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In der Sitzung am 2. Januar d. J- legte der un te i- 
zeichnete R endant Rechnung vom Jahre 1 8 13 , und ertheilte 
ihm der Vorstand Decharge.

Aus den Biichern ergiebt sieli folgendes R esu lta t.
1843 betrug die E in n a h m e .......................... 398. 22. o

die A usgabe................................  ” ^40.
B estand . . . .  58. —  8

Die E innabm e en tstańd :
1) durch Bestand vom Jalire 1 842 . . . 48. 29.
2 ) durch Beitrage von M itgliedern . . .  » 93. 20.
3 ) dureb die Zeitung

a. Absatz derselben durch
den Verein............... 85.11. 8

b. Absatz derselben durch
Frdr. Fleischer . . . » 68 .11. —

» 1 4d 3 • 22« o
L atus . . . .  294. 11. 11
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T ra n s p o rt  . . Ś&  2 9 4 . 11 . 11

4 ) d u rch  e x tra o rd in a ire  E in n a h m en  . . n — 15. 6

5 ) durch  V erk au f von  N ad eln  und K afer-
k a ta lo g e n , w elche d e r V erein  aus 
D r. Schm idts N aclilass fibernahm  . n 3. 2 5 .

6 ) d u rch  V orschuss de« R e n d a n te n . . . » 100. — —
-------- &&  3 9 8 . '2 2 . 5

D ie A usgabe d ag eg en :

1 ) B u c h h a n d le rre c lin u n g ................................. 49 . 15. —

2 ) B u c h b in d e r re c h n u n g ................................. 9. 3. —

3) M iethe ffir das V e re in s lo k a l ................. » 20 . — —

4 ) R e s t d e r  D ru c k k o s te n  ffir die Z eitung  
m it E in sch lu ss des P ap iers  (1 8 4 2 )  . M 1 20 . 23 . _

5 ) E in e  K upfer-B eilage zu r Z eitu n g  . . » 11. 10 . —

6 ) N ad e ln  u n d  K ataloge  aus D r. Schm idts 
N a c h l a s s .................................................... 4 . 15.

7 ) P o r to e rs ta t tu n g , b e so n d e rs  ffir Sen- 
dun g en  vom  A u slan d e  u n d  V er- 
w a l tu n g s k o s te n ............................ ...  . . » 19. 15 . 9

8 ) R fickzah lung  des votn R e n d an ten  ge- 
le is te te n  V o rsc h u s se s ............................ » 100 . __ _

±=== 3 4 0 . 21 . 9

H a tte  d e r V erein  e in en  b a a re n  B estan d  von  58  R tlr,, 
so w are  d essen  finanzieller Z u stan d  se h r e r fre u lic h ; derselbe  
h a t je d o c h  fu r die vo rjah rig e  Z e itu n g , D ru ck  u n d  Papier, 
no ch  iib e r 2 0 0  R tlr. zu z a h le n , u n d  B e rech u u n g  so wie 
G eld  v o n  F rd r . F le isch e r geh cn  e rs t  n ach  d e r O steriuesse 
ein. D e r  A bsatz  d e r  Z e itu n g  is t in d ess in  e rfreu lichem  Zu- 
n e h m e n , u n d  w enn  d e r  V erein  in i verflo ssenen  J a h re  auch 
n o ch  etw as d abei zu se tz te , so w ird  sich  d ies b in n en  einigen 
J a h re n  hoffen tlich  au sg le ich en , da  die N achfrage n ach  den 
fr iih e rn  Ja h rg an g e n  im m er im  Z u n eh m en  begriffen ist.

L . A . Diec/choff, 
Rendant des Vereins.

D en B erich t fiber d ie F eb ru a rss itzu n g  u n d  fiber die 
d a rin  n eu  aufgenom m enen  V ere in sm itg lied er w ird  die JW  4.

b r i n s e n - Red.
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ST a cli r i ch t
ii b  e r  d i e

entoinologisclien Sammlungen in Norwegen, 
Schweden und Danemarl;.

V o n
Dr. H errm ann H agen  in Konigsberg in Preussen.

(Fortsetzung.)

D ie Sam m lung  e n th a l t : C o leo p te ra  120  S ehubfacher 
(30  C arab iden , 15 S tap h y lin en  e tc .) . N ach  D e jean  g e o rd n e t, 
die seh r re ich en  C urcu lio n id en  nach  S ch o n h e rr. O rth o p te ra  
14 5 H y m en o p te ra  7 7 ;  L ep id o p te ra  6 3 :  D ip te ra  6 8  5 N eu ro p - 
te ra  7 5 H e n iip te ra  26  Sehubfacher. Zu den  C o leo p te ren  is t 
ein  von ihm  se lb s t g e sc h rie b e n e r , h o ch st d e ta illir te r  K a talog  
beigegeben. U eb rig en s is t k e in e  K lasse v e rn ach liiss ig t, u n d  
jed e  in it g le icher S org fa lt b e stim m t u n d  g eo rd n et.

5 )  D es A d ju n k ten  G ab rie l M ark lin  Sam m lung.

Sie ist liau p tsach lich  fu r die schw edische In sec ten fau n a  
w ic h tig , en th a lt a b e r  auch  viele E x o te n . Sie is t  v o n  ihm  
selbst m it g ro sse r S ach k en n tn iss  n ach  d en  b e s ten  Q uellen  
bestim m t u n d  sa u b e r g eo rd n et. Sie um fasst 3 5 9  S chubtacher. 
C oleoptera  1 2 0 , O rth o p te ra  13 , H y m en o p te ra  54  (se h r  g ro sse  
K asten ), L ep id o p te ra  53 , D ip te ra  9 5 ,  N e u ro p te ra  5, H em ip- 
te ra  19. V o rtre fflich  sin d  d ie Ich n eu in o n id en  (7 0 0  S p ec ies), 
m oistens aus L arv en  g e z o g e n , u n d  v iele in  d e r B eg attung  
gefangen. E r  h a t sie  n ach  den  M u n d the ilen  g e o rd n e t, u n d  
eine synoptische T ab e lle  d a riib e r in  d e r  S v en sk  L itte ra tu r -  
tidning anu. 181 5  gegeben . —  D ie  C oleop t. h a t G yllenh. in  
se iner F a u n a  benu tz t.

D as M useum  d e r  U n iversitiit in  U p sa la  b e s itz t d ie fo l- 
genden d re i Sam m lungen.

6 )  D ie  T h u n b e rg ’sche Sam m lung.

Sie is t  in  100  k le in e n  S p in d en  v o n  g le icher G rosse  auf- 
gestellt, d ie en tw ed e r 24  k le in e re  o d e r 12  d o p p e lt so g rosse  
Sehubfacher en th a lten . T h u n b e rg  h a tte , ehe  e r  seine Sam m 
lung  d e r U n iv e rs ita t s c h e n k te , sie in  d re i T h e ile  g e th e ilt, 
u tn  sie zu p a rze lliren . So b e s teh t sie auch je tz t  n o c h  aus

6 *
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clrei gesonderten Sammlungen. Sie is t sowohl durch die 
M enge ais aucli die Schonlieit und Seltenheit der Stiicke von 
bedeutendem  W erth e , hauptsachlich aber ais Typen zu den 
T hunberg ’schen A rten , die fast stets ein unlósliehes Riitlisel 
fur Entom ologen sind. L eider ist sie ganz ungeordnet, nicht 
cinm al die G attungen , oft kanni die Fatnilien sind gehorig 
beisamm en. Die nieisten sind von T hunberg  selbst bezettelt, 
m eist oline Angabe des A utors, oft. fehlt sogar das Vaterland. 
D as uneigenniitzige A nerbieten M ark lins, die Sainm lung za 
o rdnen , hat mail unbegreifliclier W eise niclit angenoiutnen. 
D ie ganze Samtnlung ist iibrigens gut k o n se rv irt, nnd ver- 
b leib t einer spatern  G eneration ais ein noch zu hebender 
Schatz. V ortrefflich sind die exotischen L epidoptera (n a -  
mentlich die Sphinges) nnd N europtera. (D ie  Libellulinen 
24 Schubfacher.)  Vorziiglich reich ist diese Sainm lung an 
Insecten aus China, Japan  und vom Cap, lelztere liiit Sparr- 
m an gesannnelt *).

7 ) Die Samniluug des verstorb. K amriiermusikers Haeffner.
Sie enthalt noeli einen Tlieil der Saminlung, die der be- 

riihm te S o lander, ehe er Sehvveden verliess, besass. Sie ist 
nicht selir gross, doch gu t konserv irt und von W erth  ; der 
scl. Quesnel hat sie liach Fabricius bestim m t. Carl Johann XIV. 
hat sie von Haeffner gekauft und nebst der entom ologischen 
B ibliothek der U niversitiit geschenkt. A ud i diese Saminlung 
hat Gyll. bei der Faun. Suec. benutzt.

8 ) D ie Saminlung des Musei regis Adolphi Friderici.

Sie enthalt die Originale zu Linne’s W erk , ist aber nicht 
von ihm bezettelt. Je tz t hat sie E tiquetten  von T hunbergs 
H and, die aber wie alle T hunberg’schen nicht zuverlassig 
sein sollen. A usser den  ebenfalls von Linne beschriebenen 
Insecteu des Musei reginae U lricae L udovicae, die ilir ein- 
verleibt s in d , enthalt sie auch Brasiliauische Iu sec ten , die 
vom schwedischen Consul V estrin gesannnelt und von Carl 
Johann  XIV. und Oscar I. hergeschenkt sińd. Sie sind 
sam mtlich gut konservirt.

* )  E inen  K atalog d ieser Sam inlung lieferte  Thunberg in folgenden  
D isserta lion en  : I .  N ovae Insectorum  sp ecies , pars 1 —  6. 
1781 — 91 . 2 . In secta  Suecica. pars 1 —  9 . 17 8 4  —  95. 
3. M useum  Naturalium  A cadem iae Upsal. D onatio Thunber- 
giana. pars 1 — 2 2 . und appendix pars 1 —  8 . 1 7 8 7 —-1 8 0 4 . 
S am m tliche W erke sind  in  D eutsch land sehr se lten ; N o. 3. 
enthalt nur ein  N am enregister.
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Dio Sammlungen 6, 7, 8 stehen unter der Aufsicht des 
beriihiuten Botanikers Prof. Wahlenberg, —

S f o ck h o 1 m.
Das Museum der Akademie der Wissenschaften besitzt 

folgende Sammlungen.
9) Hauptsammlung iiber die Insecten-Fauna aller Welttheile.

In 22 Schranken, jeder mit 22 grossen Schubfachern, 
besteht zum grossen Theile aus den Sammlungen Paykulls 
und Dalmans. Sie wird sorgfaltig vervollstandigt und hat 
namentlich durch den schwedischen Reisenden Hedenberg 
bedeutende Sendungen orientalischer und afrikanischer Insecten 
erhalten. Sie wird ausserst sorgfaltig konservirt und ist wie 
alle Sammlungen dor Akademie mit grosser Eleganz und fast 
unerreichter Sauberkeit aufgestellt. Die Coleoptcra entbalten 
wohl 14,000 Species und sind vom Capitain Bolieman be- 
stimmt und geordnet. Sie sind der beste 1 heil der Sammlung. 
Die Lepidoptera sind bis Noctua vom Prof. Fries bestimmt. 
Hemiptera und Ortboptera sind nocli niclit geordnet, ebenso 
die D iptera, die ausser den afrikanischen von Hedenberg 
wenig Exoten enthalten. Die Neuropteren, namentlich die 
Libellulinen, sind sehr reich an Exoten, und von Prof. Sun- 
devall bestimmt. Die Ilymenoptera, deren Anzahl recht be- 
deutend is t, werden von Heri’n von Rosenskioeld geordnet. 
(Aculeata 500 Artcn.)

10) Sammlung skandinavischer Insecten.
Die Coleoptera, Hemiptera und Neuroptera sind ziemlich, 

die Ortboptera gauz vollstandig, die drei letztern Klassen 
von Prof. Sundevall bestimmt. Die Lepidoptera sind ziemlich 
vollstandig (besonders die lapplandischen) und bis Noctua 
von Prof. Fries bestimmt. Yon den sehr vollstandigen Hy- 
menopteren ordnet von Rosenskioeld die A culeaten, aucli 
sind hier alio Typen zu Dalmans Pteromalinen voihanden. 
Die Diptera und Arachniden, meistens von D alinan, sind 
nicht bedeutend und noch ungeordnet. Aeusserst vollstandig 
ist diese Sammlung fiir die lapplandische Fauna, deren In
secten durch eigends dazu angestellte Reisen von Zettorstedt, 
Bolieman und v. Rosenskioeld gesammelt sind.

Ausserdem sind folgende Typensammlungen vorhanden.
11) Von Carl De Geer.

Es ist nicht viel vorhanden (1 5  Schubfacher) und dies 
ziemlich zerfressen. Sie sind von Prof. Sundevall uach den
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M em oires geordnet und mógen wohl drci Viertheile der do rt 
aufgefiihrtcn A rten enthalten. Die m eisten A rten  fehlen un ter 
den A cariden.

12) Die T ypen  zu Paykulls Fauna Suecica.
Sie sind ganz vollstandig und von ihm selbst bestim m t 

(8  Schubfacher).

13) Die T ypen zu Paykulls M onographia H isteroidum .
Sie sind ebenfalls aus seiner Samnilurig und nach seiner 

Bestinnnung vom Prof. Sundevall aufgestellt. E s fehlen acht 
exotische Species (1  Schubfach).

1 4 ) Die Typen zu Fallens D ipteren.
Sie sind von ihm  selbst geordnet und bezettelt und 

enthalten die G attung Musca im w eitesten Sinne ( 8  Schub
facher).

Die Sannnlungen No. 9 —  14 stehen un ter der Aufsicht 
des Prof. J. Sundevall.

15 ) D ie Sammlung des Prof. J. Sundevall.
E r beabsich tig t, sie der Samm lung der A kadem ie ein- 

zuverleiben.
W ohl einzig in  ih rer A rt ist sie in  Bezug auf die M e

tam orphose der Insecten. Sie en thalt fast 700 Species von 
Prof. Sundevall erzogen. Die Larven und Puppenhiilsen sind 
ste ts neben dem  Insecte aufbew ahrt. Auch en thalt sie die 
sam m tlichen Typen zu der M onographie der schwedischen 
A rachniden vom Prof. Sundevall. Die Coleopteva und N eu- 
rop tera  Skandinaviens sind fast vollstandig, von den iibrigen, 
nam entlich den D ip teren , sind bedeutende V orrathe noch 
theilweise ungeordnet. Von den auslandischen sind die von 
ihm selbst in Bengalen gesannnelten und die aus Columbien 
von W ichtigkeit- D ie lapplandische Fauna ist ziemlich voll
standig vorhanden.

. :  .1

-J* 1 6 ) Die Sammlung des K am m errath Nyblaeus.

Sie ist sehr reich an schwedischen C oleopteren , und 
nam entlich fur die Umgegend von Stockholm ausserst vo ll
standig. E in  Catalog der letz tern  von 1000 A rten erscheint 
von ihm  nachstens in den A bhandlungen der Akadem ie (1 8 3 9 ). 
A uch aus den iibrigen Klassen besitzt er reiche und genau 
bestim m te Kollektioneji,



79

-f- 17) D ie Sammlung des K anunerrath Billberg.
Seine erste Sammlung verbrannte bei einer Feuersbrunst. 

Eine spater angelegte verkaufte er nach E ngland , nnd bat 
darauf eine dritte  angelcgt. Keiue is t von bedeutendeni 
w issenschaftlicben W erthe gew esen , alle aber schlecht kon- 
servirt. E in hochst unkritischer C a ta log : E nuineratio insec- 
torum  in museo Billberg Stockholm  1 8 2 0 , in  4 to , ist wohl 
kaum in den Buchhąndel gekomm en.

18) Die Sammlung des Prof. W ahlberg.
Sie enthalt nu r schwedische Insecten, und ist nam entlich 

fiir das m ittlere Schweden und G othland sehr reich. Am 
vollstandigsten sind die D ipteren (1000  A rten ungefahr), m it 
denen sich Prof. W ahlberg  vorziiglich beschaftigt, und un ter 
diesen die G attung Musca Linne. In H insicht der Schonheit 
der Exem plare, der Sauberkcit der A ufstellung, und der Ge- 
nauigkeit der Bestimmung ist sie ersten Ranges.

J  o n k  j o e p i n g.
-j- 19) Die Sammlung des Capitain Boheman in  A nnaberg 

beim Stiidtchen G renna in Sinoland (unw . Jónkjoep ing .)
Sie ist prachtvoll aufgestellt und fiir skandiriavische In 

secten ausserst reichhaltig. Die C oleopteren sind ganz ge- 
ordnet, die andern Klassen theilweise. Anch von auslandischen 
Insecten besitzt e r v ie le s , nam entlich eine Sammlung von 
Cassida (F a b r .) , die vorziiglich ist. Seine Samm lung soil in 
jed e r Hinsicht zu den besten  Schwedens gehoren.

G o t h e n b u r g .
-j- 2 0 ) Fahraeus, D istrictschef beim Zollwesen, 

je tz t nach Stockholm  versetzt.
E r besitzt eine reiche Sammlung einheim ischer und 

exotischer C oleoptera, wohl fast so viel ais Schonherr. Die 
Samm lung der iibrigen Klassen is t unbedeutend.

-J- 2 1 ) W estring , Zollverwalter.
E r besitzt die schonste Sammlung m eistens einheim ischer 

Arachniden in  Schweden. Jedes E xem plar ist aufgeblasen.
L i n k j  o e p i n g .

-J- 2 2 ) Steenham m er, P fa rre r in  O estergothland beiL inkjoeping 
besitzt eine gute Sammlung in  m elireren Klassen.

L u n d.
•J* 23 ) M agister von Rosenskioeld.

E r besitzt eine ausserordentlich reiche Sammlung cin- 
heim ischer Insecten, doch ist sie aus M angel an Raum noch



80

nich t geo rd n e t; die Exem plare sind vorziiglich schon. Aus- 
gezeichnet ist die Sammlung der H ym enoptera (b eso n d ers  
der Ą culeaten)  und der D iptera. Seit lange arlieitet H err 
v. R, aa  einer M onographie der Ą culeaten der ganzen W elt. 

-j* 24) Prof. Z ettersted t.
An einheimischen Insecten soli seine Samm lung die 

reichste in Schweden sein. Sie en thalt aber auch viele 
Exoten.

•J- 2 5 ) Magister D ahlbom , Neffe von Prof. Z etterstedt.
E r  besitz.t eine vortreffliche Samm lung einheimischer 

H ym enoptera, doch auch viel auslandische. In  den andern  
Klassen ist seine Samm lung unbedeutend.

•J* 2 6 ) Stud, medic. Carlson.
E r besitzt eine gute Samm lung einheim ischer Insecten, 

besonders auch A rąchniden in vortrefflichen Exem plaren.
-j- 2 7 )  Die Samm lung der U niversitat 

besteh t hauptsachlich aus der ini Jah re  1835 vom Camerarius 
L jungh gekaufteri K o llek tion , und is t fiir Coleoptera und 
L epidoptera ziemlich bedeutend. Die N europtera sind be
sonders reich an  P h ry g an ea , die Prof. Sundevall geordnet 
hat. D ie Sammlung is t iib rigens, in  Bezug auf die als ein- 
heim isch angefiihrten In sec ten , n icht zuverlassig , und auch 
sonst nicht besonders konservirt.

S p a r  r  e s a  e t  e r.

-J- 28 ) C om m erzienrath Schonherr in  Sparresaeter bei Skara.
Seine Sammlung ist durch ihren  Reichthum  ( in  der 

Synonytnia Insect, hat e r einen Catalog gegeben)  bekannt. 
D ie C oleop teren , vorziiglich die C urcu lion iden , sind iiberaus 
re ic h ; doch ist auch keine andere Klasse vernachlassigt. Sie 
ist bedeutend grosser als die G yllenhals, und fallt nach dem 
T ode des Besitzers an die A kademie der W issenschaften zu 
Stockholm, und wird m it No. 9 vereinigt werden,

T  o r  n  e a.

*J* 2 9 ) Die Sammlung des versto rbenen  Dr. Deutsch.
Sie enthalt ausser den schwedischen auch ziemlich viel 

exotische Insecten , jedoch nicht besonders konservirt. Sie 
sollte (1 8 3 9 ) bald zum V erkauf kommen.

( F o r t s e t z u n g  folgt.)
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Benie r k 11n g e 11
i ib e r  d ie

N a t u r g e s c h i c l i t e  der l i l a t t l a n s e  (Apliidina) ,
ais Material zur Beantwortung der von Herrn Professor 
Dr. R a t z e b u r g  in der entom. Zeitnng vom 1. Jan. 1844 

aufgestellten Fragen.

V  o n

P. F r. 13 o ii c l i  e i n B e r l i n .

Es giebt unter den Blattliiusen A rten , bei denen man 
zuweilen melirere Jahre hintereinander keine gefliigelte Indi- 
viduen findet., weder mannliche nocb węibliche. So babe 
ich inehrere Jahre hindurch vergebens danach bei Aphis 
populnea Kalt. gesucht, und ich war schon der Meinung, dass 
dieses eine ungefliigelte Species sei, bis ich im vergangenen 
October dennoch gefliigelte auffand.

Ich habe gesehen, dass die Mannchen nicht immer ge- 
fliigelt sind, was auch schoa Do Geer bei seiner Aphis pini, 
pomi und juniperi beobachtet hat, und welches bei mehreren 
vorkommt, Durch die Annalnne : dass es iiberhaupt keine 
gefliigelte Mannchen gebe, ist inein scharfsinniger, kaltbliitiger 
und hóchst wahrheitsliebender Freund Ratzeburg wohl zu 
dem Schlusse gelangt, dass bei seiner Birkenblattlaus tiber- 
haupt keine Mannchen existiren.

Es ist zwar Regel, dass die Mannchen nur im Herbst 
erscheinen, allein ich habe auch schon im Friihjahr iiberwinterte 
gefunden, die vermuthlich durch friihe Kalte im Herbste ver- 
hindert wurden, sich zu begatten. Ebenso habe ich auch 
iiberwinterte Weibchen gesehen. Dadurch wild es wahr- 
scheinlich, dass auch im Friihjahre Begattungen vor sich gehen. 
De Geer und Kyber haben bei Aphis salicis eine Begattung 
im Juni und Juli bemerkt. W arum sollte es nicht auch im 
April und Mai moglich se in l Ob nach dieser wahrscheinlichen 
Friihjahrs - Begattung die W eiber Eier legen oder lebende 
Jungę gebaren, ware noch zu erforschen.

Bei manchen in Treibhauserń lebeiulen, vermuthlich aus 
warmern Hiinmelsstrichen herstammenden Blattlausarten, habe 
ich noch gar keine Eier finden kónnen. Ob sie iiberhaupt 
keine legen ? Wohl aber habe ich von Zeit zu Zeit Mannchen 
gesehen, wodurch es an Wahrscheinlichkeit gewinnt, dass die 
Zeugungskraft zuweilen durch Begattung erneuert und gestarkt
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w erd en  m ass. D ass das G eb aren  le h e n d e r  Ju n g e n  be i den  
B la tt la u se n , ohne  vo rh erig e  jed e sm alig e  B e g a ttu n g , inoglich  
u n d  aucli w irk lich  v o rh an d eu  is t, is t e in e  b e k an n te  T h a tsa ch e , 
w elche w ohl d ie e rs te  Id e e  zu r E in sch ach łe lu n g s - T h eo rie  
g eg eb en  b a t ; a b e r  dass d iese Z eu g u n g sk ra ft la n g e r  ais e inen  
S o m m er, o d e r  bei d en  in  T re ib h au se rn  le b e n d en  lan g e r 
a is e in  J a h r  in  K raft b le ib en  so llte , is t  n o ch  fraglieh.

D ass B lattlan se  bei e in e r seh r n ied e rn  T e m p a ra tu r  n ich t 
e r f r ie r e n , habe  ich  oft gesehen . Ich  hab e  b e in e rk t,  dass 
A. p o p n ln ea , d ie reg elm ass ig  in  g an zen  C olon ien  u b e rw in te rt,
20  bis 24  G rad  R eau m u r an sh ie lt. A uch habe  ich  den  V er- 
snch  m it R o se n b la tt la u se n , d ie im  W in te r  n o c h  dazu im  
T re ib h au se  v e rza r te lt w aren , ge inach t, sie bei 16 G rad  K alte  
am  A b en d  ins F re ie  zu le g e n , u n d  ais ich  sie am  a n d crn  
M orgen  w ied er in  die W a n n e  b rach te , sp az ie rten  sie m u n te r  
um h er.

B ei Sch izoneura  u lm i hab e  ich, g leich  D e G eer g esehen , 
dass d ie Ju n g e n , in  z a r te  H a u t e in g ew ick e lt, zu r W e lt kam en . 
S o llten  d iese  H au te  n ich t ana lo g  in it den  E ie rsch a len  se in ?  
S o llten  sie sich  in  F o lg e  d e r  (lurch  B eg attu n g  e rh o h e ten  
L eb e n sk ra f t dazu  a u s b i ld e n ?

D ass die M annchen  bei C herm es so se lten  zu lin d en  > 

sind , is t  w ohl natiirlich . Sie leb e n  n u r  se h r k u rz e  Z e it u n d  
sind , w ie fast b e i a lien  B la ttlau sa rten , n u r  in  g e rin g e r A nzahl 
v o rh an d en . D iese  g e rin g ere  A n zah l h a t w oh l ih ren  G ru n d  
d a r in ,  dass ein  M an n ch en  m ohrere  W eib ch en  ( 6  —  8 )  b e - 
fru ch te t, w elches auch  schon  D e G eer sail.

N ach  d iesen  B eo b ach tu n g en  k a n n  ich  m ich z u r  Z e it no ch  
n ich t en tsch liessen , die von H rn . P ro f. R a tz eb u rg  au fg este llte  
P seu d a n d ria  u n d  A u a n d r ia , 'b e i  den  B la ttlau sen  anzunehm en .

Anlacopns robiistus v. Heyrten.
conf. N o. 1. d ieses Ja h rg . pag . 15.

A us e inem  B riefe m eines v e re h r te n  F re u n d e s , des H rn . 
P ro fe sso r  D r. G e r m a r  in H alle  an  m ic h , e rlau b e  ich  m ir 
fo lg en d es m itz u th e ile n :

—• —  » N och  b e m e rk e  ich I h n e n , dass d e r  v o n  H e rm  
v. H ey d en  in  d e r e rs te n  No. d ieses Jah rg . d e r  Z eitu n g  be - 
sch rieb en e  A u l a c o p u s  r o b u s t u s  b e re its  183 8  im  M oskauer 
B u lle tin  von  M otschu lsk i tab . III . fig. k  ais P r i o n u s  s e r -
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r i c o l l i s  beachrieben und abgebildet ist. Frivaldszky ver- 
sendet ihn ais M a c r o  t o  m a  G e r m a r i  D e j., aber es ist 
nicht der P r i o n u s  s c u t e l l a r i s  des ite r dalm atinum , dem 
Dejean meinen Namen beilegte."

C. A. Dohrn.

Die Redaction verdankt der gefalligen M ittheilung des 
H errn D r. H. S ch a u m in Halle die nachstehenden in- 
teressanten N otizen iiber die Scydmaenen des Catalogs von 
Dejean und iiber den Verbleib seiner Sauimlung.

Es diirfte bei der V erbreitung des D ejean’schen Catalogs 
vielleicht fiir tnanche E ntoinologen nicht ohne Interesse seiu, 
iiber die daselbst aufgezahlten A rten  der G attungen Scyd- 
maenus Aufschluss zu erhalfen. Sie gehóren m it einziger 
Ausnahme des Scydmaenus Lecontei, aus N ordam erika, un ter 
dem Dejean zwei verschiedene A rten vereinigt, sam mtlich zu 
bereits beschriebenen A rten, und zw ar ist

Sc. L innei Dej. —  M otschulskii Sturm  o*.
Sc. Fabricii Dej. —  M otschulskii $.
Sc. Olivierii Dej. —- antidotus Germ. (F au n .)
Sc. Hellwigii —  tarsatus Kunze.
Sc. Latreillii Dej. —  denticornis Kunze d*.
Sc. G odartii Latr. — id Kunze, Sturm  etc.
Sc. Schónherri Dej. —  scutellaris Kunze.
Sc. llligeri Dej. —  hirticollis lllig.
Sc. Panzeri Dej. —  pusillus Kunze.
Sc. Megerlei Schiippel —  W etterhalii G y ll., quadra- 

tus Kunze.
Sc. Sahlbergii M annerh. — exilis Erichs, (von  Scliaum) 

pusilli var. b. Gyll. Sahlh.
Sc. Geoffroyi Dej. —  rufus Kunze. Doch w ar der iichte 

Hellwigii Fbr. Kunze dauiit vereinigt.
Sc. Rossii Dej. —  collaris Kunze.
Sc. R eauinurii Dej. — Von dieser A rt ex istirt nu r eine 

Fliigeldecke.
Im  Allgemoinen liess die E rha ltung , da die m eisten 

Exem plare aufgespiesst w aren , viel zu w unschen iibrig. Die 
U nterscheidung der A rten w ar, wie m an aus obigein ersieht, 
zieinlich scliarf. nu r m it Sc. Schónherri waren auch E xeui’ 
plare von collaris vermengt.
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D ie D  e je a n ’sche Sammlung1 ist in folgenden 
Parcelen verkauft worden:

(Jarabiques. —  M. de la  Ferte.
H ydrocanthares. —• id.
Brachelytres. —• M. Spinola.
S ternoxes. —  M. de la Ferte .
M alacodennes. —  M. de Breme.
T erediles. —  M. Spinola.
Clavicornes. —  M. de la Ferte.
Palpicornes. —  Mu see de Lyon.
Lamellicornes. —  M. de la Ferte.
H eteroraeres. —  M. de Breme.
Curculionites. —  M. de la Ferte.
X ylophages. —  M. Reiche.
Longicornes. —  M. Chevrolat.
Chrysomelines in einzelnen G ruppen verk au ft, und 

zwar s o :
Criocerides et Hispides (b is  zum Genus Sphaero- 

palpus excl.) —■ M. Reiche.
Cassidaires (b is A dorium ). —  M. M annerheim. 
G allerucides (b is O ctogonotes). —  M. de Breme. 
H alticites (b is P odon tia). —  M. Spinola. 
Chrysomeliens (b is M etazyonycha). —  M. de Brćine. 
Colaspides (bis Chlam ys). —  M. Spinola.S' 
Cryptocephalidcs (b is E rotylus). —  M. de Breme. 
E rotyliens. —  M. de Brćme.

Trimferes. —  Musee de Lyon.
D iraeres. —  M. Reiche.

Ini Ganzen ist die Sauim lung ftir 50,000 Frcs. verkauft 
worden.

In  den iibrigen O rdnungen sind nur die D ipteren  und 
H em ipteren im Ganzen verkauft w orden , jene  an dcr Marq. 
de B rdm e, diese an den seitdem versto rbenen  Hrn. Carreno 
fiir das Museum von Barcelona. Die H ym enopteren sind 
zum  gróssern Theil vom M arquis Spinola, der k leinere Theil 
von H errn  Ram biir gekauft w orden. O rthop teren , Lepidop- 
teren  und Crustaceen sind kastenw eise verauctionirt w orden. 
Im  Interesse der W issenschaft ist diese Zersplitterung urn so 
m ehr zu bedauern, als diese O rdnungen aus der ehem aligen 
L atreille’schen Sammlung stam m ten und unverandert erhalten 
w aren (n u r  die L epidopteren  sind von Dejean verm ehrt
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worden, s. Gerin. Zeitschr. II. p. 448). Eiuzelne Ordnungen 
sind ausserordentlich billig weggegangen; so die ganzen 
Latreille’schen llemipteren fur einige 60 Frcs.

U c b e r
Zygaena Mines.

V o n
C . IT. F r e y e r , Stiftskassirer in Augsburg.

Herr Oberlehrer Z e l l e r  in Glogau liat ini Februarheft 
dieser Zeitung Seite 39 sehr interessante Beitrage und An- 
merkungen iiber einige Zygaenen geliefert und bei Z. Minos 
schon friiher verm uthet, dass aus dieser Art wohl zweierlei 
Arten aufgestellt werden konnten. Diese seine friihere Ver- 
mnthung, in Bezug auf diese Ausscheidung, welche er an 
Herrn Prof. Hering in Stettin mitgetheilt hat, wird in deni 
obigen Aufsatz etwas schwankend, so dass aueli er jetzt. 
zweifelhaft w ird , ob er bei der friiher beschlossenen Auf- 
lósung dieser e i n e n Art in z w e i beharren soil oder nicht. 
Schon friiher hat auch mich Herr Prof. Hering in Stettin 
gefrag t: ob wohl Z. Minos nicht in zweierlei Arten ausge- 
schieden werden diirfte, indem er die Raupen dieser Zygaene 
ganz verschieden von meiner auf Tab. 86 gelieferten Abbil- 
dung fand, namlich statt g e l b  — w e i s s  und wei s s l i c l i  
b l au.  Ich babe die mir von ihm mitgetheilten Schmetterlinge 
sorgfriltig gepriift, aber, trotz aller Sorgfalt, konnte auch ich 
keinen geniigenden Unterschied gegen die hiesigen Exemplare 
entdecken und auffinden. Nur bei einzelnen Exemplaren von 
Minos finde ich den beilformigen Flecken, in welchem der 
rothe Mittelstreif verfliesst, etwas breiter, grosser und rnehr 
in die Grundfarbe vertlossen.

Als ich meine Abbildung von Minos auf obiger 86. Tafel 
meiner Beitrage gab , fand ich die Raupe derselben immer 
nur einzeln und immer gelb von Farbe. Im vorigen Sommer 
jedoch, am 25. May 1843 gelang es mir durch eiuen Zufall, 
auf einer Waldwiese die w e i s s e  Raupe von Z. Minos, die 
mit der Hiibner’schen Abbildung sehr grosse Aelmlichkeit 
hat ,  in M e n g e ,  und untermischt mit e i n z e l n e n  g e l b e n  
Exemplaren auf ein und derselben Stelle im Grase aufzu- 
finden. Sie frassen rich tig nur Pimpinelle, aber auch andere

i
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Pilan/.en, z. B. Quendel etc. bissen sie an. Ich brachte von 
dieser R aupenart, die, ais ich sie fand, schon ganz erwachsen 
w a r, w eit iiber 100 Stiicke zusam inen , darun ter aber nu r 
etw a 17 bis 20 Stiick von g e l b e r  F a rb ę , welche auch 
durchaus etvvas grosser wurden. Ich sonderte sie sogleich’ 
ab und nahrte  die weisse und gelbe R aupenart, jede abge- 
sondert. Zuin Ungliiclc w aren jedoch v ie le , ja  die m eisten 
R aupen gestochen und mit Fadenw iinnern  b ese tz t, so dass 
ich, im Y erhaltniss zur Raupenzalil, nu r wenige Falter erhielt, 
w elche mir jedoch ebenfalls, ausser dem oben angegebenen, 
ke in  weiteres bestim intes U nterscheidungszeichen geben. N ur 
dies muss ich bem erken, und halte es auch fur wichtig, dass 
sich aus g e l b e n  R aupen fast nu r W eibchen entw ickelten, 
w ahrend die weissen R aupen m ehr M anner und fast kein  
W eibchen lieferten. Sollte nun in der Farbenabw eichung 
der Raupen der G eschlechtsunterschied zu finden s e in l —  
Noch glaube ich bem erken zu m iissen , dass die gelben Raupen 
einen dunklen R iickenstreif ze ig ten , w ahrend an  den weissen, 
oder eigentlich weisslich blauen, kein R iickenstreif ersichtlich 
war. Die G espiunste w aren von den gelben R aupen silber- 
g rau , einzelne G espinnste auch blassgelb. Die G espinnste 
der weissen R aupenart w aren auch viel flacher und nicht so 
hocli gewólbt, wie die von den gelben Raupen.

Von dieser grossen Raupenzalil erh ielt ich zusammen 
nur etliche 30 F a lte r , denen ich , da ich einen deutlichen 
U nterschied nicht an solcheu hcrausfinden kom ite , grossten- 
theils ihre F reiheit gab. Auch an den Puppen fand ich in 
der Form  keinen Unterschied. Sie w aren sehr weich, in der 
F arbę manche gelb lichbraun, manche schw arzbraun, manche 
ganz scliwarz.

Die F a lte r entw ickelten sich voin 25. Juny  bis ins erste 
D ritte l des July. —  W enn man Riicksicht auf die Farbę und 
Zeichnung der R aupen n im m t, so ist allerdings richtig und 
sehr wahrscheinlich, dass, wenn die V erschiedenheit derselben 
nicht den Geschlechtsunterschied anzeigen sollte, hier zweierlei 
A rten vereinigt sein konnten , doch halt es im m er sehr schwer, 
an den vollkomm enen Insecten sichere U nterscheidungsm erk- 
male herauszufinden.

Dies ais Beitrag zu den von H e n n  Z eller gegebenen 
N achrichten iiber diese Zygaene. —
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V o r s c h l a g e
betreffencl das T o d t e n  der Schmetterlinge und das 

Yerliindern des O e l i g w e r d e n s .
Y om  O berlieutenant KlingclliolFcr in D arm stadt.

D er U nterzeichnete erlaubt sich, dem  entom ol. Publikum
1. ein M ittel m itzutheilen, vvodurcli Schm etterlinge leicht, oline 

Q ualerei und ohne V erletzungen dabei befiirchten zu miissen, 
fiir Samm lungen geiod tet w erden konnen, dann

2. auf ein V erfahren aufinerksatn zu m achen , w odurch das 
Oeligwerden der Schm etterlinge an d  K afer ganzlich ver- 
h iitet w erden k an n , w enn anders die von m ir allerdings 
nicht sehr ausgedehnt angesteliten Versuche sicli bestatigen 
sollten, die ich deshalb der Priifung der H erren  Entom o- 
logen vorlegen will.

ad 1. D a s  T o d t e n  d e r  S c h m e t t e r l i n g e .
Man nelime feingepulverte arsenigte S au re , trockenes 

Aetzkali, v o n je d e m 2 ;|  Quint., riihre dieselbe in  einer P orphyr- 
Reibscliaale init dergl. Keule so lange, bis die Masse geliorig 
fliesst, w orauf man sie m it 6 Loth destillirten  W assers zu verbin- 
den such t; entw eder indent man un ter U m riihren das kochende 
W asser laitgsain zugiesst, oder besser dutch D estination.

Nach dem E rkalten  giesst m an die ganze M ischung in 
ein Glas und bew ahrt es vorsichtig auf. E in  kleines starkes 
G laschen wil d fiir den Hausgebrauch, sowie fur die Excursionen 
m it diesern Gifte gefiillt.

1st der Schm etterling aufgesteckt, bringt man da, wo die 
N adel unten  auf der B rust herausgeht, m it einem Holzchen 
oder dergl. einen T ropfen  dieses Giftes bei, sticht m it einer 
starken Nadel 2 —  4 rnal d u r c h  den T ropfen  in die Brust, damit 
das Gift eindringen kann, w orauf augenblicklicher T od erfolgt.

Die V ortheile dieser M ethode w erden sich jedetn  Samtnler, 
besonders auf Excursionen, von selbst darstellen, weshalb ich 
es fiir unnothig halte, dieselben besonders hervorzubeben. 

ad 2. D a s  O e l i g w e r d e n  d e r  S c h m e t t e r l i n g e  u. K a f e r .
In  m einer Kafersam mlung w urden mir besonders a ltere 

W asserkafer vielfach o lig ; ich reinigte dieselben ausserlich 
durch W aschen m it W eingeist und brachte einige T ropfen der 
oben angefiihrten Arsertikauflosung von un ten  in  den Leib, 
w orauf diese Exem plare nie w ieder olig gew orden sind. Frisch 
getrocknete Kafer eben so behandelt, sind seit vielen Jaltren  
von diesem U ebel n icht befallen w orden. Gleiche W irkung
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zeigte C reosot, welches ich gleich/.eitig ail anderen Stiicken 
anweiiclete. Sollten nun cliese Mittel, besonders das letztere, 
sich nicht aucli anf Schmetterlinge auwenden lassen, in deren 
Leib man, wenn sie vom Spannbrett kommeu, einige Tropfen 
einer dieser Fliissigkeiten von unten beibringen Wurdei Durch 
beide Mittel wird die Fettmasse gebunden und am Oeligwerden 
gehindert. Jedenfalls diirfte es von grossem Interesse sein, 
genauere Versuche anzustellen, ais ich zu machen Gelegenheit 
hatte, da, wenn die Sache sich bestatigt, hierdurch einem grossen 
Debel fiir die Sammlungen abgeholfen sein wiirde.

D a r m s t a d t ,  den 28. Febr. 1844.

II  e  r  i  c l i  t
ii b e r d i e

im vussisclien Heiclie Yorltommenile Species-Anzalil 
einiger Kiiferfamilieii.

V o n
T ictor v. M otschulski in St. Petersburg .

H err Collegien-A ssessor und R itte r  etc., V ictor v. M otschulski, 
h a t auf seinen ausgebreiteten  R cisen  in fast alien Theil'en des aus- 
gedehnten russischen  R eichs Gelegenheit g e h a b t, nam enllich in den 
von ihm  m it Yorliebe behandelten M icrocoleoptern viel Ń eues zu ent- 
decken. E s  gereicht uns zur E reude, unsern  Lesern  dariiber aus 
einem  von H errn  v. M otschulski an den V ereins-V orstand gerichteten 
Briefe vom 18. Jan u ar folgendes m itzu th e ilen :

—  —  » A ls  Bewohner eines N achbarlandes —v das sicher in 
der F auna Polens und der O stseeliinder viel A ehnlichkeit m it der 
Fauna des nordostlichcn lleu tsch lands hat —  hofTe ich n icht ohne 
In teresse  fiir den Vcrein einige Ziffern der A rtenm enge in m einer 
Sam m lung russischer Kiifer zu geben, die zum  Beweise dienen mogen, 
dass auch in R ussland  die Entom ologie F o rtsch ritte  m acht. Ich 
hebe nam enllich solche Fam ilien  h erau s, die in der entomologischen 
Zeitung, oder in P reussen  iiberhaupt in neuerer Zeit bearbeitet worden 
s in d , u n d  ich lasse h ier die Zahl der Species folgen, die ich davon 
in  R ussland gesam m elt habe:
Scydm aenen . . ; 33 Species. Om alien . . . . 84 Species.
Pselaphen . . 82 n Proteinen . . . . 16 »
A leochariden . . 309 » Gyrinen . . . . 23 »
Tachyporinen . . 132 » H oplien . . . . 12 »
G en u in en . . . . 182 » T richien . . . . 12 »
P aederinen  . . . 60 » A nthikcn . . . . 116 »
Stenen . . .. . 91 » L athrid ien . . 80 »
Oxytelen . . .. . 78 n Ptilicn  . , . . . 33 »

Victor v. Motschulski.
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y  o m

Director Dr. Sutfrian in Siegen. 

(F'ortsetzung.)

Die Redaction b i t te t ,  nachstehende, zum Theil sinnentstel lende 
Druckreliler zu verbessern, welche in der  Einlei tung gegenwartiger 
Abhandlung (No. 2. Monat Februar  1844) stehengeblieben sind.

Seite 49. Zeile 8 von oben s t a t t S p e c .  lies » S u e c . «
» 49. » 14 » unten » L a i c h a r t i g  1. »L a i ch a r t i n g.
» 50. » 13 » oben » a i s  e r  lies » a b e  r  v o n .«
» 50. » 14 » i> » i n  lies » im ,«
» 50. « 14 » unten » a n  lies » v o n .«
» 51. » 10 » oben ist  hinter A p e t z  einzuschalten

» G e r  ni a r.«
» 52. » 24 » » s t a t t U n t e r s e i t e n  1. » U n t e r s e i t e .
» 54. » 3 » » » e r s t f a r b i g e n  lies » r o s t f a r  

b i g e n ,«
» 56. » 1 » unten » bl e i c h g r a u  lies » b l e i c h g r i i n .
» 58. » 10 » n » M e i n i g e  lies » W e n i g e .«
» 59. » 9 » oben » P r o f .  lies » P r e d . «
» 59. » 2 » unten » u n d  lies » i n .«
» 60. » 2 » oben » e i n e n  lies » e i n e . «
D 62. » 22 » » » l e i c h t e n  lies » l ic h  t e n . «
n 62. » 6 » unten » k l e i n e n  lies » k l e i n e r e n . «
n 63. » 5 » oben » A n t r e f f e n  lies » A n f r e s s e n . «
» 63. » 13 » unten » e tc .  e te .  lies » a c ta .«

I S ie Seckscliilde r c g c l l o s  punktirt.

1. C. e q u e s t r i s  Fab.  Breit eifórmig, die Hinterecken 
des Halsschildes breit zugerundet, die Deckscliilde zerstreut 
p u n k tirt; die Oberseite griin mit einem Silberstreifen an 
der Wurzel der Deckscliilde, die Unterseite schwarz mit 
griinlich gesaumtem H interleibe, die Beine griinlich gelb. 
Lange —  4£ Breite 2 |  —  3

C. equestris Fab. Ent. Syst. I. 292. n. 2. Syst. Eleuth. I. 
388. 3. Gyl. Ins. Suec. III. 436. 2. Stephens Ulustr. IV. 
367. 5. — C. viridis Linn. F. Suec. 152. n. 467, Illig. K. 
Pr. 480. 5. — C. viridis uud equestris Herbst Nat. VIII. 
209. 1. und 216. 2. (letztere das frische, erstere das alte 
todte, zum Theil mit C. rubiginosa vennengte Thier.)

Unter den griin gefarbten deutschen Arten die grosste, 
gewohnlich um die Halfte langer ais breit, daher breit eirund, 
gleich von den Schulterecken an hinterwarts verschmalert, 
und hinten kurz zugerundet. Der Kopf schwarz, tief punk-

7
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t i r t ;  die F iih ler wenig langer als die halbe Breite des Hals- 
schildes, die 6 u n te rn  G lieder licht g riingelb , die folgenden 
nach und nach (lankier, die letzten  schwarzlich, greis behaart. 
D as Halsschilcl halb so lang als b reit, etw a init dem fiinften 
Theile seiner Lange iiber den K opf hinausreicliend, vorn breit 
zugeruncłet, der H intorrand von der Mitte aus nach den kurzen 
stum pf abgerundeten H interecken bin ein w enig vorw arts ge- 
schwungen, daher der niittlere Zipfel kurz, vor dera Schildchen 
b reit abgestu tz t, kaura bem erkbar ausgerandet. Das M ittel- 
feld wenig erhoben , vor dein Schildchen oft etwas flach ge- 
clriickt; nach den Seiten starker, nach vorn  weniger abfallend, 
der Rand jeclerseits durch den halbm ondfbrinigen, meist nur 
an beiden E nden  deutlichen E indruck abgesetzt. Die Ober- 
flache fein p u n k tir t , die Punkte  am Rande durchscheinend. 
Die Deckschilde vorn m erklich b re iter als das Halsschild, 
seicht ausgerande t, daher ini Umrisse etwas herzform ig uiit 
abgerundetem  H in terende: die Schulterecken stumpf, iiber die 
H interecken des Halsschildes hervo rragend , der Seitenrand 
vorn  b reit abgesetzt, hinterw arts verschm alert, der m ittlere 
T heil s ta rk  gew olb t, h in tcr den Schultern seitlich schwach 
zusam raengedriickt, die Schulterecken scharf hervorstehend 
und h in terw arts in cine schrag nach der N aht zulaufende 
Erhohung sich verliereud , durch welche der vordere flach 
gegen das Halsschild abfallende T heil der Deckschilde von der 
W olbung geschieden wird. Die Oberflache zerstreu t punktirt, 
die P unk te  tiefer und  grober als auf dem Halsschilde, die 
Zwischenraum e durch feine wie eingeritzte Linien gerunzelt 
und dadurch m att. D ie Farbe im Leben schon lebhaft griin, 
m it einem seidenartigen, zuweilen schwach metallischen Schim- 
m er, die etwas aufgeworfene N aht glanzt s ta rk e r, und dabei 
ist der ganze R and der W urzel, von der Spitze des Schild- 
chens bis zur Schulterbeule hin schon silberglanzend, welcher 
Glanz bald ins lichtblauliche, bald ins silberweisse hinuber- 
spielt. Nach dem T ode versclnvindet dieser Silberstreifen 
vollig , auch das schone Griin erhalt sich nur seiten und an 
seine Stelle tr it t ein sclimutziges G elbgriin , welches an der 
N aht und dera Seitenrande gewohnlicli in  ein noch schmutzigercs 
Gelbgreis iibergeht. N icht seiten bem erkt man dann noch 
einen verwaschenen gelbgreisen S tre ifen , der sich von den 
Schulterecken an langs der durch den an den Fuss der W ol
bung  sich in schrager R ichtung ansetzenden Seitenrand ge- 
b ildeten  Vertiefung hinzieht. D ie U nterseite ist schwarz, 
glanzend ; auf der M itte fe iner, langs den Seiten grober
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querrunzlich, der H interleib zierulich b reit gelbgriin gesaumt. 
Aneh die Beine sind eiufarbig gelbgriin.

Dass diese A rt die eigentliche C. viridis der Fauna Suec. 
ist, geht aus der darin un ter n. 467. gegebenen Beschreibung 
sowie aus dem in  der D escr. von C. nebulosa n. 468. ent- 
haltenen Yergleich beider A rten , nach w elcher le tz tere  um 
die Halfte k leiner seyn so li, als je n e , auch im Gegensatz 
gegen diese die Punktstreifen der C. nebulosa ausdriicklich 
hervorgehoben w erden , unzweifelhaft hervor. Im  Syst. nat. 
( ed. X II. 2. 574. n. I . )  hat L inne m it ih r ,  wie aus dem 
Citate von Geoffroy und Rbsel hervo rgeh t, andere griine 
Arten verw irrt, oder viehnehr alle eiufarbig griinen ihm be- 
kannt gew ordenen A rten u n te r jenem  N am en zusammengefasst, 
mit deren T rennung derselbe daun nothw endig Sein und 
Bedeutung verlieren musste. Als L inne von den vielen A rten, 
welche er in der a ltern  F. Suec. in der G attung Cassida auf- 
suchte, n u r die C. viridis und nebulosa in die neue G attung 
Cassida ( F. Suec. ed I I . )  herubernalun , bildete er offenbar 
jene Trivialnam en aus den jenen A rten gegebenen Diagnosen 
(v irid is  —  pallido — n e b u lo sa ); m it der U nterscheidung 
m ehrerer eiufarbig griiner A rten h o rt aber je n e r Gegensatz 
au f, und es scheint mir daher nach Gyllenhals Vorgang am 
angem essensten , den je tz t vollig bedeutungslosen, stets an 
alte Verwechslungen erinnernden Namen C. viridis ganz auf- 
zugeben.

Auf verschiedenen Labiaten (n a c h  L inne auf Lycopus 
und M entha - A rten , nach Dr. Schmidt auf Galeopsis - A rten, 
nach G ravenhorst und Scholz auch auf Melissa officinalis, 
N epeta cataria und Salvia p ra tensis; von mil- selbst vorzugs- 
weise auf M entha aquatica g e fu n d en ), auch auf Compositen 
(au f Cirsium oleraceum  nach A petz), auf W iesen, an G raben 
und F lussen , wie es scheint durch ganz D eutschland, und 
nirgends selten. In  Preussen (K ugelann bei Illiger), Pom m ern 
(b e i  S te ttin , Dr. S c h m id t! ) , der M ark B randenburg (b e i 
Frankfurt a. d. O der, L iib e n !) , Schlesien (G ravenho rs t und 
Schol/.); in Oberschlcsien (bei Halle nach Hiibner, bei Aschers- 
leben l, bei Leipzig, K unze!; im Osterlande, Apetz 1), N ieder- 
sachsen (bei Cuxhaven, v. Heyden! bei Brem en nach H eine- 
m ann), Hessen (bei C asse l, R ieh l!), W estphalen (bei D o rt
m und! S ie g e n !) ; im Rheinlande (bei M ainz, S chm itt!; bei 
Frankfurt a. M. und Heidelberg, v. H ey d en !); in T huringen 
(bei E rfurt, S trub ing!), in F ranken  (bei Coburg, H ornung !; 
bei E rlangen nach Kiister, bei N urnberg nach S turm ), Baiern

7 *
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(b e i Regensburg nach Herrich -Schaeffer) und Wiirtemberg 
(nach v. Roser). Oesterreichische Esem plare habe icli niclit 
gesehen, wiewohl sie auch dort nicht fehlen wird. —  Ausser 
Deutschland wird sie angegeben in Schweden (G yllenhal), 
Danemark (M uller), England (Stephens), Frankreich (Dejean), 
der Schweiz ( J u r in e ) ,  Italien (V illa ), Sicilien (G rohm ann! 
bei Kunze) , Ungarn (Frivaldzsky)  , den russisch - polnischen 
Provinzen (Eichwald), Russland (bei Petersburg nach Hunrrael), 
Finnland (Sahlberg! bei Reg. - Rath Schm idt); ostwarts bis 
nach Sicilien bin (Gebler).

2. C. h e in is p  h a  e r i c a  H b s t.  Rundlich, hoch gewolbt, 
die Hinterecken des Halsschildes schmal zugerundet, die 
Deckschilde dicht zerstreut. punktirt; die Oberseite griin mit 
schwachem Silberglana , die Unterseite schwarz mit gelbem 
Hinterleibe, die Beine griinlich gelb. Lange I f  — 2 f  
Breite 1^ —  I f

C. hemisphaerica Herbst Nat. VIII. 226. 8. tab. 129. 
fig. 9. g! Gyl. Ins. Suec. IV. 645. 11.

Wenig grosser ais C. margaritacea und daher eine un- 
serer kleinsten A rten , dabei fast halbkugelig, und dadurch, 
wie durch die regellos punktirten Deckschilde von alien fol- 
genden hinreiehend unterschieden. Die Fiihler bleich griinlich 
gelb, glanzend und durchscheinend, die obern Glieder zuweilen 
etwas dunkler. Das Halsschild melir als doppelt breiter wie 
lang, der etwas geschwungene Hinterrand vor der Schulter- 
beule bauchig heraustretend, von da bis zu den Hinterecken 
grade, und in einem nicht sehr stumpfen Bogen in den 
Vorderrand iibergehend; die Mitte der Oberflache rundlich 
erhóht, daselbst fein und sparsam, nach dem Raude zu grober 
und dichter, meist durchscheinend, punktirt. Die Deckschilde 
vorn wenig breiter als das Halsschild, seicht ausgerandet, die 
Schulterbeule breit und stum pf, wenig hervorragend; der 
Rand vorn breit, hinterwarts versc-hmalert, vorn steil an die 
Wolbung angeschlossen, wie bei C. margaritacea, und daselbst 
eigentlich nur an der die Wolbung umziehenden Reihe grosserer 
Punkte bemerkbar. Die Oberflache tief punktirt, die Punkte 
bald melir vereinzelt, deutlich getrennt, stellenweise, beson- 
ders hinterwarts an der Naht und wieder hart am Rande 
hinter der Schulterbeule streifenartig geordnet, auch wolil 
m it einer kamn sichtbaren Erhóhung in der Mitte, die Zwischen- 
raurne alsdann glatt und glanzend; oder die Punkte dichter 
gedrangt, dadurch die Zwischenraume verengt; mehr keilartig 
erhoht, und die Oberflache matter, wie mit einem netzartigen
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Gewebe bedeckt. E ine G rauze verm ag ich zwischen diesen 
versch iedenen , in  den E xtrem en allerdings von einander 
ziemlich abw eichenden Form en nicht aufzufinden; vielm ehr 
gehen dieselben bei 86 E xem plaren , welche ich von den 
verschiedensten Fundorten  vor m ir babe , ganz nndentlich in 
einander iib e r, und ich finde selbst S tiicke, deren Sculptur 
vorn an der N aht und neben dem Schildchen dem letzten 
Extrem e angehort, w ahrend sich die Punkte hinterw arts in 
hohem  Grade vereinzoln. Die Farbe der O berseite ist im 
Leben ein schones lich tes, dem Griin junger B uchenblatter 
gleichendes G riin , m it etwas hellerin Rande des Halsschikles 
und der D eckschilde; vollig ausgefarbte Stiicke zeigen dann 
noch einen schw achen, die ganze Oberflache bedeckenden 
Silberglanz, w elcher am deutlichsten auf dem den K opf be
deckenden Theile des Halsschildes und dem vordern Theile 
der Fliigeldecken zwischen den Schulterbeulen hervortritt, auf 
dem Schildchen ins G riinliche, sonst m ehr ins Lilafarbene 
fiillt, und die Schulterbeule selbst init einem  violett glanzen- 
den Punkte bezeichnet. Nach dem T ode gelit die Farbe 
gevvohnlich in ein blasses G elbgrau iiber, w obei das Hals- 
schild und der grossere Theil des Seitenrandes manchmal 
ganz gelb w erden und auf dem erstern  der K opf schwarzlich 
durchschimm ert. D er K opf, die U nterseite des Halsschildes 
und die B rust schw arz, der H interleib nebst den Beinen im 
Leben griinlich m it s tarker ins Gelbe fallenden Fussgliedern, 
nach dem Tode gleichfarbig schinutzig griinlich gelb.

A endert ab.
/3. D er m ittlere T heil des H interleibes schwarzlich braun. 

Diese Fiirbung lehnt sich vorn an die schwarze Farbe der 
Brust an, w ahrend sie an den Seiten allm ahlich durch R ost- 
braun in einen breitern  oder schm alern griingelben Saum 
des H interleibes iibergeht. A ndere U nterschiede finde ich 
n ic h t; wohl abcr habe ich b e m e rk t, dass bei einzelnen im 
Leben ganz norm al gefiirbten Individuen sich nach dem Tode 
ein schmutzig b rauner Schatten am vordern T heile  des H in
terleibes einstellte.

Von dem IT e rb  st'schen  Kafer habe ich ein Original- 
exem plar aus dem Berliner M useum vor m ir ; es geliort zu den 
Stiicken m it dicht gedrangter Punktirung  der Oberflache, 
deren mir auch von Cassel in  grosserer Anzahl zum Vergleiche 
vorliegen. G y l i e n  h a l s  Kafer lcenne ich zwar nicht aus 
Ansicht eines schwedischen E xem plares, doch passen die 
elytra coiifcrtissime e t sat profunclc vage punctata  nebst tier
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ganzen libr i gen Beschreibung so gut zu unserm  deutsclien 
Kafer, dass icli beide n icht fiir verschieden lialte. S t e p h e n s  
(Illu str. IV. 371. ff.) besclireibt drei hierher gehórende A rten, 
eine C. m argaritacea (n . 17 .), concinna (n. 18 ) uud hemis- 
phaerica (n . 19 ) ; ein Vergleich seiner W orte  zeigt jedoch 
leicht, dass alle drei in  ih ren  w esentlichen M erkm alen iiber- 
ein k o in m en , und dass zur U nterscheidung der C. concinna 
n u r das » subnitida « der D iagnose , und das n icht einm al in 
die D iagnose aufgenoiuraeno unregelm assige Zusammenfliessen 
der Punk te  auf den D eckschilden ( th e  punctures irregularly  
confluen t), zur U ntersch ridung der C. m argaritacea n u r der 
Silherglanz der Deckschilde (e ly tra  virid i-argentea n itida —  
above shining silvery —  green or pearlaceous) iibrig bleibt. 
Ich glaube daher n icht zu ir re n , w enn ich in  der C. m ar
garitacea Steph. die vollstandig ausgefarbte C. hemisphaerica, 
in  der C. concinna aber die Form  derselben m it dichter ge- 
d rangter P unktirung (d ie eigentliche C. hem isphaerica H bst.) 
e rk e n n e , zumal da der A utor seiner eigenen Angabe nach 
seine drei A rten nur auf den Vergleich einiger wenigen Stiicke 
(bei C. m argaritacea gar nu r eines einzigen) gegriindet hat. 
M it C. m argaritacea Fab. hat die erstere  A rt wegen der als 
n  i ch t punktstreifig beschriebenen Deckschilde gar nichts 
zu thun.

W as ich aus v. Heydens Sammlung als C. sulfurea Meg. 
aus U ngarn , von D ahl gesen d e t; als C. punctata Andersch. 
aus O esterreich , von S tenz , und als C. retifera Ziegler aus 
O esterreich von dem selben gesch ick t; endlich aus Kunze’s 
Sammlung als C. pectoralis Parr.! aus Sicilien, zur Ansicht 
erhielt, ist n icht im Geringsten von unserm  deutschen Kafer 
abw eichend, nu r fallen die Stiicke alle stark  ins G elbe, und 
scheinen danacli entw eder schlecht ausgefarbt oder nach dem 
T ode sehr verblichen zu seyn.

Auch diese A rt findet sicli durch Deutschland ziemlich 
w eit v e rb re ite t, wenn sie gleich iiberall wie es scheint nur 
sparsara und vereinzelt vorzukom m en scheint. Sie kom m t 
vor in  Pom m ern (b e i  S te ttin , D r. S c h m id t! ) , B randenburg 
(L iib en !) , Sachsen (bei Leipzig, K unze!; bei A schersleben!; 
im  Osterlande nach A p e tz ) , Hessen (bp i Cassel, R ieh l! ) ,  
W estphalen  (b e i  A rnsberg , von V arendorff!; bei S iegen !), 
dem Rheinlaude (b e i M ainz, S chm itt!; bei F rankfurt a. M., 
v. H eyden!; bei Baden-Baden, derse lbe!), in Thiiringen (bei 
E rfu r t , S triibing! ) ,  in F ranken (b e i E rlangen nach Kiister, 
b?i N iirnberg nach Sturm ). in W jiiternberg (nach v. R oser).
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Baiern (bei Regensburg nach Herrich-SchafFer) uncl Oesterreich 
(Dalii! bei Kunze). Genauer zu ermitteln bleibt ihr Vor- 
kommen in der norddeutschen Ebene von Mecklenburg 
bis Belgien hin, so wie ira óstlichen Deutschland (Schlesien, 
Bólnnen und den iibrigen Oesterreichiscben S taaten). — 
Ausser Deutschland findet sie sich in Schweden (Gyllenhal), 
England (S te p h en s) , Holland (von  H eyden !), Frankreich 
(Dejean), Italien (Cristofori), Sicilien (Parreyss! bei Kunze), 
und Ungarn (Dahl! bei v. Heyden.)

Ueber die Futterpflanze finde ich keine Angaben.

II. Die Deckschilde p u n k t s t r e i f i g ,  ohne  
re  ge lm iiss  i ge  Langsrippe.

A. Der Sauin des Seitenrandes aufwarts gekriiramt.
3. C. a u s t r i a c a  F ab . Breit eifórrnig, die Hinterecken 

des Halsschildes abgerundet, die Deckschilde unordentlich 
punktstreifig, die Oberseite rostbraun mit schwarzen Punkten 
bestreut, m it grunlich go ld  enem. D iam antglanz, die Unter- 
seite nebst den Schenkeln schwarz. L. 4 —  4§ Br. 
o s  3 1  '

C. austriaca Fab. Ent. Syst. I. 293. 6 . Syst. Eleuth. I. 
390. 10. Herbst Nat. VIII. 254. 24. —  C. speciosa Brahm 
ira Naturforscher 29. 166.

Gewóhnlich noch etvvas grosser ais die gróssten Stiicke 
der C. equestris, daher die grósste einheimische Art. Der 
Umriss gleicht einem seitwarts zusaramengedriickten Kreise, 
dessen Lange die Breite aucli bei den schmalsten Stiicken 
nur um hóchstens die Halfte iibertrifft, ausserdem sind diese 
und die folgende Art noch durch den erst flach ausgebrei- 
teten und dann mit dem Saume sich wieder aufwarts kriim- 
menden Rand des Halsschildes und der Deckschilde von alien 
andern deutschen Arten unterschieden. Die Fiihler sind rost
braun, die Keule gewóhnlich etwas dunkler. Das Halsschild 
fast lialbkreisfórmig, vorn zuweilen in eineu breiten Zipfel 
erweitert, der jederseits den Seitenrand absetzende halbmond- 
fórmige Eindruck tief, der Hinterrand vor dem Schildchen 
wenig heraustretend, die Hinterecken fast rechtwinklich, dabei 
abgerundet, von dem kappenfórmig aufgebogcnen Saume um- 
zogen und dadurch selbst etwas aufwarts gekriiram t; das 
Mittelfeld vor dcm Schildchen gewóhnlich niedergedriickt, 
der Lange nach von einer schwachen Kiellinie durchzogen. 
Die Oberflachc punktirt, die Punktc tief eingestochen, ara
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H interrande seichter und zu R unzeln zusaminenfłiessend. Die 
D eckschilde b re iter ais das H alssch ild , m it stnm pf abgerun- 
deten  hervortretenden  Schulterecken; die Schulterbeule stark 
erhoben, schrag nacli hinten und  innen kielfórm ig verliiugert, 
auf der Innenseite durch einen tiefen E indruck  begrenzt, 
w ahrend ein d ritter, grosserer das Schildchen und den Raum 
zunachst h in ter denselben umfasst. Die N aht erheb t sich in 
einer stum pfen Kiellinie, und zwei oder drei ahnliche, meist 
ab er sehr undeutliche L angsrippen, den 2 ten, 4 ten und 6ten 
Zwischenraum vorstellend , bem erk t m an auf jeder Fliigeldecke. 
M eist sind diese L angslin ien , dereń ausscrste am w enigsten 
h e rv o rtritt, n icht deu tlicher, ais bei C. rub ig inosa; bei ein- 
zelnen Stiicken aber tre ten  dieselben auch sta rker hervor, 
und  die m ittlere derselben lauft in  die Schulterbeule, die 
innere in  eine die Schildchengrube vor dem E indrucke an 
der Schulterbeule trennende E rhohung ans. A usserdem  zeigen 
die Fliigeldeeken die gew ohnlichen Punktstreifen  der F am ilie ; 
die beiden innern  nebst den abgekiirzten, die Schildchengrube 
n icht iiberschreitenden , liegen zwischen der N aht und der 
ers ten  Langsrippe, zwischen dieser und  der zw eiten aberm als 
zwei, welche meist durch iiberzahlig eingestreute Punkte etwas 
Terw irrt erscheinen, und noch sechs ausserlialb der zweiten, 
wo dann manchinal noch der Zwischenraum zwischen dem 
6ten  und 7 ten  ais eine dritte  schwach erhohte Langslinie be- 
m erkbar wird. Auch von diesen Streifen sind der 5te bis 
8 te  n icht selten in einander gew irrt, in alien aber die Punkte 
etwas in die Quere gezogen, haufig durch feine R unzeln m it 
einander verbunden, daher die Fliigeldeeken des tod ten  T hieres 
glanzlos und trube, oder doch nur m it einem m atten, seiden- 
artigen Schimmer begabt erscheinen. D er Seitenrand h in ter 
den Schulterecken durch einen breiten  und tiefen E indruck 
e rw e ite rt, sta rk  qnerrunzlich , und ausserdem  m it grobern, 
durchscheinenden P unk ten  besetzt.

D er prachtvolle Farbenglanz des lebenden T hieres scheiut 
n icht bei alien Individuen von gleicher Bescliaffenheit zu sein. 
E in  im Friihjahr 1833 bei A rtern  in  T hiiringen gefangenes, 
und meinem verewigten L ehrer A hrens l e b e n d  zugesendetes 
Stiick habe ich bei diesem gesehen, die O berseite war (ahn- 
lich wie sie in Germ ars Magazin I. 6. 184. und von Brahm 
a. a. O. beschrieben i s t )  m it einem  griin g o ldenen , stellen- 
weise ins Blauliche hiniiberspielenden Glanze bedeckt, welcher, 
den Glanz der C. m argaritacea noch iibertreffend, keine be- 
stim m te G rundfarbe erk en n en  liess, und gegen w e k h e n  der
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gelbe braunliche, fast glanzlose R and dcsto auffallender ab- 
stach. Bei andern  Individuen fiillt der Glanz entschieden 
ins G elbliche; so bei einem zu E nde A pril 1843 von H errn 
P farrer Schmitt bei Mainz gefundenen E xem plare , dessen 
Beschreibung ich mit den eigenen W orten  des F inders mit- 
theile. »Die ganzen Fliigeldecken, rnit Ausnahme der schwarzeu 
oder vielm ehr dunkelbraunen einzelnen Flecken und der breiten  
F liigeldeckenrander w aren m it dem reinstenM essingglanze iiber- 
gossen, der sich an der Nalit am starksten  und intensivsten 
zeigte und hier fast in  Goldfarbe iiberging. In  eigentlicher 
re iner und heller Goldfarbe dagegen glanzte die F igur auf 
dem T horax , die noch je tz t an dem tod ten  T hiere  eine hellere 
Farbung hat. Ebeu so w ar die Basis des T horax  init jen e r 
den Fliigeldecken eigenen hellen M essingfarbe eingefasst. 
Nach dem T ode fingen die M etallfarben an zu erbleichen 
oder vielmehr sich zu verdunkeln , auf dem T horax  erhielten 
sie sich am lan g s ten ; am dritten  Tage nach dem T ode w ar 
kein m etallischer Glanz m ehr zu sehen , iibrigens sind die 
S tellen , wo er am starksten  louchtete, noch im m er sichtbar 
und  zeichnen sich durch eine hellere Farbung  an s .« —  Nach 
dem Tode erscheint die Farbe der O berseite als ein helleres 
oder dunkleres R o stb rau n , mit unregelm assig vertheilten, 
manchmal zusam m enfliessenden, oder auch hinlerw arts eine 
schrage Binde b ildenden d u n k le rn , bei Stiicken von dunkler 
G rundfarbe fast schwarzlichen F lecken besetzt. Die U nter- 
seite ist schw arz, der H interleib sclmial rostbraun gesau in t; 
die Beine gleichfalls rostbraun, die Schenkel fast bis zu den 
Knieen schwarz.

C. gram inis D a h l! aus U n g arn , von Dahl selbst an 
von H eyden m itgetheilt, ist ein Stiick von etwas hellerer, 
wenig dunkler gefleckter G rund farbe , mit w eniger b re it zu- 
gerundetem  H alsschilde, und schwacher gerunzelten D eck- 
schilden. V ereinzelt finden sich diese M erkmale auch bei der 
gewóhnlichen C. austriaca : un ter 16 Individuen der letztern , 
welche ich augenblicklich vor mir h a b e , befinden sich zwei 
von jen e r hellern G rundfarbe (d a ru n te r das oben beschrie- 
bene M ainzer E xem plar), und davon hat eines zugleich jeno 
schwacher gerunzelten F liigeldecken; zwei andere zeigen jene 
s ta rk er hervortretenden Vorderzipfel ties Halsschilclrandes, 
w ahrend bei drei andern sich vor dem Kopfe eine seichte 
Ausrandung vorfinclet. Bei der V eranderlichkeit aller jener 
M erkmale kann ich auch ihr zufalliges ZusammentrefFen nicht 
fiir hiiireichencl zur Begriincliiug eiuer eigenen A rt halten.
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und betrachte daher den Dahl’schen Kiifer nu r als eine Form  
unserer C. austriaca.

U eber die gleichfalls anscheinend nahe verwandte C. im - 
m utabilis Ziegler (aus O este rre ich l) enthalte ich mich jedes 
bestim m ten U rth e ils , da ich von derselben n u r ein einziges 
und zwar schadhaftes, aus nicht zuverliissiger Quelle stam - 
mendes Stuck aus Dr. Schmidts Sammlung vergleichen kann. 
E s zeigt die Grosse und die belle G rundfarbe der vorhin 
beschriebenen C. gram inis, am Halsschilde eine tiefe Ausran- 
dung liber dem Kopfe, und  hinterw arts stark  verschmalerte, 
im Umriss der C. equestris ahnliche Deckschilde, und kónnte 
danach fiiglich ais eine B lonstrositat der C. austriaca ange- 
sehen werden. Verschiedenheiten in der Sculptur bem erkte 
ich w eiter nicht.

Die C. austriaca ist vorzugsweise iin m ittlern und ostlichen 
Theile von M itteleuropa zu Hause , und iiberschreitet, soviel 
m ir b ek an n t, das R heinthal gegen VVestcn bin nicht. In 
Deutschland ist hauptsachlich O esterreich ihre H eiinath, von 
wo aus sie durch Dahl und Herrich-Schaffer in  viele Sainm- 
lungen gekomm en i s t ; ausserdem  findet sie sich in  Baiern 
( S tu r m ! ) ,  W urtem berg ( v  R o se r)  und dem ganzen obern 
R heinthale (bei Heidelberg, S chartow !; bei M annheim, Vogt! 
bei v. H e y d e n ), bis Mainz (S c h m itt!)  und F rankfurt a. M. 
(v. H eyden!) hinab. In  M itteldeutschland ist sie (nach Kunze) 
in Thiiringen aber nicht selten (so bei E rfurt und A rnstadt, 
S triib ing !; bei A rte rn , A hrens!) , und b re ite t sich selbst bis 
zum O sterlande hin aus (A petz). —  A usser Deutschland wird 
sie angegeben in Podolien (E ic h w a ld ) ,  U ngarn (D ah l!  bei 
v. H eyden , F rivaldzsky) und der T urkey  (F rivaldzsky! bei 
Dr. Schmidt).

E ine Futterpflanze nenn t kein S ch rifts te lle r; P farrer 
Schmitt tra f  sie bei Mainz auf Artem isia absinthium  L.

4. C. v i t t a t a  F a b . E iru n d , die H interecken des 
Halsschildes hin terw arts g e r ic h te t, etwas ab g e ru n d e t, die 
Deckschilde fein und regelm assig punk tstre ifig ; die O berseite 
ro th  mit drei schwarzen Langsbinden, die U nterscite m it den 
Beinen schwarz. L. 2^ —  Br. I j — I f ' " -

C. vittata Fab. Suppl. 81. 9 —  10. Syst. Eleuth. I. 390. 
15. H erbst Nat. VIII. 353. 127. Stephens lllustr. IV. 365 1. 
PI. 23. Fig. 1. —  C. ocellata H erbst Nat. VIII. 244. IS . 
tab. 131. fig. 4. b. (w o  aber irrthiinilich N ordaiperiką als 
Vaterjaacl angegeben ist.)
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Gewohnlich von der Lange der C. oblonga Illig ., aber 
weniger gevvblbt, breiter, vorn und hinten stum pfer, der Saum 
des flac.hen Seitenrandes wie bei C. austriaca aufw arts ge- 
bogen. K opf, Augen und F iih ler, wie die ganze U nterseite 
und die Beine schwarz, nu r der un tere  T heil der F iih ler bis 
zum Sten Gliede gelbbraun , das W urzelglied hiiufig rothlich 
iiberlaufen. Das Halsschild vollkonnnen balbkreisfórm ig, der 
H interrand fast g rad e , auf jed e r Seite des wenig hervortre- 
tenden M ittelzipfels zweiraal tief ausgeschw eift, die H inter- 
ecken stark  rfickw arts verlangert, fast sp itz , und n u r durch 
die Aufbiegung des Sautnes abg eru n d c t; das M ittelfeld flach 
gew ólb t, sparsam und fein p u n k tir t , daher g lanzend ; die 
Seiteneindriicke, besonders vor den H in te recken , m it groben 
und tiefen , dichtgedrangten P unkten  bese tz t, die jedoch bei 
der d e rb e rn , auch durch die geringere V eranderlichkeit der 
ro thcn Farbung angedeuteten Consistenz des Halsschildes und 
der Deckschikle nur hier und da durchscheinen. Die G rundfarbe 
des Halsschildes ist ro th , und zwar bei vollig ausgefarbten 
Stiicken ein dunkles Z iegelroth m it einem schwarzlichen A u- 
fluge am H interrande, aus welchem ein herzfórm iger schw arzer 
Fleck auf die Mitte des M ittelfeldes heraustritt. Jen e r schwarz- 
liche Saum erw eitert sich an den H in terw inkeln , und bildet, 
sich langs des Seitenrandes hinziehend, zwei nach vorn con- 
vergirende B ogen; zwischen ihren Spitzen befindet sich grade 
vor dem A usschnitte des herzform igen Mittelflecks noch ein 
runder schwarzer P unk t, mit welchem bei dunkler gefarbten 
Stiicken .iene Spitzen zusam menfliessen; um gekehrt aber finden 
sich auch solche, bei denen diese Zeichnungen nur angedeutet 
sind, und der schwarze M ittelfleck endlich ganz verschwindet. 
Das Schildchen glanzend schwarz. Die Deckschikle wenig 
breiter ais das H alsschild , innerhalb der stum pfen , wenig 
hervortretenden Schulterbeule tief ausgeschweift und langs 
des ganzen V orderrandes mit einer groben Zahnreihe besetzt; 
die Schulterecken stum pf zugerundet, und fiber den H inter
rand des Halsschildes emporgeschlagen. Die Eindrficke wie 
bei C. austriaca; der seitliche tie f, daher die W ólbung erst 
h iu ter der Mitte am breitsten. Die Oberflaehe glatt und 
g lanzend , die Punktstreifen  sehr regelm assig , der innerste 
einem Langsstreifen eingedruckt, die nachstfolgenden schwach, 
aus einzelnen kleinen wie abgeschliffenen Punkten  gebildet, 
die aussern allmahlich gróber. Die G rundfarbe gleichfalls 
ro th , mit drci schw arzen, die schwarze Zeichnung des Hals- 
jscbikles hinterw arts fortsętzenden Langsbim len, dereu mittjefft
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den Zwischenrauni zwischeh den beiden N ahtstreifen umfasst 
und  stellenweise iiber denselben hinaustritt. Von dem vordern  
Ende dieser Bindę zieht sieli ein schm aler Samn langs der 
W urzel der Fliigeldecken hin bis zur Schulterbeule, und er- 
w eitert sieli innerhalb derselben zu einem rundlichen , den 
Seitenfleck des Halsschildes beriihrenden Flecken. A usserdem  
zeigt jede  Fliigeldecke nocli eine von dieseiu Schulterllecken 
abgerissene unregelmiissige , aus m ehreren  oft zusam men 
geliossenen schwarzen Flecken bestehende , auch hinterw arts 
abgekiirzte Langsbinde, welche ausw arts den 9 ten Punktstreifen  
nicht iiberschreite t, nacli innen aber mit verschieden gestal- 
te ten  L appen sieli m inder oder m ehr gegen die N aht bin 
au sb re ite t, w om it dann zugleicli ein U eberliandnehm en der 
schwarzen Farbung auf dem Halsschilde zusam m enhangt Bei 
audern Stiicken verlangern sieli aucli die L appen der N aht- 
b in d e , und beide Binden riicken einander so n a h e , dass zu- 
le tzt an einzelnen Stellen eine Vereinigung erfolgt. D adnrch 
en ts teh t eine A bart.

[i. Das Halsschild bis auf zwei schmale F lecken ani 
V orderrande schwarz ; die Fliigeldecken gleiclifalls Schwarz, 
nu r der Seitenrand ausserhalb des 9 ten  Streifens und zwei 
liinter einander liegende Langsllecke ais R este des Zwischen- 
raunis zwischen der m ittlern und seitlichen Langsbinde rotli. 
C. v itta ta  F. var. A hrens in d. N. Hall. Schr. II. 2. 31. tab. 
II. fig. 6. Endlicli

y. verschwinden auch diese M ittelliecken, und die schwarze 
Farbung der Fliigeldecken riick t zugleicli dem Seitenrande 
naher, so dass die ganze Oberseite bis auf die beiden Quer- 
iiecke am V orderrande des Halsschildes und den breitern  
T heil des abgesetzten Seitenrandes der Fliigeldecken schwarz 
wird.

Ganz schwarze Individuen sind m ir noch nicht zu Ge- 
sicht gekom m en, wiewohl an dereń V orkom m en kaum zu 
zweifeln ist.

C. variabilis D ahl! von dem A utor sclbst an v. Heyden 
gesendet, und un ter diesem N am en liaufig von W altl und 
Frivaldzsky verschickt, is t von C. vittata durchaus n icht ver
schieden.

A u d i diese A rt gehórt vorzugsweise M itteleuropa an, 
und is t daher nam entlich im siidlichen Deutschland zu Hause, 
wenngleich bei weitem w eniger verbreitet, auch w eniger zalil- 
reich ais C. austriaca. Sie findet sich in  O esterreich (D a lii!), 
iii d e r  Gegead y o u  Eiohstadt (T rost), bei D arm stadt (Scriba)j
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wo sie jedoch in  der neuern Zeit nicht w ieder gefunden zu 
seiti scheint, und konim t nordw arts von der m itteldeutschen, 
unser Vaterland vom Taunus an bis zu den O derquellen 
durchschneidenden G ebirgskette nur an einzelnen Stellen der 
grossern Flussthiiler vor, in welche sie nach A hrens M einung 
erst durcli die Fliisse selbst hinabgefiiftrt, und wo sie dann 
un ter besonders begiinstigenden U m standen einheimisch ge- 
Svorden is t ;  so langs der Oder bei Breslau (nach v. U echtritz), 
bei F rankfurt a. d. Oder (n a c h  R eg .-R . Schm idt) und in 
Pom m ern (n ach  d em se lb en ); langs der Saalo bei Halle 
(A hrens!) und bis in  die G egend von Leipzig (K u n z e l) ;  
an der E lbe bei M agdeburg (B a n s e ! ) .  Die Var. fi. w urde 
von Ahrens bei H alle , var. y. von Kunze (im  J. 1837) iui 
Bienitz bei Leipzig gefunden. —  A usser D eutschland w ild  
sie noch angegeben in  England (S te p h e n s ) ,  der Schweiz 
(C lairville), U ngarn (D ahl, F rivaldzskyl), deni B annat (D a h l! 
bei v. H ey d en ), Podolien (E ich w ald ), dem siidlichen Russ- 
land (bei Sarepta, K u nze l), bis Sibirien bin (G ebler).

U eber die N ahrungspllanze dieser A rt ist mir nic.hts 
bekannt gevvorden.

B. D er Seitenrand flacli ausgebreitet.

5. C. M u r r a e a  L i n n .  E iru n d , die H interecken des 
Halsschildes spitz und hin terw arts gerich te t, die Deckscliilde 
regelmassig puuktstre ifig ; die O berseite ro th  oder gviin mit 
schwarz getleckten D eckschilden, die U nterseite nebst den 
Beinen schwarz. L. 3 ■— 3|- : Br. 2)- —  2.)

C. M urraea Fab. E nt. Syst. I. 294. 9. Svst. Eleuth. I. 
390. 14. H erbst Nat. VIII. 240. 17. Stephens Illustr. IV. 
366. 2.

Von der G estalt der C. vittata, doch gewohnlich um  die 
Halfte grosser, aucli an dem Mangel des aufgebogenen Randes, 
dem schwac.hern Glanze und den grobern Punkstreifen  von 
derselben auf den ersten Blick zu unterscheiden. Die Fiilder 
derb und gedrungen, vom 2ten  bis zum 7ten  Gliede rostgelb 
oder graulich, die Keule tief schwarz. Das Halsschild m erk- 
lich langer als die halbe Breite, vorn kreisfonnig  zugerundet, 
m it schwach geschwungenem, gegen die N aht fast senkrechtem  
H interrande ; der m ittlere Zipfel lcurz, vor dem Schildclien 
grade abgestutzt, die H interecken liinterw arts gerichtet, ziem- 
lich spitz und scharf. Die Oberflache fein und n icht dicht 
punktirt, die Punkte am R ande durchscheinend, die grossern 
in  der Mitte m it einer pupillcnartigen Erliohung. Das
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Schildchen ziemlich schinal dreieck ig , schwarz. Die Deck- 
schilde um die Halfte langer ais b re it, vorn et was breiter 
ais das H alsschild, iiber welches die stum pfen, fast rech t- 
w inkligen Schulterecken h inausreicben , vorn  fast g rad e , nnd 
n u r am Schildchen etwas au sg e ran d e t; der Seitenrand flach 
ausgebre ite t, h in terw arts sehr verschm alert. Die Oberflacbe 
regeltnassig pnnktstre ifig , der 2 te Zwischenraum  von der 
N aht an b re iter als die an d e rn , alle sehr fein und nur der 
Seitenrand gi bber querrun/.lich. Das Innere der Punk te nicht 
selten  schwarzlich. U nterseite und Beine schwarz, der Rand 
der letzten H interleibsringe zuweilen m it der Farbe der O ber- 
seite gesaumt.

R ucksichtlich der Farbung der O berseite erscheint das 
T hier in zwei von Linne als besondere A rten angesehenen 
F o rm en , deren gegenseitiges V erhaltniss noch keiuesweges 
ausser Zweifel gesetzt ist. Bei der gewohnlichen Form

«. ist die Farbe der Oberflache ein schones Z i e g e l -  
r o t l i ,  bald m ehr oder m in d e r, oder auch gar nicht ins 
Gelbliche fallend; die W urzel der Fliigeldecken zwischen den 
Schulterecken schmal schwarz gesaum t, die N aht selbst m it 
einer Langsreihe schwarzer, an Gestalt und Grosse ungleicher, 
durch die N aht oft sehr ungleich getheilter Punkte gezeichnet. 
E ben so findet sich auf jed e r Fliigeldecke ein schwarzer 
Langsstreifen, welcher, auf dem hintern  Theile der Schulter- 
beule beg innend , schrag hin terw arts gegen die N aht zulauft, 
und vorn  gewohnlich mit einem in dem E indruck auf der 
Innenseite der Schulterbeule stehenden schwarzen Flecke zu- 
sam menhangt. W eiter hinterw arts zeigen sich abennals zwei 
Punkte als die Enden eines dem ersten  gleichlaufenden, aber 
unterbrochenen Schragfleckes, und w eiter hinten oft noch ein 
v ere in ze lte rPunkt, w elcher die der vorigen A it analoge, aber 
haufiger unterbrochene zickzackformige Langsbinde schliesst. 
Seltener finden sich noch einige andere , regellos zerstreute 
Punkte  vor. Uebrigens ist die Zeichnung beider Flugeldecken 
keinesweges stets iibereinstimm end. Die Flecken werden 
allmahlich k le in er, selbst der vordere Schragfleck zerreisst 
in  zwei vereinzelte Punkte , endlich verschwinden die hintern 
ganzlich, am seltensten aber sind Ind iv iduen , denen ausser 
dem Vorderflecke auch die N alitpunkte feh len , und deren 
D eckschilde also einfarbig ro th  sind. Diese Hauptform  ist 
die eigentliche C. m urraea Linne’s (S yst. N at. II. 575. 2 .) 
und  zu ih r gehoren C. M urraea Illig. K. Pr. 476. 1. var. /3. 
und  Gyl. Ins. suec. IV. 435. 1. var. a ;  desgleichen, was



103

Stenz ais C. m arm orata Kollar an v. Heyden geschickt hat. 
Die erw ahnten Stiicke mit fehlenden H interflecken begreift 
Illiger un ter seiner var. y . , und Exeinplare mit einfarbig 
ro ther Oberflache un ter var Ł —  Nach dem Tode wird die 
Farbę gewóhnlich b lasser, ganz wie ein verbliehenes Ziegel- 
r o th , wobei das Halsschild inanchmal nocli stiirker ins 
schmutzig Gelbliche fallt.

D ie zweite Form , welche sich ais
/3. die g r i i n e  bezeichnen la ss t, unterscheidet sich vou 

je n e r , m it der sie iibrigens in U m riss, Sculptur und Zeich- 
nung der Deckschilde vollig iibereinstim m t, durch die griine 
G rundfarbe der ganzen O berse ite , welche nach dem Tode 
haufig in derselben W eise wie bei den eigentlich griinen 
A rten zu verbleichen pflegt. Die un tern  Fuhlerglieder sind 
bei ih r gelblich griin, die U nterseite is i entw eder ganz schwarz, 
oder an den liintern Bauchringen schmal bleichgriin gesaumt. 
Ich sah bisher nur S tiicke, welche den gewohnlichen der 
H auptfonn entsprechend getleckt w aren , zweifle aber nicht 
an dem Vorkomm en solcher, bei denen die h in tern  Flecke 
verschwinden. Diese griine Form  ist die C. m aculata Linn. 
Syst. nat. II. 575. n. 6 ., welchen Namen man durch den 
Gegensatz gegen die andern Linne bekannten  griinen A rten 
m it ungefleckten Deckschilden ( viridis und v ib ex ) erklaren  
m uss; ferner gehort zu ihr C. M urraea lllig. a. a. O. var. «. 
und Gyl. var. b. Fabricius und Stephens scheiden sie von 
der vorhergehenden gar nicht einmal ais Form .

Das Verhaltniss beider Form en zu eiuander bleibt noch 
w eiter zu erm itteln. Ganz rein griine Individuen finden sich 
hochst se lten ; gewóhnlich fallt bei den Individuen der var. /S. 
die W urzel der Deckschilde etwas ins gelbliche oder ró th - 
liche, und eben so sind die schwarzen Flecke auf denselben mit 
einem hellgelbróthlichen Hofe um zogen; ja  es finden sich selbst 
solche Stiicke, bei denen im Leben und noch m ehr nach 
dem Tode die vordere Halfte des M ittelfeldes der Deckschilde 
ziemlich stark ins Róthliche fiillt, wahrend der hintere Tlieil 
nebst don Seiten noch grau sind. D er schon von Scriba 
ausgesprochene Gedanke liegt daher sehr nahe, dass die griine 
Form  nichts ais der noch nicht vollkom inen ausgefarbte 
Kafer sein m óge; dem aber w iderspricht die E rfahrung von 
Brahm ( N aturforscher 2 9 , 1 7 3 ) ,  wonach die spater griinen 
oder ro then  Kafer die Anlage ih rer Farbę schon m it aus der 
Puppe brachten , und die Beobachtung von G ravenhorst und 
Scholz (in  der oben angefiihrten A bhandlung S. 435 .), nach
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welcher ans den von ihnen erzogenen Puppen anfangs nur 
g riine , spater auch gelbliche, orangefarbene und  braunro the 
Śtiicke auskam en. W ar nun der letzte U m stand Folgę der 
fortschreitenden Jalireszeit,, oder des successiv langern Y er- 
weilens in der Pnppenliiiile, dessen D auer die Verfasser auf 
a c h t  b is  z e h n  T a g e  angeben'! Im  letztern  Falle w aren die 
griinen Individuen zu  f r i ih  ausgekrochene Stiicke.

D ie vorliegende A rt ist liber ganz D eutschland verbreitet, 
lieb t aber vorzugsvveise salzhaltigen Boden, und leb t m eisten- 
theils auf Synantheren. Ich fand sie bisher nu r auf Inula 
dysen terica , welche auch Stephens als Futterpflanze n en n t; 
llliger giebt ausserdem  noch Inula helenium (diese auch L inne) 
und Verbascum thapsus als N ahrungspflanze a n , Gyllenhal 
I. salicina und m ehrere D iste larten , Gvavenhorst und Scholz 
Inula b ritann ica ; In u la -A rten  nennt m ir auch v. llevden  in 
brieflicher M ittheilung; v. U echtritz fand sie auf Tanacetum  
v u lg a re ; H erbst will sie sogar auf M entha silvestris und 
Lycopus europaeus gefunden haben, was vielleicht auf eineni 
Irrthum  oder einer Verwechslung beruhen mochte. D ass sic 
auch cultivirte und Zierpflanzen nicht verschm aht, geht aus 
den M ittheilungen von G ravenhorst und Scholz herv o r, und 
aus dieser Verschiedenartiglceit der Futterpflanze durfte ihre 
weite V erbreitung am leichtesten zu erk laren  sein. Sie findet 
sich in Preussen (K ugelann bei llliger), Pom m ern (bei Stettin, 
D r. Schm idt!), B randenburg (bei Berlin nach H erbst), Schlesien 
(bei B reslau , v. U ech tritz !; bei R atibor, Kelch! bei Liiben 
D r. S ch m id t) , Bohmen (b e i  P rag  nach P re iss le r) , Ober- 
sachsen (bei Leipzig, K unze!; bei A schersleben! ;  bei Bern- 
b u rg , L iib en !; im  Osterlande nach A p e tz ) , Niedersachsen 
(bei H annover, M uhlenpfo rd t!; bei Rraunscliweig nach Hell- 
w ig ; bei B rem en nach H einecker), Hessen (bei Cassel, R ieh l!), 
W estphalen (b e i  R hcine, Murdfield! bei U nna; bei Hamm 
und Soest, von V aren d o rff!); im Rheinlamle (b e i  Mainz, 
Schm itt!; bei F rankfu rt a. M ., v. H eyden!; bei D arm stadt 
nach Scriba; bei H eidelberg v. H e y d e n !) , in W iirtem berg 
(nach v. R oser!), Thiiringen (b e i E rfurt, S triibing!), Franken 
(bei E rlangen nach H oppe) ,  Baiern ( bei Regensburg nach 
H errich - Schaffer) und O esterreich (D ahl! bei v. H e y d e n ) .—  
A usser Deutschland kom m t sie vor in Schweden (L in n e , 
G y llen h a l), England (S te p h e n s ) ,  Frankreich (D e je a n )  m it 
Einschluss des Elsass (b e i  Colmar R obert! bei v. H eyden), 
der Schweiz ( J u r in e ) ,  Italien (R o s s i) ,  der T urkey (Stenz! 
bei v. H eyden), Ungarn (F riv a ld zsk y ); den polnisch-russisclien



105

Provinzen (Eichwald), und dem eigentlichen Russland (Hura- 
m el) bis Sicilien (G eb le r). —  Sie gehort daher iiberhaupt 
zu den verbreifetsten Arten.

0. C. s a n g u i n o s a  C r e u t z e r .  E irund, die Hinter- 
ecken des Halsschildes spitz, die Deckschilde unordentlich 
punktstreifig; die Oberseite griin mit blutrother W urzel der 
Deckschilde, Schulterbeule und Schildchen m il scliwachem 
Sifberglanz, die Uuterseite schwarz mit griinlich gelben Beinen. 
L. 2 £ - - 3 | ' " ;  Br. 2 —  2 £ " '.

C. sanguinosa Creutzer! im Mus. Berol. — C. prasina 
Herbst Nat. VIII. 221. 4. tab. 129. fig. 6. d. —  C. rubigi- 
nosa Gyl. Ins. Suec. III. 437. 3. var. c. vergl. IV. Append. 
643. 3. Obs. —  C. thoracica Stephens lllustr. IV. 366. 4.

Gleichsam eine Mittelart zwischen C. Murraea und rubi- 
g inosa, welche den in die Lange gezogenen , schmalern 
Korperbau der erstern , mit der G rosse, Sculptur und zum 
Theil selbst der Farbung der letztern Art verbindet. Am 
nachsten steht sie daher der C. rubiginosa, als deren Abart 
sie auch von Gyllenhal aufgefiihrt is t, und mit welcher sie 
haufig verwechselt werden mag, ist aber doch auch von dieser 
ohne Schwierigkeit zu unterscheiden. Sie weicht von der- 
selben zunachst ab durch ihren Umriss, welcher bei gleicher 
Lange merklich schmaler, daher mehr in die Lange gezogen, 
deutlicher eirund erscheint; dabei ist der Seitenrand weniger 
breit abgesetzt, mehr schrag abwarts gerichtet ais flach aus- 
gebreitet, und dadurcli erscheint auch der Riicken der Deck
schilde starker gewolbt. Die Fiihler sind langer als bei 
C. rubiginosa, die Keule im Verhaltniss starker, das vierte 
Glied mid die folgenden nur allmahlich kiirzer als das dritte. 
Das Halsschild vorn starker abgerundet, einem grossern, fast 
halbkreisformigen Scgmente eines Kreises von kleinerm Halb- 
tnesser ahnlich, der mittlere Zipfel des Hinterrandes vor dem 
Schildchen weniger tief ausgerandet, das Mittelfeld schneller 
aufsteigend, starker gewolbt, hinten weniger eingedriiekt. 
Die Farbe des Halsschildes ist grim , die hintere Halftc des 
Mittelfeldes im Leben manchmal rostfarben iiberflogen, welcher 
Anflug sich bei einzelnen Stiicken auf einen schmalen Schatten 
langs des Hinterrandes zusammenzieht, bei'andern  liber das 
ganze Mittelfeld ausbreitet, in den meisten Fallen aber ganz 
und gar mangelt. Das Schildchen langer und schmaler als 
bei C. rubiginosa. Die Deckschilde vorn tiefer ausgerandet, 
mit starker heraustretenden Schulterecken, oberseits holier 
gewolbt, der Seitenrand steiler abfallend, die Schulterbeule

8
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m ehr eckjg und dadurch starker em porgehobon. Die Punkte  
in  den Streifen tief eingestochen, n icht ganz so dicht gedriingt, 
wie bei C. rubiginosa, die Streifen selbst nndeu tlich ; nu r die 
beiden ersten  von der N aht a n , sowie die vordern Enden 
der aussern , an der Scliulterbeule enispringem len , zieinlich 
regelm assig, die iibrigen m ehr oder m inder clurch iiberzalilig 
eingem engte Punkte  verdunkelt. D er zvveite und vierte, 
zuweilen anch, wenn gleich schwacher, der sechste Zwischen- 
raum  sind , wie die N a h t, schwach kielartig  erhóht. Die 
Farbe der O berseite ist im Lei)on zieinlich dunkelgriin , wie 
bei C. rubiginosa, docli nach dem T ode starker verbleichend, 
und dadurch , besonders auf dem H alssch ilde , m ehr ins 
schmutzig Gelbliche fallend: ein b reit herzform iger, zuweilen 
durch das beulenartig  erhohte V orderende des 2 ten  Zwischen- 
raum es unterbrochener F leck zwischen den beiden Schulter- 
beulen lebhaft b lu tro tli, nach dem T ode ins R ostfarbene, 
doch m it einzelnen zuriickbleibenden dunklorn Stellen ver
b le ichend; die hintere Spitze zuweilen zu einem zarten, langs 
der N aht fortziehenden Saume erw eitert. Schildchen und 
Schulterbeule bei vollig ausgefarbten Individuen m it einem 
schw achen , auf der Schulterbeule ins blauliche fallenden 
Silberglanze. Die U nterseite schw arz, der H interleib sclimal 
griinlich gesaum t, die Beine einfarbig hellgriin , nach dem 
T ode schmutzig gelb m it schwachem rothlichen Anfluge.

D er von keinem  Schriftsteller erw ahnte m atte Siber- 
schim m er scheint erst langere Zeit na'ch der vollendeten 
A usfarbung des Tliieres, und im  letzten, vielleicht sehr kurze 
Z eit dauernden Lebensstadium  desselben aufzutreten. Man 
findet daher nu r hoclist selten S tiicke , welche iliu zeigen; 
und  bei meinem Individuum , welches ich am 9. Septbr. v. J. 
iing , und bei dem die b lu tro the Stelle an der Basis der 
Deckschilde sclion in  dem intensivsten B lutroth vorhanden 
w a r, kam  erst am 13. O ctober die erste Spur jenes iiber- 
haupt nu r schwachen Glanzes zum V orschein, und wurde 
auch nur wenig starker, ob ich das T h ier gleich bis zu Ende 
des M onats lebend erhielt.

Die oben zusaim nengestellten Citate gehóren wohl ohne 
Zweifel hierher. H erbst besclireibt, seinen Kafer als grosser 
wie C. rub ig inosa , lang licher, mit spitzen Hintereclcen des 
H alsschildes, die Deckschilde punktstreifig mit zwei schwach 
erhohten  L angslinien, und m it gelblichen Beinen. Gyllenhal 
selbst e rk lart den seinigen m it dem ihm aus D eutschland als 
C. sanguinosa C reutzer geschickten fiir identisch, und Stephens
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characterisirt seine C. thoracica (lurch die spitzigen Hinfer- 
ecken des Halsschildes (th e  hinderangles a c u t e )  kerintlich 
genug. Ein Creutzer’sches Exemplar habe ich im Sommer 
1838 im Berliner Museum verglichen. Aussenlem wircl das 
Thier von Oesterreichischen lnsectenhandlern noch unter 
allerlei andern Natrien versendet; so fanrl ich es ais C. pal- 
lipes Ziegl. (v o n  S ten z), bei v. Heyden und Dr. Schmidt, 
ais G. cruentata Meg. (von Kindermann) bei Kuuze, und ein 
unausgefarbtes Stuck ais C. anceps Ziegl. (von Stenz) eben- 
falls bei v. Heyden.

In den meisten Gegenden des nordlichen und mittlern 
Deutschlands, wiewohl nirgends haufig. In Pommern (b e i 
Stettin, Dr. Schmidt!), Brandenburg (bei Frankfurt a. d. 0 ., 
Liiben! ) ,  Sachsen ( im Osterlande, A petz!; bei Pechau im 
M agdeburgischen!), clem untern Elblande (b e i Hamburg, 
Liiben!): in Hessen (b e i Cassel, R ie h l! ) , Westphalen (bei 
Rheine, Murdfield !; bei Hamm und Arnsberg, v. Varendorff!; 
bei Dortmund! und S ieg en !), im Rheinlande (b e i  Mainz, 
Schmitt!5 bei Frankfurt a. M ., v. H ey d en !), in Thtiringen 
(b e i Erfurt, Striibing!). Siiddeutsche Exemplare habe ich 
nur aus Oestreicli (D ahl! und Stenz! bei v. H eyden) und 
Steiermark (Stenz! bei v. II.) vor mir. —  Ausserdem kommt 
das Thier noch vor in Schweden (G v llen h a l), dem siidost- 
lichen Theile von England (Stephens), und in Ungarn (Kin
dermann! bei Kunzej.

Ueber die Nahrungspflanze finde ich lceine Angabe. Ich 
fand sie bei Peciiau und Siegen auf Tanacetum vulgare, v o 
mit ich sie aucli langere Zeit lebend erhalten habe; Herr 
Murdfield bei Rheine auf Onopordon acanthium.

(F o rtse tzu n g  fo lg t .)

II e b e r
M octaa H aw ortlsM  CUii’tis .

Im ersten Jahrgange dicser Zeitung Seite 52 erwahnt 
Herr Professor Hering bei der Berichterstattung iiber das 
v. Siebold’sche Verzeichniss der preussischen Falter, einer 
Noctua unter dem Namen Agrotis Digramma als bei Danzig 
nicht selten, und im Berliner Museum als Varietilt der Apa-
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mea Didyma aus der Frankfurter Gegend, vorrathig *). Da 
in deutschen Schriften noch wenie fiber diese seltene Noctua 
gesagt is t , so erlaul)e ich mir, das mir dariiber bekannte 
mitzutheilen. Ob sie ins Genus Agrotis in die Nahe der 
Tritici oder in Apamea zu Didyma gestellt werden mfisse, 
lasse ich unentschieden, dass sie aber eine e igen e, ausge- 
zeichnete Art, und keinesweges Varietat der Didyma is t , ist 
fiber alien Zweifel erhaben. Sie hat die Grósse einer kleinen  
Agrotis tritici, aber kurzere und breitere F liigel; das W eib- 
chen ist kleiner und schmalfliigelichter. Die auffallendsten 
Merkmale der Art geben die rundę und die Nierenmakel, 
beide sind weiss und stechen auf dem chocolatbraunen, hier 
und da śehr verfinsterten oder gelichteten Grunde, grell ab. 
Die erstere ist k le in , fast kreisrund, und gewohnlich mit 
dunklem Kern ; die Nierenmakel verlangert sich etwas zwischen 
den an ihrem Anfange weissen Aesten der Medianader, und 
erhalt dadurch das A nsehen, ais ob sie unterwarts zwei 
nach hinten gerichtete Spitzen h a t; iu der Mitte bat sie meist 
einen grauen einfachen oder doppelten Langsstrich. Diese 
kleine Eule wurde von llerrn Zeller bei Frankfurt a. d. O.

* )  Da die preussischen  P ro v in z ia l-B la tte r , w orin v. Siebold sein 
V erzeichniss lie fert, wenigen bekannt sein w erden , so gebe 
ich h ier die betreiTende Stelle aus dem  22. Bandę, November- 
heft 1839, Seite 421. »A grotis D igram m a, diese in Bussland 
einheim ische, und von F iscber un te r obigem N am en neu auf- 
gestellte A rt scheint auch h ier hei Danzig vorzukom m en. 
K aden glaubt w enigslens eine k leine, m ir ganz unbekannte 
E u le , welche ich dem selben iib e rsch ick te , dafur halten  zu 
m iissen. E s  is t diese niedliche E ule h ier gar keine Seltenheit, 
sie fliegt im  A ugust und  Septem ber h in ter H eubude bei Tagc 
auf einem theils m oorigen, thcils trocknen , m it H eidekraut 
bedeckten T errain , verkriecht sich beim  V erscheuchen gewohn
lich un te r G ras und Moos, sitz t aber auch oft auf E rlb lattern  
und AViesenblumen ganz ruhig. Sie soli im  System bei A grotis 
Lidia zu stehen kom m en. Ob diese Eule jedoch in der G ai
ning A grotis ihren rich tigen  P latz fmdet, bezwcifle ich, da sie 
von den iibrigen diistern A grotis-A rten  gar sehr ah s tic h t; ihre 
w eisse fast silbergliinzende rundę und N ierenm akel, die weiss 
gefiirbten starken M itteladern  der Yorderflugel, sowie die helle 
metallgliinzende gew asserte B indę derselben, fordern gewiss 
m it R echl fur sie einen andern  Platz. So eben erfahre ich 
durch H erm  S tad trich ter Cram er in S te ttin , dass obige Eule 
bereits vor einigen Jahren  aus R au p en , welche bei F rankfurt 
a. d. 0 . im F ru h jah r auf nassen  W iesen gefunden wurden, 
erzogen worden ist. Sie wird im Konigl. M useum  zu Berlin 
u p ter dem N am eu E rup ta  als V arietat zu D idym a aufbewalxrb
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en tdeck t, untl e r theilte mir folgendes dariiber m it: auf 
einem Torfsuinpfe, den er wegen der seltenen Pflanze Ma- 
laxis paludosa z u Ende Juli 1831 b e s tie g , und welcher 
un ter den gewóhnlichen Sumpfpflanzen viel Vacciniura oxy- 
coccos, Typha latifo lia, Scheuchzeria palustris en th ie lt, fand 
er an dem Vacciniutn au f dem Torfm oose das erste E xem 
p la r, wie es eben ausgekrochen w a r, und die noch weichen 
Fliigel tagfalterartig  ausgebreitet hatte. Bei weiterem  Nach- 
forschen klopfte er von den iihnr den Sumpf zerstreuten , 
kiimmerlich gewachsenen K ieferstraucbern die Eule nicht selten 
ab. Sie flog gewóbnlich 10 bis 12 Sehritt weit in das Moos 
nieder. W egen des grossen W asserreichtlm m s des Sumpfes 
konnte er nicht iiberall nachfolgen, und fing daher nur acht 
bis neun Stiick dieser Eulenart. D avon tauschte ihm der 
verstorbene Kuhlwein zwei Paare ab, indem  er zugleich m it- 
theilte, dass er dieselbe A rt schon ans Russland besitze, und 
in  seiner Sammlung Noctua E rup ta  genannt habe. U nter 
dem letztern  Namen schickte H err Zeller ein E xem plar an 
des Konigl. Museum in Berlin. Da er bald darauf F rankfu rt 
verliess, so bezeiclinete er seinen hiesigen Freunden den 
Sumpf. Dieser is t aber in feuchten Jahren  unzugSnglich, 
daher bat ilin ers t ein einziger J iiger, der nun auch nicht 
m ehr in  F rankfurt w eilt, H err S teueraufseher M u ller, zur 
Flugzeit besuchen kónnen. W as erbeutet w u rd e , kam  an 
den einst durch F rankfurt reisenden Insectenhandler Stenz, 
und wird ais Noctua E rup ta  w eiter vertheilt w orden sein. 
Auffallend w ares , dass, obgleich dieser T orfsum pf in  manchen 
Jahren  so von W asser durchdrungen und iiberzogen ist, dass 
eine frei an B lattern lebende E ulenraupe nothw endig unter- 
gehen zu miissen scheint, in einem folgenden trockenen 
Jah re  die Eule doch w ieder da ist. Sie kann nach dem 
oben Erzahlten nur auf dem Sumpfe ais Raupe le b e n , und 
nicht etw a aus der Nachbarschaft herbeikom tnen; ihre Raupe 
ist aber noch unen tdeck t, und die in der A nm erkung mit- 
getheilte N o tiz , dass sie bei F rankfurt erzogen w orden sei, 
ungegriindet. Sollte die Raupe wolil in einer W urzel leben?

Noctua D igram ma ist aus der Eutom ographia Im perii 
russici (au c to r. T ichet 1820 —  1 8 2 2 )  von T hon in  seinem  
Archiv Band I. Heft 3. 1828. in A bbildung gegeben worden. 
Dieses B ikl, das dem der Entom ographie doch n ich t allzu 
unahnlich sein w ird , liat nicht die entfernteste Aelmlichkeit 
m it unserer Eule. An Verwandtschaft mit den Euclidien und 
andeni spannerforiuigen E u leu , ist bei unserer A rt nicht zu
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d enken , und von zwei weissen L angsadern auf den V order- 
fliigeln, wovon die eine dicker und an der Spitze dreizinkig, 
die andere diinner und zweizinkig is t ,  kann eben so wenig 
die Rede sein * ) ,  indem  erstere an der N octua Heuvorthii 
gar niclit vorhanden ist. Ich muss folglich annehm en, dass 
m an sich in der Bestimmung versehen habe.

D agegen hat Stephens in der Illustrations o f british 
entom olog. Haustell vol. III. 1829. pi. 25. fig. 3. eine un- 
gemein schone und kenntliche Abbildung des Mannchens 
unserer Eule geliefert, ein noch friihorcs Bild bei Curtis in 
der british Entom ology ist m ir noch nicht zu Gesicht ge- 
kommen. D er von den E nglandern geschatfene Name muss 
fiir diese Eule als der einzig sichere beibehalten werden. 
Curtis stellte sie un ter Apamea, Stephens aber in Gesellschaft 
von drei andern A rten (renigera, hibernica und lancea), als 
eigenes genus Celaena zwischen die genera Miana (st.rigilis, 
latruncula e tc .)  und Scotophila (P o rp h y re a ) ;  ich gebe bier 
die U ebersetzung seiner Beschreibung mit den nothigen Zu- 
satzen. Seine D iagnose (V o l. III. Seite 1 6 )  alis anticis
roseo fuscis, basi lineolis duabus nigris, postice striga dentata 
tiavescente, stigm atibus ordinariis ochraceis —  ist sehr unbe- 
friedigend, da sie die Makeln als ochergelb bezeichnet, und 
ihre Gestalt nicht erw ahnt. Beschreibung »Kopf und T horax 
b rau n , m it rosenfarbigem  Anllug. Vorderfi.iigel rosigbraun, 
m it zwei kleinen schwarzen Langslinien an dor Basis, wovon 
die zweite auf dein Innenrande liegt und sehr dick is t ;  eine 
verloschene, w eissliche, wellige Querlinie v o r , eine andere 
liinter der Mitte. H inter der letzteren  Linie ist eine ver
loschene gelbliche odor weissliche Binde (n u r  die Grundfarbe

* )  T lion A rchiv I. 3. Seite  46 . N octua Digram m e (D igrainm a) 
F ischer tab. III. fig. 18. C ristata, a lis  fu scis radiis duobus 
albis, antcriore trifido, m edio fuscato.

Section is praecedentis (d a s  b e isst der N octua Sinuata  
F ischer, w elche zu den N octuis geom etriform ibus gehoren soil) 
Caput et tliorace fusca. A lae  anticae fu scac , radiis 2  albis, 
altero latiore, apice trilido, allero tenuiori a p ic e b if id o ; punctis  
nigris inter ram os radiorum serie d isp o s itis ;  inter radios ipsos  
m acula et lunula alba; apice grisco c iliatae. P oslicae  albes- 
c en te s , late ciliatae apice subuinbruculato (s o li  w ohl h e issen  
su b u m b roso ) m edio lunula fu scescente  — m etam orphosis in
cognita —  H abitat in deserto Tatarico R u ssiae  au stra lis: den
tata llavescen te, stigm atibus ordinariis ochraceis —  is t  sehr  
unbefriedigend, da sie  die M akeln der Vorderfltigel als ocher-, 
gelb bezeichnet, und ihre G estalt nicht erwahnt.
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ist bindenfórmig, sehr hell mit schwarzem F leck am V order- 
r a n d e ) ,  welche gegen den H interrand von einer schwach- 
welligen gezahnten, gelblichen, eim varts m it etlichen schwarzen 
dreieckigea Flecken gesauinten Querlinie begrenzt wird. Die 
Makeln sind m ilchrahm farbig oder ochergeib (n u r  das erstere 
ist fiir alle von mir gesehene Exem plare die richtige Be- 
zeichnung), die vordere klein, fast kreisrund, m it einem  dunklen 
K ern , die h in te re , auf der M edianader ru h en d e , m it einer 
aschgrauen Linie. Die M edianader is t weisslich (v o r  der 
Halfte sehr w enig m erk lich ) wie die zwei A este ( n u r  die 
Basis dieser beiden A este), welche sich an ih re r Vereinigung 
mit der N ierenm akel von ih r losen. A m  H interrande ist 
eine unterbrochene schwarze Linie. H in ter der M edianader 
ist ein schwarzer H aken ( es ist wohl der Kegeltleck un ter 
der runden Makel gem ein t. welcher schm al und oft linien- 
formig is t) .  Hinterfliigel b raunlich , m it einem Mitteltieck 
und dunklerem  Rande. —  In betrachtliclier Menge im Juli 
nahe bei W h ittlesea-m ere  gefangen.

Geschrieben im  N o v e m b e r  1 8 4  3.
Frankfurt a. d. 0 . Metaner.

Bilte an Neuropterologen.
Seit liingerer Zeit m it einer Mohographie der Libeliulinen be- 

schiiftigt, erlaube ich mir, um gefiiliige Unterstiitzung durch Mitthei- 
lungen von 4rten oder Nacbrichten zu bitten. Besonders ware es 
mir darum zu thun, iiber die genaue Zeit der Erscheinung und Dauer 
und Lebensweise der einzelnen Arten Nacbrichten zu erhalten. Selbst 
flber die gemeinsten Arten sind mir solche Nacbrichten erwunscht. 
Siimmtliche Europaische Libeliulinen nehme ich stets im Tausch 
oder Kauf an, und b itte , sich deshalb an mich zu wenden. Auch 
wiirde ich gerne die Bestimmung von Libeliulinen ubernehmen. 
Ausserdem wiirden mir auch alle andern Neuroptern (Linne) stets 
erwunscht sein.

Fiir Herren, die meine nicht im Buchhandel erschienene Disser
tation »Synonymia Libellulinarum Europaearum Konigsberg 1840a zu 
haben wunschen, bemerke ich, dass ich zu diesem Zwecke dem Ent. 
Yerein eiuige Exemplare iibergeben habe.

®r. M. H agen,
pract. A rzt in Konigsberg in Ostpr.

Katholische Kirchenstr. J\2  10.



112

Dem Unterzeichneten ist von cinem deutschen in Paris lebenden 
Naturaliensammler eine kleine Partie exotiscber Kafer zugegangeu, 
welche zum grossern Theil von Madagascar herstammt, und voi'zugs- 
xveise Buprestiden und Cetoniden enthalt. Die Kafer sind wohlge- 
halten und durchschnittlich zu l  bis 2 Pres. ( zu 8 J<j[ preussisch) 
angesetzt. Auch befmden sich mehrere Exemplare des Dynastes 
Typhon <3* und 2  aus Brasilien a Stuck 2 dabei. W er sich in 
p o r t o  f r e i  e n  Briefen an den Unterzeichneten wendet, kann liber die 
vorhandencn abzulassenden Species genauere Auskunft erhalten.

S t e t t i n ,  im Marz 1844. C. A . Dohrn.

\titfkaiien.
S. No. 2. d. J. pag. 34.

fi Ver. pro 1843. L. Kr. in Hr, L. Pfl. in Hn, L. Sell, in Eg, 
G K. in Et, C. M. in St. W ., L. N. in Mg.

fi Ver. pro 1844. H. v. L. in Bn , Ap. St. in C hg, S. Tr. in 
Gz , R. M. in F t , L. F. in A n, Pr. K. in Rr, 
H. Gr. i.i Bn, B. D. in Ra, Dr. B. in Kb, L. E. 
in Kb, Pr. L. in P n , H. B. in B n, Gr. v. K. 
in HU, Dr. S. in Kg, Dr. H, in Kg, C. M. In 
St. W., L. N., L. M., J. C. D. in Mg, Ob. KI. in Dt.

fi Ver. praenum. incl. 1845. Gr. v. K. in HU, incl. 1849 Dir. 
K. in Dn.

fi Zg. pro 1844. H. v. L. in Bu, Ap. St. in Chg, S. Tr. in 
Gz , R. M. in F t, L. F. in A n, Pr. K. in Rr, 
H. G. in B n, Dr. B. in Kg, L. E. in Kg, Pr. 
L. in P n , G. K. in E t,  Dr. S. in Kg, L. N., 
L. B ., L. M ., J. C. D. in Mg.

Ins. Sdg. Ap. Hg. in A. an Dir. S. in Sn , Pr. L. in Pn an 
R. L. in A, ders. an Dir. S.

D er entomologische Verein versam m elt sich zur 
Sitzung f i i r  den A p r il am  16ten , Abends  7 U hr , im 
Vereinslocale.

Druck. von F* H e » s c  nl anc l,


