entspringen. Beim Maikäfer z. B. liegen drei derselben am
Vorderrande, die erste bildet den Vorderrand selbst, die zweite ist

nur am Grunde etwas von der ersten entfernt, und vereinigt sich bald

mit ihr; die dritte entfernt sich anfangs etwas von der zweiten, läuft

aber bald im Bogen auf die Randrippe zu, und geht mit ihr vereinigt

bis zum Flügelmal, wo sie einen kurzen rücklaufenden Ast aussendet

und hinter dem Flügelgelenk sich von dem Rande entfernt, um vor

der Spitze gegen denselben auszulaufen. Die dritte und vierte Ader,

beide mehrfach verästelt, laufen durch die Mitte des Flügels, und

enden am Hinterrande desselben. Hinter der 5ten liegt noch eine

sechste Ader: sie ist kurz und entsendet vom Grunde zwei ganz.
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schwache, sich bald verlierende Aestchen. Diese sechs Hauptadern

liegen nicht nur dem Flügelgeäder der Käfer, sondern auch der an-

dern Insecten zum Grunde, nur dass die zweite Ader häufig sich sehr

enge an die erste anschliesst oder auch ganz zu fehlen scheint. In

der Benennung dieser Adern ist der Verf. so weit als möglich Kirby

gefolgt, und bezeichnet die erste Ader: Vena marginalis (Rand-
ader), die zweite: Vena mediastina (Nebenrandader), die

dritte: Vena scapularis (Schulte.rader), weil sie auch in den

Fällen, wo sie nach der inneren Fläche der Flügel verläuft, wie bei

den Käferflügeldecken, von der Schulter entspringt, und die Ausdrücke

„postCosta" und „subcosta" für sie unpassend sind ; die vierte: Vena
externo-media (äussere Mittelader) , die fünfte: Venain-
terno-media (innere Mitte lad er), die sechste: Vena analis

(Hinterader). — Hiernach sind auch die Flügelfelder zu bestim-

men, deren im ganzen sieben sind, da ausserdem, dass je zwei Adern

ein Feld einschliessen, auch ausserhalb der Randader noch häufig

ein kleines Flügelstück und ganz allgemein ein solches ausserhalb

der Hinterader, oder zwischen dieser und einem Ast derselben sich

vorfindet. Das erste Feld zwischen der Randader und Nebenrandader

bildet die Area marginalis (Randfeld), und wenn ein solches

noch ausserhalb der Randader liegt, die Area extramarginalis;
das Feld zwischen der Vena mediastina und scapularis die Area
scapularis; das Feld zwischen V. scapularis und externo-media

die Area externo-media (äusseres Mittelfeld), dasjenige zwischen

der V. externo-media und interno-media die Area interno-media
(inneres Mittelfeld); das Feld zwischen der V. interno-media

und analis die Area analis (Hinterfeld) und wenn ein solches noch

ausserhalb der V. analis liegt, die Area extraanalis. W^enn die

Hinterader einen Ast aussendet, der zwischen der Hinterader und

der V. interno-media verläuft, nennt der Verf. das Feld zwischen

der Hinterader und dem Ast: Area interno-analis, das Feld

zwischen dem Ast und der V. interno-media: Area externo- ana-

lis. Die Eintheilung stimmt mit der bisher angenommenen in den

Hauptpunkten überein, nur dass die Area scapularis vom Randfelde

nicht unterschieden, und beide Mittelfelder zusammengenommen wur-

den. Da der Flügelabschnitt vor dem Flügelmal häufig anders gestal-

tete Felder besitzt, müsste auch hierauf Rücksicht genommen wer-

den. Der Verf. theilt demnach die Felder wieder in zwei Stücke,

von denen das eine vom Grunde des Flügels bis zum Flügelmal oder

den rücklaufenden Aesten, wenn dergleichen sich vorfinden, das an-

dere von da bis zur Spitze sich erstreckt; das letztere nennt der

Verf. Spitzenfeld, das erstere Schulterfeld*). So ist z.B. beim Mai-

*) Diese Bezeichnung „Schulterfeld" scheint mir deshalb ganz

unpassend, weil Area scapularis nicht wohl anders als Schulterfeld

übersetzt werden kann; man müsste im Gegensatz zum Spitzenfelde
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käfer das Schulterfeld der Area srapularis sehr klein, das Spitzenfeld

dagegen ziemlich gross; das Schulterstück des äusseren Mittelfeldes

gross, das Spitzenstück kleiner und durch den Ast der Vena externo-

media in zwei Hälften getheilt.

Es hält nicht schwer die bezeichneten sechs Flügeladern bei

einer grossen Zahl von Käfern aufzufinden, obgleich in ihrem Verlauf

und ihrer Verästelung eine grosse Mannigfaltigkeit stattfindet, welche

mit der Art, wie die Flügel gefaltet werden, in Beziehung steht. Bei

den meisten Flügeln ist ein kleines Stück an der inneren Seite der

Flügelwurzel umgelegt, jedoch häufig nicht die ganze Area analis,

sondern nur ein kleines Stück derselben, die Area interno- analis.

Die übrigen Theile des Flügels sind anders gefaltet, je nachdem die

Faltung desselben eine querläufige oder gegenläufige ist. Beim
Maikäfer, wo die quer läufige Faltung in den einfachsten Verhält-

nissen vorkommt, bildet sich eine concave Falte längs des apicalen

auslaufenden Astes der V. externo- media und eine convexe Falte

vom Gelenke der V. externo-media nach dem Innenrande des Flügels.

Ferner verläuft eine concave Falte neben dem rücklaufenden Ast der

V» externo-media. Beim Zusammenlegen der Flügel wird nun die

V. externo-media der Randader genähert und dadurch eben diese

Längsfalte in der Area externo-media gebildet, wodurch dieses Feld

verschmälert wird; das Spitzenstück der Area externo-media wird

der ganzen Länge nach zusammengelegt, indem der Spitzentheil der

Randader sich am Gelenk stark nach innen krümmt, so stark, dass

dieser Theil der Ader nun einen spitzigen Winkel bildet mit dem
Wurzeltheil der Randader. Ueberdies ist aber auch dieser in der

Nähe des Gelenkes nach innen gekrümmt, welche Krümmung dadurch

möglich gemacht wird, dass die Randader dicht quer- gekerbt und
wie aus Ringen gebildet erscheint. Somit ist beim gefalteten Flügel

das äussere Stück der Area analis umgeschlagen, das äussere Mittel-

feld der Länge nach theilweise zusammengelegt und der Spitzentheil

des Mittelfeldes und des Scapularfeldes eingeschlagen, welche Ein-

faltung auch noch einen Theil des inneren Mittelfeldes in Anspruch
nimmt, indem sie bis zum abgekürzten Ast desselben reicht, welcher
hier dieser Einfaltung Gränzen setzt, während sonst Läufig die Ein-

faltung nur bis zum Spitzentheil der äusseren Mittelader geht, welche
den Zweck hat, die Faltung zu reguliren. Bei den Melolonthen neh-

men also der grösste Theil des inneren Mittelfeldes und die Area
externo-analis an diesen Faltungen keinen Theil. — Bei der Mehr-
zahl der querläufigen Flügel findet sich wohl diese Art der Faltung,

welche fast ausschliesslich das äussere Mittelfeld beschlägt. Darum

„Grund-" oder „W^urzelfeld" sagen. Da es auch Anstoss geben

möchte, wenn man vom Felde des Feldes spricht, scheint es mir

auch zweckmässiger, wenn man diese Abschnitte als Wurzeltheil

und Spitzentheil bezeichnet, — Ref.

Archiv f. Naiurgcsch. XIV. Jahrg. 2. ßd. E
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laufen denn die Vena soapularis und V. externo -media am Grunde
zusammen, liegen da auf einander; darum haben sie Gelenkbildung

und dort rücklaufende Aeste, welche an der Stelle den Flügel ver-

stärken, wo der Spitzentheil eingefaltet werden soll, während den

weiter nach innen liegenden Adern Gelenkbildung und rücklaufende

Aeste fehlen. Bei den Flügeln, die doppelt und mehrfach gefaltet

sind, weicht der Aderverlauf bedeutend von dem angegebenen ab.

So finden sich bei Silpha, wo die Flügel doppelt gefaltet sind, zwei

ziemlich starke Randadern, die V. marginalis und scapularis, welche

etwas vor der Flügelmitte zwar ein Gelenk abef keinen rücklaufen-

den Ast hat; dieser Ast fehlt auch der V. externo -media, wogegen

sie sich in zwei nach dem Innenrande laufende Aeste gabelt; die V.

interno -media und analis sind ganz einfach und unverästelt. Beim
Zusammenlegen faltet sich das äussere Mittelfeld der Länge nach

ein, und der Flügel biegt sich in den Gelenken so stark nach innen

zu und bildet eine so grosse Falte, dass die beiden Aeste der V.

externo -media in die Tiefe der Falte zu liegen kommen, so dass

also auch das innere Mittelfeld an dieser Querfaltung Theil nimmt;

überdies ist dann noch die Flügelspitze umgebogen. Eine ähnliche

Faltung haben wir bei den Staphylinen: hier sind die V. marginalis

und scapularis zu einem Bändchen vereinigt, welches etwa bei ^ der

Flügellänge ein Gelenk, und weiter gegen die Flügelspitze, neben

dem Gelenk ein Flügelmal zeigt; die V. externo -media verhält sich

ganz wie bei den Sylphen, die V. interno -media dagegen ist nur

schwach angedeutet oder fehlt ganz. Die Silphen und Staphylinen,

welche auch sonst einander so nahe verwandt sind, stimmen also im

Aderverlauf der Flügel grossentheils, wie auch in der Fliigelfaltung

überein, w^as um so mehr zu berücksichtigen ist, als die Flügel der

Silphen nicht um abgekürzter Flügeldecken willen dreifach zusammen-

gelegt sind.

Unter den Käfern mit gegenläufiger Faltung, wo die Flügel zwei-

mal quergebrochen und in drei Stücke zerfallen, von denen das zweite

unter das erste und das dritte wieder unter das zweite gelegt ist,

findet sich bei manchen Gattungen keine Einfaltung ( Trichopteryx,

Catops, Scaphidium), bei anderen zeigt das zweite Stück eine solche;

namentlich bei den Rüsselkäfern. Hier (bei Calandra palmarum)

läuft eine concave Falte längs der Vena scapularis, eine convexe

Falte längs des äusseren Astes der V. externo -media bis vor die

Mitte desselben: von da gehen 3 Falten aus; eine convexe nach der

V. scapularis, und zwar nach der zweiten Bruchstelle derselben, die

zweite ebenfalls convexe fällt auf den inneren Rand, die dritte con-

cave läuft auch nach dem inneren Rande, aber in schiefer Richtung,

gegen die Flügelwurzel gewendet.

Eine dritte Klasse von Flügeln, die geradläufigen Flügel, —
welche nicht gebrochen und nicht mit Querfalten versehen sind, wo
also auch die .Adern keine Gelenke zeigen, und wenn Faltungen vor-
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kommen, es mit Ausnahme der Analfalte nur Längsfalten sind, —
ist an den Buprestiden erläutert. Hier findet sich, da die V. margi-

nalis und scapularis dicht an einander liegen, die V. mediastina aber
fehlt, kein Randfeld, ein verhaltnissmässig ziemlich schmales äusse-

res Mittelfeld, ein grosses inneres Mittelfeld, welches den grössten

Theil des Flügels einnimmt und daher noch Aeste von der Mittelader

enthält; ein verhaltnissmässig ziemlich ansehnliches Hinterfeld, das

durch einen Ast in zwei Parthien getrennt ist, von denen die äussere

aber ganz schmal ist. Im Ruhestande ist nun das innere Hinterfeld

umgeschlagen; das äussere Mittelfeld zeigt eine schwache concave

Längsfalte, so dass die äussere Mittelader sich dem Rande nähert,

tiefer ist die Falte in dem Spitzentheil des Mittelfeldes, daher der

Flügel bei den rücklaufenden Aesten sich etwas nach innen biegt,

um unter die dort sich verschmälernden Flügeldecken gebracht zu
werden. Es reicht diese Falte bis zum Spitzentheil der Vena externo-

media, welche diese Faltung regelt. Es ist also hier der Spitzentheil

der Randader, von dem rücklaufenden Ast an, im Ruhestande auch

etwas nach innen gebogen, aber bei M-eitem nicht so stark wie bei

den querläufigen Flügeln; und zwar wird diese stärkere Einbiegung

gehindert theils durch den Mangel der Gelenke an den Randrippen,

theils durch die Richtung des Spitzentheils der äusseren Mittelader,

an welcher die Flügelfalte sich bricht, und die nicht weit von der

Flügelspitze entfernt ausmündet. Das grosse innere Mittelfeld zeigt

keine Faltung, mit Ausnahme einer ganz kurzen, jedoch ziemlich

tiefen, concaven, am Grunde des Feldes.

II. Sculptur der Flügeldecken. „Der Aderverlauf der häu-

tigen Flügel giebt uns den Schlüssel zur Auffindung der Gesetze, nach

welchen die Rippen, Streifen und Punktreihen auf den Flügeldecken

vertheilt sind. Untersuchen wir die Flügeldecken des Maikäfers,

oder eines Rhizotrogus oder des Nashornkäfers, so werden wir vier

Rippen bemerken, welche vom Grunde der Decke nach der Spitze

herablaufen, wir werden aber weiter eine Leiste längs der Näht und

ferner einen verstärkten Aussenrand finden. ^Vir bekommen darnach

sechs Rippen, eine am Nahtrande, eine am Aussenrande und vier

auf der Flügelfläche dazwischen. Weiter werden wir, wenn Mir die

Decke nach dem Lichte halten, uns leicht überzeugen, dass diese

Rippen von einem Kanal durchzogen sind , also Adern darstellen,

wie die Rippen auf den Hautflügeln, welche zur Blutbewegung die-

nen*). Wir bekommen somit auch bei den Flügeldecken, gerade

*) Untersucht man eine so durchsichtige Flügeldecke, M"ie die

des Rhizotrogus solstialis unter dem Microscop, so sieht man sehr

schön, dass jede Rippe nicht ein Blutgefäss, sondern ein Luftge-
fäss enthält, in der Rippe geschlängelt herabläuft, und überall kleine

Seitenäste abgiebt. Diese sind, gleich denen im Innern des Körpers,

mit blasigen Erweiterungen, die Tracheen selbst aber mit dem Spi-

E*
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wie bei den Hautflügehi, sechs Hauptadern, weiche vom Grunde der

Flügeldecke auslaufen. Den Aussenrand bildet also die Vena margi-

nalis, auf sie folgt eine Rippe, welche unmittelbar neben ihr inserirt

ist, und nahe neben ihr und mit ihr parallel gegen die Deckenspitze

hinabläuft, dies die Vena mediastina; an sie lehnt sich am Grunde

die dritte Rippe an, die sich dann bald von derselben entfernt, indem

sie sich stärker nach innen biegt, sich aber vor ihrem Auslaufe der-

selben wieder nähert; dies die Vena scapularis; die vierte Rippe ist

schon am Grunde von der dritten entfernt, verläuft aber mit ihr pa-

rallel (dies ist die V. externo- media) und ebenso die fünfte Rippe

(die V. interno-media). — Die Nahtrippe entspricht der Vena analis.

Danach haben wir also die Rippen zu bezeichnen als Costa margi-

iialis (Randrippe), C. mediastina (Nebenrandrippe), C. scapularis

(Schulterrippe), C. externo-media (äussere Mittelrippe), C. interno-

media (innere Mittelrippe) und Costa suturalis (Nahtrippe). Zwischen

diesen Rippen haben ^wir Felder, die auf dieselbe Weise zu bezeich-

nen sind wie die Felder der Hautflügel; wir erhalten somit eine Area

marginalis, A. scapularis, A. externo-media, A. interno-media und

A. suturalis. — Nicht selten haben wir noch eine kleine Rippe bei

der Schildchenecke, welche als Ast der Costa suturalis zu betrachten

ist und ein kleines Feldchen abgränzt, das wir Areola scutellaris

(Schildchenfeld) nennen wollen und die Rippe die es abgränzt, Costa

scutellaris. Bei den gerippten Flügeldecken haben wir sehr häufig

diese genannten 4, oder mit zwei Rippen, welche den inneren und

äusseren Rand einfassen, 6 Rippen, welche also den Adern entspre-

chen, die auf den Flügeldecken sich gleichmässiger vertheilen, weil

sie hier nicht so verschiedenartige Bestimmung erhalten haben, wie

bei den Hautflügeln, wo sie in so naher Beziehung zur Flügelfaltung

(und auch Flügelstellung) beim Fluge stehen. Doch verdient es sehr

der Beachtung, dass auch hier die V. marginalis, mediastina und

scapularis unmittelbar neben einander entspringen. Zwischen der V.

externo-media und dem Aussenrande haben wir am Grunde der Flü-

geldecke häufig eine beulenartige Auftreibung (bulla humeralis» Schul-

terbeule), und in ihrer Nähe, aber zwischen V. mediastina und mar-

ginalis eine kleinere, welche mit dem Phialum Kirby's in Verbindung

steht (bulla phialina, Säckchenbeule). Wir haben nämlich auf der

Innenfläche der Decken bei der Schulter ein kleines häutiges Säck-

chen, das sich zeitenweise mit Flüssigkeit anfüllt. Um diesem mehr

Raum zu geben, ist die Flügeldecke auch auf der Oberseite zuweilen

etwas aufgetrieben. — Bei vielen Käfern haben wir aber nur drei

Rippen auf der Fläche der Flügeldecke: hier ist die Costa media-

ralfaden versehen. Dies scheint bei den Luftgefässen in den Flügel-

decken allgemein der Fall zu sein, auch scheint es die Regel zu

sein, dass sechs Luftröhrenstämme in den Flügeldecken der Käfer

von der Wurzel gegen die Spitze hin verlaufen. Ref.
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stina verwischt, z. B. bei Peltis; und nicht selten wird man auf der

^Oberseite, oder doch auf der Innenfläche der Decken noch Andeu-

tungen der Vena mediastina finden, so z. B. bei Carabus auratus;

bei andern scheint sie aber wirklich zu fehlen, wie. bei den eigent-

lichen Prionen. — Wo wir mehr als vier Kippen haben, sind es

Kanten, die den Mittelfeldern oder auch der Area scapularis ange-

hören, wovon man sich aus der Art ihres Verlaufes überzeugen kann."

Mit diesen Rippen auf den Decken stehen nun die Streifen und
Punktreihen in nächster Beziehung. Es sind nämlich die Rip-
pen in der Regel von solchen Streifen oder Punktreihen
eingefasst; sie begrenzen die Rippen gegen die Felder.
— Wir haben eine Punktreihe längs der Nahtrippe und eben eine

solche längs des Aussenrandes ; ferner 2 für jede Rippe, welche sie

einfassen. Im Ganzen erhalten wir somit 10 Punktreihen. Damit
haben wir dann den Grund gefunden, w^arum so häufig auf der Käfer-

tlügeldecke 10 Streifen oder Punktreihen vorkonmnen, welche Zahl

wir also als die normale anzunehmen haben.*) Acht entsprechen

somit den vier auf der Flügeldeckenfläche verlaufenden Adern, eine

der Randrippe, und eine der Nahtrippe. Diese können nur durch

einen Streifen begränzt werden, weil sie auf der anderen Seite frei

liegen. Da wir bei den nur punktirten oder gestreiften Flügeldecken

nicht wohl von Rippen reden können, müssen wir zur Bezeichnung

der denselben entsprechenden Regionen einen anderen Ausdruck wäh-
len. Ich nenne sie Striemen (plagae), wir erhalten somit eine

Plaga marginalis, scapularis, externo- und interno-media und PI. su-

tur^lis, und dazwischen die entsprechenden Felder mit denselben

Namen wie bei den Hautflügeln."

Da sich nicht bei allen gestreiften Flügeldecken 10 Streifen

finden, versucht der Verf. nachzuweisen, wie diese anderen Zahlen-

vcrhältnisse zu erklären sind. Es giebt häufig weniger als 10, es

giebt namentlich ganze Familien, bei denen vorherrschend Streifen

oder Punktreihen sich finden, als die Carabicen, Elateriden, Helopiden

u. a. Hier schliesst die Plaga mediastina sich so enge an die Rand-
ader, dass das Feld dazwischen fehlt, und nur eine Linie, ein Streif

sie trennt. — Sind nur acht Streifen da, so sind die beiden Streifen

*) Wie richtig der Verf. die Streifenbildung der Flügeldecken

aufgefasst hat, zeigen die Flügeldecken des Agriotes gilvellus Ziegl.,

den ich in dieser Beziehung untersuchte. Hier enthalten nämlich

die Zwischenräume der Streifen einer um den andern einen LuftrÖh-

renstamm, und zwar liegt einer an der Naht, je einer im 2teii
,
(zwi-

schen dem 2ten und 3ten Streif), 4ten, 6ten und 8ten Zwischenraum,

und einer am Aussenrande. Ebenso finde ich es bei den meisten

Käfern, deren durchsichtige Flügeldecken eine solche Untersuchung

erlauben. Die Luftröhrenstämme haben also bei einfach punktirt-

gestreiften Flügeldecken gleichen Verlauf wie bei den Melolonthen.
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der Plaga mediastina verwischt. — Seltener sind die Fälle, wo die

Zahl der Streifen grösser ist als 10. Hier wird die grössere Zahl

dadurch hervorgebracht, dass auf den Feldern oder Striemen oder

auf beiden zugleich Streifen oder Punktreihen stehen, entweder ein-

zelne oder mehrere. Der Verf. giebt zwei Mittel an, die wirklichen

Striemen und Felder heraus zu finden, nämlich die Untersuchung der

Innenfläche der Decken und die sorgfältige Beachtung des Auslaufes*).

So findet man beim Procrustes coriaceus, der auf der Oberfläche

keine Streifen zeigt, auf der Innenfläche die vier Adern; und beim
Calosoma, wo jede Flügeldecke 18 Streifen hat, erkennt man die

beiden Mittelfelder am Auslauf der Streifen. Auch ist noch zu be-

merken, dass der umgeschlagene Aussenrand der Flügeldecken nicht

immer von der Costa oder Plaga marginalis allein gebildet wird,

sondern, wie bei Scaurus, Onthophagus, Ateuchus, die Costa me-
diastina oder einige Streifen auf denselben zu stehen kommen.

üeber den Blutumlauf in den Flügeldecken der Käfer hat

Nico] et eine Beobachtung mitgetheilt (Note sur la circulation

du sang chez les Coleopteres; Ann. des scienc. nat. VII. S. 60.

Schieid. u. Fror. Notiz III. S. 323).

Die Beobachtung wurde an Coccinella bipunctata angestellt.

Wenn man eine Flügeldecke aufhebt, sieht man selbst unter schwacher

Vergrösserung eine Molecularbewegung, allerdings wenig bemerkbar,

wenn man aber mittelst eines Heliostaten helles Licht durchfallen

lässt, ganz deutlich. Die Bewegung ist nicht unbestimmt, wie die

Brown'sche Molecularbewegung, sondern gleichmässig und anhaltend.

Ist einmal die Aufmerksamkeit darauf gelenkt, so sieht man im In-

nern der Aussenrippe einen starken Strom von der Wurzel nach der

Spitze, anfangs zusammenhaltend, dann bald in kleinen Seitenströmen

sich ausbreitend, welche in zahlreichen Krümmungen über die ganze

Fläche der Flügeldecken verbreitet, an der Spitze sich in mehrere
Aeste theilt, welche sich an der Naht zu einem Längsstrom vereini-

gen, der das Blut in den Körper zurückführt.

Bach, Vollständiger Wegweiser zum Studium der Käfer,

erstes Bändchen, Allgemeine Käferkunde, Coblenz, 1847, ist

mir nicht zu Gesicht gekommen.

Von Faunen wurden fortgesetzt:

Küster's „Die Käfer Europa's, nach der Natur be-

schrieben" mit dem 8— Uten Hefte.

*) Ein drittes und zwar das wichtigste Mittel wird die Berück-

sichtigung des Verlaufes, der Luftröhrenstämme bieten.
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Sturm 's „Deutschlands Fauna in Abbildungen nacli der

Natur mit Beschreibungen, V^. Abth. Käfer", mit dem 19ten

Bändchen.

Des Ref. ,, Naturgeschichte der Insecten Deutschlands.

1. Abth. Coleoptera, mit der 4ten u. 5ten Lief, des 3ten Bandes.

Ein neues Unternehmen ist Ludw. Red tenbach er's

„Fauna Austriaca. Die Käfer nach der analytischen Methode

bearbeitet", von welcher im vorigen Jahre das erste Heft aus-

gegeben wurde. Dasselbe enthält die Tabellen zur Bestimmung

der Familien, der Gattungen und den Anfang der Tabellen zu

Bestimmung der Arten. Eine verdienstvolle Arbeit, welche

besonders Anfängern grosse Dienste zu leisten im Stande ist.

Eine Uebersicht über die Käfer Tyrols hat Rosenhauer
nach den Ergebnissen von vier Reisen , mit besonderer Be-

rücksichtigung des Vorkommens und der Verbreitung mitge-

theilt (Beitr. zur Insect.-Faun. Europ. 1. S. 67).

Diese Arbeit ist sowohl an sich, als durch die beigefügten Be-

merkungen von grossem Interesse. Es sind im Ganzen 2137 Arten

aufgeführt, unter denen die Carabici über den löten, die Rüsselkäfer

sogar den 7ten Theil ausmachen.

Eine lehrreiche Abhandlung über die Verbreitung der

Käfer in Piemont hat Ghi.liani geliefert (Memoire sur la

Station de quelques Coleopteres dans les differentes regions

du Piemont. Ann. d. 1. Soc. Ent. d. Fr. S. 83).

Das Gebiet von Piemont bietet durch seine Lage eine grosse

Mannigfaltigkeit des Klimas, der Bodenbeschaffenheit und der Vege-

tation dar, und dadurch ist ein grosser Reichthum in entomologi-

scher Hinsicht bedingt. Ziemlich in der Mitte von Piemont wird

durch die Erhebung des Tertiärbodens eine Gruppe von Hügeln ge-

bildet, welchen sich an der Nordwestseite die Stadt Turin anlegt.

Hier breitet sich in Hufeisenform eine grosse Ebene aus, welche
sich von Süd nach Nord erstreckt, und sich dann nach der Richtung:

des Laufes des Po nach Ost und Südost wendet, und gleich diesem

in die Lombardei ausgeht. Nur die Südseite des Mittelknotens,

welche grossentheils aus den Hügeln des Montferrat besteht, hängt

durch eine Hügelkette mit dem Ligurischen Apennin zusammen. Mit
dem genuesischen Apennin fängt die grosse Kette der piemontesischen

Gebirge an, welche einen gegen die Lombardei offenen Halbkreis

bilden. Vom Monte Schiavo, nördlich von der Stadt Albenga am
Mittelmeer, nach \Vest und Nordwest gerichtet erstrecken sich die
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Meeralpen bis zum Mont-Viso, von hier in nördlicher Richtung

fortgesetzt reichen die Cottinischen Alpen bis zum Mont Iseran;

die weitere Fortsetzung nach Norden bilden die Griechischen
Alpen bis zum Mont-Blanc, dann nach Osten gewandt bis zum
Monte-Rosa heissen sie die Penninischen Alpen, von da bis in

die Lombardei die Helvetischen Alpen. — Sämmtliche Alpen
theilt der Verf. in folgende vier Zonen: 1. Zone der Kastanien, von
350—950m ü.M., 2. Buchenregion 950-1600^, 3. Region derConiferen,

1600—2100m, 4, Region der Alpenweiden , von 2100—2600'". Darüber
hinaus finden sich in der Mitte des Sommers zwar noch einzelne In-

secten, aber von denen der darunterliegenden Zone nicht verschieden.

Westliche Ebene (mittlere Höhe 250™. Während des ganzen
Jahres),

Cicindela lugdune7isis , Scarites arenarius Bon., Clivina bimacu-

lata Bon., Carahus italicus Dej., Epomis circumscripttis , Fristony-

chus vemistus, Abax oblongvs Dej., Gynandromorpims etruscus,

Emus brunnipeSy Capnodis tenebrionis ^ Cardiophorus bi'gut latus,

Colophotia pedemontana Bon , Cantharis femoralis Ziegl. , Ptinus

regalis, Georyssus striatus und sulcatus Dej., Oniticellus pallipes^

Omaloplia sericans Seh., Hoplia nuda^ Anthypna abdominalis , Lei-

chenum pictum^ Heterophaga chrysomelina ^ Änthicus basalis Villa,

Meloe cicatricosus Leach, Cerocoma Schreberi ^ Zonitis praeusta und

^punctata, Sitaris thoracica Dej., Jpoderes morio Bon., Brachyu-
rus lutosus Seh., Hylobius fatuus , Tychius centromacidatus Villa,

Baris analis Ol., Ceuthorhynchus mirabilis Villa, Deroplia Geriet

Chev., (Stefiosoma E^oudrasiMuls.), Leptura distig?na Chavp., Gram-
moptera varians Meg. , Ädimonia aptera Bon., Malacosoma liisita-

nica Ol., Timarcha italica Dej., Chrysomela Rossia^ Helodes mar.

ginella, Coccinella speculuris Y^ow. {z=impustulatayav.l)^ Chennium

bitubercidatum ^ Ctenistes palpalis.

Oestliche Ebene. (Mittlere Höhe 150™. — In der schönen

Jahreszeit).

Zuphium olens , Paederus melanurus Gene, Denops personatus,

Rhixotrogus ricinus Dej., Epicauta verticalis, Tliylacites frltillum

Panz. , Dasycerus echinatus Gene.

Nördlicher Theil des Hügellandes. (Mittlere Höhe 450™,

die Gipfel etwa 720™. Zu allen Jahreszeiten).

Lebia cyathigera^ Ditomus calydouius^ D. sulcatus, Cychrus

Italicus, Carabus Rossii, Emus fähiger, Acmaeodera pedemontana

Dej. {sexpustulata Gory), A, pilosellae Bon., Anthaxia Spinolae

Gory, Cerophytum elateroides, Homalisus sanguinipennis Dej.?,

Ochina sanguinicollis , Bubas bison, Hoplia praticola, Trichius gal-

licus Dej., abdominalis Dej., Acanthopus caraboides , Helops picipes

Bon., Molytes baiulus, Otiorhynchus armadillo
,
pulverulentus , Apate

hispinosa, Hamaticherus milesy CalUdium rufipes, humerale, thora-

cicum Dej., abdominale , Stenopterus cyaneus F. ( 9 Necyd. varia-
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Ulis Bon.), Parmeiia unifasciata, Leptura rufa Dej., Homalopns

Loreyi Dej.

Südlicher Theil des Hügellandes. Mittlere Höhe 400i"-

In der schönen Jahreszeit.

Calosorna indagator ^ Tterostichus parumpunctatiis , Tillus uni-

fasciatusy EnopUuni serraticorne^ Attagenus trifasciatus ^ Ateuchus

pi'us mit laticollis, Rhipiphorus bimaculatus , Apalus binotatus? Dej.,

Otiorhynchus sulfurifer? ^ Cossojius cylindricus , Psoa italica Dej.,

Dorcadium italicum Dej., Vesperus strepens , Leptura uuipunctata^

Letna paracenthesis Ol. {Crioc. cruciata Bon.).

Ligurischer Apennin. 1. Zone 350—950"!. Im Juni.

Cicindela flexuosa, Nebria tibialis Bon., Cantliaris nigricornis

Meg., Adimonia brevipennis.

2te Zone, 950—1600™. A?'gutor apetininus Gene, Emus italicus

Gene, Smaragdina concolor ^ Cryptocephalus Gmacuiattis.

3te Zone 1600-—2100°!. Carahus Solieri, Emus tricinctus Gene,

Cantharis italica Dej., Otiorhynchus caudatns , Chrysomela Genei

Dej., Oreina ignita Villa. (Die 4te Zone fehlt in diesem Theil des

nördl. Apennin.

Meeralpen. 1. Zone 350—950^. Im Juni, Juli und September.

Carabus catenulatus, Geotrupes hypocrita^ Rhynchites praeustus

Peyr.

2te Zone 950—1600™. Aptitius alpinus Dej., Pterostichiis Du-

ratii Villa, bicolor Peyr., Stomis rostratus.

3te Zone 1600—2100in- Cymindis homagrica^ Nebria Lafrenayi

(gagates Bon. Obs.), Platytms Peyrolerii Gene, Plerostichus dila-

tatus Villa, Helops laticollis Dej., Otiorhynchus fuscipes Ol. (pede-

mo7itanus Dej.), Oreina senecionis.

4te Zone 2100— 2600^. Nebria laticollis Bon., Dytiscus lappo-

m'cus.

Cottinische Alpen. 1. Zone 350— 950™. — Im Juni, Juli,

August und September.

Nogrus griseus j Colophotia lusitanica Charp., Lagria tristis

Bon. {glabrata Ol.), Hesperophanes holosericeus ^' Anaetia Mühlfel-

da Dej.

2. Zone 950— 1600^1. Cymindis humeralis ^ Cychrus angustatus^

Carabus glabratus , monticola Dej., cyajieus, Nebria Jockischii St.,

Licinus oblongus Dej., Pristonychus oblongus Dej., Platynus ery-

throcephalus Bassi, Pterostichus truncatus Bon., impressicollis Veyr.^

impressus Peyr., Ludius apicalis Dej., Asida Jurinei Sol., Mylabris

flexuosa OL, Dryops fetnorata F., CaUidium insubricum Ziegl.,

Auchenia melafiocephala Bon., Timarcha metallica, Oreina speciosa.

3. Zone 1600— 2100™. Cymindis cingulata Zgl., melanocephala

Dej., Carabus mofiilis, alpi?ius Bon., depressus Bon. ^ Nebria nivalis^

Pterostichus Honnoratii , vagepunclatus y externepufictatus^ Yvanii^

Amara monticola Zim., Cantharis abdominalis F. ^ Melolontha albida
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Dej., Otiorhynchus obscurtis ÜUr. , Oreina coeruleo-tineaia Duft.?,

venusta Dej. {tristis Ol.).

4. Zone 2100— 2600iii. Cicindela chloris^ Cymindis punctata^

Nebria angusticoUis y Podabrus alpinuSy Aphodius sericatuSy Geotru-

pes alpinus Dahl., Lina happonica.

Griechische Alpen. 1. Zone 350— 950™, Im Juni and Sep-

tember.

Dictyopterus affinis ^ Onialisits suturalis, Bromius vitis.

2. Zone 950—1600^. Steropus concinnus, Vterostichus rutilansy

Harpalus satyrus , Ludius aulicus ^ Tetratoma variegata Dej.

3. Zone 1600—2100m. Carabus auronitens^ gemmatus ^ Ptero-

stichus femoratiis.

4. Zone 2100—2600™. Carabus arvensis. Biethisa multipunctata

^

Silpha alpina, Lina coUaris.

Penninische Alpen. 1. Zone 350—950™. Im Juni und Juli.

Mordella angustata Dej., Pachycerus varius Hbt.

2. Zone. Carabus Bonellii St., Pterostichus pingiiis^ Ahax ex-

cavatuSy Dasytes ruficollis Bon. (ined.) , Steniira aiirulenta, Oreina

gloriosa^ Coccinella Wiiotata Ol.

3. Zone. Cymindis axillaris, Carabus hortensis, sylvestris, Pla-

tysma maura, Pterostichus Panzert, Ludius rugosus, Crypticus al-

pinus Gene, Serropalpus barhatus^ Callidium undatum, Astynomus

atomarius, Pachyta lamed, !Lmaculata^ interrogationis , trifasciatOy

clathrata, strigilata, Oreina tristis.

4. Zone 2100—2600™. Carahus Latreillei, Platysma graia, Pte-

rostichus cribratuSy metallicus . Cryptohypnus rivularis, Lepturu

virens, Oreina senecionis.

Helvetische Alpen. 1. Zone 350

—

9b0^. Im Juni und Juli.

Carabus cancellatus JH., Pterostichus transversalis , Acmaeodera

Feisthamelii Gory.

2. Zone 950— 1600«^. Pterostichus fasciato-punctatuSy Oreina

cacaliae Sehr., Coccinella alpina Villa.

3. Zone 1600— 2100'ii. Cymindis coadunata Dej., Cychrus an-

gustatus Dej., Abax ovalis, Necrophilus subterraneus , Helops con-

vexus Lass., Molytes cribrum Meg.

4. Zone 2100— 2600"i. Cychrus cordicollis Chaud. {glacialis

Crist.), ISebria fossulata Lass., Pterostichus multipunctatus , Oreina

melanocephala Meg. {Peirolsri Bassi).

In dieser Aufzählung sind hauptsächlich die minder Terbreiteten

und deshalb für die Verbreitung bezeichnenderen Arten genannt.

Einen besonderen Werth haben die Verzeichnisse des Verf. noch

durch zahlreiche Beobachtungen über Vorkommen und Lebensweise

der aufgeführten Arten erhalten.

Ein „Verzeichniss der Käfer Preussens" ist von v. Sie-

bold mitgetheilt worden (N. Preuss. Provinz. Blatt. 111. Bd.

S.203. 350. 419).
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Eine interessante Arbeit , welche künftigen Forschungen über die

Preussische Fauna eine tüchtige Grundlage bietet. Es sind hier 1768

Arten als in Ost- und Westpreussen einheimisch festgestellt, während
durch Kugelann und Jlliger nur 650 bekannt gemacht waren. Von
einem grossen Theile der letzteren ist das Vorkommen in Preussen

durch den Verf. u. And. bestättigt worden, 150 der Kugelann'schen

Arten sind aber in der neueren Zeit noch nicht wieder aufgefunden

worden, und ausserdem 10, welche Jlliger z. Th. schon als zweifel-

haft aufführte, »überhaupt räthselhaft geblieben.

„Verzeichniss der im Kolywano-Woskresenskischen Hüt-

tenbezirke Süd-West-Sibiriens beobachteten Käfer, mit Bemer-

kungen und Beschreibungen von Dr. Fr. Gebier (Bull. Mose.

XX. Bd. I. S. 263. II. S. 391).

Eine sehr gediegene Arbeit, welche unter den verschiedenen Bei-

trägen zur Fauna des Russischen Reichs eine der würdigsten Stellen

einnimmt. Der vorliegende Theil der Arbeit reicht bis zum Schluss

der Heteromeren.

Ausserdem finden sich beschrieben: Einige (angeblich)

neue britische Käfer von Hardy (Ann. of nat. bist. XIX.
S. 379). — Fünf neue Arten aus Spanien von Graells (Ann.

d. 1. Soc. Ent. d. Fr. S. 305 — sehr unkennbar abgebildet und

eben so mangelhaft beschrieben). — Verschiedene neue Arten

aus Neuholland, namentlich aus Adelaide von Hope (Trans-

act. Ent. Soc. IV. S. 280). — Eine Decade neuer Arten aus

verschiedenen Gegenden von Guerin (Rev. Zool. S. 2). —
Eine Anzahl chinesischer und brasilischer Arten von All ibert

(ebenda S. 11).

Die in der letzten Abhandlung beschriebenen Arten sind in Le-

guminosen-Samen , welche theils von Hrn. Yvan, Arzte der französ.

Gesandtschaft in China, aus Canton mitgebracht, theils aus Brasilien

eingegangen waren, gesammelt, und scheinen bis auf eine Anzahl von-

Bruchtis solche zu sein, welche über die ganze Erde oder wenigstens

über einen grossen Theil derselben verbreitet sind. Dies gilt

auch von den vom Verfasser als neu betrachteten Arten. Es
sind im Ganzen: Anobium villosum^ Xyletinus serricornis, Felds
y^'a^^^Vn. sp., ein unbestimmter C«r/?o/)Äa^M^, Cryptophagus Guerinii

n. sp. (vermuthlich =Silvanus advena), TriboUum castaneum Hbt,
Bruchus scutellaris F., Araeocerus Coffeae F., Calandra Ory%ae F.,

Rhixopertha pusilla F., Mycetaea hirta, Lathridius crenulatus , Sil-

vanus 6dentatuSy Calyptobium Kun%ei Aub. , ein unbestimmter Lae-
mophloeus, Trogosita brevicornis (worunter offenbar mauritanica
verstanden ist).
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Bemerkungen über zweifelhafte Linneische Käfer nach

Linne's Sammlung theilte Schaum (Ent. Zeit. S. 276. 316) —
über Fabrici'sche Käfer nach Fabricius' Sammlung Ders_

(ebend. S. 39) und Suffriau (ebenda S. 98) mit. — Durch

Schaum's Bemerkungen wurde Ref. veranlasst, durch einige

Beispiele darauf aufmerksam zu machen, wie man die in der

Fabrici'schen Sammlung enthaltenen Bestimmungen nur mit

umsichtiger Kritik aufnehmen dürfe (ebenda S. 141).

CicindeletaCm Zwei in Spanien vorkommende Abänderungen

der Cicindela campestris sind von Graells beschrieben (Ann, d. 1.

Soc. Ent. d. Fr. S. 309). Die eine, C. camp. fareUensis ^es Verf.,

oben ganz kupferroth, findet sich auf dem Gipfel des Berges Farell

bei Barcelona, im Mai; die andere C. camp. guadarra?nejisis des

Verf., von Guadarrama, mit schwarzer Grundfarbe der Oberseite,

ist einerlei mit C. nigrita Dej.

Einige neue Arten sind von Guerin aufgestellt: C. Petita und

Rüppelii von Abessynien (Rev. Zool. S. 49), ferner C. Japonica
von Japan (ebenda S. 2) und C. Jatidica von Port Natal (S.4).

Die letzte nähert sich in der Form an Dromica; die vorletzte ist

der C. silvatica verwandt und nicht mit der gleichnamigen Thunberg-

schen Art (= C. chinensis F.) zu verwechseln.

Aus Peru stellte Ref. zwei neue Arten von Megacephala und

zwei von Cicind. subg. Phyllodroma auf (dies Arch. S. 67).

Megacephala euphratica ist von Graells auch in Spanien auf-

gefunden, am Ufer eines salzigen See's, wo sie bei Tage unter den

Algen versteckt sitzt, und nur beim Auf- und Untergange der Sonne

zum Vorschein kommt. Sie fliegt w^enig, aber läuft mit grosser Ge-

schwindigkeit. Dieselbe Art ist es auch, welche von Maj. Blan-

chard in Algier aufgefunden ist, vergl. vorig. Jahresb. S. 80 (Annal.

d. 1. Soc. Ent. d. Fr. Bull. cvi. cvm, Rev. Zool. S. 111. 382).

Carahici» „Nachträge zu der ersten Abtheilung des Verzeich-

nisses der Käfer des Harzes, von Hornung" (Bericht des natur-

wissensch. Vereins des Harzes f. d. J. 1846—47. S. 14) enthält Er-

gänzungen zu dem Verzeichniss der Carabicen und Dytisciden des

Harzes.

Gebier 's „Verzeichniss der im Kolywano-Woskresenskischen

Hüttenbezirk Süd-West-Sibiriens beobachteten Käfer" enthält in der

ersten Abtheilung (1. S. 263) die Uebersicht über die Cicindeleten und

Carabicen des bezeichneten Gebiets. Der Verf. hat überall seine

Bemerkungen über das Vorkommen und oft auch über die Unter-
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Scheidung der Arten zugefügt. Neue Arten sind ausführlich beschrie-

ben, nämlich 3 von Carubns, 1 Leistus, 4 Nebria ^ 1 Anchomenns,

1 Jg-o/m/iiy 1 Omaseus und 3 Platysma.

Leconte's „A descriptive Catalogue of the Geodephagous Co-

leoptera inhabiting the United »States east of the Kocky Mountains'

ist in der 10. und 11. Nr. des 4. Bds. der Annais of the Lyceum of

Natural History of New York zu Ende geführt. Dieser Theil des

Verzeichnisses enthält die Licininen mit den Gatt. Badister 3 Ar-

ten, Rembus 5 A., Dicaelus 24 A., die Chlaeniinen mit Oodes

7 A., Dinodes 1 A., Chlaenius 29 A. , Atramis (s.u.) 1 A., die Pa-

nagaeinen mit Loricera 1 A. (pilicornis) , Panagaeus 2 A., die

Carabides mit ScapJmiotus 3 A., Cychrus 2A., Sphaeroderus 6A.,

Carabus 10 A., Calosoma 8 A., Nebria 1 A., Omojiliron 4 A., Ble-

thisa 1 A., Elaphrus 5 A., ISotiophilus 4 A., endlich die Bembidii-

des mit einer grossen Zahl neuer Arten.

Neue Gattungen sind

:

Hiletns Schiödte (Toguineiske Karaber: Kröy. Nat. Tidskr.

N. R. II. S. 346. T. 3). Ein merkwürdiger Käfer, mit gebrochenen

Fühlern, sägeförmig gezähnelten, gewölbten Mandibeln, schwamm-

artig bekleideter Innenlade der Maxillen, 4theiligem Zahn in der

Ausrandung des Kinns; die Mittelbrust unten zur Aufnahme des Pro-

sternum ausgehöhlt; die Vorderschienen ohne Ausschnitt, dagegen

sind die Epimere der Hinterbrust sichtbar. H. versutus, von An-

sehn des Pterostichus lepidus, ist aus Guinea.

Ochyropus Desselb. (ebenda S. 350) eine grosse Scaritenform,

bei der das Endglied der Füsse länger ist als die übrigen Glieder

zusammen, und das zweite Glied der Lippentaster nach innen mes-

serfÖrmig erweitert ist. O. g-igas, ebenfalls aus Guinea.

Platynodes Westwood (Descriptions of two new Genera of

Carabideous Insects: Transact. Ent. Soc. Lond. IV. S. 278. T. 21. i. B)

steht Morio am nächsten, und ist durch flachere Form, abgestutzt

herzförmiges Halsschild u. s.w. unterschieden, ein wesentlicher Un-

terschied indess nicht angegeben. PL Westerma7ini aus Guinea.

Helluodes Desselb. (ebenda S. 279) scheint mit Helluo ver-

wandt zu sein , hat einen grossen Kopf mit kurzem stumpfen Zahn

in der Aüsrandung des Kinns und eine längliche, vorn gerundete

Zunge, ähnlich wie Anthia. H. Taprobanae von Ceylon.

Crasodactylus Guerin (Rev. Zool. S. 50) zu den Harpalinen

gehörend, zunächst mit Anisodactylus verwandt, und dadurch unter-

schieden, dass bei den Männchen das erste Glied der Mittelfüsse

eben so breit ist als die folgenden, während es an den Vorderfüssen,

wie bei Anisodactylus schmäler ist. Cr. punctatus n. sp. aus Abes-

synien.

Atra7ius Leconte (Ann. Lyc. N. YorkIV. S.438) den Chlae-

niinen einzureihen: das Kinn ohne Zahn in der Ausrandung; die
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Taster lang und dünn, mit leicht spindelförmigem, an der Spitze

kaum abgestutzten Endgliede; an den Vorderfüssen des Männchens

die drei ersten Glieder erweitert, das erste um die Hälfte länger,

aber nicht breiter als die folgenden, dreieckig, das 2te und 3te nicht

länger als breit. Hierher A. pubesceiis^ {Anchomen, pubescens Dej.

Chlaen. obconicus Haldem).

Ders. (ebenda S. 451— 473) hat auch Bemhidinm in mehrere

Gattungen zerlegt, welche auf folgende Weise festgestellt sind : Bem-
bidiuni: „Caput fronte utrinque striata; mentum dente bifido; elytra

Stria scutellari distincta, suturali postice non recurvata; tarsi antici

(^ articulo lo longitudine reliquis coniunctis aequante"; hierher B.

Impressum (F.), paludosum (Pz.) u. s. w. — Odontiumw. g. : „men-

tum dente longissimo, convexo, subobtuso; reliquis sicut in Bembi-

dio"; hierhin B. coxendix Say und B. nitidulum Dej. (letzteres von

Say mit dem ersteren vermengt). — Hydrium (Zimm.) n.g : „Caput

fronte utrinque striata; mentum dente valde distincto , bifido; elytra

striis postice abbreviatis, scutellari distincta; tarsi cT articulo lo

valde dilatato, reliquis tamen breviore"; hierhin B. laevigatum Say,

Dej. — Ochthedro?nus (Zimm.) n.g.: „Caput fronte utrinque striata

vel raro bistriata; mentum dente siraplici, apice rotundato plerisque;

thorax postice truncatus; elytra Stria suturali non incurvata, scu-

tellari distincta"; hierher die grössere Masse der bisherigen Bembi-

dien mit den Untergatt. JSotaphus, Pert/phus, Leia und Lopha, —
Ferner sind hier noch Tachys und Biemus als Gattungen angenom-

men, ohne durch Kennzeichen festgestellt zu sein.

Chaudoir (Bull. Mose. 1847. II. S.87) lieferte eine Aufzählung

der bisher bekannten Arten von Agra, 44 an der Zahl, denen er

folgende neue hinzufügte: A, metallescens aus Parä, A. pachy-
cnema aus Brasilien, A. viein a aus Brasilien, A. nigripes aus

Mexico, A. quadriceps aus Brasilien, A. lamproptera, angeb-

lich aus Peru, A. Goryi aus Brasilien, A. cupreola aus Brasilien,

A. pusilla aus Brasilien. Die Zahl der beschriebenen Arten ist

hierdurch auf 53 gestiegen.

Eine Uebersicht über die europäischen Arten von Trechiis theilte

Putzeys mit (Trechorum Europaeorum Conspectus, Ent. Zeit.

S. 302). Es sind 42 Arten, unter denen 12 neue; dieser Reichthum

an neuen Arten war es, was den Verf. zu einer Auseinandersetzung

aufforderte. Alle Arten sind durch Diagnosen bezeichnet.

Mehrere neue Arten von Carabus aus Spanien und Portugal

sind von De la Ferte-Senectere beschrieben (Description de

quelques Carabes nouveaux de l'Espagne et du Portugal: Ann. d. 1.

Soc. Ent. d. Fr. S. 445): Carab. Guadarramus, dem C. catenula-

tus sehr ähnlich, aus Neukastilien, C. Ghiliauii, dem C. Latreillei

am nächsten verwandt, C. Egesippii (sollte wohl Hegesippi heissen)
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aus der Fam. des C. brevis, aber von länglicherer Form, aus dem
nördlichen Portugal; ausserdem ist noch das Männchen des C. brevis

beschrieben.

Zwei neue asiatische Arten von Carabus sind von Tatum (Ann.

nat. bist. XX. S. 14) bekannt gemacht; die eine, C. lithariophorus^
ist von Munsurie im Himalaja, die andere, C. monilifer^ vom Ar-

chipel von Korea.

Als neue Arten sind ferner aufgestellt:

von Rosenhauer (Beitr. S. 8. 9) Fterostichus placidus und

Amara antennata aus Tirol

;

von Küster (Käf. Europ.) Dromüts mont enegriniis (X. 8),

dem D. foveola zunächst stehend, aus Montenegro; Harpalus acu-
tipennis (IX. 7) aus Dalmatien; Eutroctes moestus (IX. 12) aus

Armenien; Bembidium maritimum (VIII. 41) am Strande bei Ra-

gusa unter dem Wasser lebend; B. speculare (IX. 22) aus Sardi-

nien; B. Genei (IX. 21) und B. callosum (IX. 23) ebendaher;

von A. Costa (Annal. delP Accad. degli Aspir. nat. 2. ser. I. S. 90)

Nehria violacea („supra obscure violacea, subtus cum pedibus

nigro picea, tarsis, palpis antennisque, harum basi excepta rufo

brunneis, palporum articuio ultimo subsecuriformi; pronoto angusto,

cordato, disco laevi convexiusculo, linea profunda impressa, basi

limboque transversim rugoso, marginibus lateralibus satis reflexis

;

elytris ovatis convexiusculis punctato-striatis, interstitio tertio qua-

dripunctato; long. 61.") von den Neapolitanischen Gebirgen; Percus

brunneipennis („niger, nitidus, elytris brunneo-castaneis
, palpis

tarsisque piceis , supra planiusculus, elytris postice parum convexis,

pronoto laevi, obsolete transversim ruguloso, basi utrinque longitu-

dinaliter biimpresso, lineaque media conspicua; elytris minute et

parum profunde striato-punctatis, interstitiis planis, obtuse carinatis,

carinis alternis maioribus; long. 1\— 81.") und Zabrus elongatus
(„niger, nitidus, tarsis piceis, pronoto transverso convexiusculo, basi

et lateribus fortiter punctato, marginibus lateralibus valde reflexis,

elytris elongatis, postice convexioribus, subtiliter striato-punctatis,

interstitiis planiusculis, laevibus; long. 6^ 1."), beide vom Gipfel des

Berges Mutria;

von Sturm (Deutschi. Fauna XIX. S. 111) Anophthalmus Bili-
mekii (Schmidt) aus der Sele'er Grotte in ünterkrain;

von Guerin (Rev. Zool. S. 50): Anthia striato-punctat a,
Lefebvrei^ Crasodactyluspunctatus(s,.o.), HypoUthus har-
paloides, Anchomenus fuscicornis^ alle aus Abessynien;

von Haldeman (Proceed. Acad. Philadelph. III. S. 149) Blethisa

quadricollis , vom Obern See (ist in Leconte^s Verz. aufgenommen);

von Ref. (dies Archiv S. 68) 2 Casnonia^ 3 Calleida, 1 Capto-

dera, 2 Tetragonoderus ^ 1 Scarites, 3 Anisodactylus ^ 1 Harpalus,

4 Stenolophus , 1 Dyscolus, 1 Chlaenius^ 1 Oodes^ 3 Bembidium.
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V er- Hu eil hat die Verwandlung der Mormolyce phyllodes be-

schrieben (Ann. d. scienc. nat. VII. S. 344. Schieid. u. Fror. Notiz. IV.

S. 166). Sie wurde nehst der Puppe in den grossen Wäldern auf

Java im Polyporus fonnentarius an den Stämmen und Wurzeln hoch-

wüchsiger Bäume gefunden. Die Larve dieses merkwürdigen Käfers

scheint wenig ausgezeichnetes zu haben, es ist indess auch die Dar-

stellung nicht ganz genügend. Auch die Nymphe lässt noch kaum
die auffallende Form des Käfers erkennen.

Das Pflanzenfressen bei Caraben ist durch eine genaue Beob-

achtung Sundevall's bestättigt worden. Er sah eine Amara simi-

lata eine Pflanze, Thlapsi bursa pastoris, ersteigen und erst ein frisch

entwickeltes Blatt, dann eine Blüthe verzehren (Ofvers. Vet. Acad.

Förhand. S. 200).

JDytiscidae» „Revision of British Hydrocantharidae. By H.

Schaum" (Entomologist S. 188?). Eine sehr dankenswerthe Arbeit,

in welcher der Verf. die britischen Arten mustert und die in Eng-

land herrschenden Bestimmungen mit denen des Festlandes in Ein-

klang bringt. England eigenthümlich ist keine einzige Art der Hy-

drocantharen , die Synonymie ist aber etwas verworren und war der

Sichtung sehr bedürftig, da sowohl von den Engländern viele Arten

verkannt, als auch von den Schriftstellern des Festlandes manche

von den Engländern bereits aufgestellte Arten nicht erkannt waren.

„Nomenclature of Coleopterous Insects in the Collection of the

British Museum. Part II. Hydrocanthari. Printed by order of the

trustees. London 1847." Dieses Verzeichniss, welches von Ad.

White mit Hülfe des Dr. Schaum bearbeitet ist, enthält nicht nur

die im Britischen Museum befindlichen, sondern überhaupt die be-

schriebenen Arten mit ihrer Synonymie, in ziemlicher Vollständig-

keit; es haben sich aber im Druck mehrere Irrthümer und Verwech-

selungen eingeschlichen. Zwei von den Verff. errichtete neue Gat-

tungen sind hier nur namentlich aufgeführt, nämlich Oftychohydrus

mit einer Art von Neuseeland zwischen Hyderodes Hope und Dy-

tiscus und Batrachomatns mit einer neuen Art aus Neuholland, zwi-

schen Matus Aub, und Coptotomus Say.

Zwei neue neapolitanische Arten sind von A. Costa (Ann. Ac-

cad. Aspir. 2. Ser. I.) bekannt gemacht: Colymhetes (Jgabns) abdo-

minalis.- „ovatus, niger, planiusculus, subtiliter longitudinaliter

strigosus, antennis, palpis, apice excepto, vertice punctis duobus

ventrisque basi ferrugineis; long. 5| 1.", A. bipustulatus hauptsächlich

durch rothe Hinterleibswurzel unterschieden (S. 134) — und By^hy-

drus minor: „ovatus, postice angustior, supra minus convexus,

confertissime punctulatus, testaceo-ferrugineus, pronoto flavescente,

margine postico nigro; elytris nigris, margine externo fasciisque
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diiabus acute dentatis suturam haud attingentibus flavo-lividis; long.

1^1."(S.97).

Neu aufgestellte Arten sind ferner: Eydaticus Galla und Coye-

latus Erichsonii Guerin (Rev. Zool. S.51), beide aus Abessynien.

Ref. (dies Arch. S. 73) stellte von Einiectus \m<\ Copelatus je 1 neue

Art aus Peru auf.

Gyrinites» üeber die Lebensweise des Orectochllus viUosus

theilte Rosenhauer Beobachtungen mit, welche Ahrens Vermu-
thung, dass er ein Nachtthier sei, bestättigen. Er fand nämlich in

einem Bache bei Erlangen, wenn er die Steine aus dem Wasser hob,

öfter einen Orectochilus daran sitzen, der dann immer herabfiel, auf

dem Wasser sich einigemal im Kreise herumdrehte, dann in dasselbe

schief hinabschoss und sich unter einen andern Stein verbarg. Er
besuchte nun bei Nacht mit der Laterne dieselbe Stelle, wo er be-

sonders neben Erlenstauden ganze Gesellschaften des Orectochilus

sich munter umher tummeln sah, so dass er öfter auf einen Strich

mit dem Hamen 20 derselben fing. Am Tage waren wieder alle ver-

steckt. (Ros. Beitrag, z. Ins. Faun. Eur. S. 83).

Aehnliche Erfahrungen machte auch Frauenfeld (Isis S. 772),

der den Käfer auch im Glase beobachtete, wo er sich Tags möglich

versteckt hielt. Nachts aber munter herumschwamm.

„Bemerkungen über einige Gyrinen, vom Grafen Mannerheim"
(Entom. Zeit. S. 208). G. mergus Ahr. ist der wahre G. natator Gyl-

lenhal's, Sahlberg's und Aube's (und nach Schaum Ent. Zeit. S, 278

auch Linne's). — G. distinctus Aube ist eine dunkle Abänd. von G.

colymhus Er., G. distitictus SuSr. aber eine andere im südl. Russland

und dem Caucasus einheimische Art, welche Steven G. ri'viilaris

nannte. — Dass G. dorsalis Gyll. eine Abänd. des G, marinus sei,

best^ttigt der Verf. — Endlich giebt der Verf. übet G. opacus Sahlb.

Aufschluss, welcher allerdings eine eigene Art bildet.

Gyrinus rivuiaris A. Costa, schon 1842 im Bull. Accad. Aspir.

Nat. S. 35 als eigene Art aufgestellt, jetzt in den Annal. dell Accad.

degli Aspir. Nat. 2 Ser. 1. S. 135 von Neuem beschrieben, und vom
G. urinator dadurch unterschieden, dass die ganze Unterseite rost-

roth sei, während der letztere eine schwarze Brust habe („dal quäle

principalemente differisce per aver tutta la inferior faccia del corpo

di colore ferruginoso mentre in quello il solo abdome ed il margine

ripiegato del torace e dell' elytre sono di tal colore, il petto essendo

nero") — ist jedenfalls der wahre G. urinator JIL, die Art aber, die

der Verf. als solche betrachten mag, mir unbekaijnt.

JBuprestides» Ueber den inneren Bau der Buprestiden hat

Schiödte werthvolle Untersuchungen mitgetheilt (Kröy. Nat. Tidsskr.

Archiv f. Naturfrcsrh. XIV. .lahr?. 2. Bd. F
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N. R. II. S. 319), welche er in Italien an Capiiodis ienehrionis , Dicerca

pisana, Coroehus rubi^ Anthaxia Salicis^ umbeUatnrum , nitida und

nilidula^ Sphenoptera lineata und rauca
.,
Trachys minnta und nana

anzustellen Gelegenheit hatte. Die Buprestiden zeigen manche Eigen-

thümlichkeiten. Die Luftröhren sind mit ähnlichen Bläschen wie bei

den Scarabaeiden besetzt, was bereits Gäde und Leon Dufour be-

merkt hatten. Bei den im hellen Sonnenschein fliegenden Anthaxia,

Sphenoptera u. s. w. fiel dem Verf. die geringe Menge von Fett auf?

während b^ der langsameren, unter Baumrinden lebenden Capnodis

der FettkÖrper eine bedeutendere Ausdehnung erlangt. Speichelgefässe

finden sich zu jeder Seite des Schlundes, als kleine Büschel dünner

verästelter Gefässe, nicht über die Kopfhöhle hinausragend. Bei An-

thaxia entdeckte der Verf. einen eigenthümlichen Apparat an der

Speiseröhre, welcher in zwei Paaren seitenständiger gestielter Anhänge

bestand. Die Säcke des ersten Paars sind klein, entspringen vom hin-

tersten Theile des Schlundes und liegen an jeder Seite des Nackens;

die des zweiten Paares sind 4 — 5 mal grösser und liegen im vorder-

sten Theile der Vorderbrust. Diese Säckchen, welche gleich der

Speiseröhre und dem Magen mit Blüthenstaub erfüllt waren, erinnern

an eine ähnliche Vorrichtung, welche L. Dufour bei Oedemera coe-

rulea und Anoncodes ruficollis entdeckte und welche der Verf. auch

bei Stenostoma rostrata und anderen Oedemeriden auffand. Bei den

übrigen untersuchten Buprestiden zeigte sich nichts Aehnliches. —
Das Duodenum (Zottendarm) ist bei allen Buprestiden nach vorn in

zwei Zipfel verlängert, welche bei den verschiedenen Gattungen un-

gleiche Ausdehnung und Lage haben. Die kleinen halbkugligen Zotten

sind auf diesen Zipfeln am stärksten entwickelt, überhaupt übrigens

bei den grösseren Formen mehr als bei den kleineren, so dass sie

bei Trachys fast verschwinden. Malpighi'sche Gefässe, deren die

früheren Beobachter vier angeben, fand der Verf. bei allen imter-

suchten Formen sechs an der Zahl, auffallend lang und dünn, mit

den hinteren Enden der Mitte des Dickdarms angeheftet. Die Hoden

sind aus langen röhrenförmigen Bälgen zusammensetzt, deren Anzahl

bei den verschiedenen Formen verschieden ist, aber, so weit der Verf.

die Vergleichung anstellen konnte, mit der Anzahl der Eiröhren bei den

Weibchen derselben Art übereinstimmte. Die Männchen haben aus-

serdem noch zwei Paar Samenblasen, deren Verhältnisse ebenfalls

bei den verschiedenen Gattungen abändern. Bei den Weibchen be-

schreibt der Verf. eine sackförmige Samenkapsel und eine ebenfalls

sackförmige Anhangsdrüse (glandula appendicularis), deren Ausfüh-

rungsgang am Grunde des Halses der ersteren mündet. Eine Paa-

rungstasche (bursa copulatrix) schreibt der Verf. den Buprestiden

allgemein nicht zu. (Richtiger betrachtet indess Dr. Stein den vom
Verf. als Samenkapsel gedeuteten Theil als Paarungstasche, und die

Anhangsdrüse des Verf. als Samenkapsel). — Ueber die Vertheilung

der Nervenganglien ist bemerkenswerth, dass die der Mittel- und Hin-
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terbrust in ein grosses Ganglion zusammengeschmolzen sind, welches

an der Wurzel der Hinterbrust liegt. Von den 5 Hinterleibsganglien

liegen nur die drei letzten in der HinterleibshÖhle; das letzte der-

selben (Geschlechtsganglion) sendet 4 Paar Nervenstämme aus, jedes

der vier vorhergehenden nur ein Paar.

Saunders hat das Vorkommen der Larve der Diphucrania auri-

flua Hope beschrieben („On the Gall formed by Diphucrania auriflua

Hope, a Species of Buprestidae" Transact. Ent. Soc. Lond. V. S. 27.

T. 2. F. 5—9). Sie lebt in einer Holzgalle an den Zweigen der Pul-

tanea stipularis, welche sich gewöhnlich einzeln an den Zweigen

findet, selten mehrere zusammen. Die Larve hat Aehnlichkeit mit

den Agrilus-Larven und, wie diese, ein zweispitziges Hinterleibsende.

Die Larve des Coroebns aniethystinns ist von Durieu de Mai-
sonneuve in den Stengeln von Cirsium echinatum entdeckt worden,

wo sie alle Verwandlungsstufen durchmacht (Ann d. i. Soc. Ent. d.

Fr. Bull. S. ix).

Als neue Arten sind aufgestellt:

Anthaxia istriana von Rosenhauer (Beitr. S. 13) aus Istrien

(vielleicht nur eine kleine Abänd. der A. morio F.) — und Anthaxia
hasalis von Küster (Käf Europ. XI. 29) aus der Türkei.

Acmaeodera grandis und Chrysobothris -pant o chlor a von

Guerin (Rev. Zool. S. 51) aus Abessynien.

Chrysochroa assame?ists aus Assam und Chrysodema Tayan-
tti von den Marquesas, von Dems. (ebenda S.6).

Je eine Art von Chrysobothris und Brachys aus Peru, vom Ref.

(dies Archiv S. 74).

Stigmodera amaragdina^ xanthcpilosa (/), vegeta, co-

iorata^ media und delectabilis^ aus Neuholland , meist aus der

Gegend von Adelaide, von Hope (Transact. Ent. Soc. Lond. IV. S. 283).

Guerin (Rev. ZooL S. 5) bemerkte, dass Elater giganteus

Schaller ein bisher übersehenes Synonym der Chrysochroa bicolor

sei; die hiesige Sammlung besitzt den von Schaller beschriebenen

Käfer aus .Trankebar, welcher zwar eine der javanischen Chr. bicolor

nahe verwandte, aber, wie es scheint, hinreichend verschiedene Art

bildet.

l^ucnentides» Neue Arten sind Microrhagns lepidus Ro-
senhauer (Beitr. S. 14) aus Tirol, Eucnemis Feisthamelii
Graells (Ann. d. 1. Soc. Ent. d. Fr. S. 307. T.4. F. L5, — sehr we-

nig kenntlich) aus Katalonien, Dirhagus? ?iitidus A. Costa (Ann.

deir Accad. d. Aspir. 2. ser. L S. 101): ,,elongatus, convexus, punctu-

latus, pronoto modice gibbo, postice carinula media longitudinali

brevi, angulis complanatis acute productis; elytris obsolete lineatis
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basi impressis, sutura elcvata, postice lineis invpressis; niger, niti-

dus, antennis obscure castaneis, femoribus piceis, tibiis tarsisque

testaceis; long. 2^1/', vom Matese- Gebirge im Neapolitanischen; ~
und Fornax morio des Ref. (dies Arch. S. 75) aus Peru.

Die Larve der Meiasis flabellicornis ist vonPerris ausführlicher

beschrieben (Ann. d. 1. See. Ent. d. Fr. S. 541. T. 9. F. 1).

Mlnterides» Eine neue Gattung Port hmidius errichtete

Ger mar (Faun. Ins. Europ. 24. T. 7) auf dem Amjiedus fulvus Red-

tenb. mit folgenden Kennzeichen: „Frons convexa, labrum superans.

Antennae filiformes, vix serratae, articulo secundo tertioque minori-

bus. Mucro pectoralis perpendiculariter deflexus. Laminae tectrices-

subito dilatatae. Tarsi subtetrameri, articulo tertio subtus appendi-

culato." — Den ebenfalls mit einem Hautläppchen am dritten Fuss-

gliede versehenen EL acuticorms Germ, vereinigte Ders. (ebenda

T. 6) mit der von ihm auf dem El. sanguinicollis begründeten Gattung

IscJinodes,

Als neue Arten sind beschrieben:

Ectinus xanthodon und iucundus aus der Sachs. Schweiz

und dem Riesengebirge von Märkel (Entom. Zeit. S. 79).

Pristilophus montanus aus Tirol und Athons mutilatus aus

der Gegend von Erlangen von Rosen hau er (Beitr. S. 15).

Ampedus Clialusii^ bei Colmar im faulen Holze alter Eichen-^

stücke gefunden, von Guerin (Rev. Zool. S. 7) später jedoch mit

Recht als El. 4signatus Schönh. erkannt (ebenda S. 110).

Diaca?ithus öifas etat us {Fuss) aus Siebenbürgen von Küster

(Käf. Europ. X. 38).

Athous Gebleri (Mann.), Cryptoliypus depres sus
,
gibbus,

rufescens Gebier (Bull. Mosq. 1847. II. S. 412— 423) aus dem

^vestlichen Sibirien.

Cehrio neapolitanus („cT testaceus, fulvo-pubescens, capite

pronotoque fusco-nigris, punctatis, pube fulva adpressa tectis, an-

tennis nigris, nigro pilosis, articulis 3 primis palpisque rufo -piceis,

geniculis nigris; long. 6^— 7 1. — $ testacea, unicolor, pronoto ca-

pite mandibulisque testaceo-rufescentibus, harum apice geniculisque

nigris; elytris abdomine parum brevioribus, sulcatis, interstitiis con-

vexiusculis, punctatis; long. 5|1.", vom C. gigas durch länglicheren

Bau, die nicht schwärzliche Brust u. s.w. unterschieden) und Cebrio

fuscatus ((^ brunneo fuscus, capite pronotoque fusco nigris, pube

fulvo- cinerea adpressa tectis, subtus fusco -testaceus, longius pube-

scens, femoribus livide testaceis; long. 71. ; $ latet."). Der erste von

Neapel, der zweite von Salent, von A. Costa (Annal. dell' Acad.

degli Aspir. 2 Ser. L vS. 137).

Cebrio Carrenii aus der Gegend von Madrid von Graells
(Ann. d. 1. Soc. Ent. d. Fr. S. 306. T. 4. F. I. 4).
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Ferner sind Tetralobus subsufcatus, Hopei, rot undifrons
\ki\^ Cardio p ho j'us ackminat us und variabilis aus Ahessynicn

von Guerin (Rev. Zool. S. 52) und 3 Semiotus, 1 PyropJwriis , 3

Dicrepidius , 1 PomachiUus ^ 3 Monocrepidius ^ 1 Aphanob'uis und 1

Cardiophorus aus Peru vom Ref. (dies Archiv S. 75) als neue Arten

aufgestellt.

Eine eigenthümliche Gattung Chorea ist von Haldeman (Pro-

ceed. Acad. Philadelph. 111. S. 150) aufgestellt, deren systematische

Stellung zwar zweifelhaft geblieben ist, die indess doch einige Ueber-

einstimmung mit den Elateren zu haben scheint. Der Körper ist

kurz, kräftig, ziemlich hartschalig; der Kopf klein, untergebogen;

die Maxillartaster stark, vorragend, das grössere Endglied dreieckig;

die Fühler kurz, gesägt, nicht merklich dünner werdend, zwischen

den Augen in einiger Entfernung von denselben stehend, einander

genähert, auf jeder Seite einer schwachen Stirnerhöhung eingelenkt;

sie werden parallel über das Halsschild gebogen getragen, und reichen

etwas über das Schildchen hinaus. Das Halsschild kurz, aufgetrie-

ben, die Vorderecken stumpf gerundet, die Hinterecken in einen

schärfen Winkel vorgezogen; das Schildchen gerundet; die Flügel-

decken hartschalig, verlängert; Flügel unter denselben; der Hinterleib

aus 5 aufgetriebenen Ringen bestehend. Die Beine schlank, die Hin-
terhüften (es scheinen die Tr och anter en gemeint zu sein) sehr
lang, so lang als der Schenkel, dieser so verkürzt, dass das Bein

doch nur von gewöhnlicher Länge ist; die Füsse kurz behaart, aber

kaum gepolstert; das vorletzte Glied zweilappig. — Der Verf. fing

ein einzelnes Stück, welches sich durch ein scharfes Schnellen zu

befreien suchte, dieses wurde aber nicht durch das Halsschild, son-

dern durch die Vorderbeine hervorgebracht, die der Käfer der Länge
nach auf die Brust legte und dann plötzlich zog, so dass es sehört

und gefühlt werden konnte. Im Bau der Vol-derbeine konnte der

Verf. nichts bemerken, was diesen eigenthümlichen Gebrauch andeu-

tete. — Ch, pulsator ist schwarz, fein punctirt, schwach behaart,

die Taster hell schalgelb, die Schienen und Füsse dunkelroth; die

Flügeldecken haben neun mit grossen länglichen Puncten ausgefüllte

Streifen.

Cyphonides» Die Larve von Cyphoti hat Ref. beschrieben

(dies Arch. S. 281). Sie weicht auf eine sehr erhebliche Weise von
allen übrigen bekannten Käferlarven ab durch lange vielgliedrige

Fühler, freigegliederte Taster, gehäufte Augen u. s. w. Als Athmungs-
organ scheinen sieben an der Hinterleibsspitze in einen Halbkreis

gestellte Hautblättchen zu dienen. Diese Larven finden sich im Was-
ser, wo sie an Wasserpflanzen und Steinen herumkriechen.

Jtjampyrides» Colophotia mehadiensis (Dahl.) aus Ungarn
und JUyrica (Dej.) aus Dalmatien sind von Küster (Käf. Europ.
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IX. 28. 29) beschrieben. — Gebier machte Lamjtyrh sibirica
(Mann.), aus dem westlichen Sibirien, bekannt (Bull. Mose. 1847. 11.

S. 429).

Vom Ref. sind 2 Phengodes, 3 Photimis , 1 Pyractomena, 1 Aspi-

soma^ 1 Photuris , 3 Charactus , 1 Emplectus n. g. und 2 Dictyopte-

rus, aus Peru als neue Arten aufgestellt (dies Arch. S. 79). — Py~
r actomena Dej. zeichnet sich unter den eigentlichen Lampyriden
durch gespaltene Klauen aus. — Die neue Gattung Emplectus ist

eine ungerüsselte Lyciden-Form mit zugespitztem Endgliede der

Taster, verlängerten Maxillartastern , sehr kleinem 2ten Fühlergliede

und gekieltem Halsschilde, die Kiellinie in der Mitte doppelt; in diese

Gattung gehören Lycus diaphanus , Umbatus^ pectinatus und flahel-

Ucornis F.

Die Lycus-Arten Abessyniens sind von Guerin (Rev. Zool. S.200)

gemustert und ihrer Sjmonymie nach erläutert, welche allerdings

etwas verwirrt war, um so mehr, als die Männchen vieler Arten in

der Form der Flügeldecken u. s. w. auffallende Verschiedenheiten

zeigen, welche leicht als Artverschiedenheiten gelten konnten, so

lange man sie nicht bei Untersuchung grosser Reihen durch üeber-

gänge vermittelt sah. Zugleich ergiebt sich die Thatsache, dass die

einzelnen Arten fast alle eine weitere Verbreitung haben, entweder

nach dem Senegal oder nach Südafrica, nach der Weihnachtsbai oder

selbst nach beiden Richtungen. 1. L. traheatus Guer. Icon. R. A,,

flavicans und africanus Lap., appendiculatus St., ferner L. umplis-

simus , scutellaris ^ dilatatus , di&tinctus , distinguendus Dej. — 2. L.

foliaceus Seh., senegalensis Lap., traheatus ^ oblitus ^ diversus
( cT)

und adustus (9) Dej. — 3. L. Bremei w. sp., dem L. latissimus L.

sehr ähnlich, von dem er sich durch das mehr dreieckige Halsschild,

die weniger hoch beginnende Erweiterung der Flügeldecken und das

Fehlen des Schwarz an der Wurzel derselben unterscheidet. (Hier

sind die dem L. latissimus verwandten Arten auf folgende Weise aus-

einandergesetzt: a. L. latissimus Ol. Latr. Lampyr. lat. Lin. — b. L.

Fabricii^ Pyrochr. latissima Fab. ^ ohne Schwarz auf dem Halsschilde,

vielleicht Abänd. des folgenden. — c. L. praetuorsus Seh. cf, latissi-

mus Seh. 9, melanurus Seh. 9 "^ar. — 4. L. elevatus n. sp, — 5.

L. hamatus n. sp. Die beiden letzten Arten finden sich auch an

der Weihnachtsbai.

Ref. (dies Arch. S. 279) beschrieb eine aus dem Innern Africa's

stammende Käferlarve, welche der Larve von Lygistopterus am näch-

sten verwandt, und durch eine Art passiver Bewegungsorgane, welche

sich sehr ausgebildet bei ihr vorfinden, ausgezeichnet ist, nämlich

schräg nach hinten gerichtete zapfenförmige, mit starken Haaren be-

setzte Fortsätze auf der. Unterseite des Hinterleibes.
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OlOelephorides» Als neue Arten sind von Rosenhauer
(Beitr. S. 17—20) beschrieben: Cantharis occipitalis aus Tirol,

C. hospes und pagana aus dem Banat, Podabrtis banaiicus
ebendaher, Malthinus dimidiaticollis von Bamberg.

V. Kiesenwetter bemerkte, dass Cantharis rufo-testaceahQizx\.

eine Abänd. der C. pi'losa sei (Ent. Zeit. S, 81).

Als neue Arten aus Peru stellte Ref. 5 Calllanthia und 2 Can-

tharis auf (dies Arch. S. 83).

JUelyrides» Fairmaire hat eine Monographie von Chalcas

bearbeitet, von welcher vorläufig die Diagnosen in der Rev. Zool.

S. 408 erschienen sind. Chalcas Dej. Blanch. ist eine erst in neue-

rer Zeit bekannt gewordene Dasytenform, welche dem Innern von

Südamerica eigenthümlich ist, und sich theils durch ihre Grösse,

tlieils durch die beim Männchen stark erweiterten Flügeldecken aus-

zeichnet. Sie ist durch folgende Merkmale bezeichnet: „Antennae

serratae, capite thoraceque breviores; maxillae corneae, ciliatae,

palpi maxillares Sarticulati, truncati; labiales biarticulati truncati

(das kleine Grundglied ist an beiden Tastern übersehen); elytra in

maribus dilatata; pedes validi, compressi, tarsorum unguiculi bifidi.

Die 9 hier aufgestellten Arten sind sämmtlich aus C.olumbien: 1. Ch.

cy««eM.sBuq. (Mas) niger, sat nitidus, nigro hirtus, elytris tenuiter

punctatis, fere deplanatis, violaceo-cyaneis, postice rotundatis et

externe plicatis; prothorace supra flavo-sericante, nigro lineato,

scutello flavo. — (Fem.) elytris inaequalibus, punctatissimis, callo po-

stico prominente, postice oblique truncatis. — 2. Ch. lineatocoUis
Buq. (M.) niger, griseo-pubescens, prothorace cinereo-sericante, ni-

grolineato: elytris flavescentibus, humeris et lateribus valde inflatis,

macula scutellari et maculis mediis nigris , apice nigro ; — F. mari

simillima, sed angustior. — 3. Ch. lateralisBuq. (M.) niger, nigro-

pilosus, prothorace atro, nitido, elytris subplanatis, ovalibus, atro-

coeruleis, nitidis, macula externa oblonga, interdum maxima, macula
subapicali et reflexa parte flavis; — F. mari simillima sed angustior,

dorso piloso, elytris utrinque ncdo subapicali instructis. — 4. Ch.

trabeatus Dej. (M.) niger, elytris rotundatis, postice declivibus,

rubris, vitta lata basali cum vitta dorsali per suturam coniuncta

nigra, apice nigro; — F. angustata, elytris lateribus fere rectis,

utrinque carinatis. — 5. Ch. Bremei (M.) niger, griseo-pubescens,

elytris fere rotundatis, postice declivibus, atro-coeruleis, utrinque 7

aurantiacis maculis ornatis. — 6. Ch, unicolor Dej. (M.) niger ni-

gro hirtus, elytris atro - cyaneis , tenuissime punctatis, parte suturali

elevata, utrinque foveola longitudinali impressis, postice angustatis

acutis; — F. nigra, nigrovillosa, angustata, elytrorum lateribus lon-

gitudinaliter impressis: utrinque carina flexuosa humero incipiente,

callo postico desinente; dorso longe piloso. — 7. Ch. humeralis
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KI. (M.) niger, griseo-sericans, elytris gibbosis, post humeros for-

titer impressis, flavis, nitidis, utrinque margine inferiori vitta lon-

gitudinali nigra ad humeros dilatata; — F. elytris non gibbosis,

utrinque compressis et longitudinaliter impressis: utrinque carina

acuta, nigra, ad humeros incipiente : dorso et humeris pilis nigris

instructis. — 8. Ch. obesus (^\.) niger, prothorace et scutello nigro,

elytris inflatis, rotundatis, flavis, iramaculatis. -- F. elytris nitidis,

angustatis, lateribus utrinque medio compressis, carinatis, postice

truncatis. — 9. Ch. ^plagiatus Buq. (F.) nigra, subtus griseo-

sericans, prothoracis lateribus griseis: elytris utrinque fere rectis,

carinatis, nigris, rubro-sexplagiatis.

Von A. Costa (Annal. dell' Acad. degli Aspirant. 2. ser. I. sind

folgende neue neapolitanische Arten beschrieben: Malachius bicornis
(S. 103. 130): „capite medio profunde impresso, postice utrinque

supra oculos prominulos corniculato
,
pronoto clypeiformi, postice

parum emarginato, margine reflexo-, cyaneus, capite, antennarum
basi tibiisque quatuor anticis flavo-testaceis, pronoto pallide rufo,

obsolete nigro trimaculato ; long. 1^1."; vomMatese-Gebirge. Gehört
nach dem Verf. zur Gatt. Hedybius des Ref. — Dmytes Cusanen-
Jf/*(S. 105): ,,

pronoto brevi, capitis latitudine, minus cylindrico,

antice haud coarctato; niger, pube densa adpressa cinerea \el ob-

scure sulphurea vestitus, antennarum basi pedibusque testaceis; long,

1^— 1^1.". Dem D. pallipes ähnlich. — Dasytes communimacula
(S. 142): oblongus, cylindricus, niger subaeneus, punctatus, pube-
scens, antennis nigris, tarsis obscure piceis, elytris macula postica

subapicali communi rotunda coccineo-ferruginea; long. 1^— 1^1. —
Variat antennis pedibusque obscure piceis." — Dasytes calabrus
(S. I43)j „obscure viridi-aeneus, pilosus, antennis palpisque nigris,

pedibus brunneo nigris, capite pronotoque punctulalis, elytris irre-

gulariter punctulatis et subtiliter transversim rugulosis; long. 2 1."

In Calabrien.

Aus Peru wurden vom Ref. 1 Lemphus und 2 Melyris aufgestellt

(dies Arch. S. 84).

Guerin bemerkt, dass Vallot der Pariser Academie angezeigt

habe, dass er Malachius bipustulatus aus den Stengeln von Echium

vulgare erzogen habe: wahrscheinlich seien noch andere Larven darin

gewesen, von denen die des Malachius sich genährt habe (Ann. d. 1.

Sog. Ent. d. Fr. Bull. S. xxiii).

Clerii» Die Larve des Tillus unifasciatus ist von Perris be-

schrieben (Ann. d. L Soc. Ent. d. Fr. S. 32. T. 1. F. IlL 6— 11). Sie

hat grosse üebereinstimmung mit der von Clerus, ist aber von weis-

,
ser Körperfarbe und die Fühler sind deutlich 4gliedrig. Sie ist

schmal, 13 Millim. lang, der letzte Hiuterleibsring mit zwei aufge-
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hogenen Hörnchen bewaffnet. Sie lebt in trockenen Weinreben vom
Raube der Larven der Anaspis maculata und Apate Gdentata. Sie

verpuppt sich in den Weinreben.

Als neue Arten aus Peru stellte Ref. 1 Talus subg. Tilloidea,

2 Clerus subg. Thanasimus und 3 Enoplium aus den üntergatt. Fe-

loiiium, Ichnea und Epiphloeus auf (dies Arch, S. 85).

Ptiniores, Rosenhauer (Beitr. S. 21) beschrieb Anobium
gentile aus Tirol, — Küster (Käf. Europ. IX. 42. 45) Ptilinus

imyressifrons von Montenegro und Fsoa Herbstii aus ünter-

Italien als neue Arten.

Aus Peru stellte Ref. 1 Pthins, 1 Xyletimis, 4 Bostrichus, 1

Xylopertlia und 1 Lyctus auf.

Paussili» Mehrere neue Arten sind von W^estwood be-

schrieben (Transact. Ent. Soc. Lond. V. S. 22. 24. T. 2. F. 1 — 3). Es

sind Ceratoderns Bensoni, Faussus Baconis , N auceras, ploio-

phorus, Jerdani und Platyrhopalus int ermedius. — Die erste

Art bildet eine eigene üntergatt. Merismoderus, welche sich vom
eigentlichen Ceratoderns auf folgende Weise unterscheidet.

A. Cer atoderus: „Corpus supra glabrum, nitidum. Palpi maxil-

lares articulo secundo subovali, lateribus subparallelis. Protho-

rax cordato-truncatus. Tibiae apicibus externe angulatis."

B. Merismoderus: „Corpus supra opacum, plaga media elytro-

rum polita. Palpi maxillares articulo secundo fere rotundato,

depresso. Prothorax bipartitus, lateribus angulatis. Tibiae api-

cibus externe obtuse truncatis.

Eine muthraassliche Paussus-hdixye ist von Ref. beschrieben

(dies Arch. S. 277). Eine vom Dr. Peters aus dem Innern Africa's

mit einem Paussus eingesandte Larve zeigte in der Bildung der Füh-

ler und Maxilleu eine gewisse Uebereinstimmung mit Paussus, so

dass die Annahme, dass sie dem Paussus angehöre, bis auf die un-

mittelbare Beobachtung hinreichend begründet erschien. Die Ueber-

einstimmung in den Fühlern beschränkte sich darauf, dass b.ei der

Larve nur 2 Glieder ausgebildet, das 3te und 4te äusserst fein, und

gewissermassen im Verschwinden begriffen sind. Die Uebereinstim-

mung in der Bildung der Maxillen, namentlich in den Verhältnissen

der Tasterglieder, sehr gross. Ausserdem zeigt die Bildung des Mun-
des viel Aehnliches mit der bei den Larven der Caraben, Staphylinen,

Hister u. a. , und ist der Mund, wie bei diesen, anscheinend geschlos-

sen. An der Körperspitze hat die Larve ein Paar grosser, kegelför-

miger, mit langen Haaren besetzter, eingelenkter und nach hinten

gerichteter Anhänge, welche neben kleineren langbehaarten kegelför-

migen Fortsätzen jederseits auf der Bauchseite der einzelnen Hinter-

leibsringe als passive Bewegungsorgane zu dienen scheinen. Die
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Füsse haben eine einzelne Klaue; dies und die eingelenkten Fortsätze

an der Spitze des Hinterleibs bringen diese Larve in die Nähe derer

der Staphylininen, Silphalen und Histerinen, unter denen sie mit

den ersteren die meiste üebereinstimmung haben.

Staphylinii, Die in Finnland einheimischen Arten der Gat-

tung Mycetoporus hat Mäklin in seiner Inauguralschrift „Ad Cogni-

tionen! speciarum Fennicarum generis Mj^cetopori Symbolae. Helsing-

forsiae, 1847" gemustert. ^Vährend in meinen Gen. et Spec. Staphyl.

aus verschiedenen Gegenden Europa's und Nordamerica's nur 9 Arten

aufgeführt sind, hat der Verf. in Finnland deren 13 entdeckt, darun-

ter 7 neue, von denen er eine schon früher im Bull. Mose, beschrie-

ben hatte; er zieht hieraus den Schluss, dass in dieser Gattung, wie

bei den Omalinen, die Zahl der Arten nach dem Norden hin zunehme.

Diese 13 Arten sind: M. sjilendens^ 'punctus , longulus , lepidus,

piceus n. sp., pronus, ruficollis n. sp., crassicornis n. sp.,

bicolor n. sp. , elegans Mäkl. Bull. Mose, longicornis n. sp.,

splendidiis^ debilis n. sp. — Da diese kleine Schrift wahrscheinlich

bei uns nicht sehr verbreitet ist, theile ich hier die Diagnosen der

neuen Arten mit. 5. M. picetis: „Elongatus, linearis, piceus, ore,

antennarum basi, segmentorum abdominalium marginibus pedibusque

testaceis, prothorace disco iitrinque punctis duobus, elytris puncto-

rum Serie dorsali simplice. Long. 1| lin." Kleiner als M. lepidus,

noch schmäler, durch die Bildung der Fühler und etwas grössere

Länge und die Punctirung der Flügeldecken unterschieden. — 7. M.

ruficollis: „Oblongus, nigro-coerulescens, nitidus, ore, prothorace,

macula elytrorum humerali apiceque, segmentorum abdominalium

marginibus pedibusque rufis, antennis fuscis, basi testaceis, elytris

punctorum serie dorsali simplice. Long. \<^—\\ lin.". Vom M. pronus

durch die Färbung, die Länge der Fühler, deren vorletzte Glieder

etwas breiter als lang sind, und durch länglichere Form unterschie-

den. — 8. M. er assicornis: ,, Oblongus, rufo-testaceus, nitidus,

antennis fuscis, basi testaceis, peetore abdomineque nigricantibus,

hoc segmentis singulis margine postico rufo-testaceis, elytris protho-

race dimidio fere longioribus, punctorum serie dorsali simplice.

Long. \\ lin." Dem M. pronus durch die stärker verdickten Fühler,

die Färbung und Punctirung der Flügeldecken nahe stehend, unter-

schieden aber durch breiteres, nach vorn weniger verengtes Hals-

schild, längere Flügeldecken und die Stellung der Puncte auf dem
Halsschilde, deren am Vorder- und Hinterrande vier in einer Quer-

reihe stehen. — 9. M. bicolor: „Oblongus, niger, nitidus, ore, an-

tennarum basi apiceque, prothorace, elytris, segmentorum abdomi-

nalium marginibus pedibusque rufo-testaceis, elytris in medio
,
prope

seriem dorsalem punctorum, punctis duobus approximatis impressis.

Long. 1^—1| lin." Dem M. crassicornis sehr ähnlich, etwas dicker,

ausserdem durch die Punctirung der Flügeldecken und den fast ganz

glatten Hinterleib unterschieden. — 11. M. longicornis: „Subelon-
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gatus, rufo-testaceiis, nitidus, vertice articulisque antennarura inter-

mediis infuscatis, oculis, pectore, elytris basi prope scutellum ab-

domineque nigris, hoc tarnen apice segmentisque singulis margine

postico rufo-testaceis, elytris punctorum serie dorsali simplice. Long,

n—2 lin. — 13. M. debilis: „Eiongatus, linearis, dilute rufo-testa-

ceus, nitidus, abdomine piceo, apice tarnen segmentorumque margi-

nibus rufo-testaceis, antennarum articulis 5— 9 leviter transversis.

Long. 1 — 1^ lin." Dem M. splendidus am Nächsten verwandt, aber

etwas kleiner, die Fühler sind dünner, anders gebildet und der Hin-

terleib stärker punctirt.

üebergänge und Verwandtschaften unter den Arten der Gattung

Quedms, dargestellt von J, L, C. Gravenhorst (Entom. Zeit. S. 211.

226). — Der Verf. sagt am Schluss: „Womit lässt es sich rechtferti-

gen, wenn man dieselben Verschiedenheiten, die man bei einer Art

nur zur Bezeichnung von Abarten zulässt, bei andern zur Trennung
in zwei und mehr Arten anzuwenden sich erlaubt, selbst dann, wenn
in der That allmälige Veränderungen und Üebergänge stattfinden?

Bei den 21 hier näher betrachteten Quedienarten sind wir gerade in

diesem Falle: unter den 16 ersten Arten steht der Q. 7iitidus (Grav.)

allein den übrigen 15 Arten gegenüber; alle die Unterscheidungszei-

chen, die bei diesen fünfzehn in Anspruch genommen werden, um
die Arten zu unterscheiden, sollen bei dem nitidus nur als Unter-

scheidungskennzeichen von Abarten dienen. Wollen wir consequent

sein, so müssen wir, wenn wir die 15 Arten bestehen lassen, auch

die Abarten des nitidus als selbstständige Arten freigeben, oder wenn
wir letzteres nicht wollen, so müssen wir auch die 15 Arten nur als

Abarten einer Art gelten lassen, denn sie gehen eben so in einander

über, wie die Abarten des nitidus; und da einige von 15 Arten un-

mittelbar in den Q. 7iitidus übergehen, so würden sie selbst mit die-

sem in eine Art zusammenfallen. Nur die letzten 5 Arten {laeviga-

tus^ impressus, pediculus, capucinus , laevicollis) unterscheiden sich

von den übrigen beständig durch die gröbern und wenigem Puncto

auf den Deckflügeln, und könnten mit Ausnahme des laevicollis j der

nach Erichson ein Philonthus sein soll, wieder eine besondere Art

ausmachen."

Als neue Arten sind beschrieben

von v. Kiesenwetter (Küster Käf. Europ. 8.46) Ocalea co?i-

cnlor aus der Dresdener Gegend; ferner (Entom. Zeit. S. 74 — 78)

Homalota nivalis ^ Quediits unicolor ^ satyrus^ Lesteua monti-

cola, Aspedium troglodytes^ Anthobium longulum vom Riesen-

gebirge und Anthobium palligerum aus Steiermark;

von Rosenhauer (Beitr. S. 10) Homalota po Uta und Aleo-

chara monticola aus Tirol und Staphylinus meridionalis aus

Südfrankreich.
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92 Erich son: Bericht über die wissensch. Leistungen in der

Aus Peru sind 1 Jgrodes (Sterculüt Lap.) , 3 Phiionthus, 1 Cri/-

ptobium und 1 Lithocharis als neue Arten vom Ref. aufgeführt (dies

Archiv S. 88).

SilpliaJes. Zwei neue Arten von Catops wurden von Rosen-
hauer (Beitr. S.22) beschrieben: C. abdominalis aus Tirol und

C. varicornis von Stettin.

Die Larven der Silpha opaca fressen Mangelwurzel und Beet

nach dem Journ. of the Roy. Agric. Soc. of Engl.

jAnisotomitlae» Die Larve des Liodes humeralis ist vom
Ref. beschrieben (dies Arch. S. 284). Es wird durch deren Unter-

suchung die Vermuthung bestättigt, welche ich über die nahe Ver-

wandtschaft der Silphalen und Anisotomiden geäussert habe. Die

wesentliche Uebereinstimmung der genannten Larve mit denen der

Silphalen ist sehr gross, es finden sich jedoch einige Abweichungen

im Vorhandensein der Zunge, in der Lage der Hinterleibsstigmen, in

der Zahl der Augen, und dem Vorhandensein einer Mahlfläche an

den Mandibeln, welche indess kaum ausreichen möchten, die üeber-

einstimmungen zu überwiegen.

läisteriidi. Von Rosenhauer (Beitr. S. 24) machte 3 neueArten von

Saprinus bekannt, S. sabuleti und pullus aus der Erlanger Ge-

gend und .S*. cur t US aus Ungarn.

Ref. stellte 1 Omalodes , 2 JJister, 1 Saprinus und 1 Teretrius

aus Peru als neue Arten auf (dies Arch. S. 90).

Vrichopterygia» Eine Uebersicht über die bisherigen Lei-

stungen in dieser Familie hat Allibert mitgetheilt (Note historique

sur la famille des Trichopterygiens, avec le catalogue et la synony-

mie des especes publiees jusqu'en 1847: Rev. Zool. S. 187). Von
besonderem Interesse ist ein V^erzeichniss über sämmtliche Arten,

deren der Verf. im Ganzen 84 aufführt, nämlich 33 Trichopteryx,

33 Vtilium^ 15 Ptenidium, 3 Nossidium, 19 dieser Arten sind aber

solche, welche der Verf. nicht ermitteln konnte, meist Stephens'sche,

so dass noch 65 vom Verf. selbst untersuchte Arten übrig bleiben.

Nicht zu billigen ist, dass der Verf. die von ihm in einer früheren

flüchtigen Uebersicht gegebenen Namen den bereits wissenschaftlich

begründeten überordnet; durch Herausgabe seiner umfassenden Mo-

nographie, welche in Guerin's „Animaux articules" erscheinen soll,

wird er sich so grosses Verdienst erwerben, dass er sie durgh Auf-

stellung einiger Namen nicht zu vermehren braucht. Die in der vor-

liegenden Abhandlung mitgetheilte Uebersicht über die Literatur

scheint von Gillmeister mit so grosser Treue entlehnt zu sein, dass

auch hier das Erscheinen Marsham's Entomologia Britanica in das

Jahr 1822 (statt 1802) gesetzt wird. Die hier gegebene Schilderung

des Baues derTrichopterygier, namentlich ihrer Mundtlieile, ist sehr
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mangelhaft, und scheint ebenfalls hauptsächlich nach Gillmeistcr's

Abbildungen entworfen zu sein.

Redtenbacher (Faun. Austr. 1. S. 148) theilte seine Beobach-

tungen über die Mundtheile mit, die von den meinigen abweichen. Als

Mandibeln beschreibt er nur Bruchstücke derselben, denn es fehlt

die Mahlfläche, welche sehr schwer aus dem Kopfe zu erhalten ist,

übrigens auch von Schiödte beobachtet wurde. Auch die Lippentaster

sieht der Verf. anders als ich. — Es stand ihm eine besonders grosse

neue Art zu Gebot, Ptilium Ferrarii aus der Wiener Gegend.

Jüfltiilulariae» R/nzop/iagus cyanipe?inis Hardy (Ann.

n. bist. XIX. S. 379) in England aufgefunden, ist einerlei mit unserem

deutschen H. coeruleus Waltl.

Pellis Yvanii KWiheri (Rev. Zool. S.12) als neue Art aus

China und Brasilien aufgestellt, ist vermuthlich einerlei mit Peltis

pusilla Kl. (von Madagaskar und Brasilien).

Von Ref. (dies Arch. S. 92) wurden 1 Colastus , 1 Carpophilus,

1 Loliopa und 1 Trogosita aus Peru als neue Arten aufgeführt.

V. Kiesen vvcttcr machte darauf aufmerksam, dass Meligethes

aeiteiis sich mitunter in ungeheurer Menge auf dem blühenden Raps
zeige, und dass sie auch die Blüthenblätter anfresse, dass es aber

an sicheren Erfahrungen darüber fehle, ob sie wirklich für die Erndte

nachtheiliff werde. Bei den Landwirthen hatte sie Besorgniss erregt,

und die arg befallenen Felder waren theilweise umgeackert worden
\ (Allg. deutsch, naturhist. Zeit. 2. Jahrg. S. 165). Ref. bezweifelt, dass

der Käfer in solchem Falle schädlich werde, denn wenn er auch

eine grosse Menge von Blüthenstaub und Blumenblättern verzehrt,

wird er die Fruchtbildung beim Raps doch nicht beeinträchtigen,

und darauf kommt es eben an. Andere Arten von Meligethes, weiche

eben sich entwickelnde Triebe anfressen, wirken nachtheiliger auf

die von ihnen bewohnten Pflanzen ein, dies ist aber beim M. aeneus

nicht der Fall.

Colydii» Von Germar sind Eiidophloens exsculptus Friv.

aus Südrussland, E. squarrosus Friv. aus Macedonien, Tarphius

gibbulus Er. aus Sicilien und Diodesma subterranea Ziegl. aus

Oesterreich abgebildet und genauer beschrieben (Faun. Ins. Europ.

XXIV. 2-5).

A. Costa (Annal. dell' Accad. degli Aspir. 2. Ser. I. S. 150) hat

eine neue Gatt. Ceropachys aufgestellt, welche indess mit Corti-
cus einerlei ist; auch die bei Neapel im Winter unter Baumrinden

vorkommende Art, C. foveicollis, ist vermuthlich von C ort, cel-

tis nicht verschieden.
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94 Erichson: Bericht über die wissensch. Leistungen in der

Ref. stellte eine neue Art von Ditoma aus Peru auf (dies Arch.

8. 94).

iJucuiipes» Die Larve des Prostomis mandibularis wurde

vom Ref. bekannt gemacht (dies Arch. S. 285). Sie stimmt im We-
sentlichen mit denen von Cucuius und Brontes überein, zeigt aber

mehrere Eigenthümlichkeitent Bei gleicher langer und platter Form
ist sie nämlich weichhäutig, und es fehlen ihr sowohl die Augen als

die eingelenkten Fortsätze zwischen den letzten Ringen. Sie wurde

mit dem Käfer in Gesellschaft einer Ameise (Form, brunnea) in fau-

len Eichenstöcken vom Hrn. Oberförster Wissmann entdeckt.

Cryptophagides» Von Allibert (Rev. Zool. S. 12) wurde

Cryptophagiis Guerinii als neue Art (mit Früchten aus China er-

halten) aufgestellt; sie möchte indess nichts anderes als Silvanus

advena sein.

IlEyc€tophagid,es* Die Larve des Mycetophagns {multipun-

ctatus) wurde von Ref. beschrieben (dies Arch. S. 283). Sie nähert

sich auf der einen Seite denen der Melyriden, Nitidularien , Colydier

und Cryptophagiden , auf der anderen Seite denen der Dermestiden

an, unterscheidet sich aber von allen, von den ersteren durch ihren

mehr gesenkten und runden Kopf, von den letzteren durch ihren fast

unbehaarten Körper.

Diese Familie ist von Dr. J. Sturm im 19ten Bändchen seiner

„Deutschi. Fauna" bearbeitet.

Aus Peru wurde eine neue Art von Litargus von Ref. aufgestellt

(dies Arch. S. 94).

Xfermejstini* Dr. J. Sturm behandelte diese Familie (mit

Ausnahme der schon früher bearbeiteten Anthrenus) im 19ten Bande

seiner „Deutschlands Fauna" und erläuterte vorzüglich die Dermestes-

Arten durch eine Reihe schöner Abbildungen.

Attagenus dalmatinus, Anthrenus nitidulus und apicalis

aus Dalmatien und Montenegro sind von Küster als neue Arten be-

kannt gemacht (Käf. Europ. X. 44. 47. 48).

Die Larve des Attagenus Seh aeffer i ist von Rosenhauer
(Ent. Zeit. S.325) beschrieben. Sie hat grosse Uebereinstimmung

mit der des A. pellio. Ihre Entwickelung geschah in 2 Jahren.

Syrrhii. Eine neue Art ist Byrrhus rutilans Gebier

(Bull. Mose. 1847. IL S.451), ein Hochgebirgskäfer Sibiriens, dem ß.

aeneus verwandt, also wohl ein Morychus.

GeoryssiU Eine neue Familie wurde aus der Gatt. Georyssus

vom Ref. (Deutschi. Ins. IIL S. 500) begründet, welche von den Byr-
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rhiern und Parniden, denen sie sich am nächsten anschliesst, durch

häutiges Prosternum , zapfenförmig vorstehende Vorderhüften und

4gliedr. Füsse sich unterscheidet.

Parnidae» Diese Farn, ist vom Ref. (Deutschi. Ins. III. S. 505)

in zwei Gruppen getheilt I. Dryopini mit den Gatt. Lutrochus
(n. g. aus Brasilien), Peloiiomus {Drijops picipes Ol. und Parnus
h7'asilia7ius Kl.), Parmis , Parygrus (südamericanische Form),
Dryops {Parti, substriatus Müll., Dr. DumerilU Latr., ausgezeichnet

besonders dadurch, dass das Endglied der Maxillartaster zwei Tast-

tlächen hat) , Helichus {Elmis lithophila Germ.) und Potamophilus. —
II. El mini mit den Gatt. Limnius {L. tiiberctilatus Müll.), ElmiSy

Cylloepus {Lim. araneolus JH.), Stenelmis^ Macronychus und An-
cyronyx {Macronych. variegatus Germ. St.).

IKeteroceritlae» Ref. (Deutschi. Ins. III. S. 539) bemerkte

bei den Heterocerus-Arten eine vollständige Vorrichtung zum Zirpen,

welche in einer bogenförmigen, oft gekerbten Leiste auf jeder Seite

des ersten Hinterleibsringes gelegen ist, und über welche eine an

der Innenseite der Hinterschenkel befindliche Längsleiste streicht.

IKytlrophilii* Als neue Arten sind Elophorus frigidus
aus den kalten Gewässern der alpinen Region des Berges Pena Lara,

von Graells (Ann. d. 1. Soc. Ent. d. Fr. S.305. T. 4. F.L 4) — ferner

Ochthebius met alles ceiis aus der Erlanger Gegend, Hydraena in-

iermedia von Tirol und Hydr, Sieboldii aus der Umgegend von

Erlangen von Rosenhauer (Beitr. S. 27) beschrieben.

"Westwood theilte mit, dass Helophorus fenniciis auf Turneps-

Feldern beobachtet worden war, wo er Nachts die jungen Blätter

abfrass, wie es aber schien nur auf solchen Stellen, wo verschie-

dene Düngerarten einander kreuzten (Garden. Chron. S. 442. Proceed

Ent. Soc. S. xvii).

Scarahaeide*, Eine neue Eintheilung dieser Familie ist

vom Ref. (dies Arch. S. 95—112 und Deutschi. Ins. S. 562) entworfen.

Dieselbe ist zunächst in 2 Reihen, Sc. pleurosticti und laparo-
sticti getheilt. Bei der ersten liegen das 2te — 6te Paar Luftlöcher

des Hinterleibes in dem umgeschlagenen Theil der Bauchhalbringe

desselben und das 7te ist frei, der vorletzte Rücken und Bauchhalb-

ring sind verwachsen; die Zunge ist mit dem Kinn verwachsen und

bei den Larven sind die beiden Laden der Maxillen verwachsen; bei

der zweiten Reihe liegen alle Luftlöcher des Hinterleibs in der Ver-

bindungshaut zwischen den Rücken- und Bauchhalbringen, und wer-

den alle von den Flügeldecken bedeckt; die Zunge ist vom Kinn ab-

gesetzt und bei den Larven sind die beiden Laden der Maxille ge-

trennt. — Die erste Reihe enthält die Gruppen der Dynastiden,
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9G Erichson: Bericht über die \vissensch. Leistungen in der

Cetoniiden, Ruteliden (mit Einschliiss der Anoplognathiden und
Anomalarien, von den beiden vorigen durch die ungleichen Klauen,

von den Melolonthiden durch die Lage der Luftlöcher abweichend)
und Melolonthiden. In der zweiten Reihe finden wir eine grös-

sere Mannigfaltigkeit von Kennzeichen vor, indem der üebergang bis

zu den Lucaniden hin stufenweise vermittelt wird. Auf der ersten

Stufe bestehen die Unterschiede von der ersten Reihe und in solchen

Puncten, in denen sich die beiden Reihen iiberhaupt unterscheiden:

hier stehen die Glaphyriden (mit Ausschluss derer mit ungleichen

Klauen, die zu den Melolonthiden gehören), die Hyboso riden und
Geotrupinen. — Auf der zweiten Stufe finden sich die Epimeren
der Hinterbrust, die bei den vorigen frei waren, verdeckt, wie auch

bei allen folgenden; hierhin kommen die Copriden, Aphodiiden
und Orphniden. Bei den übrigen wird der dem 8ten Rückenhalb-
ringe gegenüberliegende (6te) Bauchhalbring vom vorhergehenden be-

deckt, und zwar ist dies der Fall bei den Trogiden, welche die

Fühlerkeule noch den vorhergehenden gleich gebildet haben, und
bei den Passalinen und Lucaninen, wo sie sich kammfÖrmig
gestaltet.

Von Burmeister's „Handbuch der Entomologie" ist der 5te Band
erschienen. Er enthält die Bearbeitung der Dynastiden und Lucaninen.

Dynastida e. Neue Gattungen sind:

Semanojiterus Hope (Transact. Ent. Soc. Lond. IV. S. 281)
Kopf vorn gerundet, in der Mitte gehörnt (oder vielmehr gehöckert).

Die Mandibeln stark, stumpf und liaarig (aussen gerundet). Die
Maxillen mit 3 scharfen Zähnen. Das Endglied der Maxillartaster

verlängert eiförmig. Das Kinn in der Mitte erweitert, vorn einge-

zogen und ausgerandet. Der Körper länglich, etwas niedergedrückt,

das Halsschild kaum breiter als die Flügeldecken. Die Beine kräf-

tig, die Vorderschienen mit 3 scharfen Zähnen. — Die Gattung ist

mit Phileurus verwandt, hat eine Längsfurche auf dem Halsschilde

und erhabene Rippen auf den Flügeldecken. — Drei Arten aus Neu-
holland: S. Adelaidae ^ S. subaegualis und S. depressus.

Tomarus des Ref. (dies Arch. S. 95). Die Mandibeln aussen

buchtig, an der Spitze in zwei stumpfe Zähne getheilt. Die Maxillen

mit 6 scharfen Zähnen. Kinn länglich, vorn verengt, an der Spitze

rundlich erweitert. Fühler lOgliedr. Vorderschienen Szähnig. Kopf
und Halsschild unbewehrt. Die Gattung ist vorzüglich dadurch aus-

gezeichnet, dass während die meisten Dynastiden mittelst des Hin-

terrandes der Flügeldecken, welcher über Riefen des vorletzten Hin-

terleibsringes streicht, zirpen, sich hier zu gleichem Zweck ein

kleines gerieftes ^eldchen auf der Unterseite der Flügeldecken neben

dem hinteren Theile des Seitenrandes findet, gegen welche eine ge-

genüberliegende Erhabenheit des Hinterleibes streicht. Diese Gattung

enthält eine Reihe americanischer Arten, darunter eine neue aus Peru.
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Ancognatha Des selb, (ebenda S.97) mit Cyclocephala ver-

M'aiidt. Das Kopfschild verschmälert, zugespitzt. Die Lefze mit einer

untergebogenen hornigen Spitze. Die Mandibeln schmal, zugespitzt,

aufwärts gebogen. Die Maxillarlade stumpf gezahnt. Das Kinn läng-

lich, nach vorn verschmälert und zugespitzt. Die Fühler bald 10-,

bald Ogliedr. — Drei Arten aus Peru, darunter Cycloceph. scara-

baeoides Dej.

Ausserdem wurden 1 Oryctes, 1 Fhileurus nnd 6 Cyclocephala

vom Ref. (a. a. O.) als neue Arten aus Peru aufgestellt.

Ferner wurde Fentodoii elatus von Küster (Käf. Europ. X. 60)

als neue Art beschrieben und

von Hope (Transact. Ent. Soc. Lond. IV. S. 280. T. 19. F. 7) das

Weibchen des Corynojthylhis Fortmimi, aus Adelaide, abgebildet.

Eine Abbildung des Dynastes Hardwickü (^ lieferte Westwo od
in Orient. Ent. T. 13. F. 4.

Cetoniidae. Ein Verzeichniss der Cetoniiden in der Sammlung
des Britischen Museums, mit Dr. Schaum's Beihülfe bestimmt, wurde
von Ad. White bearbeitet. (Nomenclature of Coleopterous Insects

in the Collection of the British Museum, Part I. Cetoniadae, Printed

by Order of the Trustees, Lond. 1847).

Bemerkungen zur Synonynvie der Cetoniiden theilte Ders. mit

(Ann. of nat. hist. XX. S. 264).

Melly zeigte an, dass er in Gemeinschaft mit Dr. Schaum eine

Reihe von mehr als 20 Individuen beider Geschlechter des Gollathus
giganteus^ Drurii, Cacicas, rcgius und yrinceps untersucht, und
alle möglichen üebergänge zwischen diesen vermeintlichen Arten ge-

funden habe, so dass sie nach seiner Meinung alle nur Eine Art aus-

machten, wie auch Mecynorhina Savagei nur eine Abänd. des M.
Polyphemus sei. „Abgesehen von der Färbung der Flügeldecken",

sagt der Verf., „ist Gol. giganteus nur ein G. Drurii, ich habe ein

G. Drurii 9 , wo die Flügeldecken blau sind wie bei G. Cacicus,

ich habe schwarze Cacicus und andere, wo nur die Wurzel der Flü-
geldecken so gefärbt ist, so dass ich es unmöglich finde zu bestim-
men, wo sich die eine Art von der anderen scheidet. Die Form der
Hörner und Eindrücke auf dem Schildchen , welche ich sonst für gute
Kennzeichen hielt, ändern bei allen Stücken ab. Wenn ich in der
Folge eine noch grössere Anzahl von Individuen untersucht haben
werde, werde ich sehen, ob sich meine gegenwärtige Ansicht bewährt
findet." (Ann. d. 1. Soc. Ent. de Fr. Bull.' S. lv).

Zwei neue Untergattungen der Goliath-ähnlichen Cetoniiden wur-
den von Westwood aufgestellt. (Descriptions of two new Goliath-

Beetles from Cape Pahuas, in the Collection of the Rev. F. W\ Hope:
Transact. of the Ent. Soc. of Lond. V. S. 18. T. 1): 1. Smicorhina,
Archiv f. IVaturgcsch. XIV. Jahrg. 2. Bd. G
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98 Erichson: Bericht über die wissensch. Leistungen in der

Untergatt, von Mecynorhina: „Corpus oblongum, depressum, supra

velutinum, lateribus subparallelis
,
pedibus elongatis. Caput maris

mediocre, disco inter oculos in laminas duas parvas horizontales

porrectum, angulis ante oculos porrectis, acutis, clypeo antice in

cornu breve recurvum apice obconicum producto. Antennarum clava

minuta. Maxillarum lobus internus in mare in unguem curvatum

producfus. Prothorax lateribus pone medium fere rectis, margineque

postico fere recte transverso. Elytra elongata, depressa. Processus

Sternalis brevissimus, apice rotundato. Abdomen subtus in mare
canaliculatum. Pedes elongati. Tibiae anticae maris satis graciles,

extus tridentatae, dentibus parvis, intus pone medium serratis. Ti-

biae intermediae maris in medio 2dentatae-, tibiae posticae in medio

1-dentatae. Tarsi elongati, simplices." Eine neue Art Sm.Sayi. —
2. Megalorhina^ Untergatt, von Ceratorhina Westw. : „Corpus
oblongo- ovale, subdepressum, supra velutinum-, elytris postice an-

gustioribus. Caput maris mediocre, supra fere planum, dentibus

duobus minutis fere ad oculos positis, angulisque ante oculos acute

spinosis; clypeo in cornu valde elongatum, subrecurvum, apice longe

bifidum producto. Antennarum clava mediocris; maxillarum lobus

externus in mare in unguem corneum acutum productus. Prothorax

transversus, convexus, fere semicircularis, margine postico ante

scutellum parum emarginato. Elytra subconvexa, postice sensim

attenuata, maculis pallidis numerosis guttata. Processus sternalis

antice porrectus, apice subobtuso. Pedes antici elongati, tibiis an-

ticis curvatis, externe fere ad apicem emarginatis, interne serratis;

tarsis elongatis, simplicibus. Tibiae quatuor posticae in medio in-

ermes. Eine neue Art M. Harrisii; beide sind vom Palmenvorge-

birge, von der Küste von Guinea.

Eine neue Gatt. Bomhodes vom Himalaja -wurde von Dems.
(in d. Orient. Entomol. T. 17. F. 4) aufgestellt: ,,Pronotum parvum,

convexum, subheptagonum
,
postice supra scutellum parum extensum;

mesosternum simplex, inerme; tibiae anticae et intermediae extus

Sdentatae, posticae inermes; clypeus antice emarginatus. Vertex

subcarinatus. Elytra in medio costata. Corpus supra cum pedibus

valde pilosum. Affinis Taenioderae et Chromaptiliae. Eine neue Art

B. ursus, im Ansehn der letztgenannten Gattung nicht unähnlich.

Neue Arten sind: Helerorhina anthracina Desselb. (ebend,

F. 7) vom Himalaja (ausserdem sind dort noch Het. nigritarsis und

Jmnnos Ruckei'i abgebildet), — ferner Clinteria Hoffmeistert
^Vhite (Ann. nat. bist. XX. S. 341) aus Ostindien und Diaphonia

Bassii Desselb. (ebenda S. 264) von Neuholland — und Gymnetis

ly,ncea dps Ref. (dies Arch. S. 104) aus Peru.

Rutelidae. Eine neue Gattung, Pe/jero7/o/ö, ist von West-
wood bekannt gemaclit (Description of a new Genus of Lamellicorn
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Beetles from India, belonging to the Family of Rutelidae: Transact.

of the Ent. Soc. of Lond. 1X^8.296. T. 22 und Orient. Ent. T.17. F.5).

Sie steht Parastasia nahe, hat aber keinen Brustfortsatz, dagegen

zeichnet sich das Männchen durch einen Fortsatz des Halsschildes

aus, der in ungewöhnlicher Richtung vom Hinterrande sich über das

Schildchen fort nach dem Kücken der Flügeldecken erstreckt. P.

Har ringt onii ist in Ostindien, in der Nähe des Himalaja ein-

heimisch.

Auch Parastasia rtifopicta W., von Sylhet und Assam, ist von

Westwood in der Orient. Ent, T. 17. F. 6 abgebildet.

Vom Ref. (dies Arch, S. 98) 1 Macraspis, 1 Pelidnota, 2 Ano~
mala, 3 Platycoelia, 1 Brachysternus , 1 Bolax, aus Peru, aufgestellt.

Melolonthidae. Diese Gruppe ist vom Ref. (Deutschi. Ins.

S. 653) in folgende neun Untergruppen getheilt:

1. Euchiridae Hope {Euchirus).

2. Pachypodii Y,x. {Pachypus Latr. , Prochelyna n. g., Pachy-

cülus n. g. , Elapliocera Gene, Achelyna n. g., Clitopa n. g. , Achloa

Er., Leuretra Er. und vielleicht auch Metascelis Westw.).

3. Tanyproctini {Leo7itochaeta = Leocaeta Dej., JLagosternay

Holophylla n. g. , Macrophylla Hope = Aegostetha Dej., Onochaeta

n. g., Tanyproctus Fald. = Phlexis Er. = Dasysterna Dej., Tryssus

n. g., vielleicht auch Artia Ra-rab.).

4. Melolonthini {Polyphylla^ Anoxia Lap. = Catalasis Dej.,

Melolontha, Rhopaea n. g. , Enthora n. g. , — Lachnodera n. g., Leu-

cophoUs Dej., Coniopholis n. g., Empecta n. g. , — Encya Dej., fjy~

jjopholis n. g., Pegylis n. g. , Enaria n. g., Diplotaxis Kirby, Apogo-
nia Kirby, Liparetrus MacL. , — Rhi%otrogus Latr. , Tricheslhes

n. g , Lasiopsis n. g., Mo7iotropiis n. g. , Anofietus n. g. , ApUdia Kirby,

Ancylonycha Dej., Pliytalus n, g. , Trematodes Fald., Schi%onycha Dej.

5. Macrodactylidae Kirby (auf America beschränkt, aber

reich an Formen, unter denen die Gatt. Rhinaspis, Plectris , Dasyus,

Eiogenys :=. Ampliicrania Dej., Dichelonycha = A^aeretüs Dej., ho-
mjchus, Macrodactylus , Ancistrosoma = Sciuropvs Dej. und Ceraspis

die bekannteren und genauer begränzten sind.

, ß. Phaenomer ini (Phaenomeris).

(,\.ß, Sericoideae Er. (reich an neuholländischen Gattungen, als

Stethaspis Hope, Pyroiiota Boisd., Diphyllocera White, Colpochila,

Silopa, Scitala, Nepytis, Telura Er., Pachytrichia Hope und als

etwas abweichende Form Ma-echidius MacL,, — von der Westseite

Südamerica's sind Sericoides Guer. und Diaphylla Er., — aus Süd-

europa: Chnsmatopterus Latr.).

8. Sericidae Kirby {Camenta Dej., Ablabera Da]., — Pleo-

\phylla n. g., Emphania n, g., Trochalus Lap., Serica MacL., Homa-
Yopliu = Omaloplia Steph. ~ Brachyphylla Muls., Triodonta Muls.,
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fjywe7iojiUa Escli., — Astaena Er., Symmela Er,, Athlia Er., —
Phiillotocus Fisch. = Macrothops MacL., — Diphncephala Dej.

9. Hoplides Latr. {Hoplia, ferner Monoclielus ^W., Pachyciiema

Enc, Anisonyx Latr., Lepttrix, Eriesthis Dej., Cliasme Enc. u. s. w.)

Eine Anzahl früher mit den Glaphyriden verbundener Gatt, als

Anisonyx u. a. ist hier mit den Hopliden verbunden, mit denen sie

im Bau des Hinterleibes und der Lage der Luftlöcher übereinstimmt;

sie zeichnen sich durch einen häutigen Zungentheil der Unterlippe

und pinselförmig behaarte Maxillarlade aus: eine gleiche Bildung

dieser Mundtheile findet sich aber auch bei einzelnen Gattungen an-

derer Untergruppen, nämlich bei Pachytrichia unter den Sericoideen

imd bei Phyllotocus unter den Sericiden, es kann also die Verbin-

dung jener früheren Glaphyriden mit den Hopliden um so weniger

einem Bedenken erliegen, als in der Bildung der Mundtheile durch

Monochelus ein stufenweiser Uebergang vermittelt wird.

Von den neuen Gattungen sind drei vom Ref. im Arch. S. 100—

102 aufgestellt: Leuretra, zu den Pachypodinen gehörend, die

Fühler 9gliedr. , mit verlängertem dritten Gliede und Sblättr. Keule;

die Lefze klein, gerundet, untergebogen, die Unterlippe gewölbt; die

Beine 'Ziemlich kurz, mit in der Mitte gezahnten Klauen. — Ast aena,

zu den Sericiden gehörend; Fühler 9gliedr., das 5te verlängert, die

Keule Sblättr. , die Lippentaster auf der äusseren Fläche der Unter-

lippe eingelenkt; die Hinterhüften nur den ersten Bauchring des Hin-

terleibs bedeckend, die Vorderschienen Szähnig; die Klauen an der

vSpitze gespalten. — Diaphylla, zu den Sericoideen gehörend, hat

eine un<yetheilte gerade vorgestreckte Lefze, scharf gezahnte Maxil-

len, lOgliedr. Fühler, mit ßblättr. Keule, 2zähnige Vorderschienen,

kräftige an der Wurzel gezahnte, an der Spitze gespaltene Klauen.

Als neue Arten sind vom Ref. (ebenda) 1 Leuretra, 2 Ancylo-

7\ycha, 1 Astaena, 1 Symmela j 1 Diaphyllay 4 IsonycJms , 1 Anci-

stroso'ma und 1 Philochloem'a, aus Peru, aufgestellt.

Ausserdem ist Chasmatopterus hispidulus vonGraells (Ann.

d 1 Soc Ent. d. Fr. S.307. T. 4. F. L3) als neue Art von Guadar-

rama bekannt gemacht.

Neue Abbildungen von beiden Geschlechtern des Euchirus (Chi-

rotonits) Mac Leaii Hope und Dupontianus Burm. {iUneatus Waterh.)

lieferte Westwood in der Orient. Ent. T. 1 u. 13.

'.)'

Glaphyiidae. Die Arten von Amphicoma sind von Truqui

(Rev. Zool. S. 161.352) einer Durchsicht unterworfen, und zugleich

in zwei Gattungen Amphicoma und Eulasia getheilt: Die Kennzeichen

yon Amphicoma sind: Mandibulae edentatac; labiuni mento externe

concavo, segmentis sequentibus exsertis, ligula paragiossis brevibus;

thorax latitudine haud brevior; tarsi antici in maribus pectinati. Die
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hierher gehörigen Arten, J. meles (F.) und J. ciliaia Men. {mtistela

Waltl) sind von gestreckter, zusammengedriicivter Form, mit stumpf

dreizähnigen Vorderschienen; die Hinterfiisse sind beim Männchen

viel länger als beim Weibchen. — Die übrigen Arten bilden die neue

Gatt. Eulasia („Mandibulae dentatae; labium mento convexo, cari-

nato, segmentis sequentibus exsertis, ligulae paraglossis elongatis.

Thorax latitudine brevior; tarsi in maribus pectinati") ist von flache-

rer Form, und die drei Zähne der Vorderschienen sind meist scharf.

Zwei ünterabtheilungen : A. Die Mandibeln mit einem scharfen Zahn

an der Aussenseite, an der Innenseite zweizähnig: 1. vittata F., 2.

j>apavGris St.; 3. Goudotü Casteln., aus dem südlichen Spanien und

Tanger. Die Mandibeln aussen gerundet, ohne Spur eines Zahns,

a. Die Mandibeln innen zweizähnig. «. Die äussere Lade der Maxille

pinselförmig stark verlängert; die Maxillartaster kürzer als dieser

Pinsel. 4. Lasse? rei Parr. Ahr.; 5. bombyliusY., ß. die äussere Lade

der Maxille kurz pinselförmig; die Maxillartaster länger als der Pin-

sel; 6. Gen ei n. sp. (viridi-aurata, elytris testaceis, parce nigro-

griseoque hirsuta) von Jerusalem; 7. pretiosa n. sp. (purpureo-

cuprea, parce nigro -hirta, subtus aenea, flavo-pilosa, tibiarum po-

sticarum mucronibus procul ab apice sitis) aus dem Syrischen Kü-

stenlande. — b. Die Mandibeln an der Innenseite dreizähnig. «.

Schildchen kurz, gerundet: 8. arctos (Pall.); 9. bombyliformis Fall.;

10: Ä/co/or Friv. Waltl; IL hyraxvi. sp. (aeneo-nigra; fusco, griseo,

fulvoque hirta, elytris fulvis, breviter nigro-pubescentibus, margine

intenio et externo nigro, apice concolore, prothorace sat fortiter

punctato) aus Syrien. — ß. Schildchen verlängert dreieckig: 12. vul-

pes F., womit der Verf. mit Recht J. hirsuta, distincta und vulpe-

cula auet. verbindet; 13. Syriaca L. („violacea vel viridi-aenea , ely-

tris colore vario, angulo suturali in femina mucronato
;
prothorace

rugulose minus distincte punctato, vix transverso , angulis posticis

distinetis") aus Syrien.

*' Eine neue Gatt. Dasychaeta ist voiii Ref. (dies Arch. S. 104)

aufgestellt; sie ist zunächst mit Lichnia verwandt, unterscheidet sich

dadurch, dass die Augen nur halb durchsetzt und die borstenförmige

Maxillarlade nur kurz ist, und enthält eine neue Art aus Peru.

Geotrupini. Eine sehr ausführliche Beschreibung des Geotrn-

pes siculits Dahl. hat A. Costa geliefert, indess ohne Angabe der

verschiedenen Synonyme (lllustrazione al Geotrupes siculus Dahl.;

Annal. dell' Accad. degli Asp. nat. 2. Ser. 1. S. 81).

Hybosoridae. Diese Gruppe ist vom Ref. (dies Arch. S. 104)

aufgestellt. Sie hat 6 Bauchringe des Hinterleibs, welche, bis auf

das letzte, verwachsen sind, und lOgliedr. Fühler. Es gehören dahin

Hybosorus M. Leay, Phaeochrous Lap. {Siiphodes Westw.), Coehdes

Westw. , Dicraeodoji Er., Hapalonychus Westw. (Tn'chops Dej.). —
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Die neue Gatt. Dicraeodon zeichnet sich durch aussen zweizäh-

nige Mandibeln aus und \%i ?i\XQ\i, Qhaeto(lon? basalis Westw.

Coprides. Westwood (Characters of various Croups and

Species amongst the Coprophagous Lamellicorn Beetles: Transact.

Ent. Soc. Lond. IV. S. 225. T. 16. 17) hat eine Reihe neuer Gattungen

beschrieben, die nach den Proceed. Eist. Soc. schon in früheren Be-
richten zur Sprache gekommen sind: Sebasteos, südafricanische Form
von Ateuchus, E/jilissus , Araclmodes ^ Nanos, die beiden letzten auf
Kosten von Epilissus Dej. aus einzelnen Arten aus Madagaskar ge-

bildet, 3Iac?'oderes auf Onlhoph. Greenü Kirby gegründet, Vroxys
nur eine abweichende Form von Chaeridium, mit ein?r neuen Art

aus Columbien. , Onthocharis (früher irrthümlich für Scatonomus ge-

halten) und Anofiiiopus, beide mit zwei Arten aus Südamerica, als

Gattungen nicht wesentlich unterschieden. .,

Ref. (dies Arch. S. 107) hat mehrere neüö Gätt^iiigen aus den

americanischen Arten von Copris gebildet; sie haben eine ganz be-

haarte, durchblätterte Fühlerkeule und 7 Streifen auf den Flügel-

decken: Ontherus (z. B. Cojpr. sulcator F.), Lippentaster schmal,

das Blatt der Mandibeln häutig, in der Mitte mit einem hornigen

Streif; die hinteren Schienen ungezahnt, auf der Aussenkante säge-

förmig gekerbt; die Bauchseite des Hinterleibes sehr kurz, die Nähte

der mittleren Ringe oft undeutlich.— Pinotus, Fühler 8— Ogliedr.,

das erste Glied der Lippentaster sehr gross, erweitert, das Blatt

der Mandibeln hornig mit häutiger Spitze. Die hinteren Schienen

mit fein gekerbter Aussenkante und erweiterter Spitze; die hinteren

Füsse erweitert, mit allmählich schmäleren Gliedern. Hierhin gehört

der grössere Theil der americanischen Copris - kxiQX\ (z. B, C. Caro-

lina), für deren einzelne Formen schon die Namen Holocephalus und

Dichotomius Hope, Chalco- und Selenocopris Burm., wie auch Bra-

chycopris Haldem. aufgestellt sind, welche jedoch für die ganze Gat-

tung unpassend erscheinen. — Cant hidium^ die Lippentaster schmal^

das erste Glied das grösste; das Blatt der Mandibeln häutig, aussen

mit einem Hornstreif; die Beine ziemlich lang, die hinteren Schienen

mit schwach gekerbter Aussenkante und erweiterter Spitze, die Hin-

terschienen schmal, unten kammförmig gewimpert, mit verlängertem

ersten Gliede, in der Körperform Canthon (Coprobius Latr.) glei-

chend, bisher verwechselt mit Chaeridium Enc. , bei welchen der

zurückgezogene Kopf von den Vorderbeinen gedeckt wird, die Vor-

derschienen eine meisselfÖrmige Spitze haben, und die hintern Füsse

kurz, an der Wurzel erweitert, nach der Spitze hin stufenweise

schmäler sind. — Scatimus endlich hat mit Chaeridium die grösste

üebereinstimmung und weicht vorzüglich dadurch ab, dass die hin-

teren Schienen auf der Aussenseite zwei Querleisten haben.

Einige andere neue Gattungen stellte Ref. in der Naturgesch. d.

Ins. Deutschi, auf: Delopleurus (S. 761), ein kleiner südafricani-
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scher Käfer, von Coptorhina durch schmale Hinterfüsse unterschie-

den, und Sarophorus (ebenda) aui Pedaria tuberculata Lap. er-

richtet; ferner (S. 763) Chalcoderes {Ateuch. maculatus F.) durch

langes schmales Kinn, Monapus (n. sp. aus Neuholland) und Psi-

lax {Onthoph. pronus Er.) durch tiefgespaltenes Kinn, und PÄ«-
lops {Copr. ciconia F. u.a.) durch vollständig getheilte Augen von

Onthophagus abvveichend.

Als neue Arten sind 5 Canthon, 2 Onthophagus^ 4 Phanaeus,

2 Ontherus , 2 Pinoius^ 2 Canthidium, 1 Scatimus^ aus Peru vom
Ref. (dies Arch. S. 105) aufgestellt.

Hope (Transact. Ent. Soc. Lond. IV. S. 282) beschrieb zwei neu-

holländische Arten von Onthophagus, O. cereus und Jdelatdae,
von denen der erste einerlei mit O. auritus Latr. Er.

Aphodiidae. Einige aussereuropäische Formen dieser Gruppe

wurden von Westwood erläutert (Descriptions of some Exotic

Insects belonging to the Family Aphodiidae: Transact. Ent, Soc.

Lond. IV. S.239. T. 17) 1. Euparia Enc, erläutert durch die Ab-

bildung zweier Arten, E. castanea Enc. und E. nigricans n. sp.

die erste angeblich aus Nordamerica, die zweite unbekannten Vater-

landes. — 2. Rypariis Dej. Cat., auf folgende Weise beschrieben:

„Caput magnum, supra fere planum, angulis lateralibus ante oculos

parura prominentibus; antennae 9-articulatae; maxillae utinAphodio

formatae; mentum transverso-quadratura, antice valde setosum; labium

e lobis duobus membranaceis constans; palpi labiales breves, late-

rales, et, ut videtur triarticulati; prothorax fere quadratus, capite

parum latior, lateribus versus angulos anticos sinuatis, disco longi-

tudinaliter costato; prosternum ante pedes anticos porrectum; pedes

antici breves, femoribus crassis, tibiis extus edentatis tarsisque bre-

vibus; elytra prothorace paulo latiora, ante medium parum dilatata,

disco costata, costis ante apicem terminatis; scutellum minimum,

fere inconspicuum; pedes 4postici graciles, breves, tibiis haud den-

ticulatis; abdomen segmento anali subtus rotundato, granuloso."

Eine Art 71. Desjardinsii von der Insel Mauritius; (eine zweite

Art kommt im südöstlichen Africa vor). ~ Chaetopistes hat mit

Corythoderus Kl. (Symb. Phys.) sehr grosse üebereinstimmung und

ist schwerlich verschieden: ,,Corpus oblongum, glabrum, dorso valde

sulcato; Caput antice deflexum, fronte semicirculari marginata, mar-

gine parum reflcxo, acumine subangulato, clj'peo infra parum con-

vexo, cavitate ovali os includente; maxillae corneae extus valde se-

tosae, lobo apicali corneo, in unguem acutissimum curvato, subtus

setis rectis corneis armato; mentum ovale basi truncatum; (die übri-

gen Mundtheile sind nicht beobachtet). Antennae 9articulatae, arti-

culo 2. tribus sequentibus aequali, 6. intus acute producto, tribus

ultimis clavam articulis liberis formantibus •, prothorax fere rotunda-

tus, antice truncatus, convexus, glaberrimus, medio profunde sul-
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catus; metasternum subtriangiilare; elytra glabra, apicibus setosis,

singulo 4-sulcato, sulcis aequi-distantibus; pedes lati, compressi

;

tibiae iiec spinosae nee serratae, angulis externis apicalibus acutis,

oblique truncatis." Die Art CIt. fulvus, 1^'" lang, ist in Ostindien

einheimisch.

Ref. (dies Arch. S. 110) bestimmte die Gatt. Ewparia genauer,

durch gewölbten Kopf, bei eingezogenem Kopfe verdeckte Augen,
einfache hintere Schienen, ohne Querleisten, aber am Ende aussen

io eine Spitze ausgezogen; sehr kleine Klauen. Unter dieser Bestim-
mung begreift Euparia eine grosse Zahl von sämmtlich americani-

schen Arten unter sich, unter denen Aph. stercorator F. als der be-

kannteste zu bezeichnen ist.

Kriechbaum er (Ent. Zeit. S. 21) theilte ,, Bemerkungen über
Aphod. luridus und ni^ripes'*'' mit. Die von ihm als A. nigripes be-

zeichnete Art ist allerdings von der ganz schwarzen Abänd. sowohl
des A. luridus (dem ächten A. nigripes) als des A. depressus ver-

schieden und von mir als A. atramentarius bezeichnet.

Als neue Arten sind aufgestellt:

von Rosenhauer (Beitr. S. 29) Aph. tyrolensis aus Tirol und
A. nigrolineatus aus Sardinien. (Die erste ist eine gute Art, die

zweite ist Aph. lineolatus Jllig.).

von Hardy (Ann. nat. bist. XIX. S. 380 u. 382) Aph. suhalpintis
und uliginosus^ aus den gebirgigen Theilen von England, beide

noch näherer Prüfung bedürftig.

von Graells (Ann. d. 1. Soc. Ent. d. Fr. S. 306. T. 4. F. 1. 3) Aph.

Carpet anus aus Spanien.

von Allibert (Rev. Zool. S. 18) Aph. elegan.^ aus China und

Japan (einerlei mit Aph. bisignatus De Haan).

von Hope (Transact. Ent. Soc. Lond. IV. S. 284) Aph. Adelai-
dae., cincticulus, sculptus, Tasf/tantae, Howitti, aus Neu-

holland. (Der erste ist Aph. granarius L., der zweite Aph. livi-

dus Ol.).

von Ref (dies Arch. S. HO) 2 Euparia aus Peru.

Orphnidae. Diese Gruppe, von Ref. in dies. Arch. S. 111 auf-

gestellt, von den Aphodiiden vorzüglich durch lOgliedr. Fühler ab-

weichend, enthält die Gatt. Orphfius Mac L., Triodontus Westw.,

Aegidium Dej., Hybalus Dej. und Ochodacus Meg. — Die letzte Gatt,

bereicherte Ref. (ebenda) mit einer neuen Art aus Peru.

Trogidae. Ref. (dies Arch. S. 111) stellte eine neue Gattung

Omorgus auf, welche von Trox durch vorragende hornige Zunge,

längeres erstes Glied der Lippentaster und ungewimpertes Halsschild

sich unterscheidet. Es gehören dahin Trox suberosus F. und eine

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

landeskulturdirektion Oberösterreich; download www.ooegeschichte.at



Naturgeschichte der Insecten während des Jahres 1847. 105

grosse Zahl anderer bekannter Arten. Eine neue aus Peru Nvurde

vom Ref. (ebenda) hinzugefügt.

Passalidae. Vier neue Arten aus Peru wurden vom Ref.
(ebenda) aufgestellt.

Lucanini. Westwood (On the Sectional Characters of the

Genus Lucanus, with Descriptions of some new Species of Lucani-

dae: Transact. Ent. Soc. Lond. IV. S. 271. T.20) bemerkte, dass die

Dornen an der Aussenseite der Mittel- und Hinterschienen einen vor-

züglichen Anhalt zur Gruppirung der Arten von Lucanus gewährten,
und die Zahl der Fühlerblätter als diesem Merkmal untergeordnet

zu betrachten sei. Es werde dadurch die Gattung Lucanus in drei

grosse Gruppen getheilt: 1. solche mit 2 oder 3 Dornen an der
Aussenseite der hinteren Schienen, wie bei unserem Hirschkäfer. —
2. mit nur 1 Dorn in der Mitte der hinteren Schienen bei beiden
Geschlechtern, wohin sowohl die riesigen Dorcus Ostindiens, als

die kleinen Dorcus der gemässigten Klimate, und die Aegus M. Leay's

gehören, welche letzteren sich von den übrigen Lucanen nicht wohl
absondern Hessen; — 3. ohne Dornen an den vier hinteren Schienen,

(z. B. L. metnlUfer Boisd., L. Biirmeisteri Hope, L. hicolor F., L.
Delessertii Guer. , L. Smmdersii Hope, L. Baladeva Hope, L. gla-
bratus De Haan), oder nur beim Weibchen mit einem kleinen Dorn
in der Mitte dieser Schienen (z. B. L. Dow?iesfi Hope, L. chmamo-
7neus Guer. , L. dorsalis).

Als neue Arten sind von Dems. (ebenda) beschrieben und abge-
bildet Luc. faunicolor Hope von Java? L. Rafflesü'Uope von
Java (=L. cinnamomeus $); L. sericeusEope, ebendaher; L. re.
ticulatus Buq. von Neuseeland; L. Dorcus capitatus von Ma-
lacca, aequalis Hope aus Ostindien, malaharicus Hope von
Malabar, distinctus Hope aus Ostindien, und Platycerus Ore-
gonensis Westw. vom Oregon.

Ders. bildete in der Orient. Ent. T. 8 u. 10 eine Reihe ostindU
scher Lucanus -Arten ab: L. dux Westw. (Ann. 1811) von Manila
L. flatycephalus Hope (Ann. XII.) von Assam; L. muliidentaUis w!
(dem L. tarandus Thunb. verwandt) aus Ostindien, L. inqmnatus\\.
desgl., L. strigiceps Westw. (ebenfalls dem L. tarandus Thunb. ver-
wandt) vom Himalaja. — L. Mearsii Hope Ann. (ob lama Ol.) von
Sylhet; L. rangifer Seh. von Borneo (== tarandus Thunb.); L. Jen-
kinsü Westw. von Assam; L, occipitalis Hope von Manila; L. casta-
nopterus Hope (ZooL Mise.) von Nepal; L. aeratus Hope (Zoo).
Transact.) von der Insel Penang.

Tenehrionites. A. Costa (Annal. dell' Accad. degli Aspir.

2. Ser. L S. 146) hat eine neue Gatt. Cnemeplatia aufgestellt: „An-
tennae graciles, articulis subnodosis tribus ultimis paulum maioribus,
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aequalibus, clavam oblongam formantibus; tibiae anticae ad apicem

maxime dilatatae, trianguläres, angulo apicali externo obtuse pro-

ducto, interno bispinoso; reliqua fere ut in Coxelis." Die Art C.

atropos: „corpore oblongo, subrectangulo, depressiusculo, capite

pronotoque punctatis, hoc postice angustiore, linea media foveaque

utrinque impressis, elytris longitudinaliter costulatis, interstitiis for-

titer biseriatim punctato-striatis , catenulatis, fuscus vel fusco cinna-

momeus, unicolor; long. i\ Vj bei Neapel an Baumwurzeln und unter

Moos. — Ferner folgende neue Arten: Paiidarus strigosus
(S. 144): „oblongo -ovatus, depressiusculus, fortiter punctatus, pro-

thorace supra lateribus subtusque impresso, longitudinaliter profunde

strigoso, angulis posticis triangulariter productis; elj^tris grossius

punctato-striatis, interstitiis confertim punctatis; niger, nitidus, an-

tennis apice tarsisque piceis; long. 3|—441.", bei Neapel in sandigen

Gegenden. — Omophlus dispar (S. 154): „capite pronotique longi-

tudine latioris lateribus confertim, huius disco laevi subtilius et par-

cius punctatis, elytris confertim et irregulariter punctatis; niger,

nitidus, elytris testaceis, antennaium articulo tertio $, secundo et

tertio tibiisque anticis cT pallide testaceis; long. 4— 4^1." — Omo-
phltis tibiah's (SAbQ): ,,capite pronotoque subquadrato minutissime

et confertissime punctatis, elytris striato-punctatis; niger, brevissime

cinereo-pubescens, capite pronotoque longius parceque nigro-pilosis,

elytris, antennarum basi, palpis, apice excepto, tibiis tarsisque pal-

lide testaceis; long. 3^— 3^ 1.", beide von Neapel.

Als neue Arten sind ferner aufgestellt:

von Rosenhauer (Beitr. S.31) Opatrutn pedestre aus Tirol

und Hypophloens 7-iifulus aus verschiedenen Gegenden Deutschlands^

von Parry (Proceed. Ent. Soc. Lond. S. 126) Trictenotonia

aenea vom Himalajah.

vom Ref. (dies Arch. S. 113) 3 Evaniosomus , l Hylithus, 1 Gy-

riosomus^ 1 Praocis ^ 1 Scotobius, 1 P/iysogaster , 2 Blaptiiius, ^Epi-

tragus, 1 Achanius n. g. , 1 Zophobas^ 1 Goniadera, 1 Adelina,

1 Flatydema^ 1 Nilio , 1 Spheniscus , 5 Stenochia, ^Allecula, i P?'o-

steiius, aus Peru.

Die neue Gattung Achanius gehört zur Gruppe der Epitragier,

hat das Kopfschild vorn rundlich erweitert, die Lefze verdeckt, das

Endglied der Maxillartaster eiförmig mit abgestutzter Spitze, Vor-

der- und Mittelbrust ohne Vorragung, die Füsse unten mit sehr kur-

zen BÖrstchen dünn besetzt.

WLelaitdrytttlae» Orchesia sepicola^ grandicollis und

Dircaea tenuis Rosenhauer (Beitr. S. 32) sind neue Arten, alle

in Tirol, die erste und letzte auch bei Erlangen gefunden.

JOagriiiriue» Eine neue Art von Statira^ aus Peru, ist vom
Ref. (dies Arch. S. 122) aufgestellt.
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JXordelloniie» Neue Arten sind Mordella humerosa und
Anaspis badia Rosenhauer (Beitr. S. 38) aus Ungarn, ferner

Anasp. phalerata Germar (Faun. Ins. Europ. 24.8) aus Hessen,

endlich sind 1 RhipipJiorns und 1 Mordella aus Peru vom Ref. (dies

Arch. S. 123) bekannt gemacht.

Die Verwandlungsgeschichte der Anaspis maculata Fourc. {oh-
sciira Gyll., bipunctata Bon.) ist von Perris (Ann. d. 1. Soc. Ent.

d. Fr. S. 29. T. 1. F. II. 1—5) beschrieben. Die Larve ist linienförmig,

schmal und lang, in der Jugend niedergedrückt und erst kurz vor
der Verpuppung Malzenförmig; der Körper ist röthlich weiss mit
ziemlich lederartiger Haut} der Kopf vorgestreckt, flach, elliptisch,

die Fühler 4gliedr. , an der Spitze mit einer langen Borste; dieMan-
dibeln kurz und kräftig, innen zweizähnig; die IVlaxillen mit sehr
kleiner haariger Lade; Lippentaster 2-, Maxillartaster 3gliedr., Augen
fand der Verf. nicht; Beine sehr kurz; jeder Körperring hat an den
Seiten 2 Hornhöcker, deren jeder ein langes abstehendes Haar trägt-

der letzte Hinterleibsring geht nach hinten in 4 hornige Spitzen aus
von denen die äusseren länger und mehr nach aussen gerichtet sind-

auf der Unterseite eine einziehbare Warze, die als Nachschieber
dient. Die Larve lebt in abgestorbenen Weinreben, in deren Holze
sie unregelmässige Gänge frisst. In diesen Gängen findet auch die

Verwandlung statt. Am Ende des März findet man die Gänge von
W^urmmehl und Larven, Puppen und Käfer darin, im Mai sind die
Käfer alle hervorgekommen und schwärmen auf Dolden und anderen
Blüthen.

Oeüenteritiie» „Ueber einige russische Oedemeriden" von
Dr. Kolenati (Bull. Mose. S. 132). Der Verf. zählt die von ihm in
Russland beobachteten Arten auf, unter denen eine neue Oedemera
caucasica, aus Transkaukasien. — Von besonderem Interesse sind
die Mittheilungen über das Vorkommen des Dityhis laevis bei Pe-
tersburg, und die Beschreibung und Abbildung der Larve desselben
welche in Pfählen von Fichtenholz lebt.

Eine neue Art von Nacerdes aus Peru stellte Ref. auf (dies
Arch. S. 124).

JLnthicides. Neue Arten sind: Ajitkicus Schmidtii und
Genistae Rosenhauer (Beitr. S. 35) aus Tirol und Oclühenomus
melanoceplialus Küster (Käf. Europ. IX. S.57) aus Dalmatien,
so wie Mo7ioceros binotatus (Dej.) Gebier (Bull. ,Mose. 1847. IL
S. 488) aus dem westlichen Sibirien.

Jfteloides» Zwei neue Arten von Meloe, aus Peru stellte
Ref. auf (dies Arch. S. 123).
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^alpingitles» Die Larve des Rhinosimus roboris ist

vom Ref. beschrieben (dies Arch. S. 287). Aus ihrer Untersuchung
geht hervor, dass die Salpingiden weder den Oedemeriden einge-

schlossen, noch den Curculionen eingereiht -werden können.

Drei neue Arten aus dem Königreich Neapel sind von A. Costa
in den Annal. dell* x\ccad. d. Aspirant. 2. ser. I.) aufgestellt worden:
R/u?iosimus Ge?i et (S. 107) „punctatus, nitidus, capite, pronoto, an-

tennarum basi pedibusquo testaceo-rufescentibus, his pallidioribus,

elytris obscare viridibus; corpore subtus nigro, ano obscurc ferru-

gineo; long. l?jl." Auf dem Mutia, unter Buchenrinde (scheint von

Rh. ruficollis nicht verschieden). — Rhmosfm. Spinolae (S.109):

„angustatus, punctulatus, aeneus, rostro et antennarum basi testa-

ceis, pectore abdomineque piceis, pedibus pallide testaceis; long,

ly'ö 1." Auf dem Matese, unter Buchenrinde (scheint vom Rh. plani-

rostris nicht verschieden). — Salpingus lituratus (S. 158): ,,capite

pronotoque subtiliter punctatis, hoc lateribus inflexis antice dilatatis,

elytris fortiter punctato-striatis; supra sum antennis pedibusque

testaceis, elytris flavescentibus, basi interna, margine externo, litura

discoidali aliaque media communi antice posticeque abbreviatis nigris;

subtus niger; long. 1 1." Bei Neapel in vertrocknetem Gesträuch.

CurciilioniAes» Nachdem Schönherr in seinem grossen

Werke bereits über 650 Gattungen der Rüsselkäfer aufgestellt hatte,

ist ihm kurze Zeit nach dem Schlüsse desselben, vorzüglich durch

die reichhaltigen Entdeckungen Wahlberg's im Südosten Africa's, be-

reits eine so grosse Zahl neuer Formen zugegangen, dass er in einem

neuen Nachtrage wieder nahe an 50 neuer Gattungen beschreiben

konnte. Dieser Nachtrag ist unter dem Titel „Mantissa secunda Fa-

miliae Curculionidum seu descriptiones novorum quorundam generum

Curculionidum a C. J. Schönherr, Holmiae, 1847" erschienen. Die

meisten Gattungen sind auf neue Arten gegründet, welche, grössten-

theils den Wahlberg'schen Sammlungen angehörend, von Boheman
werden beschrieben werden. Die neuen Gattungen vertheilen sich

auf folgende Weise in den Familien und zwischen den älteren Gat-

tungen :

Anthribides: 13-— 14, Ectato tarsus, von Ansehn des Xyli-

nades, aber durch die Bildung der Fühler und Füsse unterschieden;

die letzteren sind sehr verlängert. S.-O.-Africa. — 35—36, Exeche-
sops, dem Tropideres ähnlich, aber mit anders gebildeten Fühlern

und grossen gestielten Augen; S.-O.-Africa.

Tanaonides: 61—62, ApleiiOTuus und Mecole7ius, beide

von Apionenform und aus S.-O.-Africa.

Brenthides: 66— 67, Symmorphocerus, den Amorphocerus

ähnlich, aus S.-O.-Africa. — 67— 68, Cordtis, vom Ansehn eines

Cerobates, unbekannten Vaterlandes (Neuholland).
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Entimides: 104 — 5, Mythites, einem Hipporhinus ähnlich,

aber mit nur llgliedr. Fiihlerschniir und mit nach vorn vorragenden

Schultern; aus Vandiemensland.

Pachyrhynchides: 105 — 6, Misetes^ aus S.-O.-Africa. —
123—4, Microstylus, ebendaher, in der Form einem Camaratus

ähnlich »vielleicht einer eigenen Abtheilung zuzuweisen.

Brachy derides: 126—7, Aedojihorus^ einem Strophosomus
ähnlieh, aus S.-O.-Africa. — 126—7, Mimaulus, einem Trachy-
phloeus ähnlich, ebendaher. — 126—7, Ectatops, von der Gestalt

des Strophosomus, aber Fühler, Rüssel und Halsschild sind anders

gebaut; ebendaher. — 131 — 2, Dactylotus, einem Blosyrus ähn-

lich, aber der Rüssel oben fast flach und glatt, und die Schienen an

der Spitze in einen Winkel erweitert; aus Daurien. — 133— 4, Mi-
met es, mit Sciaphilus verwandt, aus Californien. — 142, Viaxo-

mias Seh. bedurfte einer etwas veränderten Beschreibung, da diese

Gjattung mit einer Anzahl neuer Arten bereichert ist, welche theils

aus dem Steppenlande Mittelasiens, theils aus den Gebirgen Indiens

(Brachyasp/'sfes Perrotetä, jirasinus und acutipe7im's Seh. ct.), theils

aus S.-O.-Africa stammen. — 142— 3, Aspidiotes, der vor. Gatt,

ähnlich, aus dem südl. Spanien. — 142— 3, Pterotropis, einem
Naupactus ähnlich, aus Columbien. — 144— 5, V haenofrnathus^
einem Piazomias ähnlich, mit kräftigeren Fühlern, kantigem, oben
dreifiirchigem Rüssel und breiten vorragenden Mandibeln; aus Grie-

chenland. — 144— 5, SyTiimuthet es, mit Piazomus zunächst ver-

wandt, auch einem Epicerus ähnlich, aus Brasilien. — 144—5, Ta~
phr orhynchus , mit Geotragus zunächst verwandt, aus Assam. —
154—5, Mimographus , einem Naupactus der 5. Gr. ähnlich, aber

mit anders gebildeten Fühlern; Naup. decolor Seh. VI. und mehrere
andere südamericanische Arten. — 158—9, Cimbus^ mit Hypomeces
zunächst verwandt, aus S.-O.-Africa. — 170—1, Podionops, einem
Sitones ähnlich, ebendaher.

Cleonides: 230—1, P uracaerius^ aus Südafrica. — 235—6,
Synthlibonotus, einem Otiorhynchus und Barynotus ähnlich, aus
Columbien. — 240—1, Heter oschoenus^ einem Peritelus ähnlich,

nur das erste Glied der Fühlerschnur ist lang, das zweite gleich den
übrigen kurz: hierauf bezieht sich der Gattungsname. S.-O.-Africa.

M o 1 y t i d e s : 262—3 , Limobius , den Cnrc. disshnilis Hbst. ent-

haltend, der' durch 6gliedr. Fühlerschnur von Phytonomus (Hypera)
abweicht. — 262— 3, Eugnomus^ vom Ansehn einer Hypera, aus
Neuseeland.

Byrsopides: 266— 7, Hoplitotr achelus, aus S.-O.-Africa

— 269—70, Aula'rhinus, einem Listroderus ähnlich, ebendaher.

—

274—5, Pteropleclus , aus Neuseeland.

Cyclomides: Euomus, auf Kosten von Amycterus gebildet,

den A. iiisculptus, nodipennis , muthmasslich auch A. scorpio Boisd.,

collaris Hope, fiasalis Dej., D'esfwoodii Seh. und Stephensii Hope
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enthaltend. — 288, Jmijcterus auf A. miriis , mirahilis^ mirabundus,

?norosuSy exasperatus ^ Sckönherri^ BoisduvaUi^ pastillarius
^ Man-

glesi'i, bucephalus, bubalus beschränkt. — 288—9, Acant holophus
MacL., aus der ersten Gruppe von Jmycterus Seh. VII. (Marshami
u. f.) gebildet. — 310— 11, Aprepes, vom Ansehn eines Liophloeus,

aus Sibirien. — 330— 1, Ascepa?'nuSy aus Neuholland. — 331— 2,

Brachytrachelus, aus S.-O.-Africa. — 331 — 2, Glyptosomus,
ebendaher.

Erirhinides: 353—4, Cenior, einem Cryptorhynchus ähnlich,

aus Brasilien. — 357—8, Strongylorhinus, einem Aleides ähnlich,

aus Vandiemensland. — 357— 8, P hacellopterus, einem Pissodes

ähnlich, aus S.-O.-Africa. — 373— 4, Lamyrus^ einem Coptorus

ähnlich, ebendaher. — 389—90, Vaep alesomus^ einem Lixus eini

germassen ähnlichj aus Manila. — 399—400, Aitip hib olocorynus,

einem Anthonomus ähnlich, aus S.-O.-Africa. — 407— 8, Phace-
tnastiXy einigen grösseren Arten von Baridius etwas ähnlich, eben-

daher. — 432— 3, Pansmicrus , ebendaher. — 448 — 9, Aossote-
rns, von der Gestalt und dem Ansehn eines Tanyrhynchus, aber in

den Fühlern und dem Rüssel verschieden; ebendaher. — 449— 50,

St efiocep ha Ins/ einem Myovhmns sehr ähnlich, aber durch den

hinter den Augen verlängerten, walzigen Kopf, längere und dünnere

Fühler u. s. w. verschieden; ebendaher.

Cryptorhynchides: 519— 20, Sy7ithliborhynchtis, mit

Macrocorynus zunächst verwandt, aber durch den an der Wurzel

aufgetriebenen und zusammengedrückten Rüssel unterschieden; aus

S.-O.-Africa. — 529— 30, Rkadüiocerus, einem Lobotrachelus

gleichend, die Brustrinne aber länger, deutlich begränzt, und das

Schildchen deutlich; ebendaher. — 549—50, Sclerocardzus, eben-

daher, ist ohne Zweifel mit Heteropus Seh. IV. einerlei. — 557— 8,

Elathoceriis , einem Baridius ähnlich, aber die Fühler sind anders

gebildet und das Halsschild hat eine deutliche Brustrinne; ebendaher.

Schönherr's Eintheilung der Rüsselkäfer ist von Suffrian

einer mehrseitigen Prüfung unterworfen worden (Bemerkungen über

deutsche Rüsselkäfer, mit besonderer Beziehung auf Schönherr's G.

et Sp. Curculionidum: Ent. Zeit. S. 157, 165, 202,290). Zuerst sind

die Gruppen der Attelabiden und Rhinomaceriden in Unter-

suchung gezogen, welche dem Verf. das Ergebniss liefert, dass ent-

weder beide Gruppen zu vereinigen oder Rhy7icJtites zu den Rhino-

maceriden zu verweisen sei. Mir scheint es aber, dass Rhinomacer

attelaboides als Männchen des Diodyrhynchus austriacus mit diesem

den Attelabiden anzureihen, Rhinomacer lepturoides aber von dieser

Gruppe ausgeschlossen werden müsse. — Demnächst sind die Kenn-

zeichen der Erirhiniden geprüft; der Verf. macht namentlich auf

die Verschiedenheiten im Bau der Krallen aufmerksam, welche, ab-

gesehen von der bereits bekannten Abweichung bei Anoplus, bei

einigen die regelmässige Form zrigen, wie hei En'rhmus , bei andern
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bis zur Hälfte verwachsen erscheinen, wie bei Lixus ^ bei noch an-

deren endlich ist jede Kralle zweitheilig, wie bei Änthonomus, Ba-
laninus u. a, Bemerkenswerth ist der Umstand, dass die Fühler bei

abnorm gebauten Krallen fast durchgängig 12gliedr. sind, während
sie bei den echten Erirhiniden nicht von der gewöhnlichen Eilfzahl

abweichen. In Rücksicht hierauf bildet der Verf. folgende Gruppen.
a. Fühler 12gliedr. , Klauen bis zur Mitte verwachsen: Lixus^

Larinus ^ RhinocylUis und Mkronyx, welche letzte Gattung der Verf.

als mit Lixus nahe verwandt beurtheilt. (Der so nahen Verwandt-
schaft zwischen Lixus und Cleonus ist ebenfalls, aber an einer frü-

heren Stelle gedacht, wo der Verf. das ScliMankende der Unter-

scheidung zwischen Lang- und Kurzrüssler beleuchtet).

h. Fühler llgliedr., Klauen normal: Pissodes, Magdaltims, Eri~

rhimis (mit Einschluss von Tychius sparsutus Ol.), Grypidius^ Hy-
dronomns, Brachonyx, Corryssomerus^ endlich auch Anoplus.

c. Fühler 12gliedr., Schienen gespornt, die Klauen gesondert und
jede gespalten: Ellescus mit Lignyodes , Bradybates^ Anthonomus^
Balaninus.

d. Fühler llgliedr., Schienen spornlos, Klauen vereinigt, jede
gespalten: Amalus.

c. Fühler llgliedr.. Schienen kurz gespornt, Klauen zweitheilig:

Tychius^ Sibylles.

f. Fühler llgliedr.. Schienen ungespornt, die Klauen gesondert,

normal: Acalyptus , wohin der Verf. auch Tychius squamosus Dej.

rechnet.

g. Fühler llgliedr., vordere Schienen gespornt, Hinterbeine zum
Springen, Klauen gesondert und gespalten: Orchestes,

Phytobius konnte der Verf. in keine dieser Abtheilungen unter-

bringen, er findet vielmehr, dass sie noch in höherem Grade wie
Tychius mehrere mit einander unverträgliche Elemente enthält und
wenigstens zu vier verschiedenen Gattungen Stoff bietet, nämlich

1. velatus ; 2. myrio'phyUi ; 3. comuri und ^tuberculatus , und 4. no-

tttla, ^nodosus, Aco7-iiis. Mir scheint, dass diese Gattung im Zusam-
menhange mit ihren nächsten Verw^andten , Ceuthorhynchus und Rhi-
noncus geprüft werden müsse, denn die Brustrinne ist kein so we-
sentliches Merkmal, dass die Gruppe der Cryptorhynchiden dadurch
natürlich abgegränzt sei.

In der Erörterung der Ap ostasimerid en Schönherr's lenkt der

Verf. zunächst die Aufmerksamkeit auf einen eigenthümlichen Bau
der Schienen, den Schönherr bei Coeliodes und Scleropterus ange-

deutet hat, ohne das Wesentliche zu erkennen. Es sind nämlich die

Schienen am unteren Ende von oben und aussen nach unten und
innen abgeschrägt, zuweilen auch ausgerandet und auch zur Aufnahme
des ersten Fussgliedes öfter rinnenförmig vertieft ^ oft ist der abge-

schrägte Theil auch mit Wimpern besetzt. Dieselbe Bildung kommt
auch bei vielen Ceuthoj'hynchus-Aricn vor, aber in so verschiedener
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Ausbildung, dass er für die Eintheilung nicht von Bedeutung ist.

Eine andere eigenthümliche Form der Schienen zeigt Coeliodes epi-

lo6ü\ wo sie mit ihrer Aussenkante dicht unter dem Knie einen

stumpfen Winkel bilden. Spornen an den Schienen finden sich bei

den meisten, bei den Ceuthorhynchus-artigen Käfern sind sie kürzer,

oder fehlen bei einigen ganz, was auch bei Poophagus , den nath-

fleckigen Cioiius und Nanodes der Fall ist. Bei den Ceuthorhynchus-

artigen Käfern treten die Spornen nur bei dem einen Geschlecht auf,

meist bei den Weibchen, und auch hier nicht an allen Schienen;

nur bei C. epüobii sind die Schienen des rf gespornt, des 9 unge-

spornt. Die Klauen zeigen ähnliche Verschiedenheiten wie bei den

Erirhiniden: eine einzige ungetheilte Klaue findet sich nicht blos bei

Mononydms^ sondern auch bei Cionus fraxini. Bei den übrigen

Ciomis, ferner bei Meciiius , Nanodes und den meisten Gymnetron

sind sie an der Wurzel vereinigt, und nur an der Spitze etwas aus-

einander stehend. Einfach und gesondert sind sie bei Baridius , Cum-

ptorhi'mts, Cryptorhynchus , Gastrocercus ^ Acalles , Acentus , Bagous^

einigen Ceuthorhynchus , Poophagus, Lyprus und einem Theil von

Gymnetron {graminis u. a.); gespaltene Klauen finden sich bei Coelio-

des, Oi'obitis, den meisten Ceuthorhynchus, Rhinoncus, Tapinotus,

Rhytidosomus und Scleropterus,

„Enumeration der Rüsselkäfer, welche vom Baron Maximilian

von Chaudoir und vom Baron A. von Gotsch auf ihren Reisen im

Kaukasus und in Transkaukasien im Jahre 1845 gesammelt wurden,

nebst Beschreibung der neuentdeckten Arten von Joh. Heinr. Hoch-

huth." (Bull. Mose. S.448). — Es sind 236 Arten gesammelt, wäh-

rend in Faldermann's Fauna Transcaucasica nur 156 Rüsselkäfer auf-

gezählt werden, von denen nur 52 von den Reisenden aufgefunden

wurden; ausserdem führt Schönherr noch 72 Arten aus dem Kauka-

sus auf, so dass sich die Gesammtzahl der aus den Kaukasusländern

bekannt gewordenen Rüsselkäfer auf 412 beläuft. Unter den hier

aufgeführten sind 59 Arten neu, und zwar aus den Gattungen: Bru~

chus , Api'on^ Homalorhinus (Men.), SciaphiluSy Chlorophanns, Poly-

drosus^ Cleonus y Pachycerus , Alophus , Minyops, Phytonomus, Phyl-

lobius, Omias, Peritelus ^ Otiorhynchiis, Lixus, Brachypus (Seh.),

JLarinus^ Tychius , Smicronyx, Baridius, Coeliodes , Acalles , Bagous,

Ceuthorhynchus , Sitophilus , Rhyncolus. Ausserdem drei neue Gat-

tungen: Oxyophthalmus: ein kleines Käferchen vom Ansehn des

Ptochus porcellus, aber näher mit Phyllobius verwandt, zwischen

dieser Gattung und Chloebius Seh. in der Mitte stehend, von der

letzteren durch die länger gestreckten Glieder der Fühlerschnur, die

Form des Halsschildes und die Stellung der Augen unterschieden;

die letzteren erscheinen nach oben zugerundet, nach unten spitz; die

Art ist O. St e venu benannt.— Micro larinus ist mit Rhinocyllus

zunächst verwandt und unterscheidet sich durch die fast runden etwas
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gewölbten Augen, durch den ungelappten Vorderrand des Halsschilds,

und anders geformte Fühler: diese sind nämlich sehr kurz, etwas

dick, kaum gebrochen, der Stiel ziemlich kurz, nach aussen sehr

verdickt, die Schnur 7 gl., die Glieder alle kurz, an einander ge-

drängt, das erste wenig dicker als das 2te, die folgenden allmählig

breiter, die Keule fast eiförmig, kurz zugespitzt; eine Art: M.rhino-

cylloides. — Ephimeropus von der Form des Bagous lutosus, aber

ohne Rinne auf der Unterseite des Halsschilds und mit dicht zusam-
menliegenden Vorderhüften , also mit Hydronomus zunächst verwandt,

von dem er sich durch die Bildung der Fühler und der Beine unter-

scheidet. Die Fühler sind ziemlich kurz und dünn, die Schnur 7 gl.,

das 2te Glied derselben doppelt so lang als das erste, die folgenden

kurz und dicht an einander schliessend. Die Beine sind lang und
dünn, die Schienen lang, gegen die Spitze gebogen, an der Spitze

mit einem Häkchen bewaffnet; die Füsse lang und schmal, das vor-

letzte und letzte Glied länger. Eine Art E. geniculatus.

Suffrian (Ent. Zeit. S. 87) setzte seine Untersuchungen über die

Geschlechtsunterschiede der Ceuthörht/nchus - Arten fort.

Wal ton hat seine lehrreichen kritischen Untersuchungen über

die britischen Rüsselkäfer in den Ann. of. nat. hist. XIX. fortgeführt,

und zwar die britischen Arten der Gattungen Trachypliloeus (S. 217),

Omias (S. 314) und Otiorhynchus (S. 445) gemustert. Eine neue Art

\9,i Otiorhynch. fissirostris Schönh. i. litt. (S. 452).

Als neue Arten sind beschrieben:

von Rosenhauer (Beitr. S. 39—57) Sciaphihis bellus^ Sitones

tenuis, Plintus mucronatus^ Otiorhynchus fortts^ eremicola,
distiticticornis^ hypocrita^ angusttor ^ suhquadratus

,

pauscillus^ glabellus , desertus, prolixus; alle aus Tirol, fer-

ner Bagous vah'dus, Gymnetron haemorrhous und fuligino-
sus aus Ungarn, Nanophyes lateralis von Erlangen;

von Küster (Käf. Europ.) Sitones intermedius (IX. 66) von

Ragusa und Larinus lynx (XI. 92) aus Sardinien;

von Ger mar (Faun. Ins. Europ. XXIV. 11 — 12) Mesagroims

occipitalis aus Dalmatien und Flatytarsus a uro sus aus Sicilien;

von Suffrian (Entom. Zeit. S. 89) Ceuthörhynchus barbareae
vom Ruhrufer bei Arensberg;

Von A. Costa ( Annal. dell Acad. degli Aspir. nat. 2. ser. I.

S. 157) Acalles plagiato fasciatus: ,,oblongus, niger, dense

silaceo squamosus, antennis ferrugineis, rostro confertim punctato,

medio obsolete carinato, basi tantum vestito; prothorace antice

subito angustato, constricto, dorso medio impresso, tuberculis 4 anti-

cis fasciculatis aliisque duobus oblongis utrinque posticis; elytris

punctato-striatis, interstitiis elevatis tuberculis parvis fasciculatis

instructis, fascia lata media fusca et plaga communi pone eam albida

Archiv f. Naturgesch. XIV. Jahrg. 2. Bd. H
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decoratis; long \^—\\ 1."; auf Disteln am Ufer von Bajae bei Neapel;

zwischen dem A. dromedarius aus Portugal und A. fasciculatus aus

Sicilien in der Mitte stehend;

von Allibert (Rev. Zool. S. 14 — 16) Bruchus obliquuSy
Jeckeliiy g lab er und nig rosignatns aus China.

von Westwood (Orient. Ent. T. 15) Arrheiiodes Xiphias von

der Prinz-Wales-Insel (Pinang), Diurus forciyatus ebendaher^ Tapho-

deres Whitei von den Philippinen. (Auf derselben Tafel sind noch

Teramocerus erythroderus Seh. und Calodromus Mellii Guer. ab-

gebildet).

von Guerin (Rev. Zool. S. 9) Prepodes pictus, elegans und

13 maculatus aus Cuba;

vom Ref. (dies Arch. S. 124) 4 Bruchus, 2 Stenocerus, i Jpion,

1 Arrhenodes, 1 Ephebocerus , 2 Brenthus ^ 1 Taphroderes , 1 Eriti-

mus, 1 Afuitrus, A Naupactus, 1 Listroderus , 1 Megalometi's , 2Eusty-

lusy 1 lleomus, 6 Beilipus , 3 Ambates , 1 Toxeutes , 1 Ckolus, 1 Ceti-

trinus , 1 Cylmdrocertis , 2 Cryptorhynchusy 1 Macromerus y 1 Coelo-

sternuSy 1 Cylindrocorynus , 1 Conotrachelus , 3 Zygops, 2 PiazuruSy

2 Copturus y 2 Sipalus, 1 Rhynckophorus , 4 Sphenophorns ^ 2 Cosso-

nuSy 1 HylesiiiuSy 1 Piatypus.

Sitophilus linearis (Hbt.) Seh. wurde von Suffrian (Ent. Zeit.

S. 91) erläutert.

Die Naturgeschichte des Apio?t ulicis hi von Goureaü beschrie-

ben (Ann. d. 1. Soc. Ent. d. Fr. S. 250). Die Larve lebt in den Scho-

ten des Ulex europaeus in solcher Zahl, dass der grösste Theil der

Samen durch sie vernichtet w^ird. — Bouche (Ent. Zeit. S. 164) be-

obachtete die Larve des Apion radrolus; sie lebt in den Stengeln der

Malva, Althaea, Lavatera.

Ders. (ebend. S. 165) beobachtete auch die Larve des Polidrosus

cerviiius. Sie lebt im August in den Spitzen der Eichenzweige, wo
sie die Blätter abschneidet und in Quasten einrollt. Die Entwicke-

lung geht im Herbst oder folgenden Frühling vor sich.

Nach Paul Gervais Bemerkung (Ann. d. 1. Soc. Ent, d. Fr.

Bull. S. xciv) lebt die Larve des Nanodes Tamurisci in den Frucht-

knoten der Tamarix, und kann dieselben, nachdem sie abgefallen

sind, springen machen, bis zu einer Höhe von 2— 3 Centim. Das
Springen dieser kleinen Kugeln wiederholt sich in sehr kurzen

Zwischenräumen.

Die Entwickelung des Gynmetron villosus in vergrÖsserten Früch-

ten der Veronica Anagallis wurde von Loew beobachtet und be-

schrieben (Allg. deutsch, natur-hist. Zeit. 2. Jahrg. S. 290).

Die Verwandlungsgeschichte der Lixus iuncii beobachtete Ro-
senhauer (Beitr. S. 133) in Tirol, auf Beta cicla. Im Juni fanden

sich ausgewachsene Larven, Puppen und frisch entwickelte Käfer zu

gleicher Zeit in den 3-^4" hohen fruchttragenden Stengeln vom Wur-
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zelstock an bis in die Zweige. In kleinen Stengeln lebten nur ein-

zelne, in grossen, dicken wohl 80 Larven bunt durch einander, im
Zellgewebe fressend, so dass manche Stengel vom Wind umgeworfen
wurden. Waren die Käfer ausgefärbt, so gingen sie aus den runden
Löchern heraus, liefen an den Stengeln auf und ab, und bewegten
sie. Die 6"' lange Larve hat grosse Aehnlichkeit mit der des Lix.

gemellatus.

Fischer (Entom, Zeit. S. 6) theilte die Bemerkung mit, dass
Periteles griseus den Rosenstöcken sehr nachtheilig wird, indem er

die noch unentwickelten Augen derselben, und mit sicherer AusMahl
die Knospen der edlen (harzreicheren) Rosen aufzufinden weiss, wäh-
rend er die an den Zweigen des Wildstammes unberührt lässt. Er
vereitelt auf diese Weise oft den Erfolg des Oculirens.

Enteles Vigorsü Seh. ist in Paris aus den Stämmen der Zaraia

spiralis erzogen worden (Ann. d. 1. Soc. Ent. d. Fr. Bull. S. 13).

Guerin hat in einem Mandelbaum einen Eccoptogaster gefun-
den, den er für neu hält und E. Amygdali nennt; er soll sich durch
einen Bauch ohne Vorragung und einen stark sägeförmig gezähnelten
Hinterrand der Flügeldecken auszeichnen. (Ebend. S. xuv.)

;
Ceramhyeini. Eine üebersicht über die Cerambycinen Nord-

america's ist von Haldeman geliefert (Materials towards a historv
of the Longicornia of the United States: Transact. Amer. Philos.

Soc. Vol. X. S. 27—66). In Massachusetts kommen etwa 100, in Pen-
sylvanien 132, in den Vereinigten Staaten überhaupt 270 Ceram-
bycinen vor, während in Frankreich 180, in England nur 64 Arten
sich finden. Fünf Arten hat Nordamerica mit Europa geraein: Crioce-
phaltfs rusticus, Hylotrttpes baiulus, Phymatodes variahilis , Calli-

dium sanguineiim , Clytus ga%ella, Motiohammus siitor, Pachyta
^maculata, überhaupt hat die Cerambycinen -Fauna Nordamerica's
grössere üebereinstimmung mit Europa als mit Südamerica, und die

Gattungen Prionns , Oherea, Rhagiiim, Pachyta^ Stratigalia, Lep-
ttira u. a. m. mit Europa, mit Südamerica aber Mallodon, Calli-

chroma, Eburia, Ämniscus^ Oncideres , Hippopsis, Amphiotiycha und
Distenia gemein , während ElapJiidium, Desmocerus, Tetraopes, Dor-
caschema u. a. als Nordamerica eigenthümlich erscheinen. In der
Anordnung ist der Verf. dem Dejeanschen Catalog gefolgt, nicht aber
Id den Bestimmungen, in welchen er dem älteren Melsheimerschen
Catalog den Vorrang eingeräumt hat. üeberdies war eine grosse
Zahl der von Dejean benannten Arten schon von Say unter anderen,
meist Knoch- Melsheimerschen Arten beschrieben.

i

Die Larven einiger Cerambycinen sind von Perris beschrieben.

(Observations sur les larves du Clytus arietis, de la Saperda punctata
e* de la Grammoptera ruficornis, pour servir ä Thistoire des Lon-
gicornes: Annal. d. 1. Soc. Ent. d. Fr. 8.547. T. 9.).
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Prionii. Als neue Arten sind von Haldem an (a. a. O.) i Mal-

lodon aus Nordamerica, von Ref. (dies Arch. S. 138) 1 Mallodon

1 Psalidognathus und 2 Pyrodes aus Peru aufgestellt.

Cer. genuini. Neue Gattungen sind:

Anojtlium Haldeman (a. a. O. S. 34) stimmt mit Elaphidium

überein, nur dass Fühler und Flügeldecken unbewehrt sind und die

Behaarung gleichmässig ist; zwei Arten: A. pubescens {Stenoc. pul/.

Melsh.) und A. unicolor (ßap. unicol. u. Sap. scutellata Melsh.)

Tylonotus De&SQ\h. (S. 37). Eine Abzweigung von Mallocera.

Der Körper gewölbt, mit kleinen Rauhigkeiten, die Fühler leicht

haarig, stark, plötzlich verdünnt, wenigstens solang als der Körper,

zusammengedrückt, mit einer Rinne auf der Vorderkante des dritten

Gliedes, welches das längste ist, länger als das erste und zweite zu-

sammen; Halsschild ziemlich kuglig, mit geglätteten Höckern; Flügel-

decken unbewehrt; Schenkel verdickt. Eine neue Art, T. bimacula-

tus^ aus einer abgestorbenen Esche.

SmodicufJi (Dej.) Desselb. S. 38). Der Körper schlank, sehr

flach, geglättet und fein punctirt; Kopf und Mandibeln vorgestreckt,

Augen vorragend; Fühler fast fadenförmig, kürzer als der Körper;

Halsschild flach, länger als breit, mit gerundeten Seiten; Prosternum

vorn auf jeder Seite mit einer grossen nierenförmigen Aushöhlung.

Flügeldecken gleich breit; Schenkel verdickt. Eine Art: S. cucuii-

forme, Callid. cucuiif. Say, S. melanocephalum Dej.

Phy socnenium Desselb. (S.38). Halsschild ziemlich kuglig,

hinten verschmälert, filzhaarig, eine Rückenlinie und zwei Höcker

hinter der Mitte der Oberseite ausgenommen; Taster leicht beii-

förmig; Fühler 11 gliedr., beim cT länger als der Körper und borsten-

förmig, beim $ von Körperlänge und fast fadenförmig; Flügeldecken

oben flach, rauh punctirt, mit glatten erhabenen Rippen von blasser

Farbe; die Wurzel fast rechteckig mit vorragenden Ecken, die Sei-

ten gegen die Mitte hin zusammengedrückt, die Spitzen klaffend und

einzeln stumpf gerundet; Sckenkel keulförmig. Eine Art, P. brevi-

lineum, Callid. brevil. Say., Call, antiquum Dej.

Stenosphenus (Dej.) Dess. (S. 39). Kopf klein, Fühler borsten-

förmig, bei den Weibchen kürzer, bei den Männchen länger als der

Körper, die meisten Glieder an der Spitze gedornt; Halsschild glatt,

ziemlich kuglig, unbewehrt; Schildchen halbkreisförmig; Flügeldecken

verschmächtigt, an der Spitze zweidornig; die Schenkel leicht ver-

dickt. Eine nordamericanische Art, S. fiotatus (Ol.) S. discicollis Dej.

Dioxodes Desselb. (S. 42), Körper länglich, niedergedrückt,

glänzend; Kopf vorgestreckt, das Endglied der Max.-Taster walzen-

förmig, an der Spitze abgestutzt; xAugen vorragend; Fühler llgl, fast

fadenförmig, sehr dünn, das Wurzelglied ziemlich lang und nach aussen

erweitert, das 2. Gl. kurz, das 3. Gl. kürzer als das erste, das 4. Gl.

ein wenig länger als das dritte, das 5te das längste, die folgenden

bis zur Spitze allmälich an Länge abnehmend; Halsschild mit einer
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Querrinne an jedem Endo, niedercedriickt, länger als der Kopf, hin-

ten stark eingeschnürt, die Seiten vor der Mitte in einen grossen

Höcker vorragend; Flügeldecken mit Haartragenden Puncten, hinten

breiter werdend, an der Spitze gemeinschaftlich gerundet; Schenkel

keulförmig; der erste und zweite Hinterleibsring ganz verschmolzen.

Eine Art: D. pullida, Callid. pall. Say, Rhag. nitidum Melsh. Cat.,

Obrium lepidum Dej.

Nothrus Desselb. (S. 43). Körper schlank; Fühler borsten-

förmig, länger als der Körper, unten mit einer Reihe feiner Haare

gewimpert, das Grundglied an der Spitze plötzlich erweitert, das

2. Glied ^ so lang als das dritte, dieses mit dem 4ten gleich lang, das

5te das längste, das Ute kürzer als das vorletzte; Halsschild ver-

längert, die Seiten dem Kopf sich anschliessend, schwach gerundet,

hinten plötzlich verjüngt; ein breiter Eindruck längs der Rückenlinie;

Schildchen an der Spitze gerundet; Flügeldecken gleichbreit, oben

flachgedrückt, an der Spitze gemeinschaftlich gerundet; die Beine

schlank, die Schenkel keulförmig. Ansehn von Ancylocera. Eine

neue Art N. fuscus von 2^'" Länge.

Neue Arten sind Hatnaticherus marmoratus Westwood
(Orient. Ent. T. 5. F. 1 ) vom Himalaja, Clytus arabicus Küster
(Käf. Europ. X. 95) aus der Türkei, CaUidium barbipes (Dahl.)

Desselb. (ebend. Vlll. 87) aus der Lombardei, Ulyrien, Ungarn und

Siebenbürgen.

Ferner sind von Halde man (a. a. O.) 1 Pvpuricenus , 1 Cera-

sphorus , 6 Elaphidinm , 2 Änoplium, 4 Asemuni, 2 CaUidium, 1 Ty-

lonotus ^ lEriphus, 8 Clytus, 1 Nothrus, i Beterachthes , i Stizocera^

1 Necydalis und 1 Molorchus als neue nordamerikanische Arten be-

schrieben, denen Ders. (Proceed. Acad. Phiiad. IIL S. 150) noch

Eburia distincta und Enaphalodes simplicicoUis aus Georgien

hinzufügte.

Endlich stellte Ref. (Dies Arch. S. 139) 1 Ancylosternus , 1 Xestia,

2 Eburia, 3 Mallocera, 1 Ibidion , 1 Malacopterus ^ 1 Achrysum,

1 Chrysoprasis als neue Arten aus Peru auf.

Sturm bestättigte es, dass der von ihm abgebildete Purpuricenus

Dalmatinus in Dalmatien einheimisch sei (Entom. Zeit. S. 57).

Die Larve des Clylus arietis beschrieb Parris ( a. a. O.) sie

wird 15 Millim. lang und ist ganz fusslos (?). Der Verf. fand sie

in abgestorbenen Zweigen des Maulbeerbaums, der Sycomore und

der Traubenkirsche.

Lamiariae. Neue Gattungen sind:

Hyperplatys Haldeman (a. a. O. S. 49). Von Liopus abge-

zweigt, wovon sie durch die oben flachen, an der Spitze einzeln aus-

gerandeten Flügeldecken abweicht. Das Schildchen dreieckig an der

Spitze gerundet; hierher drei Arten, unter denen H. maculata {Cer-
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punctatits u. maculatus ISlelsh. Leiop. figrnnis? Dej.) und H. aspersa

(Lam. aspersa Say, Leiop. jmellus? Dej.).

Hetoemis \ye?,s>e\h. (S. 54). Körper schlank, Kopf vorgezo-

gen , etwas breiter als das Halsschild ; Augen vorragend; Fühler dünn

borstenförinig, doppelt so lang als der Körper, das 3te Glied das

längste und doppelt so lang als das 4te, das 5te etwas länger als

das 4te, die folgenden allmählich an Länge zunehmend; Taster schlank,

zugespitzt; Halsschild schmäler als Kopf und Flügeldecken, walzen-

förmig, länger als breit, vorn und hinten mit einer Querrinne; Flü-

geldecken an der Wurzel rechteckig, oben gewölbt, mit herabgebo-

genen Seiten, fast gleichbreit, hinten verschmälert und in eine Dorn-

spitze vorgezogen; Beine massig lang, die Vorderbeine die längsten;

die Schenkel kräftig. Eine Art: H. juglandis , {Sap. jugl. Knoch,

Hetoem. einerascens Dej.)

^?/m?« Desselb. (S. 56). Körper kräftig, theilweise mit kurzen

anliegenden Haaren bekleidet; Kopf klein, nickend; Augen vorragend,

tief ausgerandet, das Halsschild überragend; Fühler fast fadenförmig,

von % der Körperlänge (9), das Iste Gl. stark, das 2te fast halb so

lang als das 3te, das 5te das längste, die folgenden fast gezahnt, all-

mählich kürzer, das Ute spindelförmig, zugespitzt; Halsschild breiter

als lang, an den Seiten gerundet, nach vorn plötzlich verengt; Schild-

chen an der Spitze gerundet; Flügeldecken oben gewölbt, hinten

verschmälert, an der Spitze abgeschnitten; Beine kurz, schwach;

Schenkel leicht keulförmig. Eine neue Art: A. tristis aus Pen-

sylvanien.

Ataxia Desselb. (S.56). Körper ziemlich schlank; Fühler

borstenförmig, so lang als der Körper oder etwas kürzer; das 4te

Glied das längste; Halsschild fast cylindrisch, so lang als breit, an

den Seiten mit einem kurzen Dorn; Schildchen dreieckig; Flügel-

decken oben gerundet, nach der Spitze allmählich verschmächtigt,

diese abgestutzt; Beine schlank, Schenkel leicht keulförmig. — Gleicht

Urocalymma Westw. in der Bewaffnung des Haldsschilds und der

Körperform, die Flügeldeckenspitze ist aber nicht verlängert. Eine

neue Art, A. sordida aus Alabama.

Erphaea des Ref. (Dies Arch. S. 144) mit Acanthoderes nahe

verwandt, unterschieden indess durch vorragende Mittelbrust, und

gleich schmales, dreikantiges erstes Fühlerglied. Das Halsschild halb

so breit als die Flügeldecken, höckrig, an den Seiten gezahnt; die

Flügeldecken uneben; die Beine kurz mit stark keulförmigen Schen-

keln. Eine neue Art aus Peru.

Cebelura Desselb. (ebend. S. 149) mit Colobothea verwandt,

indess durch flachern Körper und. vorragende Mittelbrust unterschie-

den. Die Beine sind mittellang, die Schenkel leicht verdickt. Das
Weibchen hat eine kegelförmige LegerÖhre. Eine neue Art aus Peru.
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Als neue Arten sind beschrieben:

von Rosenhauer (Beitr. S. 49) Deroplia oblique iruncata
aus Ungarn;

von Küster (Käf. Europ.) folgende Dorcadion: parallelum
Sturm (VIII. 79) aus der Türkei; italicum Dej. (X. 99) aus

Italien; caucasicnm St. (X. 98) vom Kaukasus; lemiiis catum
St. (VIII. 89) von Triest und Istrien; axillare Küst. (VIII. 88) vom
Balkan; sulcipenne Küst. (VIII. 87) vom Kaukasus und der Türkei;

albolineatiim St. (VIII. 86) von Constantinopel; Mine a turn St.

(VIII. 82) aus Spanien; MurrayiKoW. (VIII. 84) aus Ungarn; pu-
sillum Besser (VIII. 90) aus Podolien und Griechenland;

von Westwood (Orient. Ent. T. 5. F. 2—5): Phryneta mar-
garitifera von Nepal. Gnoma? plumigera von Java, Mono-
Jiammus punctulat us und Westwoodii (Melly) vom Himalaja;

von Guerin (Rev. Zool. S. 8) Xylorhi%a spumans von der

W'eihnachtsbai;

von Haldeman (a. a. O.) 1 Acanthoderes , 1 Aegomorphus,

10 Amniscus, 2 Hyperplatys , 1 Liopus^ 1 Exoceiitrus ^ 1 Pogonoce-

?'us, 1 Desmiphora , ^ Monohanumis , 1 Tetraopes, 1 Hebestola, 1 He-

toemis, 1 Saperda , 1 Polyopsia , 1 Atimia, 1 Ataxia, 6 Oberea,

2 Phytoeria;

vom Ref. (Dies Arch. S. 142) 20reodera, d Acanthoderes, i Er-

phaea, ILagochirus, i Eutrypatius , 3 Leptoscelis, i\ Liopus , i Des-

miphora, 1 Oncideres , 1 Trachysomus , 2 Hypselomus ^ 4 Colobothea^

1 Cobelura.

Liopus punctulatus (Payk) wurde von Germar (Faun. Ins.

Europ. 24. 13) abgebildet und als Vaterland „Schweden, Kurland und

Frankreich" bezeichnet; der Käfer findet sich aber auch in Deutsch-

land, namentlich in der Gegend von Berlin, auf Espen.

Die Synonymie des Xyloteles griseus wurde von Guerin (Rev.

Zool. S. 169) kritisch untersucht und auf folgende Weise festgestellt:

1 X. griseus White, Saperda grisea F., Lam, heteromorpha Boisd.,

Xylot. letitus Newm., Xyl. griseus W'estw. Are. ie^ai. — 2 X. West-

woodii Guer, Xyl. griseus Westw. Taf. — Da der Unterschied nur

in der Färbung beruht, W'estwood aber von der grünen Färbung

seines Käfers nichts sagt, so fragt es sich, ob dieselbe nicht durch

eine Nachlässigkeit im Ausmalen entstanden sei.

Die Larve des Pogonocerus pilosus ist von Bouche beobachtet.

(Ent. Zeit. S. 165 ). Sie lebt im Holze todter Apfelbäume, worin sie

verticale Gänge frist; die Entwickelung findet im Juni statt. — Fair-

maire (Ann. d. 1. Soc. Ent. d. Fr. Bull. S. XVII) fand die Larve des-

selben Käfers in der Mistel der Acacia, wenigstens fand sich ein

todter Käfer dieser Art in demselben Stamme mit der Larve.
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Die Larve der Saperda punctata ist von Perris (a. a. O.) be

schrieben; sie ist 20 — 22 Millim. lang, fusslos und sehr weich. Sie

lebt in Ulmen. In ihrer Jugend frisst sie unter der Rinde, später

bohrt sie sich zu einer Tiefe von 2—5 Centim. in das Holz ein, und

macht dort einen im Durchschnitt elliptischen Gang. Nach der Mei-

nung des Verf. frisst sie nicht länger als 1 Jahr.

Als ein in einigen Gegenden Frankreichs dem Getreide nachthei-

liges Insect macht Guerin die Saperda gracilis bemerkbar. Die

Larve lebt im Innern des Halmes. Wenn sich das Getreide der Reife

nähert, brechen alle Aehren der von der Larve bewohnten Halmen
ab, so dass die kahlen Halmen stehen bleiben. Der Käfer erscheint

im Juni, wenn das Getreide schon in Bliithe steht, bohrt ein kleines

Loch neben der Aehre und legt ein Ei hinein. Die junge Larve frisst

den Halm neben der Aehre ringförmig bis auf die Epidermis durch,

steigt dann in den Halm herab, indem sie einen Knoten nach dem
andern durchbohrt, und schlägtihrenWohnsitzö—SCentm.über der Erde

auf, wo sie auch überwintert. Sie ist zur Erndtezeit schon ausge-

wachsen. Im Anfange des Juni im nächsten Jahre verpuppt sie sich

und nach wenigen Tagen erscheint schon der Käfer. Zur Vertilgung schlägt

der Verf. vor, entweder das Getreide unmittelbar über der Erde zu

schneiden oder die Stoppeln abzubrennen. (Compt. rend. XXIV.
S. 268; Rev. ZooL S. 57; Ann. d. 1. Soc. Ent. d. Fr. Bull. S. XVIL)
Vergl. die Geschichte der Agapanthia marginella im Ber. f. 1845.

Lepturetae. Als neue Arten wurden von Haldeman (a. a.

O.) 7 Toxotus^ 8 Pachyta^ 5 Strangalin , 9 Stenitra, und 5 Leptura
beschrieben, denen Ders. (Proceed. Acad. Philad. 111. S. 151) noch
eine neue Art, Stenura? cyanea^ vom Oberen See, zufügte.

Die Larve der Grammoptera ruficornis ist von Perris (a. a.

O.) beschrieben. Eine weisse Larve von 9 Millim. Länge, und von

der Form der Rhagien- Larven, welche in abgestorbenen Stengeln

des Hibiscus Syriacus (Althaea) lebt. Später fand der Verf. sie auch

im Epheu.

Chrysomelinae, Criocerides: Major Blanchard be-

obachtete die Verwandlungsgeschichte der Donacia Nymphaeae. Die

Eier werden auf die Blätter der Nymphaea alba gelegt, 30— 40 an

der Zahl. Sie schlüpfen in der Mitte des Juli aus. Die Larven hiel»

ten sich bald über, bald unter dem Wasser auf, und waren Ende
Augusts ausgewachsen. Dann Hessen sie sich zu Boden fallen oder

stiegen am Blattstiel herab, um an geeigneten Stellen ihr Tönnchen
zu bilden. (Rev. ZooL S. 384.)

Als neue Arten sind Donacia cuprea, in die a^ biimpressa^
aurichalcea^ rutila^ nana und Orsodacne tricolor, aus Nord-
amerika, von Meisheim er (Proceed. Acad. Philadelph. IIL S. 160),
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ferner 1 Lema aus Peru von Ref. (Dies Archiv S. 150) auf-

gestellt.

Megalopides. Eine neue Art ist Mastostethus inototus des

Ref. (ebend.), ebendaher.

Cassidariae. Einen zweiten Beitrag „zur Entwickelungs- und
Ernährungsgeschichte einiger Schildkäfer-Arten" lieferte Cornelius
(Entom. Zeit. S. 346). — Dass die grünen Cassida Murraea die erste

Färbungsstufe dieser Art ausmachen, ist vonPflümer (ebend. S. 71)

und von Hornung (Bericht des naturwissensch. Vereins des Harzes

f. d. J. 1846— 7) nachgewiesen. — Die Naturgeschichte derselben Art

{C. maculata) beschrieb Leon Dufour (Ann. d. sc. nat. VII. S. 14.)

— Ueber die Au«färbung der Cassa lucida schrieb Hornung (Ber.

d. nat. Vereins d. Harzes f. d. J. 1847— 8). Eine Abbildung dieser

Art lieferte Germar (Faun. Ins. Europ. 24. 15).

Als neue Arten sind von Melsheimer (Proceed. Acad. Philad.

III. S. 161 ) Microrhopala porcata aus Nordamerica, vom Ref.

(Dies Arch. S. 150) 2 Anoplitis , 1 Cephaloleia , 1 CalyptocephalUy

1 Polychalca, 1 Caiustra , 7 Ci/rtojiota, 1 Cyphomorpha, 1 Omapsi-

des, 1 Acromis und 10 Cassida aus Peru aufgestellt.

Unter Cassida hat Ref. Deloyala, Coptocycla und Cassida Dej.

vereinigt. Es kommen hier Arten vor mit an der Wurzel gezahnten,

kammförmig gezahnten und einfachen Klauen, — Die neue Gattung

Canis tra weicht von Discomorpha Chevr. nur durch die Bildung

der Fühler ab, deren Glieder vom 2ten an gleich lang sind oder an

Länge allmählich zunehmen, und von denen die 6 letzten dicht und

fein behaart sind (bei Discomorpha nur 5).

Chrysomelariae. Als neue Arten sind folgende aufgestellt:

von Rosen hauer (Beitr. S. 63) Crysomela relucens aus

Tirol;

von Leon Dufour (Ann. d. 1. Soc. Ent. d. Fr. Bull. S. 104)

Cyrtonus Dufoiirii (Dej.) aus den Gebirgen von Spanien und Süd-

frankreich, wo sie unter Steinen im Februar, wenn noch Schnee

liegt, vorkommt und schon im März verschwindet-,

von Melsheimer (Proceed. Acad. Philadelph. S. 175) GastrO'

physa aeiiea, cyanea und Phaedon viridis, aus Nordamerica;

vom Ref. (Dies Arch. S. 155) 12 Doryphora, 1 Proseicela,

2 Deuterocampta, 2 Desmogramma, 1 Cosmogramma , 1 Calli-

grapha^ 5 P/agiodera, 1 Stetiomela aus Peru.

Die neuen Gattungen Desmogramma und Cosmogramma
sind auf Kosten von Zygogramma Chevr. gebildet, deren Arten zwar

in der Zeichnung Uebereinstimmung zeigen, aber in der Bildung der

Taster und Klauen sehr abweichen. Bei Zygogramma ist das End-
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glied der Max-Taster grosser als das vorige, abgestutzt, das Klauen-

glied unten einzähnig, die Klauen dicht an einander schliessend. Bei

Desmogramma ist das dritte Glied der M.-Taster etwas verdickt,

das Endglied sehr kurz ; das Klauenglied unten an der Spitze schwach

gezahnt, die Klauen einfach, auseinanderstehend. Bei Cosmogramma

ist das Endglied der Max.-Taster verdickt, das Klauenglied unten

zweizähnig, die Klauen einfach, etwas genähert. — Stenornela ist

eine eigenthümliche Gatt, von so stark verlängerter Form, dass sie

auf den ersten Anblick einer Stenochia gleicht. An den Tastern ist

das Endglied frei, länglich eiförmig. Die Klauen sind einfach.

Eumolpides. Als neue Arten sind aufgestellt:

von Meisheim er (Proceed. Acad. Philad. 111. S. 168) Meta-

chroma thoracica, melanura, Eumolpus longipes, villosii-

liis, pubescens, curtipeii7iis aus Nordamerica;

vom Ref. (Dies Arch. S. 159) 8 Colaspis, 1 Prionodera, 7 Chal-

cophana, 1 Fleuraulaca, 2 Chalcoplacis , 2 Habrophora^ 1 Typopho-

ruSy 1 Eutiiolpus und 1 Myochrous aus Peru.

Die neue Gatt. Habrophora steht zwischen Fidia und Hersilia

Dej. in der Mitte: von der ersteren weicht sie durch ausgerandete

Augen, von der letzteren durch dünne Fühler ab.

Cryptocephalides. Revision der europäischen Arten der

Gattung Cryptocephalus von Suffrian (Linnaea Ent. IL S. 1). Eine

umfassende Arbeit, von welcher hier nur die erste Hälfte vorliegt.

Der VerL theilt die europäischen Cryptocephalen in drei Gattungen.

1. Schiidchen deutlich, a. Mittelbrust flach: Cryptocephalus. — b.

Mittelbrust längsrinnig: Pachybrachys. — 2. Schildchen nicht sicht-

bar: Stylosofuus n. g. (P. mmutissif/ius De}.). Die Hauptmasse der

Arten (150 im Ganzen) enthält Cryptocephalus, welche Gattung aber

in eine grössere Reihe von Unterabtheilungen gegliedert ist, und zwar,

so weit die Bearbeitung reicht, auf folgende Weise:

A. 1. Cr. Cynarae Friv. n. sp. von der Span. Halbins. — 2. Cr.

curvilinea Ol. {ßptinctattts Seh., ornatus Herr. Schaff., Dahin De^).

B. 1. 3. Cr. Qmaculatus Ol. — 4. tristigma Charp. — 5. hirti-

c Ollis Parr. n. sp. aus Calabr. u. Sicil. — 6. ilicis Ol.

IL 7. baeticus n. sp. aus Spanien. — 8. rugicollis Ol. — 9.

virgatus Gene. — 10. laetus F.

IIL 11. Cr. imperiaUs F. — 12. pexicollis n. sp. im südwestl.

Europ. — 13. coronatiis Kunz. n. sp. von Sarepta. — 14. alboli-

neatus n. sp. aus Tirol.

IV. a. 15. Cr. bimaculatus F. — IV. b. ufidatus n. sp. aus Ar-

menien.

V. 16. Cr. Loreyi SoL — 17. informis n. sp. aus Piemont. —
18. florentinus Ol. — 19. cordiger (L.). — 20. distinguendus Sehn.

— 21. variegatus F. — 22. variabilis Sehn. — 23. Gpunctatus (L.)
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— 24. interruptus Meg. — 25. cribratus n. sp. von Constantinopel.

— 26. laevicollis Gehl, auch aus der Türkei. — 27. Ipiinctatus Ol. —
2S. fasciatus Dej. Herr. Schaff. — 29. lusitanicus Mus. Ber. n. sp.

aus Portugal. — 30. coryli (L.).

VI. 31. Cr. coloratns F. — 32. halophüus Gebl. — 33. nigri-

tarsis n. sp. von Sarepta. — di. ßexuosus Parr. Herr. Schaff. — 35.

Ypsilon Parr. {ga?nma Herr. Schaff. , macuUpes Zoubk.). — 36. rubi

Men. (Cat. rais. 238. 1134). — 37. Böhmii Jll. Germ.

VII. 38. Cr. elongatus Zgl. Grm. — 39. violaceus F. — 40. vi-

reiis n. sp , dem vorigen täuschend ähnlich, aus Volhynien. — 41.

dup licatus n. sp. vom Caucasus. — 42. concolor Suff., nm'color

Fald. ebendaher. — 43. sericeus (L.). — 44. aureolus n. sp. dem
vorigen täuschend ähnlich, aus dem siidl., westl. und mittleren Europ.

— 45. hypochaeridis (L.) vielleicht nur kleinere Abänd. des Cr. seri-

ceus. — 46. globicollis n. sp. aus Südeuropa.

VIII. 47. Cr. lobatus F. (9 haemorrhoidalisY^. — 48. cyanipes
Dej. n. sp. aus Piemont und Oesterreich. — 49. villosulus Meg
n. sp. aus Oesterreich.

IX. 50. Cr. \2punctatus F. — 51. stramineus n. sp. aus Süd-

russland. — 52. sidfureus Ol. — 53. laevigatus n. sp. aus Südruss-

land. — 54. piiii (L.). — 55. abietis Kn. n. sp. aus Deutschi. u. s. w-

X. 56. Cr. nitens (L.). — 57. nitidulus Gyll. — 58. marginellus

Ol. — 59. flavipes F. — 60. Apustulatiis Gyll. — 61. igiittatus Koy,

Germ. — 62. creticus n.sp. von Kreta. — Q"^. ßavoguttatus Ol. —
64. Ramb uri'i Dej. n.sp. aus Andalusien. — 65. 3Ioraei (L.). —
66. signatus Ol. — 67. ^^signatus Dej. n.sp. aus Südfrankreich.

Saunders hat seine Bearbeitung der neuholländischen Crypto-

cephalen fortgesetzt und drei neue Untergattungen beschrieben:

1. Pleomorphn S.268: (Transact. Ent. Soc. Lond. IV. S. 268 u.

293. T. 15. F. 4— 6). Die Fühler kaum von halber Körperlänge, die

5 letzten Glieder eine sägeförmige Keule bildend; der Körper kuglig,

das Halsschild hinten über das Schildchen verlängert und dasselbe

grösstentheils bedeckend; die Vorderfüsse etwas verlängert: Pl.Dar-
ivinii von Adelaide, ruficollis von Vandiemensland, rufipes
ebendaher, concolor aus Neuholland, atra aus dem westl. Neu-

holland. (Kommt Ditropidus Chev. sehr nahe, und die letzten Arten

gehören vielleicht wirklich dahin).

2. Chlor opisma (S.293) kommt Idiocephala am nächsten und

unterscheidet sich durch die längere und weniger walzenförmige Ge-

stalt und das Verhältniss der Fühlerglieder: das 2te Glied ist kug-

lig, das 3te, 4te und 5te dünn, das 4te das kürzeste und etwa nur

halb so lang als das 5te. — Eine neue Art CA. viridis aus Neusüd-

w^allis.

3. Lachnab ot hra (S. 294) gleicht Onchosoma; die Fühler sind

etwa halb so lang als der Körper, fadenförmig; das Halsschild sehr

gewölbt, am Hinterrande etwas vorgezogen, auf der Oberfläche mit
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kleinen unregelmässigen Gruben, flaumig behaart. Das Sfhildchen

ziemlich gross, viereckig, nach hinten etwas erhaben. Eine neue

Art, L. Hopei, von Neusüdwallis.

Als neue Arten sind bekannt gemacht:

von Rosenhauer (Beitr. S. 63) Labidostomis distinguenda
aus Tirol;

von Küster (Käf. Europ.lX. \00) Coptocephala melanocephala
(Dahl.) aus Dalmatien;

von Melsheimer (Proceed. Acad. Philadelph. 111. S. 170— 174)

Cryptocephalus M. nigrum, atomarius, trinotatus, castuSy

aesculi, pectoralis , hepattcns^ tridens , flavicornis , In-

teipennis, mut abilis, clathratus, sulphnreipennis
,
for

-

niosusy hamatus, pretiosus und Monachus viridis aus Nord-

america;

vom Ref. (dies Arch. S. 164) 1 Pachybrachis aus Peru.

Galerucariae. Zur Naturgeschichte der Galeruca tanaceti lie-

ferte Hornung (Bericht des naturwissensch. Vereins des Harzes f.

d. J. 1847— 48) einen Reitrag. Gegen Anfang des Mai bemerkte er

auf Achillea millefolium eine grosse Menge einer schwarzen Larve,

welche ausgewachsen gegen 5 Lin. lang war. Sie verschwanden im

Juni immer mehr und mehr, während die Käfer sich zu Tausenden

vermehrten. Als sie die Schafgarbe verzehrt hatten , begannen sie

eine Wanderung nach Osten, obgleich nach Westen, nur durch einen

Weg getrennt, die Achillea iu Menge wuchs. Auf ihrer Wanderung

wurden namentlich Georginen, ferner Campanula rapunculoides, Cen-

taurea scabiosa und Jacea, Dianthus barbatus, Gypsophila glauca,

Stachys intermedia , Tanacetum balsamita und vulgare von ihnen stark

befressen, während Dianthus plumarius, mehrere Salvien, Hieracien,

Thymus, Hyssopus, einige Schirmpflanzen, Fumaria, Nepeten, Poten-

tillen, Alcea, Stachys lanata und recta verschont blieben. An den

Sträuchern hatten sie nicht nur nicht gefressen, sondern sie meist ganz

umgangen. Die Larve schien sich strenger an .Achillea millefolium zu

halten, doch hatte sie auch einen Aster hyssopifolius ganz entblättert;

an Tanacetum vulgare bemerkte der Verf. dagegen keine.

Als neue Arten wurden von Küster (Käf. Europ. IX. 81) Adi-

monia pallidipennis aus der Türkei; von Melsheimer (Proceed.

Acad. Philadelph. 111. S. 161) Galeruca femoralis und Calomicrus

thoracicus aus Nordamerica; vom Ref. (dies Arch. S. 165) 1 Coe-

lomeray 5 Galeruca^ 23 Diabrotica, 3 Ceratoma und 2 Luperus aus

Peru aufgestellt.

Malticae, Bouche (Ent. Zeit. S. 165) beobachtete die Larve

der tialtica Erucae im Juli auf Eichenblättern; sie weicht von der

H. olecacea etwas ab, und der Verf. glaubt daraus mit Recht auf

die Artverschiedenheit der Käfer schliessen zu können.
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Als neue Arten sind bekannt gemacht:

von Märkel (Ent. Zeit. S.86) Balatiomorpha caricis aus der

Sachs. Schweiz, dem Riesengebirge und Krain;

von Rosenhauer (Beitr. S. 60) Aphtliona lacertosa und Tei-

nodactyla ob literata aus Ungarn und Plectrascelis angustata
aus Tirol;

von Küster (Käf. Europ. IX. 86) Crepidodera semirufa aus

Sardinien;

von IMelsheimer (Proceed. Acad. Philad. 111. S. 163): Oediony-

ch's fallax, limbalis, scalaris; Fachyonychus paradoxus;
Disonycha abbreviata; Graptodera Kalmiae; Systena blanda;
Crepidodera violacea, erythropus, fu scoaenea, hirtipenn is,

atriventris; Psylliodes ptmct ulata; Jphthofia rubicunda;
Thyamis mela?iura, testacea; DiboUa aerea; Chaetocnema
min Uta, semichalce a, pulicaria', Sphaeroderma? insolita
aus Nordamerica;

vom Ref. (dies Arch. S. 171) 1 Palopoda, 7 Oedionychis , 3 Ho-

mophoeta, 1 Lactica, 2 Graptodera ^ 2 Diphaulaca, 2 Cacoscelis

und 2 Ocnoscelis aus Peru.

Die neue Gatt. Palopoda des Ref. gehört zu den Halt. Oedi-

podes JH.; das Endglied der Taster ziemlich lang und dünn, zuge-

spitzt, das vorletzte der Maxillartaster etwas verdickt; die Zunge

hornig, vorgestreckt; die Klauen an der Wurzel gezahnt; das Hals-

schild halb so breit als die Flügeldecken, ohne Eindruck. — Unter

Homophoeta sind Ptefia und Omophoita Chev. vereinigt; die Gatt,

unterscheidet sich von Oedionychis dadurch, dass die Hinterschenkel

nicht so stark verdickt sind und dass das Klauenglied der Hinterfüsse

keulfÖrmig, nicht kuglig verdickt ist. ~ Unter Lactica sind Mono-

tnacra, Strabala und Lacpatica Chev. vereinigt; das Endglied ist an

den Maxillartastern kleiner, kegelförmig, an den Lippentastern dünn,

nadeiförmig; die Hinterschenkel sind schwach verdickt; die Klauen

an der Wurzel gezahnt; das Halsschild an der Wurzel mit einer tie-

fen Querfurche, welche auf jeder Seite abgekürzt und von einer

kleinen Längsfurche begränzt ist. — Die neue Gatt. Ocnoscelis
endlich ist mit Oedionychis und Homophoeta verwandt, die Hinter-

schenkel sind aber nur schwach verdickt, und das Klauenglied der

Hinterfüsse einfach; von anderen verwandten Galtungen unterscheidet

sie sich durch auseinander stehende Beine, sehr lange Fühler und

flache Form.

Colohoderidejf. Diese Farn, ist vom Ref. (dies Arch. S. 174)

begründet, Sie hat ögliedr. Füsse, das 4te Glied sehr klein, das

dritte unten mit einem häutigen Heftlappen; die Fühler faden- oder

kammföimig. Die früheren Stände stimmen mit denen der Chryso-

melinen und Erotylenen überein, namentlich mit denen der letzteren.

Hierhin gehören die Gattungen: 1. Chelonarium F., 2. Ptilodaclyla
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Dej., 3. Colohodera Kl., 4. Brithycera des Ref. — Diese neue Gat-

tung zeichnet sich durch eine längliche, Lycus- ähnliche Form und

verdickte, zusammengedrückte, haarige Fühler aus. Der Kopf ist

frei. Das Endglied der Maxillartaster ist eiförmig, das der Lippen-

taster beilfÖrmig; die Mittelbrust einfach; das 3te Fussglied klein,

mit rundlichem Heftlappen, das 4te sehr klein und versteckt; die

Klauen einfach. Eine neue Art aus Peru. — Ebendaher sind auch

2 neue Arten von Ptilodactyla (ebenda).

Erotylenae. Ref. (ebenda S. 175) theilte diese Farn, in drei

Gruppen: Er. genninae, Triplacitiae und Engidae, Bei der letzten,

zu welcher auch Languria gebort, sind die Epimeren der Hinter-

brust bedeckt, bei den anderen beiden, die sich durch die Bewaff-

nung der Maxillen unterscheiden, sind sie frei. — Eine neue Gatt.

Prepophariis ist aus Lacordaire's div. 2 u. 3 von Scuphidomo7'phus

gebildet, welche sich durch eine lange, dreieckige, zugespitzte Zunge,

schmale, dieselbe nicht überragende Nebenzungen und 2 lange dünne

Haken an der inneren Maxillarlade auszeichnet. Als neue Arten aus

Peru sind a. a. O. 8 Eroiylus, 1 Bads ^ 1 Homoeotelus (Omoiotelus),

1 Prwtelus, 2 Frepopharus, 8 Bi'uchysphetius., 2 Jegä/tus, 1 Cocci-

morphus , 1 Cyclomorphus, 1 Lybas, 3 hchyrus ^ 1 Pselaphacus und

1 Languria aufgeführt.

Tritoma basalts und fasciata sind von M elsheimer (Pro-

ceed. Acad. Philad. HL S. 175 als neue nordamericanische Arten be-

schrieben.

Coccinellidae, Als neue Arten sind bekannt gemacht:

von Rosen hau er (Beitr. S. 64) Coccinella agnata aus Ungarn

und Istrien;

von Melsheimer (Proceed. Acad. Philadelph. S. 177) Coccinella

seriata, concinnata, ve7iusta, modesta; Brachiacantha

l^punctata, fu Ivopustulat a^ b asa lis ; Hyperaspis macu li -

fera, lOpustulata, lencopsis, finib riolat a; Exochotnus

praeustus; Chilocorus verrucatus; Scymnns collaris, pun-
ctatuSy flavifrons aus Nordamerica;

vom Ref. (dies Arch. S. 182) 4 Cuccinella^ 1 Pristonema n. g.,

1 Hyperaspis , 12 Epilachna, 1 Exoplectra und 1 Scymnns aus Peru.

Die neue Gatt. Prist onema (vielleicht = Macaria Dej.) zeich-

net sich dadurch aus, dass das 3te— Bte Fühlerglied sägeförmig ge-

zähnt sind.

Die Larve des Scymnns minitnus ist von Bouche (Ent. Zeit.

S. 164) beschrieben. Sie nährt sich von Pflanzenmilben.

Kndoinychiiles» Als neue Arten sind aufgestellt:

von Cantor (Proceed. Ent. Soc. Lond. S. 118) Trochoideus am-
phora von der Prinz-Wales-Insel (Penang);
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von Melsheimer (Proeeed. Acad. Philad. III. S. 176) Lycoper-

dina ^guttata, lutea^ pilosa, c7'assicornis , apicalis aus

Nordamerica;

vom Ref. (dies Arch. S. 181 ) 1 Corynomalus und 1 Epoptenis

aus Peru.

Geschichtliche Bemerkungen über Holoparamecus theilte West-
wood mit: Notes on the Genera Holoparamecus Curt., Amphibolo-

narzon Porro , Latrinus Waltl and Calyptobium Villa (Transact. Ent.

See. Lond. IV. S. 234).

C»#. Die bisherigen Cis wurden von Mellie einer näheren

Bearbeitung unterworfen, und das Ergebniss der bisherigen Unter-

suchung ist in der Rev. Zool. S. 108 mitgetheilt. Sie werden in 6

Gattungen zerlegt,

1. Endecatomus^ n. g., mit 11 deutlichen Fiihlergliedern, ent-

hält Anob. reticnlatum F.

2. Xylographus Dej. hat 10 Fühlerglieder, sehr breite, an

der ganzen Aussenseite gezähnte Schienen, und 4gliedrige, verhält-

nissmässig kleine Füsse: X. hypocritns Dup., corpiilentus Kunz.,

Richardn , contractus^ Bostr. puiictatns Chevr. Dej. Cat. , Cis bostri-

chot'des Leon Duf.

3. Ropalodontus n. g. hat lOgliedr. Fühler, und erweiterte

nur an der Spitze gezahnte Schienen ; Cis perforntus Gyll.

4. Cis hat ebenfalls lOgliedr. Fühler, die Schienen sind aber

weder erweitert noch gezähnt. Zwei Abtheilungen nach der Form
des Halsschildes. A. Halsschild uneben, gekielt, mit erweitertem

Seitenrande: Die als Cis holet i bekannte Art ist in mehrere zu zer-

fallen, nämlich C. rüg iilosus Mann., caucusiais Men.; pyr?'hocephalus

Marsh.; substriatiis; ciliatus. ß. Halsschild eben mit schmalem Sei-

tenrande und stumpfen oder abgerundeten Vorderecken. Flügeldecken

punctirt: ahn Gyll.; oblongns SchÖnh. ined.; punctulatus Gyll.; qua-

dridens Chevr. ined.; affinis GyW.
\
Jronticornis Gy\\.\ festivus Gyll.;

hypocastaneus, laricis Reichenb. ined ;
— Flügeldecken mit Punct-

reihen: hispidus, comptus
,
pubescens , elougatus Gyll.; — Halsschild

quer mit spitz vortretenden Vorderecken: C. granaritis
,

grossus,

fulvipes j obesus, /ucatus, bidentatus Gyll., dentatns, quadricoritis

Kl., Vilnius Mannerh., nitidus Gyll., glabratus Dej.

5. En7ieart hj'0 7i n. g. , mit 9gliedr. Fühlern, enthält die noch

unbeschriebenen Arten Cis nmltipunctatns Chevr., cucullutus Dej.,

Olivieri , diadematus Reich., hastifer und tabellifer Kunz.

6. Octotemnus n. g. , mit Sgliedr. Fühlern, enthält C. mandi-

bularis Gyll., Salleiy cornifer Chevr., castaneipennis Dej., militaris

Dej., variabilis Chevr., furcifer Kunz., glabriculus Gyll.

Eine neue Art ist Cis bidentulus Rosenhauer (Beitr. S. 58)

aus Tirol.
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Orthoptera.

Vorjiculariae, Lucas (Ann. d. ]. Soc. Ent. d. Fr. Bull.

S. Lxxxiv) beschrieb eine neue Art, Forficesila annulipes, welche
sich lebend im Pflanzengarten zu Paris fand, und vermuthlich mit
fremden Gewächsen eingeführt ist; sie ist ganz ungeflügelt, d. h. ohne
Decken und Unterflügel.

Mlattariae* A. Costa (Annal. Accad. Aspir. Nat. 2. Ser. L
S. 111) stellte eine neue neapolitanische Art, Blatta vittiventris
auf: „fulvo testacea

, antennis pedibusque pallidioribus, pronoti late-

ribus elytrisque immaculatis diaphanis, alis intus infuscatis, ventre

fusco-vittato; long. 4 1.", von den Hügeln von Cusano.

Spectra» Drei neue ostindische Arten wurden von West-
wood (Orient. Ent. T. 7) bekannt gemacht: Acanthodera semiar-
mata und bi'coronata vom Himalaja und Enryacantha graciosa
von der Prinz-Wales-Insel (Pinang).

läocustariae» Neue Arten sind: Phatieroptera perlaria
und Vseudophyllus quadrituherculatus W e s tw o o d (Orient.

Ent. T. 16) von der Prinz-Wales-Insel, und Ephippitytha maculata
Evans (Transact. Ent. Soc. Lond. IV. S. 300. T. 21. F. c.) von Neu-
Südwallis.

JLcriüii» Brisout de Barneville zeigte an, dass er Acri-

dium smilacenm Fisch, v. W. im Walde von St. Germain gefunden
habe (Ann. d. 1. Soc. Ent. d. Fr. Bull. S. lxxxvi) und beschrieb es

genauer in Hev. Zool. S. 285.

Ueber Petasida ephippigera, neuerdings auch von Leichhardt

gefunden, schrieb White (Ann. nat. bist. XX. S. 409).

Boys bemerkt, dass Tetrix harpago Serv. ein wahrer Schwim-
mer sei. Er fand dergleichen häufig an den Wasserfällen zu Mhow in

Malvva, und sah sie unter Wasser schwimmen, von einem Ufer zum
andern, wobei sie sich Öfter an Steine ebenfalls unter Wasser fest-

setzten. Sie führten dabei eine Luftblase zu jeder Seite des Thorax
und zuweilen eine dritte an der Spitze des Hinterleibes.

Verlariae» Die in Schlesien einheimischen Arten dieser Fa-

milie wurden von Dr. Schneider in den Arb. d. Schles. Gesellsch.

f. vaterl. Cult. i. J. 1847 gemustert. Perla bicolor und vitripennis

Burm. vereinigte der Verf. als Männchen und Weibchen einer Art,

WAbellulinae* Eine „Uebersicht der im Canton Bern und

namentlich in der Umgegend von Burgdorf vorkommenden Arten der

Libellen" lieferte L. K. Meyer in den Mittheil. d. Naturforsch. Ge-
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sellsch. in Bern a. d. J. 1846 (Nr. 81. 82. S. 193). In dem ungewöhn-
lich warmen Sommer von 1846 zeigten sich die Libellulinen in gros-

ser Zahl und Mannigfaltigkeit, -wodurch der Verf. veranlasst wurde,
dieser Familie eine besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden. Es ge-

lang ihm in dem einen Sommer 43 Arten zu beobachten , also nur

17 weniger als Charpentier in seinem Werk über die Europäischen
Libellen aufführt. Die Höhenverschiedenheit scheint auf die Libellu-

linen wenig Einfluss zu haben, wenigstens fand er 6000' ii. M. ein

gleiches Gewimmel und darunter keine anderen Arten, als er vorher
und nachher in der Tiefe angetroiTen. Die vom Verf. beobachteten
Arten erschienen nach und nach im Verlauf von etwa 6 Wochen, die

Dauer der Flugzeit war aber nach den einzelnen Arten so verschie-

den, dass sie bei einigen kaum 14 Tage, bei anderen fast drei Mo-
nate unausgesetzt anhielt. Zuerst um den 2. oder 3. Juni bemerkte
der Verf. Üb eil. depressa , dann coerulescens , Agrion miniiim und
furcatum, dann folgten Lib. ^maculata, nigra, hmulata; auf einmal

um den 25. Juni Äeschna juncea und beide Calopteryx-kxiew, dann
Lib. flaveola nebst den anderen rothleibigen Arten, gleichzeitig auch
Aeschna a%urea^ hierauf grandis , picta u. s. w. Dann nahm die

Masse Art für Art mit jedem Tage wieder ab , bis Mitte Octobers

nur noch Agrion phallatum und Lib. vulgata auf Heiden und an

Waldrändern herumflogen, doch am 31. Oct. , wo keine andere Li-

belle mehr wahrzunehmen war, erschien erst noch 6\e Aeschna vi-

rens Charp. Von der Mitte Juli an bis um Mitte Augusts schien

dem Verf. indess der Zeitraum gewesen zu sein, wo die Entwicke-

lung der allergrössten Zahl von Libellulinen stattgefunden.

liepismenae. Diese Familie ist von Nie ölet (Ann. d. 1.

Soc. Ent. d. Fr. S. 341) als eine Abtheilung der Thysanuren bearbei-

tet: Die Gattungen und einige neue Arten sind genauer beschrieben,

die übrigen bisher bekannt gewordenen Arten nur aufgeführt, nämlich

Machilis mit 16 Arten, darunter M. fasciola aus Frankreich und
der Schweiz neu; Leidsina mit 25 Arten, darunter L. Parisiensis
aus Paris, wo sie in Häusern vorkommt, neu; Nicoletia Gerv. mit

2 Arten; Campodea Westw., ebenfalls mit 2 Arten, von denen C.

succinea, von Paris, neu,

Lucas (Ann. d. 1. Soc. Ent. Bull. S. xliv) bemerkte, dass die

von ihm in Algier entdeckte Lepisma mijrmecopliUa von Nicolet auch

bei Paris in den Nestern der Formica rufa aufgefunden sei. (Sie ist

auch schon in Deutschland gefunden , s. Märkel in Germ. Zeitschr-

V. S. 270).

Neuroptera.

JM-emerohini, Nemoptera üuttii wurde von Westwo od
als neue Art aus dem westlichen Neuholland aufgestellt (Proceed
Ent. Soc. Lond, V. S. xxvii).

Archiv f. Naturiresch. XIV. Jahrg. 2. Bd. I
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Evans beschrieb die Eier und eben ausgeschlüpften Larven von

Stalls lutarla (Transact. Ent. Soc. Lond. IV. S. 261). Dass Rösel

schon die Naturgeschichte dieses Insects beobachtete, war dem Verf.

unbekannt.

Phryganitles« Drei neue neapolitanische Arten sind von

A. Costa (Ann. Accad. Aspir. Nat. 2. Ser. L S. 114) beschrieben:

Phryganea viaculata: „brunneo-cinerea, antennis, pedibus et ca-

pite fulvo -testaceis, hoc macula in vertice nigra, alis vitreis, supe-

rioribus hie inde fusco-maculatis, parcc brevitcrque in nervis maio-

ribus pilosis; occipite, prothorace et vittis metathoracis longius

fulvo-pilosis; long. corp. 5,^, cum alis 8 lin." — Plij-yganea fuligl-

nosa: „fulvo-testacea, antennis fulvis, capite et mesothorace supra

brunneis fulvo longe pilosis, alis superis elongatis apice rotundatis,

fulvo -fuliginosis, breviter pilosis, postice fimbriatis, nervis fuscis;

inferis hyalinis, margine fimbriatis; long. corp. 31;, cum alis 4^1."

— Hydropsyche PI et etil', „brunnea, antennis palpis pedibusque

fulvo- testaceis, alis fuliginosis, fimbriatis nervis fuscis, superioribus

nervis duobus transversis instructis, pube brevi adpressa tectis,

fulvo-cinnamomeo maculatis; long. corp. 3^, cum alis 6 1."

Hymen optera.

Venthreiiinetae» Eine neue Gattung Athlophorus ist

von Burmeister in einer besonderen kleinen Schrift (Athlophorus

Klugii, eine neue Gatt. d. Blattwespen, zur Jubelfeier d. H. G. O.M.K.

ür. Fr. Klug; mit einer Abbild. Halle, 1847) aufgestellt. Es ist eine

Emphytenform, ausgezeichnet durch den kolbigen, an der Wurzel

eingeschnürten Hinterleib, von Emphytus (Hart.) ausserdem durch

die Bildung der Lefze und Taster unterschieden, wie auch in der

Form der Enddornen der Vorderschienen und der Klauen abweichend,

worin sie mehr mit Tenthredo übereinkommt. Die Art, A. Klugii.

„fusco-niger, pallide variegatus, antennarum tibiarumque basi nee

non annulis abdominis Septem: quatuor basalibus tribus apicalibus,

albidis. Long. 6""* ist auf den Gebirgen von Java in einer Höhe

von 3000-4000' ü. M. einheimisch.

„Einiges über die Blattwespen im Allgemeinen nebst einer üeber-

sicht der Gattungs-Charactere und die bis hiezu in Liv- und Cur-

land beobachteten Arten, mit einigen Bemerkungen dazu", von B. A.

Gimmerthal (Arbeit, des Naturforsch. Vereins in Riga. 1. Bd. 1. Hft.

S. 23). Eine fleissige Arbeit, in welcher im Ganzen 150 Arten auf-

geführt sind. Als neu sind aufgestellt: Tenthr. {Blennocampa)

Waldhelmii^ der T. nana zunächst verwandt, T. {Macrophya)

flavilahriSy und T. (Macr.) curvipes, die letztere der T. 4macu-

lata und 12punctata sehr nahe stehend, aber durch gekrümmte Hin-

terschienen abweichend.
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Die Blatt- und Holzwespen des Faunengebiets zwischen der
Wolga und dem üralgebirge hat Eversmann bearbeitet (Faun, hy-

menopterolog. Volgo. üralens. etc. Bull. Mose. S. 3). Eine reich-

haltige Arbeit, welche im Ganzen fast 200 Arten aufzählt, unter

meist über ganz oder einen grösseren Theil von Europa verbreiteten

Arten viele neue und z. Th. eigenthümliche: Nematus caudalis^
breviusculits

,
quietns^ frnticum^ continuus^ diaphanus

contractus^ umhri'pennis^ squalidus ^ — Dineura flaveola
— Dolerus magnicornis^ tenebrosus ^ — Emphytus Jenes tra-
tus^ caligatus, pai^allelus^ infuscatus; — Tenthredo (Selati-

drid) dolosa; T. (Allantus) luteocüict a, Sareptana^ T. (Ma-
crophya) liciata, corallipes, dolens; T. (Tent/wedo) ano-
mala, opaco-maculata, subiecta, caligator^ hybrida,
poecila^ ischiadica , anniiligera^ caucasica^ luteipennis
ruhecula. — Lyda iucunda, hilaris. — CepJius cruentatus^
m aior , xanthostoma^ filt'fo r mis

,
fum ip e n n is.

Ueber die Dolerus-Arten Schlesiens hat Scholtz eine Uebersicht

geliefert in d. Arbeit, d. Schles. Gesellsch. f. vaterländ. Cult. im J.

1847. Es sind 30 Arten, unter denen D. Hartigii des Verf. aus der

Vereinigung von D. Cenchris Hart. {(J) und D. ßssus Hart. (9) ge-

bildet ist, und 3 neu sind, D. Kliigii, lacteus und carinatus.

West wood (Gardener's Chronicl. N. 42. S. 684. — Ann. nat. bist.

XX. S. 437) hat die Larve der Lyda inanita beobachtet. Sie lebt

auf Rosen und hüllt sich auf eine eigenthümliche Weise ein, indem
sie den Rand des Blattes, von welchem sie frisst, ausspart, und
denselben schraubenförmig aufrollt, so dass die Windungen einander

decken. Auf diese Weise entsteht ein walzenförmiges Gehäuse, in

welchem die Larve enthalten ist, welches mit dem Blatte, von wel-

chem sie frisst, im Zusammenhange steht, und welchem sie eine

solche Lage giebt, dass es von dem noch übrigen Theil des Blattes

von obenher gedeckt Mird. Die Windungen sind mit feinen Seiden-

fäden befestigt. Wenn ein Blatt verzehrt ist, wird der Rand eines

neuen Blattes abgebissen und aussen an den oberen Theil des Ge-
häuses angeheftet. Das Gehäuse einer vollwüchsigen Larve ist 2 Zoll

lang und besteht immer aus den Randstreifen mehrerer Blätter. Die
Larve frisst von Ende Juni bis zum Ausgang des Juli auf verschie-

denen Rosenarten.

Ders. (Garden. Chron. N. 52. S. 851) hat auch die Larve der

Tenthr, (Jll.) festudmea Kl. beobachtet. Sie ist bleich und schmut-

zig, buff coloured, mit rothbraunem Kopfe, 20füssig (3 Paar Brust-,

6 Paar Bauchfüsse und 1 Paar Nachschieber). Berührt lässt sie aus

den Poren des Körpers eine kleine Menge Safts vortreten, welcher

wie BettM^anzen riecht. Sie lebt im Juni und Juli in jungen Aepfeln,

welche, wenn sie die Grösse einer Wallnuss erreicht haben, abfallen.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

landeskulturdirektion Oberösterreich; download www.ooegeschichte.at



132 Erich so n: Bericht über die wissensch. Leistungen in der

Die Larve, dann volhvüchsig, bohrt sich aus den abgefallenen Aepfcln

durch, und geht zur Verwandlung in die Erde.

Leon Dufour hat die Naturgeschichte zweier AVwm/«f -Arten

beschrieben (Etudes pour servir ä Thistoire du Nematus ribis: Ann.

d. 1. Soc. Ent. d. Fr. S. 571, und Dissertation sur le Nematus De-

geeri, ebenda S. 583). Beide Arten sind in Deutschland auch ihrer

Naturgeschichte nach bekannt, die erste, des Verf. Ne?natiis ribis

Leduc. Mem. d. 1. Soc. d. sc. nat. de Seine et Oise IL T. L F. 5. T. 2.

F. 1. 2, A'. 3maculatt(s Lepell. Mon. p. 69 $, N. uffinis Lep. ibid. ^
ist einerlei mit N. ventricosus (Kl.) Bouche Naturgesch. S. 140;

Hartig Aderfl. S. 196; und trotz der Zweifel des Verf. auch mit A.

grossulariae Dahlb. Die ausführlichere Darstellung des Verf. berei-

chert unsere Kenntniss der Naturgeschichte dieses Insects noch mit

manchen Einzelnheiten, unter denen der Umstand, dass die Larve

nach der letzten Häutung die schwarzen haartragenden Puncte ver-

liert, und der, dass sie sich sowohl in der Erde als auch zwischen

den Blättern verpuppt, hervorgehoben werden mag. Es ist also auch

A\ grossulariatus Dahlb., der sich zwischen den Blättern einspinnt,

nichts anderes als N. ventricosus. — Die zweite Art, Aeni. De^
geeri des Verf. scheint mit Nem. viminalis (Gyn. vimin. L.), N.

gallarum Hartig Aderfl. S. 220 übereinzukommen.

Die Larve der Teulh. (Nematus) Capreae wurde von Bouche
beschrieben. Sie findet sich im August auf den verschiedenen Wei-
denarten, deren Blattränder sie mondförmig ausnagt, geht zur Ver-

wandlung in die Erde und erscheint im künftigen Sommer als Wespe.
(Entom. Zeit. S. 164).

Auch Dahlb om hat mehrere schätzbare Beobachtungen über

Blattwespenlarven mitgetheilt. (Forhandl. ved de skand. Naturf. fjerd.

Möd. Christian. 1847, übers, von Creplin Entom. Zeit. 1848. S. 174).

— 1. Die Larve des F.mi>hyt. succinclns findet man im Herbste auf

Birken und Palmweiden: sie stimmt so genau mit der von Degeer

beobachteten Larve der T. rufocincta überein, dass man glauben

könnte, hier wäre eine Verwechselung vorgegangen. Die Larven des

Emph. succinctus krochen zum Winter in die Erde, verwandelten

sich aber erst im Mai des folgenden Jahres in eine grasgrüne Puppe,

in welcher erst nach dem 12ten Tage die schwarze Körperfarbe der

W^espe anfing sichtbar zu werden. — 2. Nematus Ribesü Scop. und

N. coniugatus Dahlb. werden häufig verwechselt. Das W^eibchen des

ersteren befestigt seine Eier mittelst klebrigen Schleims an der Unterseite

der Ribes-Blätter, ohne dieselben mit der Säge zu verletzen, das des

N. coniugatus legt die Eier in Weiden- und Pappelblätter, indem es

mit der Säge den äusseren Rand des Blatts öffnet. Die Larven sind

bei beiden blaugrau, bei der der ersteren aber nur der Prothorax

und der vorletzte Hinterleibsring, bei der der zweiten alle drei Tho-
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rax- und die 2 oder 3 letzten Hinterleibsringe gelb. Die Verwand-
lungsgeschichte der ersten Art ist von Reaunuir, die der zweiten vom
Verf. (Isis 1839) ausführlicher beschrieben. — 3. Setzt der Verf. die

Verschiedenheiten zwischen Linne's und Degeer's Tenthr. Salicis aus-

einander. Der Artname muss der Linncischen Art, als der älteren

bleiben, die von Degeer beschriebene nennt der \eri. ]Se?n. De Geeri.

— 4. Tenlhr. crassa Fall., wozu I^em. sulcipes und coeruleocarpus

Hart, als Synonym gehören, lebt auf Weiden. Die Larve ist gras-

grün, mit zwei schwarzen Rückenstreifen und thongelbem Kopf mit

3 braunen Längsstreifen, sitzt meist am Blattrande, und drückt, um
fester zu sitzen, oft den Schwanz fest an die Unterseite des Blattes

Es finden sich zwei Generationen. — 5. Bestättigt der Verf., dass

die Blattwcspen gelegentlich räuberisch und fleischfressend sind: es

geschieht dies aber nicht, wie der Verf. vermuthet, aus Hungersnoth,

sondern weil sie überhaupt auf gemischte Nahrung angewiesen sind.

— Von Blattwespen erzeugter Gallen sind vier Arten bekannt: a.

Nem. viminaUs {Cynips vini. L., T. intercus Pz., Nem. Gallarum
Hart)j b. N. Amerinae {Cyn. ÄmerinaeY..^ Cryptocamp. poituU)\2xi^\

c. N. Cnpreac {Cyn. Capreae Lin., ISem. Valisnierü Hart.); d. Nem,
intercus Gm., von welcher Art die Wespe noch unbekannt ist.

Ichneuntonitles» Eine Aufzählung der in der Gegend von

Aix vorkommenden Ichneumonen hat Boyer de Fonscolombe
geliefert (Ichncumonologue Provengale on Catalogue des Ichneumo-

nides, qui se trouvent aux environs d'Aix, et description des especes

inedites: Annal, d. 1. Soc. Eut. d. Fr. S. 51, 39 T). Die Aufzählung

umfasst 69 Arten von Ichneuniou
,,

1 von Crypturus und 1 von
Stilpnus. Unter denen von Ichneumon ist eine Anzahl (16) neuer

enthalten, ausserdem viele, bei denen die Bestimmung zweifelhaft

blieb, und welche daher eine nähere Bezeichnung erhalten haben.

Ueber einige parasitische Hymenopteren des Harzes, von Dr.

Th. Hartig" (Bericht des naturwiss. Vereins des Harzes f. d. J.

1846—7. S. 15). Aus den Puppen des Pissodes hercyniae erzog der

Verf. Echthriis hercynianus n. sp., eine andere von Saxesen im
Harz gefangene Art ist E. crassipes n. sp.; als wesentlichen Character

dieser Gattung bezeichnet der Verf. die wurstförmige Verdickung der

V^orderschienen. — Mesoleptus teredo n. sp. aus einer Bockkäfer^»

larve. — Sigalphus Cujculionum n. sp. scheint der Hauptfeind des

Pissod. hercyniae zu sein; Sig. Tenthredinum n. sp. aus einer

Lyden-Larve erzogen; — Sig. Complanellae n. sp. aus der Raupe

der Tin. complanella. Ausserdem stellt der Verfasser zwei neue Gat-

tungen auf, deren Namen indess schon früher vergeben waren.

Closteroceros, von der Form der Ephialtes , die Fühler spin-

delförmig, das 11— 22ste Gl. verdickt und zusammengedrückt, wie

bei Euceros; der Hinterleib sitzend, der 1 — 6te Ring länger als

breit; der 2— 6te Ring glatt, mit eingedrückten schrägen Seitenlinien.
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Die Flügelzelle wie beim Ephialtes manifestator. Cl. sertceus, ist

aus Erlenholz erzogen.

Op hiodes, in der Form zwischen Ephialtes, Lissonota und
Xorides. „Mand. apice angustatae fissae. Labium rotundatum, appen-
dicula occulta. Palpi max. 5-art., setacei, palp. lab. 3-art. — An-
tennae tenues, filiformes, thorace duplo (;/ longiores; caput transver-

sum, thorace latius; thorax elongatus, angustus, subcylindricus, im-
primis metathorace elongato subconico , abdomen thorace duplo lon-

gius, gracile, cylindricum
; $ segmentis 1—5 latitudine duplo et plus

duplo longioribus, aculeo (longe) exerto , valvula ventrali parva;

cf segmentis 2— 4 longitudine \\ longioribus. Segmentum 1 $ lati-

tudine plus triplo, cf plus duplo longius, basin versus sensim an-

gustatum, tuberculis lateralibus ante medium sitis. Pedes graciles.

Areola irregulariter rhomboidea, petiolata." Oph, montanus^ vom
Harze.

„Ichneumonologisches vom Prof. Ratzeburg*' (Entom. Zeit.

S. 58). Bemerkungen über verschiedene Ichneumonen, welche aus

bestimmten Schmetterlingspuppen gezogen sind.

Beliier de la Chavignerie theilte seine bei Gelegenheit von
Kaupenzucht gesammelten Erfahrungen über Ichneumonen mit, wobei
er zur Sprache brachte, dass in mehreren Fällen Raupen, obgleich
von Ichneumonen bewohnt, sich in Schmetterlinge verwandelten, diese

zeigten aber durch geringere Entwickelung und mindere Äusfärbung
die Spuren ihres Leidens im früheren Zustande. (Annal. d. 1. Soc.
Ent. de. Fr. Bull. S. xxiii.) — Bruand bemerkte, dass öfter auch
Raupen von Ichneumonen gestochen wurden, ohne dass sich Ichneu-

monenlarven bei ihnen entwickelten; in diesem Falle Mären die Ich-

neumoneneier nicht befruchtet gewesen (ebend. S. lv.).

Ueber die Larven von Ephialtes mediator und Lissonota culi-

ciformis gab. Bouche Nachricht (Entom. Zeit. S. 164). Die erstere

fand er in mürbem Weidenholz neben todten Larven vom Cerambyx
moschatus, die letztere lebt in den Raupen verschiedener Wickler,

als Tortr. laevigana, ribeana, ocellana u. a., auch in denen von Py-
ralis rostralis.

Proctrotrupii* „Ueber die Familie der Mymariden, von
A. Förster in Aachen" (Linnaea Ent. II. S. 195). Eine vollständige

Uebersicht über die Gattungen und Arten dieser Gruppe; unter den

42 Arten sind 23 vom Verf. entdeckt, ausserdem sind drei neue Gat-

tungen aufgestellt, welche aber, da dem Verf. die im vor. Berichte

angezeigte neuere Arbeit Haliday's über diese Gruppe nicht bekannt

war, zum Theil als Synonymen der dort aufgestellten einzuziehen

sind. Der vom Verf. bearbeitete Inhalt dieser Gruppe ist folgender:
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I. Mit 5 Fii SS gliedern, a. Mit gestieltem Hinterleibe.

1. Ootonus Hal.j 6 Arten, darunter drei neue.

h. Der Hinterleib sitzend.
2. Rachistes Fö. (die Fühler 11 gl., die Radicula sehr deut-

lich, der Knopf nicht geringelt; beim cT sind die Fühler 13gl. Die
Flügel haben einen kurzen, die Mitte des Flügels nicht erreichenden

Unterrandnerven); 5 Arten, darunter zwei neue.

3. Litus Hai. 2 Arten.

4. Leim a eis n. g, (Fühler des 9 Sgl., der Knopf einfach, des

cf 13 gl.; die Flügel haben einen fast die Mitte des Vorderrandes
erreichenden Unterrandnerven). Eine neue Art.

5. Gonatoceriis Nees. Eine Art.

II. Mit 4 Fussgliedern. a. Der Hinterleib sitzend.

6. Anaphes Hai, 5 Arten , darunter 2 neue.

7. Anagi'us Hai. 7 Arten, darunter vier neue.

l). Der Hinterleib gestielt.

8. Polyiiema Hai. 12 Arten, darunter 6 neue.

9. Myma?' Hai. 1 Art.

10. Eustochus Hai. 1 Art.

11. Doriclytus n. g. (Die Fühler des $ lOgl., der Knopf

2gl., die vier hinteren Schienen etwas kürzer als die Füsse. Der

Hinterleib kurz gestielt, der Bohrer länger als der Hinterleib, der

Nerv, ulnaris der Flügel sehr kurz, fast unscheinbar.) Eine neue Art.

„Zur Verw'andlungsgeschichte der Mymariden, vom Prof. L. JLoew

in Posen." (Ent. Zeit. S. 339.) In den Gallen der Cecidomyia Urticae

Perr. von den Blättern der Urtica dioica fand der Verf. ausser der

nackten Cecidomyia-Larve die langhaarige spindelförmige Larve eines

Pteroraalinen, welche die erstere angreift, tödtet und ausgewachsen

jener an Grösse gleich kommt; und die sehr kleinen Mymariden-

Larven, welche er in der Regel einzeln oder zu mehreren auf den

Pteromalinen-Larven, welche von ihnen getödtet werden, doch auch

einige Male auf der Larve der Cecidomyia antraf; einmal be-

obachtete er eine muntere Pteromalinen-Larve auf der hinsterbenden

Larve der Cecidomyia, und auf der Pteromalinen-Larve wieder die

Mymariden- Larve. Diese ist weiss, nur der grosse Kopf ist in der

Gegend der sehr entwickelten Kiefern bräunlich; der Körper ist nach

hinten allmählich zugespitzt und hat ohne den Kopf 13 Ringe; er ist

überall mit ganz kurzen aber steifen und dicken Börstchen dicht be-

setzt; ausserdem findet sich auf jedem Hinge ein Paar dicker, stei-

fer, langer Borsten, die so geordnet sind, dass sie auf dem Körper

ebenso viel Längsreihen bilden; sie sind bis zu ihrem Ende gleich

stark, auf den hinteren Ringen allmählich etwas kürzer, auf den

letzten fehlen sie. — Aus den diese Larven enthaltenden Gallen erzog

der Verf. ausser einer Anzahl der Cecidomyia Urticae, eine nicht

unerhebliche Anzahl eines Torymus und einen Schwärm von Myma-
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riden, der Gatt. Anaphes und einer dem A. pratensis Forst nahe ver-

wandten und vielleicht nicht verschiedenen Art angehörig.— Auch aus

den von Gymnetron villosulus erzeugten Fruchtgallen der Veronica
Anagallis , in welchen ähnliche Larven vorkamen , erzog der Verf.

Mymariden aus den Gattungen Polynema und Rachistus, so dass

die bisherige Annahme, nach welcher die Mymariden auf die Eier
von Insecten angewiesen sein sollten durchaus keine allgemeine

Gültigkeit haben kann.

Chalcidiae» Walker hat wieder in den Ann. of nat. bist,

ein Paar Abhandlungen über diese Farn, geliefert: „Notes on some
Chaicidites and Cynipites in the CoUection of the Rev. F. \V. Hope."
(XIX. S. 22?). Meist Bemerkungen über Synonymie; als neu sind

beschrieben 1 Siphonura, 5 Encyrtus, 1 Pterofnulus, 1 EulophuSy

alle aus Oesterreich. — „Characters of undescribed Chaicidites col-

lected in North America by E. Doubleday, Esq. and now in the

British Museum (XIX. S. 392. XX. S. 19). Die neuen Arten gehören
zu den Gatt. Vteromalus, 16 A., Eupehnus, 3 A., Encyrtus , 4 A.,

Closterocerus , 1 A., Entedon, 3 A., Eulophus , 6 A., Elachestus , 1 A.,

Cirrospilus, 1 A., Tetrastichus , 3 A., und Acrias , 1 A. — Die letzte

Gatt, ist neu: sie hat rothe Augen, an den Fühlern das 3., 4. und 5te

Glied mittelgross, und gleich gross, die Keule länglich kugelförmig,

zugespitzt, viel länger als das 5te Glied, der Hinterleib pfeilförmig,

zusammengedrückt, oben flach, unten gekielt, nach hinten verschmä-
lert und zugespitzt, viel länger und schmäler als der Mittelleib.

Schembri hat die Beschreibung einer auf Malta einheimischen

Leucospis, L. Costae Schemb. mitgetheilt (Ann. d. 1. Soc. Ent. d.

Fr. Bull. S. Lxxxvi.) Dieselbe mögte indess von L. rufonotata Wcstw.
(aus Sicilien) nicht verschieden sein.

Leon Dufour (Ann. d. 1. Soc. Ent. d. Fr. S. 441) lieferte von
dem Misocampiis stigfjiatizans {[cJmeiun. stig Fab.) eine genaue Be-
schreibung nach beiden Geschlechtern. Er erzog sie aus einer kug-

ligen Holzgalle von Eichenzweigen. — Diese Art gehört übrigens zur

Gatt. Megasti'grnus Dalm., und ist auch schon von Nees v. Esenbeck
neben Dipl dorsalis F. an seiner richtigen Stelle aufgeführt worden.

Westwood's ausführliche Monographie von Palmon ist in den

Transact. of the Ent. Soc. of Lond. S. 256 erschienen: „On the Eco-
nomy of the Genus Palmon of Dalman, with Descriptions of several

Species belonging thereby to." Ich verweise auf den nach den

Proceed. abgestatteten Bericht über 1845. (Dies Arch. 12. Jahrg.

2. Bd. S. 268.)

Semiotus apionis hat Goureau aus Apion ulicis erzogen und
als neue Art beschrieben. (Ann. d. 1. Soc. Ent. d. Fr. S. 252.)
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Chrysidides» Ueber die Lebensweise der Chrysis machte

Lucas in der Entom. Gesellsch. zu Paris einige Mittheilungen-

Chrysis ignita ist als Parasit des Odynerus spinipes beobachtet wor-

den. Der Verf. selbst beobachtete in Algier Chrys. barbara Luc.

wie sie ihre Eier in die Nester von Osmia ferruginea und coerule-

scens legte, welche in leere Schneckenhäuser bauen, vorzüglich von

Bulimus decollatus, Helix caespitum, coriosula und hieroglyphi-

cula. Die Chrysis legt je ein Ei in ein Nest, und zwar in Abwesen-

heit der Osmien. (Ann. d. 1. Soc. Ent. de Bull. S. 90.)

Jftutillariae, Drewsen (Ent. Zeit. S. 210) bestätigte die

alte Beobachtung Christ's, dass die früheren Stände der Mutilla

europaea in den Nestern der Hummeln leben, freilich nicht in den

freundlichen Beziehungen wie Christ glaubte, sondern als Parasiten,

welche auf Kosten der Hummelsbrut leben. Der Yerf. erhielt aus

einem Neste des Bombus Scrimshiranus Kirb. von etwa 100 Zellen,

welche fast alle verschlossen oder zugesponnen waren, nur zwei

Hummeln, dagegen 76 Mutillen. Dass die Mutillen sich aus den ge-

schlossenen Zellen entwickeln, beweist, dass ihre Larven sich nicht

von den gesammelten Vorräthen der Plummeln, sondern von den aus-

gebildeten Hummellarven nähren, denn nur diese verschliessen ihre

Zellen mit ihrem Gespinnst. Nach der Begattung, welche nur einige

Minuten dauert, starben sämmtliche Männchen, die Weibchen aber

gruben sich in die Erde, wo sie in zusammengerollter Stellung über-

wintern, um im künftigen Sommer ihre Brut in den Hummelnestern

abzusetzen. — Dahlbom (a. a. O.) theilte ebenfalls ein Paar Be-

obachtungen darüber mit, dass Mut. europaea in Hummelnestern lebe.

^pTtegitnae» Eine neue Gatt. Stet horectus stellte Smith

auf. (Ann. of nat. bist. XX. S. 394. T. 23.) Sie steht zunächst an

Podium F. Der Verf. unterscheidet sie aber dadurch, dass die zweite

Cubitalzelle beide rücklaufende Nerven aufnimmt. — Die 2" 2— 4'"

lange Art, St. ingens wurde in Pernambuco in Brasilien gefangen.

Dahlbom (a. a. A. ) zählt diejenigen Sphex artigen Hymenopte-

ren auf, die ihre Wohnung im Sande und in der Erde anlegen, fer-

ner diejenigen, welche sich in Holz einnisten, und endlich diejeni-

gen, welche gewiss oder vermuthlich eine parasitische Lebensweise

bei andern führen.

Xtarratae, Eine Aufzählung der in Schlesien beobachteten

Arten von Oxybeliis \\\Q\\ie Schilling (Arb. d. Schles. Gesellsch. f.

vaterl. Cult. i. J. 1847) mit: es sind vier bekannte und zwei neue

Arten, nämlich O. bicolor: „Schwarz, fein punctirt, Fühler nach

aussen braunroth, Zapfen scharf zugespitzt, Hinterleib am Grunde

(das erste und 2te Glied) schwarz, die übrigen roth, beiderseits mit

zwei weissen Flecken; Beine schwarz, Schienen und Fussglieder
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braunroth;" und O. laevigatus: „Hinterleib glänzend schwarz,

ohne merkliche Punctirung.

Crahronites* Dahlbom (a. a. O.) beobachtete in Norwegen

auf sehr sandigem Acker Diodontus tristis und Alyson Ratxeburgii.

Die ersteren hatten zahlreiche Nester im Sande, in welche sie Aphis

ülmi eintrugen, welche sie von einem nahen Erlengebüsch holten.

Die Alyson flogen indess spielend auf den Getreidehalmen umher,

und da sie sich nur in der Nähe der Nester der Diodontus aufhiel-

ten, vermuthet der Verf., dass sie Parasiten derselben sein mögten,

obgleich er sie nicht in die Gänge derselben einschlüpfen sah. Da-

gegen ereignete es sich nicht selten, dass Ameisen (Form, fusca)

in die Nester der Diodontus krochen und die eingetragenen Blatt-

lause raubten.

Vespariae» Schinz bemerkte, dass die Grösse der Wespen-

nester von der "Witterung abhänge und je länger der Sommer sei,

desto grösser die Nester würden. Aus dem warmen und langen Som-

mer erhielt er ein Hornissnest, welches nicht weniger als 2', im

Durchmesser hatte (Mittheil. d. naturforsch.- G eselisch, in Zürich

1. S. 37).

j^piariae» Die Naturgeschichte des Anthldiiim manicatum

ist von Westwood in Garden -Chronicl. n. 16. S. 252 geschildert.

Das Nest besteht aus 12—15 Gehäusen, welche äusserlich mit weisser

Wolle bekleidet, besteht innen aber aus dichterem Stoffe und enthält

eine ovale Zelle.

Ghiliani berichtet, dass die Meliponen am Abend den Eingang

zu ihrem Stock, der etwa 1" im Durchmesser hält, mit einem netz-

förmigen Gitter aus Wachs verschliessen, so dass kein Feind ein-

dringen kann, der Luft aber und nächtlichen Kühle der Zutritt bleibt

(Ann. d. 1. Soc. Ent. d. Franc. Bull. S. xxxviii.).

In einem Neste des ßombus Sci'i7iishiranns Kirb. beobachtete

Drewsen folgende Parasiten und Gäste ausser der Mutilla europacax

1. Volucella plumata nebst V. bombylans; die grosse weissgraue

fucose Larve brach aus einer verschlossenen Zelle hervor, verpuppte

sich nicht wie die Mutillen in den Zellen. — 2 Änthomyia {Ariciii)

Jricice-ps Zett.; — eine andere Änthomyia ^ der A. obelisca Mg. nahe

stehend, deren Larve in Menge vorhanden war. — 4. Eine Larve

von einem Molohrus^ welche nicht zur Verwandlung kam. — 5 An-

ihei^ophagus j)allens. — 6 Epiiraea aestiva. (Entom. Zeit. S. 211.)

De Beauvoys hat einen „Guide de l'apiculteur, 2e ed. in 12"",

herausgegeben. Derselbe hat auch einige seiner Erfahrungen aus

der Bienengeschichte der Entomolog. Gesellsch. zu Paris mitgetheilt.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

landeskulturdirektion Oberösterreich; download www.ooegeschichte.at



Naturgeschichte der Insccten während des Jahres 1847. 139

z. B. dass es zweierlei Arbeitsbienen gebe, und dass die Honig und

Wachs eintragenden Bienen zum Bau des Stockes völlig untüchtig

seien. Die Propolis gewinnen die Bienen nach des Verf. Erfahrung

aus noch nicht aufgesprungenen Antheren. (Ann. d. 1. Soc. Ent. d.

France, Bull. S. 114)

Nach Gordon's Mittheilung gebraucht man in den Vereinigten

Staaten die Bienen als Arzneimittel, und zwar einen Bienenthee.

Man zerreibt 40—60 Stück Bienen mit ein wenig Wasser zu Brei, giesst

^ Litr. kochendes Wasser darauf und bedeckt das Gefäss sorgfältig.

Nach 20 Minuten des Ausziehens seiht man durch und lässt die klare

Flüssigkeit sogleich einnehmen. So lange der Thee warm ist, hat

er den Geruch, den gereizte Bienen verbreiten. Beim Erkalten,

namentlich wenn das Gefäss offen bleibt, verschwindet dieser Ge-

ruch und zugleich die Wirksamkeit des Thees. Das Mittel wird gegen

Strangurie angewendet, die es nach 2—5 Minuten mit dem grÖssten

Erfolge hebt. (Journ. de Chim. med. 3 Ser. T. 3. — Pharm. Centralbl.

1847. n. 55. Archiv d. Pharmac. 2. R. LIII. Bd. S. 332.)

Vormicariae* üeber die Lebensweise der „Treiber-Ameise"

Westafrica's sind von S avage ausführliche Nachrichten mitgetheilt

(On the Habits of the „Drivers" or Visiting Ants of W^est-Africa,

Transact. of the Ent. Soc. ofLond, V. S. 1.). Diese Ameisen, welche

der Verf. am Palmencap beobachtete, haben keine festen Wohnsitze

und künstlichen Baue, suchen aber in flachen Höhlungen unter Baum-
wurzeln, überhängenden Felsen u. dergl., wo sie Schatten finden, ihr

Unterkommen. Unmittelbar den senkrechten Sonnenstrahlen, beson-

ders wenn die Wirkung derselben durch Reflexion vermehrt ist, aus-

gesetzt zu sein, ist ihnen tödtlich, sie ziehen daher nur an trüben

Tagen und bei Nacht aus. W^enn sie auf ihren Zügen z. B. durch

reichliche Beute u. a. bis zum späteren Morgen zurückgehalten werden,

überbauen sie ihren Pfad mit einem Gewölbe aus Schmutz, den sie

mit ihrem Speichel zusammenkleben, wo sie nicht in hohem Grase

oder auf andre Weise beschattet werden. Sonst bilden die grössten

und streitbaren Geschlechtslosen ein Gewölbe über den Pfad zum
Schutz der Arbeiter. Ihre Nahrung besteht vorzüglich in Fleisch,

und sie tödten bald das grösste Thier, selbst die Riesenschlange

(Python natalensis) ist ihren Anfällen ausgesetzt. Ihren ersten An-

griff richten sie auf die Augen des Thiers, welches sie, wenn es von

ihnen überrascht wird , durch ihre ungeheure Zahl überwältigen. Die

Säfte scheinen von den Ameisen selbst genossen zu werden, während

die festeren Theile des Fleisches in ihre Höhle geschleppt werden.

Sie dringen häufig bei Nacht in die Häuser ein, wo eine allgemeine

Flucht der Ratten, Mäuse, Eidechsen, Schwaben und anderen Un-

geziefers ihre Ankunft anzeigt, und man ist genöthigt, aus dem
Bette ins Freie vor ihnen zu flüchten. Der Verf. erzählt noch manche

Züge aus der Lebensweise dieser Ameise, welche die Angaben frühe-
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rer Reisenden bestättigcn; z. B. wenn, wie es in der Regenzeit öfter

vorkommt, ihre Wohnsitze überscliwemmt werden, bilden sie eine

runde Masse, die Brut und die schwächeren nach innen, die stärke-

ren nach aussen, und so schwimmen sie umher, bis sie aufs Trockne

gorathcn. Wenn ein nicht zu breites Gewässer ihnen in den Weg
kommt, bilden sie, eine sich an der anderen befestigend, eine Kette

über das Wasser, über welche die übrigen, wie über eine Brücke

gehen. Auch von den Zweigen der Bäume bilden sie Öfter ähnliche

Ketten bis zur Erde herab.

Diese Treib er -Ameise ist nach Westwood's Untersuchung

(Description of the ,,Driver" Ants, described in the preceding Ar-

ticle, ebend. S. 16) eine Art der Gatt. Anomma. Shuck. und vom
Verf. A. arcens genannt worden. Es sind bisher nur die Arbeiter be-

kannt geworden, deren Grösse von 13^—5'" abändert; bei den kleine-

ren sind Kopf und Mandibeln kleiner und die letzteren stärker ge-

zahnt, diese scheinen die Rolle der Arbeiter zu spielen, während

die grösseren die der Soldaten übernehmen, eine bestimmte Gränze

zwischen beiden Formen giebt es aber nicht.

Boy er theilte über Doi'ylus folgendes mit: „in einem Hause,

welches er zu Gorruckpore bewohnte, befand sich ein Nest dersel-

ben, und an einem Abend schwärmten sie in solcher Menge, dass

sie eine vollkommne Plage wurden. IVIan entdeckte unter dem Ess-

tisch eine kleine Oeffnung am Fussboden, aus welcher Hunderte her-

vorkamen. Die geflügelten flogen nach wenigen Secunden auf, die

ungeflügelten, welche nicht grösser als eine Stubenfliege, oder auch

kleiner sind, und wahre Ameisen zu sein schienen, liefen hin und

her und aus und ein, ebenso wie Ameisen an einem sonnigen Tage.

Dies war aber bei Nacht. (Proceed. Ent. Soc. of Lond. S. 127.)

Eine neue Art von Aenictus^ Ae. inconspicuus, aus Südafrica,

wurde von Westwood (Transact. Ent. Soc. Lond. IV. S. 237. T. 14.

F. 4) bekannt gemacht.

Der Bericht über die noch fehlenden Insectonordnungen wird

in dem nächsten Jahrgange nachgeliefert werden.
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