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Der KonigUchen Socielal der Wissenschaften initgelheill am 17. December 1863

or acht Jahren legle ich der Kdnigl. Gesellschafl Untersuchungen uber
den Heerwurm nnd namentlich uber diejenige Fliegenarl vor, deren Maden
denselben bilden i). Die Fliege bestimmte ich als Trauermiicke, Sciara Tho-
raae, Meig., und glaubte dadurch ein Problem geloset zu haben, welches
Jahrhunderte hindurch Gegensland des Aberglaubens und der Furcht fur das

r

Volk, fur den Naturforscher aber des ernsten Nachdenkens gewesen war.

Der Umsland jedoch, dass ich im verflossenen Somraer durch meinen Freund
Hrn. Hofchirurgus Dr. Hahn von einer feuchlen Stelle der Eilenriede bei

Hannover Heerwurmlarven erhielt, und dass Hr. Lud wig Bech stein 23 aus

den Larven eines Heerwurms bei Oberhof im Gothaischen Fliegen gezogen
halle, die scheinbar ein anderes Resullat, als das von mir ermitlelte h'eferten,

veranlasste mich den so wichtigen Gegensland, und zwar in ausfuhrlicherer
^

Weise von Neuem der Untersuchung zu unlerwerfen.

1) Nachrichten von der G. A. Universitat und der Konigl. Gesellschaft der Wissen-
schaften zu Gottingen. 1845, Nr. 5.

2) Der Heerwurm, sein Erscheinen, seine Nalurgeschichle und seine Poesie. 3Iit

Abbild. Nurnb. 1851.
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1.
_ 1

Die ersle Nachricht iiber den Heerwurm i} stammt aus Schlesien her.

Caspar Schwenckfelt 23 gagt, Heerwiirmer seien sehr kleine haarformige

Wurrachen, welche im Sommer, wie eine Kelle zusammenhangend , umher
Ziehen, gleichsam als wenn sie ein Heer bildelen. Der nachste Schriftsteller,

der dieser Erscheinung erwahnt, ist der Norweger Ramus; jedoch hat Ludw.
BechsteinS) aus einer von Ch. Juncker im Beginn des 18. J. h. ver-
fasslen, aber nicht gedruckten physicalischen and geschichtlichen Beschreibung
TjEhre der gefurstelen Grafschaft Henneberg" Nachrichten iiber Heerwiirmer
mitgetheilt, welche bei Umenau und bei Ohrdruf vorgekomraen sind. Sie seien

3 Finger breit, in einander geschlungen wie Weiberzopfe, schwarzgrau; es

ziehe das Ganze zugleieh fort; wenn es zerstossen (unterbrochen) w^erde,

schhesse es sich wieder; man sage, dass es ganze Berge einnehme, zu 15
bis 20 Klafler (90 bis 120 Fuss) lang. Die einzelnen Maden seien, wie
einer weiter beschrieben babe, von der Grosse einer kleinen Kasemade, grau,

und Ziehen bei so vielen tausenden mil einander, dass der Zug wohl 2 bisU Ellen Lange und 2 Zoll Breite habe, nnd nicht anders als eine Schlangen-
haul anzusehen sei. Juncker hat den Heerwurm nicht selbst gesehen; er
theilt mit, was ihm Forster und Waldleute erzahlten; ob er aber bei der
Schilderung der einzelnen Maden auf Erzahlungen, oder auf einen Schriftsteller

sich bezieht, ist nicht klar; mir ist jedoch ein Schriftsteller, auf den er sich
in der Weise hatte beziehen kdnnen, nicht bekannt geworden.

Jonas Ramus 4-) beschreibt den Heerwurm in einer Weise, dass
annehraen muss, er habe ihn gesehen: .Dragfae oder Orraedra*^ ist eine Art

man

kleiner Wiirmer von wasserahnlicher Farbe mit einem schwarzen Flecken auf
dem Kopfe, nicht langer als ein Haferkorn, auch nicht dicker als ein grober
Zwirnsfaden; aber zu vielen tausenden kriechen sie iiber einander, und be-
wegen sich vorwarts, wie ein langes Seil von einigen Faden (Klafrem}, und

Harmask.
Wurmdrache

2) Theriotropheum Silesiae. Lign. 1603. p. 511

3) 0. a. 0. p. 9.

4) Norriges Beskrivelse. Kopenh. (1715) p. 240.
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mitunter zwei Finger dick Uber einander.*^ Ponloppidan i) giebt an der

Orme-Drag^} sei eine seltene, Norwegen eigenlhumliche, Nalurersclieinung; er

sei wie ein Seil von der Lange einiger Klafter, und i% bis 2 ZoII dick, be-

stehe aus einer grossen Menge wasserfarbcner, mit einem grossen schwarzen

Fleck auf dem Kopfe versehener Wurmchen, von der Lange eines Ilaferkorns

und von der Dicke eines starken Zwirnfadens , welche zu Millionen nnd Mil-

h*assen iiber einauder wegkriechen, doch so, dass die ganze Gesellschaft be-

ch bewege und auf vv^eichem Boden eine wie erne

lange Linie hinter sich zuriicklasse.

Die genauesten und ausfuhrlichsten Beobachtungcn an im Freien sicb be-

findenden und an eingefangenen Heerwurmern hat Kiibn^} in Eisenach be-

kannt geraacht. Er fand die Maden bald in kleiuern Gesellschaften, bald in

einem grossen Zuge vereint; in derselben Gegend fand er junge kleine, und

alte ausgewacbsene Maden, aber in den grosslen Zugen waren sie alle aus-

gewachsen. Eine klebrige Feuchtigkeit sei das Vcreinigungsmittel. Der

grossle Zug, den Kuhn sab, war 12 Ellen lang, handbreit und daumensdick;

Jager und Holzleute erzablten aber von Zugen bis zu 30 Ellen Lange. Vorn
ist er meisl breiter als an seinem hinlern Ende, vs^elches manchmal nur von
einzelnen nachziehenden Maden gebildet wird. Er sei kalt anzufublen, und
wandere langsam wie eine Schnecke. Manchmal werde er dadurcb kleiner,

dass ein bedeulender oder geringerer Theil unter Laub oder in die lockere

Erde sich verkrieche. TrifFt das vordere Ende des Zuges ein Hinderniss,

elwa einen Hiigel oder einen Stein, so findet entweder eine Ubersteigung,

Oder ein Ausweichen slalt; unter leichten Korpern, Holz, Blattern, schleicht er

weg; ein kleiner Stein ist oft Veranlassung, dass der Zug sich der Lange nach

spaltet, indess vereinigen sich die so getheilten Glieder bald wieder. Wird
durch Wegnahrae eines Theils aus der Mille des Zuges dieser in eine vordere

1) Naturgeschichte Norwegens. Engl Ubersetzung. Lend. 1754. T. 11. p. 41.

2) Dieser Name ist als Wurmdrache ins Deutsche iibersetzt und durch Walch,
Gotze und Andere in Deutschland eingefuhrt, indess hat L. Bechstein (a.a.O.

p. 62} nachgewiesen, dass er Wurmzug bedeutet.

3) Naturforscber. Halle. Bd. 1. 1774. p. 79. Bd. 15. 1781. p. 96. Bd. 18. 1782.

p. 226. Tab. V.
^

Phijs. Classe. VI. p

^
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und hinlere Halfte getheilt, so slellt sich die Vereinigung durch Nachriickeii

des hintern Theils bald wieder her. TrifFt ziifallig das vordere Ende des Zugs

rait dem hintern Ende zusammen, so bildet das Ganze einen Ring, welcher

Zusland wohl einen ganzen Tag dauert. Ira Schatlen zogen sie ruhig; Son-

und helles Taffeslicht konnten wohl ertrag auch werd

bei Rage

getrofTen.

und iiberhaiipt bei schlechtem Wetter der Heerwurm nicht

Diejenigen Heerwiirmer, welche Kuh einem Kasten eingeschloss

hielt, bildeten bald 6 Oder kleinere ruhende Klumpen, bald aber

umherwandernden Zug. Manchmal fand Wanderiing nur des Tags, manch

mal nur des Nachts statt, und dauerte oft die ganze Nacht hindurch

brochen fort; die Ziige konnten auch an den Wanden des Kasten
i

kliramen. Bei den Wanderunsen starben viele.

nicht ertrag

gen geschehe

en. Kiihn meint,

Nahrung zu suchen

js Hastens empor

en viele. Besprengen mit Wasser konn

dass das Ziehen und Wandern desswe

als namlich in Ecke d Ka
T

stenS; wo der Heerwurm sich nicht befand, frischen Laubdiinger bracht
\

Kess der in eir

quoll gleichsam

andern Ecke befindliche Heerwurmklumpen seinen Platz und

e Quecksilber schnell dem frischen Danger zu: diesen Ver-

such wiederholte Kiihn und fand, dass wenn er frischen Diinger brachte der

Heerwurm darin sich verbarg und darin

Bald nach Kiih

blieb

Mittheilungen im J. 1774 der H
wurm auch in Schweden zu Eckholmsund Mitte Sommers von Ziervoge]
beobachtetj und die Nachrichten dariiber von De Geer^} bekannt gemacht

Die Ma(ien gleiten truppweise so langsam auf dem Boden bin, dass sie wah-

rend einer Viertelstunde nur etwa (

+

gen mittelst einer klebrigen Materie

bandbreite Strecke kleg h

sich jedoch em
wenn man sie beruhrt Hundertweise vereinigen sie sich zu fingerbrei

ten und 1 bis 2 Ellen langen Streifen, welche in einiger Entfernun

einander sich befinden. Die Larven waren in ununlerbrochener Fortbew

es Abend war als Ziervog

von

ohne sich von einander Da

antraf machte er ein Zeichen sehen, wie bis zum andern

pour Stockh. 1776 p. 338
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Morgen sich fortbewegt haben wurden, er fand dann aber weder an der
Stelle, noch in der Nachbarschafl, noch in der Erde, wo er sie bis zu einem
Fuss Tiefe aiifsuchte, eine Spur Die Landleule sagten, dass sich

zu

diese zu Zugen vereinigten Larven oft zeigen, und nennen sie Gards-Drag,
weii sie langsam den Wolinungen zu ziehen.

F., S. Voigt 9 sdireibt 1840, dass er vor elwa 20 Jahren eine Ileer-

wurmportion aus Wilhelmsthal bei Eisenach zugeschickt erhalten habe. AIs er

dieselbe in ein Glas mit Erde brachte, rollirlen sich die Maden sogleich in

eine etwa einen Zoll dicke Schlange zusammen, welche einen Ring bildete

der am Boden des Glases in unaufhorlicher Kreisbewegung, wie ein Rad sich

fortbewegte. Nach einer Stunde (iMillag) batten sich die sammtlichen Larven
uber die innere Flache des Glases zerslreul. Abends waren sie wieder

einem Ganzen vereinigt und in derselben Kreisbewegung begriffen; doch wa-
ren viele von den zerstreut gewesenen angeklebt geblieben und verlrocknet.

AIs ein Sliick Rasen mit frischer Erde in das Glas gelegt wurde, frassen sie

gierig an den Wurzeln. Der Heerwurm hielt sich, imraer schwacher werdend
und mit nochmaliger ^erstreuung an den Glaswanden, noch einige Tage; ein-

mal bildete er bloss auf der Erde im Glase verweilend eine Sfdrmige Figur

so dass auf der Kreuzungsstelle die einen iiber die andern ununlerbrochen

bin sich bewegfen.

Dem Herrn Forster Ran d 6 2) jn Birkenmoor bei Ilefeld hatten schon im
Juli 1844 einige Leute erzahlt, dass sie V4 Stunde von Birkenmoor auf einem

Fahrwege im dichten schattigen Buchenhochwalde ein wunderbares Thier in

Gestalt einer Schlange gesehen hatten, welches sich ganz langsam bewegt und
aus Millionen kleiner Maden bestanden habe. Obgleich HerrRaude den Heer-

wurm bei dieser Nachricht, so wie bei einer spatern, dass er sich abermals
k

gezeigt habe, an der beschriebenen Stelle aufsuchte, so fand er ihn doch nicht.

AIs er aber im nachsten Jahre, am 21. Juli 1845, durch Arbeiler von dem
Erscheinen desselben wieder benachrichtigt wurde, Iraf er ihn wirklich an.

Er fand an verschiedenen Stellen, 10 Schritt von einander, 3 etwa % Zoll

^^

1) Lebrbuch der Zoologie. Bd. 5. Stuttg. 1840 p. 248

2) Nachrichten der G. A. Universitiit a. a. 0. p. 69.
*

F2
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dicke und 4 Fuss lange aus Maden Lestehende Ziige i)
, welche sich langsam

fortbewegten. Eine Stunde spater war der Zug schon 12 Fuss lang; es

hatten sich namlich die verschiedenen Ziige in einen einzigen verwandelt und

waren eben" im Begriff in Erde und Laub sich zu verkriechen. Von den von

Harm Raude mir 2]) in einem Topfe mit Erde iibersandten Larveu waren die

raeisten geslorben; die noch lebenden bewegten sich

Wunsch

nur wenig, waren sehr

Herr Raude suchte auf meinen

die Metamorphose der Maden zu verfolgen, den Heerwurm an-

und schon am zweiten Tage todt

fansrs Ausrust wieder aufo fand denselben noch an der Stelle, wo sich
T T

bis dahin laglich
t)

gt hatte, brachte mehrere Maden mit Erd

m blecherne Botanisirbiichse, welche an einem Baume auf

d Wurzeln

nfft wurde.
4

Am andern Tage b d m Biichse befmdiichen Maden ihre Wan
derungen, in der M^eise^ dass sie durch eine kleine Ritze aus der Biichse ent-

wichen, auf der Aussenflache derselben herum wanderten und. endlich wieder

durch dieselbe OfTnung einzogen. Diese kreisfdrmige Wanderuug wurde noch

einmal von einer geringern Anzahl wiederholt, wobei iibrigens einige abstar-

ben und ganz vertrockneten , bis die Maden sich endlich im Innern der Kapsel

ruhig verhielten. Nach 8 Tagen bemerkte Herr Raude, dass sich einige

Maden verpuppt hatlen und am 30slen August sah er eine Menge kleiner Flie-

T Buchse kommen; und iiberzeugle sich, dass die Fh'e-

sn. Diese Fliegen nebst Puppen sandte Herr Raude

gen durch

gen schon chlupft

und dieselben bildelen den Hauptgegenstand meiner friihern Miltheilung

nnd der vorliegenden Untersuchung.

Herr Forster Buchenroder ^3

beim Herzogl. Jagdschloss Oberhof, i

lang, 3 Finger breit und 1 Finger

graue Schlang

aten Aug. 1850

12 bis 14 Fuss

hoch langi quer iiber die Hochstrasse

Ziehen. Pferdefiisse und Wagenrader, welche daruber weggegangen waren

hatten denselben nicht g dem die *getrennten Theile sich wieder
» •

gten. Das vordere Ende war gabelformig, zu 2, 3, 4 Gliedern ausgebr

1) Also ahnlich wie De Gear es beschreibt.

2) Nachrichten p. 70.

3) L. Bechstein a. a. 0. p. 5.
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let, und die

Suchen des

sich an der

Millionen Kopfchen waren in Be die deni unsicliern

E glich Ein

Weg
silbergrau glanzender Streif zeigt

lib d gekrochen 1

Ein Stuck dieses Heerwurms erhielt Herr L. Bech stein ^^ am 4ten Aui^

in einer Schacbtel init Moos zugeschickt. AIs derselbe die Pap

der Schacbtel loste, fand er in ihnen viele durch die Fugen der Schachtel

herausgekrocbene todtgedruckte E d eine fingerbreite

hangende 6 ZoU lange Kette, ebenfalls todt. In der Schacbtel waren die Ma
den aber noch i

ter Erde iretban

Leben, und wurden in eine Schiissel mit Moos und feuch

darin bis zum 22sten Aug. beobachtet Thiere

deten bald Ziige, bald eine oder mebrere Kelten, bald Klumpen, bald aiirh

ruhende Streifen. Im VerlauF der Zeit starben und vertrockneten viele. Die

Larven bewegten, wenn sie einzeln oder gemeinscbafllicb in Zugeu krocben,

den Kopf und die Ringe des Vorderleibes lebhaft rait eineni besliiiidigen Su

cben und Taslen nach alien Seiten bin. \ iihrend der Hinlerleib, wenn sie

ruhig blieb Herr hslein beobachtete aucb Larve

Act des Fressens frass Moos, wob Kopf vorgescboben und zuriick

gezogen und die Fresswerkzeuge lebhaft bewegt wurden. Am IGten wurden

die ersten Puppen geseben, und am 21. Aug. krocben 2 Mucken langsam und

chwerfallig

ethan war;

Zucker in welches der Heerwurm sptiler

o

gestorb

die Mo escbliipfte war Abend 22. August

Q
r

Lange Bevor der Heerwurm von Naturforscbern beobachtet und beschrie-

ben worden war, war er dera Volke, besonders den Waldbewobnern bekannt

und die ersten Beschreiber sagen, dass er beim Volke Gegensland des Aber-

glaubens sei, und dass sein Erscbeinen als Vorbedeutung von schlechter oder

guter Erndte, von Krieg und eseh werde. Sch wenckfelt '}

scbreibt, dass die schlesischen Bergbewobner es als ein Vorzeichen einer

1) Ahnlicbes giebt Pont oppidan an.

2) A. a. 0. p. 6 u. 40 u. f.

3) A. a. 0. p. 511.

1j.
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schlechten Erndte betrachten^ wenn der Heerwiirm bergan zieht, dass sie hin-

gegen aus einer Wanderung von Berg- zu Thai ein fruchtbares Jahr prophezeien.

Nach Juncker^} wird der Heerwurm auch Kriegswurm genannt; es sei

die gemeine Rede, dass er Krieg bedeute. Man babe im J. 1701 keinen ge-

sehen, aber wohl in dem vorhergehenden Jahre, wo sie stark gezogen, nie-

mals aber einigen Schaden gethan batten. — Ramus 2} berichtet: „Wenn
gemeine Leute sie gewahr werden, so halten sie das fur einen Glucksfall. Sie

werfen ihnen dann ihre Kleider und Bander in den Weg; kriechen sie dar-

uber, so halten sie den fur glucklich, dem das Kleid gehort; weichen sie zur

Seite und wollen nicht dariiber gehen, so glauben sie, dass der, dem das

Kleid gehort, iibel daran sei und bald sterben werde." — Kiihn 3} berichtet,

dass als im J. 1774 ein grosser Heerwurm in der Gegend von Eisenach sich

gezeigt babe, die meislen Leute vor Krieg zitterten, wie auch im J. 1756,
wo ein Heerwurm den siebenjahrigen Krieg angedeutet habe. Es zog taglich

vielVolk in den Wald, um diesen ominosen Wurm zu betrachten; man schil-

derteihn als eine 2 Ellen lange Schlange mit vielen Kdpfen, worauf viele

tausend Maden herumkrochen; das Volk sich nur des Morge
von 8—9 Uhr sehen, um an der benachbarlen Quelle seinen Durst zu Idschen,

und sein Zug gehe stets von Morgen nach Abend.— Nach L. Bechstein^}
kundigt der Heerwurm den Thiiringerwaldnern Krieg an, wenn er bergauf,

Frieden, wenn er bergab zieht; doch ist er iiberhaupt mehr als Kriegsbote
gefurchtet, wie als Friedensbote begrusst. Manner und Frauen legen ihre

Gewande, Jacken oder Schurzen der Heerschlange in den Weg, auf dass

daruber binkrieche, und es bedeute Gliick besonders
aber den unfruchtbaren Frauen Fruchtbarkeit und den Gesegneten in Hoffnung
leichte Geburt. — BohemanS} theilt mit, dass in Schwedens bergigen und
waldigen Gegenden der Heerwurm unter dem Namen Harm ask den Land-

I

1) Bei Bechstein a. a 0. p. 9.

2) A. a. 0. p. 240.

3) A. a. 0. B. I. p. 79.

4) A. a. 0. p. 71.

5) Arsberattelse om zoologiens Framsleg under Aren 1845 och 1846. Slockhol
1847 p. 22.

m
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leuten wohl bekannt sei; sie glauben, dass sein Erscheinen Krieg und Noth

bedeute, erzahlen furchtbare Dinge davon, und verbinden ihre Erziihlungen

mit abenteuerlichen Ubertreibungen.

3.

Wenn nun aus dera bisher Gesagten das allgemeine Erscheinen des Heer-

wurms und das Wunderbare in der Geschichte desselben einleuchtend ist, so

war man doch uber das Thier; welchem derselbe seinen Ursprung verdankt,

und welclies wieder aus ihni hervorgeht, in volliger Ungewissheit, bis ich ^3

dasselbe im J. 1845 als Thomas -Trauermucke oder Sciara Thomae bestimmte.

Anfangs hielt man die einzelnen Thierchen des Heerwurms fiir wirkliche

Wiirmer; solches geschah von Schwenckfelt, welcher sie Ascarides mili-

tares nennt. Auch Ramus und Pont oppidan nieinlen, sie seien Wiirmchen,

und der erfahrne Gotze^]) war noch im J. 1791 zweifelhaft, ob die Thiere

Wiirmchen oder Insektenmaden seien, nachdem sie schon liingst von Mehrern

als letztere erkannt worden waren. — Der Ersle^ welcher sie richtig deutete,

war De Geer^]); obwohl er sie lebend nicbt gesehen babe, und er also Un-

tersuchungen iiber ihre Metamorphose nicbt babe anstellen konnen, so lasse

docb ihre Gestalt deutlich erkennen^ dass sie von einer Tipula herriihren miiss-
rii

ten. Und allerdings hatte D e G e e r insofern Recht, als das Genus Sciara tiber-

haupt zu der grossen Tipulaablheilung der Zweifliigler gehorl, obwohl ihm die

Trauermucke iiberhaupt ganzlich unbekannt war.

Kuhn''*} war im J. 1781^ nachdem er die Puppen^ die j^ungefabr die

Grosse eines Rockenkorns^ batten^ beobachtet batle, der Ansicbt, dass daraus

wohl ein Insekt aus der Classe der Hymenoptera, also ein vierflugeliges In-

sekt, hervorgehe. Aber im J- 1782 sah er eine kleine scbwarze Mucke aus

den Puppen hervortretenj die er als Tipula erkannte und dadurcb De Geers

Vermuthung thatsachlich bestatigte. Ich komme auf seine Tipula noch aus-

fiihrlicher zuruck.

1) Nachrichten a, a. 0. p. 73.

2) Naturforscher Bd. 9,

3) A. a. 0. p. 339.

4) A. a. 0. Bd. 15. 18,

«

I
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Seit dieser Zeit nun^ und da man die Kiihnsche Fliege nicht weiter zu

deuteii wusste, wurden die Heerwurmmaden iiur im Allgemeiiieii als Tipularaaden

bezeichnetj und mit mehr oder weniger Wahrscheinlichkeit zu dera einen oder

andern Genus der Tipulae gerechnet.

Johann Matthaeus Bechstein ^^ gab der Heerwurmschnake einen

Namen — Tipula mirabilis — und sagt: jjim Juli sitzt diese kleine schwarze

Schnake, die nicht viel grosser als ein Floh ist, in den Waldungen^ wo es

feucht ist, schaarenweise an den Baumen und Stammchen; auch fliegt sie ge-

sellschaftlich in der Luft Iierum.'f Der von Bechstein gewahlle Name und

seine Scbilderung stimmt so sehr mit dem Kiihnschen Namen und dessen

Schilderung uberein, dass es mir zweifelhaft ist, ob Bechstein selbst eine

Tipula mirabilis gesehen babe; batte er sie geseben, so wiirde er sie sicherlich

wissenschaftlicher bestimmt haben. Kiihn^^ schreibt: jjEs flog das langsl ge-

wiinschte Wunderthier C— mirabilis — ") als eine kleine elende

schwarze Fliege, die nicht viel grosser als ein Floh war," . . .

;,Ich sab, dass sie unler die Erdschnaken Tipulas f— also Tipula mirabilis

gehorte'^ . . . »Ich eilte in dieser letzten Woche des Juli C-l-l zu der

Gegend des W aides hin, wo man jederzeit den Heerwurm hat sucben mus-

sen, und entdeckte gar bald, dass die Schnaken nicht allein an Baumen
und Strauchen gleich einera Bienenschwarm in grosser Menge sassen,

sondern dass sie auch in der Luft ihren Zug in Gesellschaft hiel-

ten." Klihn^} selbst war aber schon friiher von dem Fiirster des Oris, wo
die Wiirmcben geraeiniglich sich aufhielten, in Kenntniss gesetzt worden, dass

derselbe in den Jahren, in welchen es Heerwtirmer gebe, jederzeit auf seinem

Forst im Anfange des Septembers an alien Eichen sehr grosse Klumpen schwarz-

licher kleiner Fliegen angehangt finde, die, nach Art schwarmender Bienen,

dick aufeinander sassen.

Auch die spatern Deulungen der Heerwurmmiicke sind blosse Vermu-

thungen, von denen einige der Wahrheit mehr sich nahern, andere davon

1) Gemeinnutzige Naturgeschichte des In- und Auslandes. Leipz. 1794. Bd. 1.

Ablh. 2. p. 1095.

2) A. a. 0. Bd. 18 p. 228.

3) A. a. 0. St. 15. p. 110.
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sich entfernen. So schreibt Blum en bach i), dass der beruchtigte sogenan

Heerwurra aus Maden einesZweifluglers (elwa von Tipula oder Asilus) bestehe.

Then 23 war der Wahrheit jedoch viel niiher gekommen. Derselbe fand

namlich die Kuhnsche Abbildung der Larven niit eincr von Ilostsj abgebil-

deten Larve, aus der, vvie die Zeichnung des ausgeflogenen Insekls nicht in

Zweifel lasst, eine Sciara ausgekommen war, so uberelnslimmend , dass er

meinl, die Heerwunnmucke sei eine Sciara und vielleicht die Sciara nemoralis

Meij. Da indess letztere nur 2/^ Linien lang ist, blassgelbe Schwingen hat,

und da die Fuhler beim Mannchen fast so lang sind als der Korper, so isl

diese Annahme der Species irrlhumlich, obwohl Thon das Genus richtig ter-

muthet hat. — Weiter von der Richtigkeit wich Ok en +3 wieder ab, welcher

bei der Beschreibung der Johannisschnake (Bibio Johannis) die Meinung
aussert, dass die Larven ahnlicher Mucken es wahrscheinh'ch seien, welche
unler dera Namen Heerwurra bekannt sind. Derselbe hat aber durch einen

Auszug aus Kiihns Arbeiten die Heervvurmgeschichte in neuerer Zeit wieder
ins Andenken zuruckgerufen und allgemeiner bekannt gemacht. — F. S.

VoigtS) glaubt, dass der Heerwurra vielleicht der Barlmiicke (Ceratopogon}
angehdre; ich selbst rechnete ihn fruher^} zu den Tipularien, deren Larven
in der Erde zubringen, und H. Leunis?) spricht sich dahin aus, dass der
Heerwurra wahrscheinlich von Culex, Anopheles, Coretbra, Chironomus oder
Ceralopogon herruhre, fuhrt aber in seiner spatern Schrift 8) meine und L.

Bechsteins Erfahrungen an, ohne jedoch fur die eine oder die andere sich

zu entscheiden.

1) Handbuch der Naturgeschichte (seit der 4. Aufl. Gotl. 1791 p. 387 des Heer-
wurms erwahnend]. ,4

2) Ersch und Gruber, allg. Encyclopiidie der Wissenschaften und Kunsle. Sect 2
Thl. 4. Leipz. 1828. p. 72.'

3) N. T. Jacquiu, Collectanea ad Botanicam, Chemiam et Historiam naturalem
spectantia. Vol. 3. Wien 1789 p. 300 tab. 23 fig. 7.

4) Allgemeine Naturgeschichte Bd. 5. Abth. 2. Stuttg. 1835 p. 740.

5) A. a. 0. p. 248.

6) A. A. Berth old, Lehrbuch der Zoologie. Gott. 1845. p. 366.

7) Synopsis der drei Naturreiche. Thl. 1. Hannov. 1844. p. 284.

8} Schulnaturgeschichte. Thl. 1. Hannov. 1851. p. 193.

Phys. Classe. VI. G

Mo.Bot. Garden,
01.
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4.
> I

T 1

Nachdem ich nachgewiesen halte, dass das in Frage stehende Insekt

kein anderes als die Sciara Thomae und diese Ansicht Schriften

des In d Auslandes tibergegang widersprach derselben nach sechs

Jahren Herr L. Bechsteini), gestutzt auf eigene Beobachtungen an zwei

Mucken, welche er

teressanten Schrift e

Heerwurmlarven erhallen hatte. In. seiner sehr in-

er zu dem Resullate, dass die Mucke der Gattung

Sciara am nacbslen stehe, da hauptsachlich ihr Flugelbau und der Aderlauf
r

in den Fliigeln, vollig mit dieser Gattung iibereinstimmen. Doch babe sie nur

14 Fiihlerglieder^ wahrend die Gattung Sciara deren 16 besitzL Die Form

der Fuhler ware ausserdem dieselbe; die Augen aber standen viel weiter aus-

einander als bei jener. Die Fortsatze am letzten Baucbringe des Manncben

seien insofern von denen der Sciara unterschieden , dass sie weder zangen-

fdrmig nocb zweigliedrig sind. Auch am Ende der Scbienen seien keine

Spornen vorhanden.

noch vorbehalten.

Die Einreihung der Mucke in das System bleibe daher

Zur Aufklarung des wahren Sachverhalts hinsichtlich der Heerwurmmiicke

wtirden zunacbsl die von Kiih so die von L. Bechstein beschriebenen

und abgebildeten Miicken einer genauern Kritik zu unterziehen, sodann aber

unsere

fuhrlich

aus Heerwurmlarven in grosser Anzahl gezogenen Miicken einer aus-

;rn zoologiscben Untersuchung zu unterwerfen sein, als seiches bei

meiner friihern Mittheilung tiber dieselben geschehen ist.

Kiibn^} nennt sein Tbier eine kleine elende schwarze Fliege, nicht viel

grosser als ein Floh, die sitzend ihre Fliigel liings dem Riicken zusammenlegte,

mit perlschnurahnlichen FuhlbCrnern; die Fliigel batten starke schwarze Adern

und schwarze Haarchen Das Bruststiick war ganz glalt: das Schienb

geVorderfusse mit spitzem Dorn. Die Augen hufeisenformig ; die Palpen

kriimmt. Das Mannchen mit kiirzerem diinneren Leibj das Weibcben auf

dem Abschnitt des Hinterleibs mit einem griinen fahlen Quadratfleck.

Antennen warden in der Figur eines Mannchen perlscbnurformig und 1 1 glied

Die

1) A. a. 0. p. 68.

2) Naturforscher Bd. 18.

JF
r^
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rig abgebildet, und am Ende des Leibes befindet sicb eiiie slarke gekriimmle

Zauge.

Heben wir aus dieser Beschreibung systematisch die Hauplcharaclere her-

vor, so ergeben die Fliigel und vielgliedrigen Fiihler, dass das Thier zuniichst

zu den Langhornern oder Macrocereu gehdrte. Der Umstand aber, dass der

Mund nicht verlangeii, die Palpen geliriiiumt und beiin Mannchen die Fiibler

nicht federbuschfdrmig erscheinen^ gilt als Beweis, dass das Thier aus der

Familie der Tipularien ist, und nicht zu den Culiciden gehoren kann. Da die

Fiihler beim Mannchen nicht federbuschformig , und auch iiberhaupt nicht ge-

kornt oder durchbliiltert erscheineUj sondern vielmehr perlschnurformig waren,

so konnte das Thier nicht zu den Tipulariae culiciformes gehoren; und da die

Schienen ([wenn auch uur an den Vorderschienen beobachleQ einen spitzen

Dorn batten, so unterschied sich das Thier wesenllich von den Tipulariae gal-

licolae. Der Thorax war glatt, also ohne Quereinschnitl, und dieser Umstand

schliesst das Thier von den Tipulariae terricolae aus. Demnach gehorle es zu

den Tipulariae fungicolae. Die hufelsenformigen Augen passen hier nun aber

nur auf die Galtungen Asindulum, Ceroplatus, Mycetobia, Macroneura und
4

Sciara. Dass das Thier jedoch zu keiner der vier ersten Galtungen gehorte,

wird dadurch bewiesen, dass der Bauch weder von oben nach unten abge-

plattet, noch seitlich beigedriickt, die Antennen nicht sehr beigedruckt^ und der

Schienendorn nicht besonders lang waren; auch kennt man seit Reaumur die

wunderbaren hinten vielgeringelten Larven von Ceroplatus zu gut, als dass da-

mit eine Verwechselung moglich ware. — Demnach war das Kiihnsche

Thier wirklich eine Sciara, womit es auch seinen Gesammtcharacteren nach

iibereinstimmte. — Die griinlichen Quadratflecke auf jedem Abschnitt des

Hinterleibes des Weibchens passen zu keiner andern Sciaraart als zur Sciara

Thomae, bei der, wenn der Leib ausgedehnt ist, die Hinterleibsringe wegen

der gelben Seitenbinde und der gelben vordern und hintern Randeinfassung,

allerdings das Ansehen haben, als wenn ein fables Quadrat auf einem gelben

Grunde lage, was an der untern Seite des 'Bauchs noch viel merklicher ist.

Diese Quadrate bleiben besonders alsdann, wenn das Thier gestorben und bald

nach seinem Tode die gelben Zeichnungen grosstentheils verloren hat. — Was

die geringe Grossenangabe der Fliege belrifft, so mochte dieselbe theils durch

G2

1
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aber d

F

Kiihns mangelhafte sysleraalische Kenntniss der Zweiflugler^ theils

seine Enttauschung zu erklaren sein^ indem er sich wunderle, dass aus einem

in damaliger Zeit die dortigen Einwohner in hohem Masse angstigenden Heer-

wurm eine kleine elende schwarze Mucke hervorkam. Es ist aber, besonders

bei uberhaupt kleinen Thieren auf ungefahre Grdssenangaben iiberall kein Ge-

wicht zu legeii, wie denn auch Ktihn

ein Roggenkorn, bald hingegen so klein

Heerwiirmlarven bald

ein halbes Kiimmelk(

gross

taxirte.

Was die zwei aus Heerwurmpuppen gewonnenen, von Bee

h

stein be-

scbriebenen und abgebildeten Fliegen betrifft, so ist, da eine, wenigstens in

BetrefF der Flugel characteristische, Abbildung vorliegt, die Deutang viel leich-

,

wo die Flugel ganz characterlos gezeich-ter als die des Kiihnschen Insekts

siud Als wesentliche Unterschiede zwischen seiner Fliege und der S

Bechstein die 4 der Antennenslied

genden Falle nicht in Betracht

er. Dieser Punkt kann aber

da in Fig. 15 an der. rech-

ten Seite eine 14gliedrige, an der linken bingegen eine 15gliedrige Antenne
abgebildet ist. Als ein fernerer Unterschied wird der Spornmangel an den Schie-

o efiibrt. Indess sind d

sehr gut abgebildet; da aber b

deckt ist. so

lOten und 11 ten Figur die Schienensp

der Ansicht von Oben der 2te Sporn

ist, so konnte er nicht rait abgebildet werden. Was sodann deu Unter-

schied der Forlsatze am lefzlen Baucbringe des Mannchen betrifft, die nicht

zangenformig und nicht zweigliedrig seien, so ist zuerst zu bemerken, dass

unter Bechsteins Fliegen gar kein Mannch war, wie aus d Abbildun

dass die

hervorleuchtet, und aus der Beschreibung sich ergiebt, wo es p. 67 heisst

Leibesring der Mitle scbwarzbraun gelb eingefasst

waren, was nur auf die weibliche Sciara Thomae sich bezieht. Aber auch di

beid kleinen Scheidententakeln am E des Leibes be Weibchen sind,

wie eme massige Vergrosserung bei genauerer Beobachtung ergiebt, wirklich

liedrig, wie wir es auch noch bei

finden. Die der Mannchen sind bin

gebogene Anhangsel und haben

andern weiblichen Tipularie

srosse von den Seiten ab

den bei Bechstein Fig. 10 d ab
gebildeten Theilen nicht einmal eine enlfernte Ahnlichkeit. Hinsicbtlich des Urn-
standes

,
dass die Augen weit auseinander slehen, und dass keine Nebenaugen

ffesehen werden so ist es Thatsache, dass es uberall keine Insekten
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giebt, welche wahre characleristische Sciaraflugel besilzeri und dabei

einanderstehend Aug

wie

kdn

den

batten und ohne Nebenaugen waren. Abbildungen

sind.
sie bei Bech stein Fig. 9. 10 und 11 von der Mucke gegeben

en nur durch Wenden des Insekts wahrend des Zeichnens hergestelll

weil wegen des hochgewdlbten Riickens bei der Ansicht des Abdom
und des Riickens von Oben, weder der Kopf noch der Vordertheil des Thorax

gesehen werden

drelit. so kommt

wird d ab die Miicke

leicht

gan/i richtig ge

hen wird

d

vor, dass der Kopf, statl von oben, von vorn ge-

Bei dieser Ansicht slehen dann allerdings die Augen weit aus-

m sie nur oben mit ihren Hornern gegeneinander gebogen sJnd.

Bei der Ansicht von Vorn sind dann aber auch die Nebenauo^en nicht

wahrnehmbar, weil sie auf deni Kopfe hinler den Aug
1st es hiernach unzweifelhaft , dass Bech

aus

Frage

Genus Sciara beschrieben und abgebildet h so

bliche Thiere

B die niichste

her Sp eselben angehorlen ? Wenden wir unsere Auf-

ksamkeit auf die, Figur 10 abgebildelen Fliigel und fassen d

derselben ins Auge, so ergiebt sich

Theilung der Gabel

die p.

dass Hiilfsader bis zum Beg

ider sich erstreckt. Durch diesen Umstand, sowie durch

67 als dunkelbraun bezeichnele Farbe der Schwingkolben wird aber

eifelhaft erwiesen, dass das Bechsleinsche Thier Haupt

abtheilung der Gattung Sciara gehort, wovon auch die Sciara Thomae ein

Glied ist. Nun sagt aber Bechstein p. 25, dass seine Tliiere 2 pariser Linien

gross seien. Es giebt jedoch nur wenige bekannte deutsche Sciaraarten. welche

eine so bedeutende Lange erreichen aber p. 67 behauptet die

Ringe des Leibes in der Mitte schwarzbraun rait gelb eingefasst

dieses Character , welch ganz beslimmt das lebende oder frisch

Weibchen der Sciara Thomae von alien iibrigen held

Nach Allem diesen den Heerwurmmaden von Eisenach und Ober

hof dieselbe Miickenart hervorgegangen, welche ich

von Birkenmoor erhalten hatte.

den

o.

Urn nun aber raehr Ausfuhrlichkeit, als bei meiner friihern Miltheilun
t37

i
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das Insekt ziV characterisiren und iiber seine Natur tiefere Aufschlusse zii ge-

ben, darait nicht abermals die wahre Heerwurmmiicke in Frage komme, babe

Ich eine delaillirlere Untersucbung der Made, Nymphe und der daraus ent-

slandenen Fliege vorgenommen.

Die Made. — Larva cepbala , oculata , albido - grisea hyalina , cuspidata^

cotylis arabulatoriis ulrinque tribus, capile atro subgloboso, occipite repando,

maxillis triangulis, sulcatis serratis. 3V2 — 4 1in. Far. longa, catervatim pro-

cessionea.

Larve mil schuppenformigem, langlich rundem^ schwarzem Kopfe, 2 Au-

gen; weissbch grau durchsichtigj hinten zugespitzt; jederseits mit 3 napfformi-

gen Scfieinfiissen an der Brust; Hinterhaupt ausgescbweift ; Unterkiefer drei-

eckig, gefurcht, gesagt; beerartig umherziebend.

De Geer, Mem. des Insectes T. VL tab. 18. fig. 10. 11.
'

Kuhn, Naturforscher St. 18. tab. V- A. B.

Bechstein, Heerwurm Fig. 1—4.

Im lebenden Zustande glasig, durchsichtig, im Spiritus balbdurcbscheinend

;

bald nacbdem die Maden in Weingeist gelegt werden, strecken sie sich und

werden dabei 4V3 bis 5 Linien lang. Der hornige Kopf lasst, wenn er mit

dera Hinterhaupte aufliegt, vorn jederseits ein rundes Auge fd} erkennen ^3-

Unmittelbar vor dem Auge befindet sicb eine abnlicbe hornlose Stelle (e),

welche der Fublergegend entsprichl. Die Kopfscbuppe besteht aus einem keil-

formigen Mittelsttick (^Clypeus a}, dessen Spitze nach binten gericbtet ist, und

aus zwei Seitenstiicken fb}. Der Hinterbauptsrand (Fig. 2') ist mit 2 Aus-

scbnitten und 3 Lappen verseben. Die Seitenstiicke laufen unten mit einem

nach Innen gericbtetea schmalen Forlsatze (Menlum]) gegeneinander, obne

dass sich jedocb die Fortsalze beriihren; ein zweiter ahnlicber minder starker

Fortsatz (Submentum) befindet sicb binter demselben (^Fig. 4.5). Der vordere

Rand des Kopfs zeigt einen scbmalen Ring fOberlippe, Labrum c), der jedocb

aus 2 Halbringen besteht 23. Diese Oberlippenbogen liegen der Kopfscbuppe

1) L6on Dufour (Ann. des So. nal. 2 Ser. t. 12. 1839 p. 30) sagt, dass die

Sciara ingenua keine Spur von Augen habe; von oben angesehen nimmt man
audi bei der Heerwurmlarve keitie walir.

2] Leon Dufour (daselbst) beschreibt die Fresswerkzeuge von Sciara ingenua als
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([seitlich jedoch nicht ganz dichQ an, kriimmen sich mit ihreni Seitenlheile unten

ffegeneinander und enden unten mit 4—unten mit 4—^^5 sehr feinen aber langen und weichen;

zahnformigen ; nicht hornigen Fasern, welche hauptsachlich die weichen Theile

des Mundes mit bilden helfen (Fig. 3}. Das wesentlichste Kauorgan (Fig. 4. 5)

bilden aber die Unterkiefer (Maxillae), welche Yerbiiltnissmassig sehr stark

und breit sind, den Miind von unten ganzlich bedecken und aiis 2 Gliedern

beslehen. Das Basalstuck (^Cardo} ist kiirzer (hi), halbmondformig und legt

sich dem innern untern Rande des Seitentheils der Kopfschuppe an. Das Kau-

stiick (Stipes} ist aber dreieckig (i), auf der untern freien Flache mit einer
1

starken Langenvertiefung versehen, wodurch es fast bis zur Hiilfte in 2 Ab-

Iheilungen gespalten wird, und am innern vordern freien Rande mit 6— 7 star-
F

ken Hornzahnen bewaffnet; der Zabnrand ist dunkler. In der Mundhohle ver-

borgen, mit dem aussern Ende dem vordern innern Rande des Seitenkopfstiicks

eingelenkt, liegen die mit den Zahnrandern gegeneinander gerichteten einglied-

rigen Oberkiefer (Mandibulae Fig. 5 und 6 g}; sie sind mit 5 Zahnen verse-

hen und werden unten von den Unterkiefern verdecktj obgleich sie kleiner

und schwacher sind als die Unterkiefer, so sind ihre Zahne doch merklich
F

starker. — Hinten zwischen dem Basalstuck der 'Unterkiefer und vor dem

vordern Querriegel des Seitenkopfstiicks liegt (von unten gesehen} in der

Tiefe ein winkelfdrraiges Hornstuckchen (Fig. 4. 5. f), dessen Spitze nach hin-

ten gerichtet istj die beiden Schenkel legen sich nach vorn auf die obere Flache

der Unterkiefer; es besteht aus ehiem kleinen Mittelstiick (Unterlippe, Labium),

und an jeder Seite aus einem eingliedrigen Fortsalz, welcher Lippenlasler an-

zudeulen scheint. Eigentliche Palpen sind nicht vorhanden.

Der Kdrper besteht ausser dem Kopfe aus 13 Ringen, von denen aber

der letzte sehr unbedeutend und eigentlich nur das Korperende ist. Jeder der

3 vordern (Brustringe} lasst unten, jederseits eine weisse runde verkehrt tel-

lerfdrmige Fleischwarze erkennen; diese Papillen sind fussartige Gebilde, welche

alien ubrigen Ringen fehlen; bei Fig. 7 1. sind sie von Innen zu sehen. Auf

den Ringen, jedoch fast in der Seite, liegen 8 Paar schwarze Luftlocher (Stig-

schmale, langliche, an der Spitze zweispaltige nnter dem vordern Rande des

Kopfs verborgene Mandibeln; die von ihm geschilderten Theile sind aber die

Maxillen*
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mala m). Dem 2. 3. 11. 12. und 13. Ringe fehlen dieselben. Das des ersten

Ringes isl viel grosser als die iibrigen, welche nur bei sehr genauer Betrach-

lung erkanut werdeii; und springt mil seinem Hornrande etwas vor. Die bei-

den Haupttracheenaste sind verhaltnissmiissig sehr schwach. — Ilaarartige

Theile, wie sie Leon Dufour bei der Sciara ingenua wahrgenommen hat,

komraen nicht vor.

Was den innern Ban belrifft, so ist der Eingang (a} in die Speiserohre

rund und etwas faltig, die Speiserohre fp} selbsl aber cylindrisch und geht

plotzlich in den derben dickwandigen rundlichen und stark abgesetzten Vorraagen

(Proventriculus q) iiber. Von diesem geht jederseits ein langer weiter dem

Chylusmagen dicht anliegender Magensack (Y) ab, der sich bis zum Anfange

des 10. Ringes erslreckt. Der auf den Vormagen folgende Chylusmagen (Ven-

triculus s) erslreckt sich bis zum 10. Ringe, wo der Krummdarm (Ileum)

beginnl. Dieser Krummdarm ft) bildet eine Schlinge und verlauft dann als

enger Mastdarm fa} in gerader Richtung bis zum After, der sich am Korper-

ende befindet. Die Krummdarmschlinge ist aber keine conslante Erscheinung,

denn oft fehlt dieselbe, oder sie ist nur schwach schraubenfdrmig angedeutet;

sie verziehl sich namlich wenn Koththeile hindurch bewegt werden, und be-

sonders wenn das hintere Korperende behuf der Darraausleerung spitz her-

vortritt , indem durch dieses Vorlreten der Darm lang gezogen wird und dabei

die Verlangerung hauptsachlich auf Kosten des Krummdarms geschieht.

Die im Munde begiunenden Speickelgefdsse fv} verlaufen bis zum 3. Kdr-

perringe so dicht nebeneinander, dass sie nur einen gemeinschafllichen Gang

zu bilden scheinen; von hier an weichen sie aber auseinander and verlaufen

einzeln mit verschiedenen foummungen und Schlangelungen bis zum 1 1. Ringe,

wo jedes Gefass blind endel.

Die Harngefasse fw), deren es jederseits zwei giebt, entspringen mit

vier Miindungen am Ende des Chylusmagens, sind gegeneinander gebogen, ha-

ben vier blinde Enden, und ihre Lange ist der zweier KOrperringe gleich.

An der innern Flache des Riickenbogens der Korperringe befindet sich

jederseits ein flacher spitzeiformiger Korper (n), an dessen vorderem breitem

Ende das Stigma sich zeigt. Diese Korper fehlen dem ersteh und den

drei letzten Ringen; am zweiten und dritten Ringe sind sie nur rudimentar.
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lieg

Ein Netzwerk sehr feiner Fasern bildel die Grundlage, in welcher viele Fett-

zellen und Fettblaschen enthalten sind.

Das Nervensystem besleht ausser der Halsschlinge (k) mil dera obern

und untern Gehirnknolen, aus den gewohnlichen 1 1 Bauchganglien, von denen

einige auf der Grenze je zweier Ringe, andere auf den Ringen liegen. Die

grossen Hirnknoten sind nicht von der Kopfschuppe eingeschlossen , sondern

m unmittelbar hinter derselben (Fig. 1) , wesshalb der Kopf nicht die Be-

deutung hat wie bei den Larven anderer Insektenordnungen, sondern vielmehr

nur als ein fester Apparat erscheinl, um den Fresswerkzeugen auf eine zweck-

massige Weise eine gehorige Grundlage und Stutze zu gewahren. Der Ner-

venstrang isl zwischen dem Halsknoten und dem ersten Bauchknoten, so wic

zwischen diesem und dem zweilen doppelt, zwischen dem 2. und 3. anfangs

doppelt, dann aber, wie zwischen den iibrigen Knoten einfach. Vom End-

knolen lauft jederseils der zieralich slarke Nervenstrang nach aussen und bin-

ten und verbreitet sich in die im Kdrperende liegenden Theile mil zahlreichen

Asten.

I

*

Uber die Larven der Sciara ingenua hat Leon Dufour^}, einig*e Beob-

achtungen mitgelheilt, aus denen eine gewisse nahere Ubereinstmjraung im Bau

beider Arten hervorgelit; namentlich besitzen dieselben auch die Feltkorperchen

neben den Luftlochern. Aber auch kommen bedeutende Unterschiede vor, in-

dem bei der vori Dufour beschriebenen Art der Kopf langlicher ist, der

Hinterhauptsrand eine lang vortretende Mittelspitze hat und an den Seiten we-

niger tief ausgeschnilten ist. Besonders merkwiirdig ist aber die ganzlich ab-

weicheride Form der Unterkiefer , welche sehr schmal und nur zweispitzig

sind, wahrend hingegen die Heerwurmlarve breile vielzahnige Unterkiefer hat

und hinsichtlich dieser Bildung sehr mit Macrocera hybrida und Mycetopbila

amabilis ubereinstimmt. Ob bei Sciara ingenua wirklich die Augen fehlen,

scheint mir zweifelhaft.

Varietciten. — Bereils bei meiner ersten Mittheilung ^^ habe ich mich

dahin ausgesprochen, dass es moglich und sogar wahrscheinlich sei, dass die

Maden der Sciara Thomae nicht allein Heerwiirmer bilden, sondern dass sol-

1) A. a. 0. p. 30.

2) Nachrichten a. a. 0. p. 74.

Phys. Classe. VI. H

\



^

(

58 ARNOLD ADOLPH BERTHOLD,

ches aiich von anderri Sciara-und verwandten Miickenarten geschehen konne;

und Herr L. Bechstein^} macht darauf aufmerksam, dass es einen dunklern

und einen hellern Heerwurm gebe. Naraentlich wolle der Herr Forster Bu-
chenrdder im Sommer 1850 die Maden braunlich von Farbe und fast 1 ZoU

iang gesehen haben. Da jedoch diese Langenangabe, wie es scheint, nur auf

allgemeiner Schatzung und nicht auf bestimrnteu Messungen beruht, so ist die-

selbe auch ohne besondere Bedeutung. Was aber die Farbung betrifft, so

koramt in der Hinsicbt allerdings eine Verschiedenheit vor, und dass iiberhaupt

eine Grossenverschiedenbeit obwalten musse, bringl schon das verschiedene

Alter der Maden mil sicb.

Das hiesige academische Museum besitzt gegenwartig 3 Heerwurmslucke,
_ *

sammtlicb aus dem Konigreich Hannover, — eins von Birkenmoor, eins aus
^^ r

der Eilenriede und eins aus Mollenfelde; dieses letztere ist dasjenige, von dem

ich fruher glaubte, dass es von Kiihn herriibre. Diese 3 Exemplare sind der

Grdsse und der Farbung nach verscbieden, und werden in der genannten Rei-

henfolge kleiner; das kleinste ist aucb dunkler. Von den Birkenmoorer Lar-

ven geben 9 auf 98 Millimeter oder auf 442/3 par. Linien ; demnacb sind die

einzelnen Maden etwa 11 Millimeter oder 5 Lin. Iang; ihre Dicke betragt IV2

Millimeter. Von den Eilenrieder Larven gehen 10 auf 102 Millimeter oder auf

45V3 Linie, sie sind also durchschnittlich etwa 10 Millimeter oder 4I/2 Lin.

Iang, ihre Dicke gebt bis zu IV3 Millimeter. Von den Mollenfelder Larven

geben 10 auf 97 Millimeter, oder auf 43I/2 Linie; sie sind also einzeln etwa
9V2 Millimeter oder 4V3 Linie Iang; ihre Dicke ist 1 Millimeter. — Bei alien

3 Exemplaren zeigen die einzelnen Larven nicht die gleicbe Grosse, mdem es

unler einer viel bedeutendern Anzahl von grossen eine geringere Anzahl klei-

nerer, und zwar etwa in dem Verhaltniss von 25 : 1, giebt, welcbe letztere

die Maden der mannlicben Mucken sind. Hinsicbtlich der Farbe stimmen die

hellern Birkenmoorer und Eilenrieder vollkommen uberein, wiihrend die Mollen-

felder merklich dunkler sind. Es wurde nun allerdinss der fernern Beobach-
lung iiberlassen bleiben mussen das eigentliche Verhaltniss einer elwaigen spe-

-cifischen Verschiedenheit nacb ausgekommenen Mucken zu ermitteln. Dass
aber verschiedene Farbungen sehr hauEg nur als Varietatserscheinungen Gui-

|1) A. a. 0. p. 59.

Mt-
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tigkeit haben, dafur liefert das gesammte Thierreicli Bewe »; wie man
audi besond Nacktschnecken und Reoreiiwiirmern wahrnimnit. auf

_±

Farbung namentlich die Verschiedenlieit der Nahrung wesentlicheii Ein

fluss ausubt; und dass auch sogar die Thomastrauermttcke selbst in genannler

Beziehung, namentlich hinsicbtlich der Farbe der Beine merklich variirt, ist

eine bekannte Thatsache.

Die genaueste Vergleichung des innern Baues, besonders aber auch d!d

Beschaffenheit des Kopfs und der Kauorgane haben auch nicht den mindesten

Unlerschied bei drei Heerw

mind Grosse d ira Allg an
)

noch nicht ausgewachsen sind; solches geht auch aus K
hervor, welcher in derselben Gesrend iunffe

rmern erkennen lassen. — D
dass die Thiere jiingerj d.

i h n s Boobachtunirt

kleine d gewachsene

Maden fand: ab d grossten Ziigen, sagt er, waren sie alle ausgewacii-

sen. WahrscheinlicH hat Junck welcher die Maden so

kleine Kasemade angiebt Thiere gehabt

gross als eine

ahrend dagegen

R der ihre Grosse mil d eines Haferkorns vergleicht, De G
Kiihn und Voigt, welche die Lang

schrieben haben. Ebenso

Zoll angeb

waren h

einleuchtet. obwohl

;n, altere Maden be-

Maden alte, wie aus

;hsteins Grossenan-

Madeh ira lebenden Zustande

6 Linien angegeben werden,

wahrend Figur 2 die in naliirlicher Grosse gezeichneten Maden nur 4—4V2
Par. Lin., oder genauer 9— 10 Millimeter betragen. Hinsicbtlich der Dicke

ihrer Verw

gaben sehr einander abweichen. indem

S 41 auf 6-7 Seite 66 aber auf

liA bis

Bechsteins Angaben noch bei weitem mehr, indem dieselbe S. 66
IV2 Linie angegeben werden, wahrend die richtige Zeichnung in

lurlicher Grosse Figur 2 nur etwa V^ Linie, oder genauer 1 Millimeter belragt

Die Nymphe.

rotundatis, antennis

subaequalibus ad tei

1/2—% Lin. par.

Nympha oblonga, isabellina, thorace convexo, oculis

itis ad primum, alis 1

segmentum porrectis

els ad secundum, pedibus

Longitudo 2 — 3, latitude

Langlich, schmutzig gelb, Riicken gewolbt. Augen zugerundel. Antennen

gebogen bis zum FlUgel blattahnlich, nach hinten und unten gerichtet bis

2ten, Fiisse fast gleich lang, bis zum 3ten Abschnitt sich erstreckend

• H2
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Kuhn, Nalurforscher St. 18 Tab. 5 Fis". C.
F

L. Bech stein, der Heerwurm, Fig. 6. 7.

Die Nymplie (Fig besteht

Thorax 9 Ring

dem Kopf und dem sehr gewolbten

denen der erste aber der Metathorax dass

zum wirklichen Bauch nur 8 Ringe gehoren, von denen 7 ein deutliches Stigma

)n isl das lelzle oder ausserste Paar das am meisten,
haben. Von den Bein

das vorderste oder Paar das

ckende

wenigslen nach hinten sich erstre

Die Grdsse der Nymphen ist verschieden; die grossten sind bis 6
Millimeter lang und IV2 bis 1 3 dick Der Austrilt der Fliege geschiehl

einer Langenspalte auf dem Pro - und Mesothorax

12 Tagen angegeben.

Dauer der Puppenzeit zu

^

Die Nymphe von Sciara ingenua Duf. unterscheidet sich besonders durch

die Lange der Glieder, namentlich erstrecken sich die Antennen fast bis zum
3ten die Fliigel bis

Sie

4ten Ringe, die Fiisse aber bis Kdrperende
1st in einen weisslichen Cocon eingeschlossen, der aber auch fehlen kann.

Westwood 1} beobachtete die Nymphen verschieden'er Sciaraarten, aber

sie wgren nicht Co eschlossen, wiihrend Bouche^) fand dass

Sciaranymphen sich theils geklebte, theils gesponnene HuUen bildeten

Die Mucke.

tennae porrectae,

arliculis 2 primis

Ocelli 3 . antiriiQ

Sciara, Meig Parva. Caput deorsum An
flexae, puberulae

bus.

utromi 16 articulatae,

Oculi ei

minor. Proboscis brev

g aati supra antennas approximati.

Palpi exserli, incurvi triarticulati.

Thorax convexus striis pubescenlibus , sutura transversa nulla. Abdomen 8 an-
nulalum. Alae incumbentes, parallelae, nervis longitudlnaiibus subquinque, quo-

furcae subaegualibus. Halteres puberuli.
medius obsolelus furcatus

Tibiarum apex bicalcaratus

Die Trauermiicke Klein. Kopf fast unter dem Thorax; Antennen

1) An introduction to the modern classification of Insects. Vol. 2. London 1840
p. 523

2) Bemerkungen fiber die Larven der rvveiflugeligen Insekten, in Nova acta phys.

Naturgeschichte
xvn In

als Larven und Puppen, Hfl 1. Berl. 1834. hat er Tab. 3 Fig. 10-15 die Larve
und Puppe von Sciara vitrepennis abgebildet.

•
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gestreckt

16 glied g, mit

gebogen, (

2 dickern

ylindrisch; fein behaart, bei beiden Geschlechtern

algliedern. Nebenaugen 3 Dreieck das

vordere unpaare kleiner. Schnautze kurz Palp vorlrelend gebogen

3gliedrig. Rucken gewolbt mit kurz behaarten Langenslreifen, ohne Quernath

Leib 8 ringelig. Flugel aufliegend, parallel mil 5 Liingenadern, von denen di(

mittlere verwischle mit einer fast gleichschenkligen Gabel eiidet. Schwin^er fein

behaart. Schienenenden an der Innenseile doppelt gespornl.

Fabricius, Systema Braunschw. 180b p. 15.

Theil p. 276M e i g e n , europ. zweifliiglige Insekten.

Macquart, Dipteres. T. 1. p. 147.

' Zettersledt; Diplera Scandinaviae. T. X. p. 3711.

Aus diesem Gattungscharacler, wodurch alle ubrigen Dipterngaltimgen

ausgeschlossen werden, erhellt, dass das Insekt eine Sciara Meig. oder Trauer-

raiicke ist. ..

Sciara Thomae, Meig. Sc. alra, Ihorace nitido; abdomine ad lalera

flavo fulig risantibus; nervo auxiliari usque ad basin furcae

intermedii balteribus nigricantib Long 2 2^/3 Lin. paris

^,

Thomastrauermucke. Schwarz, Thorax gliinzend, Bauchseiten gelb

I zur Basis der Gabel deFlugel russfarbig, regenbogenschillernd. Hulfsader bi

Mittelader reichend. Schwinger schwarzbraun.

Linne, Syslema naturae. Bd, 12. T. I. P. H. Holm. 1767. p. 976.

Kuhn im Nalurforscher, St. 18. 1782. Taf. 5. D. E. (Mannchen].

.
Schaeffer, Icones insectorura. Vol. 3. (1796) Tab. 2. Fig. 6. 7.

fWeibchen}.

Panzer, Fauna insectorum Hfl 59 (1798} Tab. 9. CWeibchen).

Meigen, europ. Zweiflugler. Thl. 1. (1818) Tab. 4. Fig. 3 (Weibchen),

Fig. 4. fAfterzange des Mannchen).

Bechstein, der Heerwurm. Fig. 8. 9. fWeibchen}.

Der Kopf scbwarz, rundlich

Lin. lang (von vorn nach hinten). Die Antennen braun, ^/is Par. Lin. lang

und reichen, nach hinten gerichtet, bis zum Anfang des Abdomen; sie sind fa-

denformig, vorgestreckt , schwach gebogen, fein behaart und gegen das Ende

hin etwas verdunnt, bestehen aus 16 Gliedern, von denen die beiden ersten

und vorn unter den Thorax gebogenj 2
'15
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dicker^ und mit sparlichen aber

lien gesch Aug

etwas starkern Haaren besetzt sind. Die in-

ahern sich mit ihren obern diinnern Hdrnern
ohne jedoch ziisammenzustossen. Nebenaugen (d'} im Dreieck, das vordere

unpaare kleiner. Oberlippe fc) kurz, langlich viereckig, Unterkiefer (h) ru-

dimentare dreiseitige Blattchen zura Ansalz der Palpen, welehe braun, ^/j^ Lin.

lang, etwas nach innen gekriimmt sind, vor'slehen und aus 3 fast gleich

lang Gliedern bestehen D Mund unten von 2 kurzbehaarlen Unterlip

I

pen (f) bedeckt, welche in der Nahe herzformig dicht neben einander

aber vorgestreckt werden konnen (Fig. i 1) und dabei schmaler werden. Ub
und den Unterlippen eine dreieckige Zunge fy), welche
zweischenkelige Stechborste (Fig

Lin. lang; oben fflanzend scTiwar?

traffl.

feiner abfalb'ger Haarchenj welche schwache Furch

(Fig. 1^

eine spitze

Thorax hochgewdlbt, 6/^5

ohne Quernath und mit 4 Langenstreifen

zwischen sich lassen

. Prothorax und Mesolhorax innig mit einander verbunden, Meta-
thorax aber leicht trennbar und eineu ganz selbststandigen, nur mit den
Schwingkolben und dem dritten Beinpaar versehenen schmalen Ring
bildend Bauch 28/15

obern breiten und

weicher verbinde^id

Lin. lang, braun, 8ringelig; die Ringe bestehen aus

fitern schmalen fein behaarten Chitinplatte und aus

die der untern 6. In der Seitenhaul

Seitenhaul; die Zahl der obern Chitinplatten betragt 8 J

Flatten

ge'gen deri vordern Theil der obern

B Stig (Fig. 93 1 Diese Seitenhaut, welche
da die obern Ringplalten viel breiter sind, als die untern, mehr nach unten
sich erstreckl gelb Gelb aber, welches oft sehr blass ist, verschw
det meist bald nach dera Tode. Das

Fliigel I8/13 Lin. lang, ^/^i Lin. breit, russfarb

Bauchende bildet eine zweigliedrige Spitze.

stark irisirend fauch bei
ge trocken aufbewahrlen Exemplaren), mikroskopisch behaart Langenadern

1

1) Reaumur (mem. pour servir a I'hisl. des Insectes T. V. Par. 1740. p. 7.) saef
„Les stigmates des anneaux dii corps doivent etre extremement petifs, car ie les
ai cherch^s avec une asses forte loupe, sans avoir p<i les decouvrir", und L6onDufour (Recherches anatomiques et physiologiques sur les diptte, in Memoi-
res presentes par divers Savants a I'Academie des Sciences de I'institut national
de France T. IL Par. 1851. p. 189) wiederholt: „Je n'ai pas d^oouvert, non
plus que Rdaumur, les stigmates abdominaux des tipulaires (wozu auch dieScara gehort); j'en appelle a de nouvelles explorations."

f
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ausser der Fliigelrippe und der Achselader, 5; von denen die mittlere, von der

2ten Langenader entspringende einen diinnen verwaschenen Stiel hat und rait

einer fast gleichsclienkeligen Gabel von '^%^ Lin. Lange endet; vier Langeu-

adern erreichen den freien oder innern Fliigelrand. Die beiden iiussern stark-

sten Adern sind mitlelst einer kurzen Querader verbunden. Schvvinger (Fig.

13) braun, ^/i^ Lin. Ipng, arti Rande fein behaart. Beine braun, vorderste

lVi3 Lin., zweite (kurzeste} i^\^ Lin., drilte (langsle} l^/js Lin. lang.

Hiifte/besonders der Trochanter, elwas dunkler. Schienen am Ende doppclt

gespornt; Spornen der Hinterschienen langsle, V19 Lin. lang; Vordcrschienen nur

mit eineni Sporn. Letztes Tarsenglied (Fig. 14) zwischen den Krallen, mil

facherformig gestellten Borstenbiischeln.

Mdnnchen: Kleiner, 2 Lin. lang, starker behaart; Kopf dicker und imiiger

dem Prothorax angefUgt. Leib schmacUliger, am Ende stunipf ; am achten Ringe

eine starke zvveigliedrige Zange von V13 Lin. Lange rait steifen spilzen Haa-

ren, aber ohne Kralle;jeder Zangenarm ist VisLin. dick; zwischen den Zan-

befinden sich noch zwei feine Endspitzen (Fig. 15}. Seiten mit gelben

Piinktchen, aber nicht gestreift. ^ Es gibt aber auch merklich grossero iind

kleinere Mannchen.

Weibchen: Grosser, 2% Lin. lang; Leib dicker and langer, am Ende

zugespitzt; auf den 8len Ring folgl noch eine aus 3 feinen Ringelungen be-

stehende Rohre, welche jederseits mit einer kurzen zweigliedrigen Spitze

endel; unten neben dem After befindet sich jederseits eine kleine dunkel-

braune vorspringende Langenleiste. Beira Legegeschaft trilt ein kurzer, be-

haarter 2gliedriger Legebohrer bervor, vvelcher zu andern Zeiten ira Leibe

verborgen ist (Fig. 16). Seiten mit gelber Langenbinde; vorderer und hinle-

rer Rand der Leibesringe, oder vielmehr Verbindungshaut dazwischen, eben so

gelb gesiiumt. — Auch gibt es merklich grossere und kleinere Weibchen.

6.

Eine Verwechselung der Sciara Thomae mil andern Sciaraarlen ist faei
\

aufmerksamer Betrachtung nicht leicht moglich, denn sie ist die grosste und

die einzige Art mit gelben Seitenfarbungen. Sie ist von J. C. Fabricius

bei Upsala entdeckt, und im J. 1767 von Linne unter dem Namen Tipula
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h

Thomae in das System eingefiihrt worden. Der von Linn^ gegebene Cha-

racter ist: jjTipuIa atra glabra, alls nigris, abdominis lateribus linea crocea.
w

Antennae longitudine thoracis. Dislinctissima linea abdominis utrinque crocea."
I

Hieravs leuchtet hervor, dass Linne nur das' Weibchen kannte, und in alien

enlomoloffischen Schriflen, naraentlich in denen des Fabricius, von der er-

Auflage seiner Sp (Tom. 2. 1787. p. 327^ an bis

nem letzten Werke, Systema antliatorum (1805. p. 16), hat dieser weibliche

Character fiir die ganze Species gegollen. Erst Meigen (1818} hat den

Geschlechtsunterschied hervorgehoben, und die Species ausfuhrlicher geschildert.

Panzer hat ziierst die Bemerkung gemacht, dass die gelbe Farbe nach

dera Tode verschwindet. Bei langer im Spiritus aufbewahrten Exeraplaren

geht dieser Character so ganzlich verloren, dass man keine Spur mebr davon

wahrnimmt ; auch schwindet die dunkle Farbe solcher Thiere und ihrer Theile

iiberhaupt, indera sie abblassen ; die obere Seite des Thorax behalt verhaltniss-

massig am moisten und langsten die dunkle Farbe. Die trocken aufbewahrte

Mucke bleibt aber dunkel oder schwarz, und die gelben Seitenfarbungen ver-

schwinden meist ganzlich; Spuren davon erhalten sich aber mitunter recht gut^

namentlich alsdann, wena die weiche Seitenhaut unler den obern und unlern

Schildern sich zuriickgezogen hal und der Lichteinwirkung nicht ausgesetzt ist.

Aus diesen Ursachen sind wohl schon altere aufbewahrte Exemplare als be-

sondere Arten aufgestellt worden, z. B. die Sciara lateralis, Megerle. — Was

die Grosse belriiFl, so misst die Abbildung bei S chaff er^) mit den Antennen

5 Linien, wahrend die von Panzer ^^ gegebene, sebr gute Abbildung (ohne

Antennen} 2^/5 Linien betragt, was auch als die wahre durchschnittliche Grosse

der Weibchen betrachtet werden muss. Meigen hat als Grosse 4 Linien

angegeben, und eben so Mac quart. Wegen dieser bedeutenden Grosse

zweifelt Zetterstedt ^3, ob die Sciara Thomae dieser beiden Dipterologen

mit der wirklichen identisch sei. Ein solcher Zweifel loset sich aber durch

insectorum circa Ratisbonam indigenorum. Regensb. 1766—1796, Vol. 3.

Tab. 209. Fig. 6. 7. „Erste Erdfliege mit aufliegenden Flugeln."

2) Faunae insectorum Germaniae initia. Hft 59. Tab. 9. Nurnb. 1798. „Thomas-
erdfliege".

3) Diptera Scandinaviae T. X. p. 3715.
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Meigens Abbildung CTab. 4. Fig. 3), wo die wahre Grosse richtiff zu V-k Lin

eichnet ist. Demnach hat sich Meigen im Text geirri, und Macq
verschiedene andere Zoologen haben wahrscheiiilich den Irrthun

Meiffens Text
aus

Es konnle nun noch eine Verwechselung der Sciara Thomae mil den
iibrigen uber 2 Linien grossen europiiischen Sciaraarlen Stalt finden. Da je-
doch die hier in Belracht kommende Sciara ruficauda und Sc. carbonaria an-
dere Antennenverhaltnisse und nicht regenbogenschiilernde Flugel haben, so
konnen selbige nicht weiter berucksichtigt werden. Anders verhait es sich mit

der Sciara Morio, Meig., welche aus der Tipula forcipala Fabr. (einem Mann-
chen} und aus dera Rhagio Morio Fabr. Ceinem Weibchen) gebildet ist. Der
sehr erfahrne Diplerolog Zetterstedt halte fruher i} die Sciara Thomae
Sciara Morio genannt, in seinem neuesten Werke 23 aber hegt er Zweifel
dariiber, ob die Sciara Morio eine wirkliche besondere Art sei, meint jedoch
im FrUhjahr 1851 ein Weibchen gefunden zu haben 3). — Mir scheint die

Tipula forcipata Fabr., welche in Fabricius entomologischen Schriften seit

dem J. 1787 vorkommt als T. abdomine cyh'ndrico atro, ah"s fusco - hyaJinis,

ano appendiculato, oder ano appendicuHs duobus clavalis, nichts anderes als

von Sciara Thomae zu sein, welches im trocknen Zustande cha-'

raclerisirt ist. Was aber Rhagio Morio Fabr. betriffl, dem ein Weibchen zu
Grunde liegt, so kann ich weder in dem Character atra pedibus piceis, alis

fuliginosis, besonders da nach Meigen auch die Flugel mit Regenbogenfar-
ben spielen, noch in der einzigen mir bekannt gewordenen Abbildung eines

Weibchensbei Macquart43 irgend einen Character finden, welcher einen

auch nur einigermassen merklichen Unterschied von trocken aufbewahrten
weiblichen Thomas- Trauermucken beurkundele. Zu solchen trocknen Exem-
plaren passt auch die Grosse von 21/2 Linien sehr gut, ja es giebt sogar trockne

weibliche Exemplare der letztern Art, welche 2 voile Pariser Linien nicht

Mannchen

erreichen

1) Insecta lapponica. Leipz. 1838— 1840. 825. 1,

2] Dlptera Scandinaviae T. X. p. 3716.

3] Diptera Scandinaviae T. XI. 1852. p. 4354.

4) Insecles Dipteres T. 1. Par. 1834. Tab. 4. Fig. 1.

Phys. Classe. VI. I
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7.

Was nun die Verbreitung der Miicke betrifFt^ so ist dieselbe ohne Zwei-

fel die gemeinste und bekanntesle Sciaraart. Sie ist in Schweden, namentlich

bei Upsala von Fabricius entdeckt ^3 ^^^ findet sich in ganz Scandinavien

auf Grasern und Strauchern in Garten, Wiesen und auf Weiden im Sommer

sehr bijufig. In Norwegen und Lappland ist sie nicht selten; eben so in Da-

nemark und Finnland. In Deulscbland und auch zum Theil in Frankreich gilt

sie als gemein; bei Aachen fand sie Meigen, von Wien stammt Megerle's

Sciara lateralis, bei Regensburg fand sie S chaffer, bei Niimberg Panzer,

von Birkenmoor aus Heerwurmlarven erhielt ich sie. Deranach fehlt sie nicht
i

in denjenigen Landern, in welchen man Heerwiirmer beobachtet hat. Jedoch

scheint sie in den bergigen kaltern Gegenden besonders haufig vorzukommen,

wie denn auch Fabricius den Norden Europas als ihr Vaterland bezeichnet,

und das sind ja auch die Lander — Norwegen, Schweden, Schlesien, Thii-

ringen, Hannover — wo der Heerwurm haufiger vorzukoramen pflegt.

8.

In dem Ziehen und Wandern des Heerwurms, so wie in der massenhaf-

ten Vereinigung der denselben bildenden Maden, spricht sich der Instinkt als

Geselligkeitstrieb aus, wie wir ihn in dem Thierreiche in gar mannigfaltigen

Formen und zu verschiedenen Zwecken beobachten. Obwohl wir uns von

solchen Zwecken nicht immer eine klare Vorstellung zu machen im Stande

sind , indem manche Geselligkeitsverhaltnisse so unmittelbar mit dem Wesen der

Geschdpfe verkniipfl sind, dass sie auch ohne einleuchtenden besondern Zweck

als nothwendige Lebensausserungen derselben betrachtet werden miissen, so
J

bezieht sich doch die Bedeutung der Geselligkeit im Allgemeinen zunachst

entweder auf das Individualleben, oder auf das Gatlungsleben 2}. Mdge sie

nun aber jener oder dieser Lebensform angehoren, so wird durch den Trieb

entweder eine Abwehr nachtheiliger Einflusse, oder die Herbeischaffung posi-

1) Das hatMeigen iibersehen, wenn er sagt, dass sie in Schweden nicht einhei

miscb zu sein scheine.

A.
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die E
tiver Vortheile erzielt. Da die Heerwurmlarven nur ein auf
lung und weitere Ausbildung sich beziehendes Individualleben fuliren, al»er

zu einer eigentlichen Fortpflanzungsfunction nicht befahigt sind, so kann ihr

Geselligkeitstrieb nicht von der Art sein, wie wir ilin bei so vielen fort-

pflanzungsfahigen Insekten, z. B. bei den Bienen in ihren Schwarmen, den
Ameisen bei ihren Ausflugen, den Mucken bei ihren Lufltanzen, den Termiten
bei ihren Ausziigen, den Landkrabben bei ihren Wanderungen zum Meere urn
ihre Eier abzulcgcn, und bei noch vielen andern Geschopfen Wflhrnehmen. Es
kann also in Bezug auf den Heerwurm nur von Geselligkeit zu Individual/.we-
aken die Rede sein. Aber dieser Individualzweck beziebt sich nicht auf das
voUendete Insekt, sondern vjelmehr nur auf die Kindheil desselben, und zwar
zunachst auf den Larvenzustand, in welchem ja, wie der Wurm- und Amei-

beweisen, oft die wunderbarsten Instinktersch
S3

y _

pflegen; dass aber beira Heerwurm der Zweck des Geselligkeitstriebes sich

auch auf den Puppenzustand beziehe, ist zwar bereits erwahnl, wird aber noch
weiter erortert werden, da gerade den Puppen aus dem Geseiiigkeitstriebe der
Heerwurmlarven der hauptsiichlichste Vortheil erwachst.

Was nun die Abwebr eines aussern Nachtheils, einer aussern Gefahr be-
triffl, so kann dieselbe beim Heerwurm wohl kaum in Betracbt koramen da
dessen Maden nicht das Vermogen besitzen hinlanglich schnell zu wandern, um
Nachstellungen anderer Thiere oder allgemeinen fur sie schadlichen Naturer-
eignissen zu entgehen. Die Vermuthung des Herrn Guerin^J, dass die Ver-
eim'gung dieser Larven zu so bedeutenden Massen von ihrem Bedurfniss her-
ruhre, sich einander vor dem Vertrocknen zu schiitzen, indem diese kleinen

nackten und weichen Thiere einzeln der Luft und aussern Hitze ausgesetzt in

grosser Gefahr seien umzukoraraen^ wahrend hingegen dieselben durch Hulfe

einer klebrichten Materie zu grossern Massen vereinigl einem solchen Ver-
trocknen besser zu widerstehen vermochten, ist allerdings durcb physikalische

Gesetze begrundet. Dass solches aber nicht der eigentliche Grund, sondern

mehr eine zufallige Folge der Geselligkeit dieser Maden sei, leuchtet schon

daraus ein, dass, wie Kuhn ausdrucklich hervorhebt, das hintere Ende manch-

1) Revue zoologique 1846. p. 14

12
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sn nachziehenden Maden gebildet wird, so wie daraus, das

Zeilmomente gibl, wo die Massen sich auflosen, die L

ihr Leben fortzufuhren gezwungen sindund einzein

Kiihn beraerkte, Heerwiirmer

und andere, deren Maden gr

die

[Fven sich zerstreuen

Obwohl, wie schon

kleinern Maden bestehen

sind, so ist doch von keinem genauern
+

Aus diesem Um-Beobacbter die Grosse geringer als 3 Linien angegeben.

slande wird es wahrscheinlich, dass der Geselligkeitstrieb in den Larven erst

erwacht, nachdem sie einen bedeutendern Entwickelungsgrad und ein vorge-

riickteres Alter erreicbl haben. Es miissen also solche Maden eine Zeitlang

einzein, und demnach auch ohne sich gegenseitig vor dem Vertrocknen schii-

tzen zu konnen, ihr Leben gefuhrt haben. Ja sogar miissen in solchfen Jahren

und in solchen Landern, in welchen es keine Heerwurmer giebt Maden

ihr Leben einzein verbring und dass sie dab dennoch cht vertrocknen

geht schon daraus hervor, dass Thomas -Trauerraiicken welche aus solchen

Maden entstehen keinem Jahre fehlen

Demnach wiirde ein positiver Vortheil iibrig bleiben, den die Heerwurm-

larven durch ihren Geselligkeitstrieb als wandernde und massenhaft angehaufte

Heerwiirmer erreichen. Leider fehlt es uns i och sehr an Beobachtungen iiber

das Larvenleben d

treille^^ rechnet

hauplet, dass sie

Genus S iiberhaupt gehdrenden Flieg L

den Schwammfressern , wahrend Mac quart 2) be

sich im Humus entwickeln. Wir kennen aber den Lar

venzustand von wenigen Sciaraarlen, deren Lebensweise sehr verschieden ist.

Die Sciara, welche Host 5} Tipula paradoxa genannt hat, ist in der Lobe

warmer Gewachshauser beobachtet worden, von deren feinern Theilen sie sich

sie ausgewachsen an die Oberflache komrat und zur Puppe sichnahrt, bis sie ausgev

verwandelt. Meigen'*} sah die Sciara hyalip Marz Menge aus

der Erde eines Blumentopfs, der vor dem Fensler seines Wohnzimmers stand

hervorkriechen. Die Nymphenhaut blieb halb in der Erde stecken, war sla-

1) Naturliche Familien des Thierreichs, aus dem Franz, (ibersetzt von A. A.Bert
hold. Weimar 1827. p. 494.

2) A. a. 0. p. 126.

3) Jacquin a. a. 0. p. 300.

4) A. a. 0. B. I. p. 285.

Ma
/
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chellos, mil gelber Bnist. Die Miicken paarlen sich schon nach einigen Stun-

den. und im Anfange des Juni erschien ebendaselbst die zweite Generation

S 13 fand die Larven Sciara praecox in der Wurzel von Arclium
If

war cilrongelb, der Kopf glanzend schwarz.lappa iiberwinternd; ihr Korper war

Im Mai kommen die Insekten aus und ihr Puppenzusland dauerl 3—4Wochen
Zettersledt^") fand am 4 Juni 182 Larven und Pupf

Sciara nitidicollis unter

wandelten sich mehrere

der Rinde feulender Fichten: von diesen Larven

II 12. Juni in verkehrt kegelformi weiss-

liche sehr sparlich beharrte Puppen 3—4Tagenri4— IS.Juni)

Fliegen hervo Westwood ^3 fand Larven und Puppen verschie-

an den Wurzeln ver-

Dagegen hat

dener Sciaraarten unter der Rinde gefiillter Biiume und an

dorrler Pflanzen; Olivier''"} zog diei Arlen aus Weizen.

Leon Dufour^} die Larven seiner Sciara ingenua in verschiedenen Schwiim-

men und Pilzen gcfunden.

Kiihn^) hielt einen Heerwurm drei Wochen lang in einem grossen Zu-

ckerglase mit feuchter Walderde. Die Ziige trennten sich sogar bei dcra Pro-

cess der Verpuppung nicht. ;,Ohngeachlet sie Raum, Erde und Dungung ge-

hatten, um sich darin zu zerstreuen und wie Larv

verkriechen, so bleiben sie doch, da den 24. Juli, bei sehr grosser Gewitter-

bitze, die wichtige Epoche ihrer Verwandelung erschien, an einem Fleck dicht

neben und an einander, unter einer diinnen Decke von Misterde, wie zerstrent

liegen, verloren ihre Pelluciditiit, wurden gelblich, kriimmten sich etwas, wur-

den kurzer, streiften wie die Raupen ihre aussere dunne Haul, von hinten

riickwarts mitsammt dem schwarzen Hirnschadel ah, und waren in Zeit

Tagen insgesammt in gelbe Piippchen von der Grdsse eines

2

halben

korns (oder vielmehr Bd. 15 p. 96 richtiger angiebi von der Grosse

1) Zeiterstedt Dipt. Scand. T. X. p. 3736.

2) Daselbst p. 3738.

3) A. a. 0. p. 523.

4) Daselbst p. 496.

5) Ann. des Sc. nal. 2. S6r. T. XIL Zool. Par. 1839. p. 29.

6) Naturforscher Bd. 18. p. 228.
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I

Roggenkorns) verwandelt'^ Die Dauer des Puppenziistandes giebt

auf 12 Tage an.

Auch deiii Herrn R 1 gelang gefangeiie Heerwui

Verpuppung zu bringen; diese Larven halte er etwa 8 Tage in einer Botani

sirbiickse Erd d Wurzeln o^ehalten, bis sich verpiippten. die

Puppenziistandes hat er nicht genau beobacbtet, jedoch nicht uber

20 Tage gewiihrt hab L. Bechstein^} halte Heerwurm 4ten

August 1850 erhalten; am 16ten fand er die Pupp Die Larve
4

staiTt und verkurzt sich, verliert das halbdurchsichtige glasige Ansehen wird

weissgelblich wobei die Ringe deutlicher sich zeigen; das Scbwanzende kriecht

Bin, dann streift die Larve die aussere Haul ab, woran

chen hangen bleibt

rauntern Larven, m

das schwarze Kdpf-

wDie Verpuppung selbst aber erfolgle mitten unler noch

Zuge. auf dera Rucken anderer und innerhalb

12 bis 16 Slunden voUendet Die

und unter sich di<

wonach die Pupp

Beobachtunor von

puppt

nachkriechenden trugen theilweise auf sich

Am 21sten kamen 2 Mucken zuraVorschein

Tag gedauert was Zetlersted
3-4 bei Sciara nitidicollis , libereinstimmt

Hiernach leben 2 Sciaraai ihrem Larvenzustaud

Lohe, mehrere in Wurzein oder Rind oder

in der Erde od

kranken Weitzf
d eine in Schwammen Zu d

werd Aber

auch wohl die Sciara Thorn

sondern erst von d

kennt ihren fruhesten Larvenzustaud noch nicht

Linien haben und

wenn

ihre

Larven eine Lange

wurmziige ausfuhre

, wird nochwird

mehr als 3

Bis man ihr

ler eine be-
fruhestes Larvenleben kennen gelernt haben

deutende Liicke in ihrer Naturgeschichte, naraentlich in Bezug auf die genauere
Bedeutung ihrer Geselligkeit und ihres Wanderungstriebes obwalten. Auch ist

vohin Sciaramucken ihre Eier legen; jedoch lei-

dass die S

direct noch nicht beobacht

del es wohl keinen Zweifel
F

Schwanime, die Sc. nitidicollis auf Fichten

sie dock unmoglich in die Wurzein des Arctium
kann, ihre Eier wahrscheinlich in die Erde oder i

1) Nachrichten a. a. 0. p. 71.

2) A. a. 0. p. 49.

ingenua dieselben auf oder in

wahrend die praecox, da

lapp unmittelbar gelangen

die genannte Pflanze
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able ^l. In die Erde oder Lohe legen sowolil die Sciara hyalipennis, als auch die '

Host beobachtete Art ihre Eier ab. Raude's Beobacbtung aber dass
der Botanisirbuchse, worin die Miicken ausgekommen waren, eine 3Ieiige klei-

ner Eier sich befand, wovon er vermuthete, dass sie wohl schon von den
Fliegen wieder entslanden seien, machen es wahrscheinlich , dass auch die

Heerwurnimucke ihre Eier in die Erde legt. Dass aber die Thiere sehr bdd
nach ihrer Entstehung legen, geht sowohl aus der Beobachtung von Meigon
hervor, als auch aus dem Umstande, dass ich Weibchen, welche bald nach
ihrer Entstehung gefangen waren, im Zustande des Eiausleerens anfraf.

Ziehen wir nun die geselligen Vereinigungen und Wandcrungen anderer

Thiere in Betracht, um darait die Heervvurmziige raehr oder wenigcr in Ver-
gleich zu bringen, so wiirden wohl zunachst die verwandtesten Geschopfe,

also die iibrigen Insekten und namentlich deren Larven oder Raupen zu beriick-

sichtigen sein. Dabei konnen jedoch solche Larvenvereinigungen nicht in Be-
tracht kommen, wie wir sie bei der Markusmiicke und bei so vielen andern

antrefFen, welche aus der Erde den Kuhfladen zuziehen und des Fressens we-
gen oft in grossen Schaaren darin sich ansammeln.

Reaumur 13 theilte die geselligen Raupen in solche, welche nur wah-

rend eines Theils ihres Lebens in Gesellschaft zabringen, und in solche, welche

wahrend ihrer ganzen Lebensdauer gesellig sich verhalten. Zu den erstern

gehoren die Goldschwanzraupe (Bombyx chrysorrhoea } , der Fichtenspinner

(Bombyx pithyocampa) , der' Wegerichfalter (Papilio cinxia}, der Archelaus-

falter (]Pap. Archelaus) ; zu den letztern hingegen die Processionsraupe [Bom-
r

byx processionea} , die Faulbaummotte (Tinea pedella}, die Spindelbaumraotte

(Tinea evonymellaj. — Unmitlelbar nachdem die Raupe von Bombyx chry-

sorrhoea ihr Ei verlassen hat, ruht sie ein wenig aus, und fangt dann auf

den Bliittem an zu fressen. Das nachste Raupchen, welches ausgeschlupft isl,

nimmt seine Stelle dicht neben dem ersten, das dritte neben dem zweiten ein,

und so geht es ganz regelraassig fort, bis die Breite des Blattes ganz besetzt

isl. 1st die erste Reihe fertig, dann bildet sich hinter ihr in derselben Weise

eine zweite, hinter dieser eine dritte, und so fort, bis das ganze Blatt, mit
4

11 Meinoires pour servir a I'hist. des Insectes T. II. Par. 1736. p. 121. 179.
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» -

Ausnahme der vor der ersten Reihe befindlichen Stelle, bedeckt ist. Nun

rucken die Rjiupchen, auf dera Blatte fressend, allmahlich vorwarts, bis die

ersle Reihe am Ende ist und das nachste Nachbarblatt zu erreichen sucht. In

dem Verhaltniss wie die Raupen wachsen, verlheilen sie sich auf eine grossere

Anzahl von Blatlern, spinnen iiber sich Sicherheilszelte , bis sie sich spater

ein grosseres Nest machen. Vor dem Verpuppen aber zerstreuen sie sich

und leben einzeln. — Die Fichtenspinnerraupen verlassen bei Sonnenaufgang

ihr gemeinschaflliches Nest, kriechen schaarenweise des Fressgeschafts wegen

umber und kehren nach einigen Stunden zum Neste zuriick. Aber im nach-

slen Friihjahr hort ihr Geselb'gkeitstrieb auf, indem sie sich zur Verpuppung

einzeln in die Erde verkriechen. —
Gesellschaften zu etwa 100 Stiick; sehr merkwurdig ist aber die Beobachtung

Reaumur's, dass die Raupen verschiedener Nesler zusammengebracht sich

in ihren Wanderungen vereinigen und dann gemeinschaftliche Ziige bilden.

Der Wegerichfalter bildet nur kleinere

Hierin giebt sich eine 6

hied

Ubereinslimmung

mehr

dem Heerwurm zu erken

tausend Miittern Ursprung

dankt, wahrend die ubrigen Wanderraupen nur einzelne Raupenfamilien, d. h.

Nachkommen einer Mutter smd. Indess ist die genannte Erscheinung von
4

Vereinigung mehrerer Familien zu einem gemeinschaftlichen Zuge beim We-
I.

gerichfalter eine Ausnahme von der Regel, und nur durch Reaumur's Ex-

periment bewlrkt, wahrend sie hingegen beim Heerwurme festes Gesetz ist,

indem dieser nur aus Larven verschiedener Elt'ern besteht.

Archelaus ^} heiss6n Amerika Eier zerstreut auf die

Citronenbaums. Wenn die Raupchen ausgekommen d
; g

sammtlich auf einem Blatt Tage ruhend, des Nachts aber

Der Fapilio

Blatter des

en sie sich

zu fressen.

Bewegung. Sie bilden gedrangte Colonnen dem Kopfe nach der

selben Richtung gewandt Wird Raup geruhrt, so bewegt der

vordere Theil ihres Korpers sehr lebhaft, und alle iibrigen Raupchen ahmen

augenblicklich dieselbe Bewegung nach. Wenn die Raupen so sehr sich ver-

grossert haben, dass die Gesellschaft auf einem Blatte keinen hinlanglichen

Raum mehr findet, so breilen sie sich auf den kleinen Zweigen und endlich

auf dem Stamme aus, wobei sie forlwahrend dieselbe Ordnung beibehalten, bis

1) Lacordaire, Introduction a rentomologie T. 2. Par. 1838. p. 492.
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sie sich zur Zeil der Verwandlung iiber den ganzen Baum zerslreueii. Auch
diese Form der Geselligkeil zeigl eine merkwiirdige Ubereinstimmung mit der

der Heerwurmmaderi. Indem namlich die iibrigen Wanderraupcn von einem
r

gemeinschaftlichen Neste aus ihre Ziige beginnen, vereinigen sich bei Arche-

laus auf verschiedenen Blattern isolirt entstandene Raupchen auf einera Blalte

zu einer allgemeinen Gesellschaft ; und da nicht anzunehmen ist, dass bloss ein

Elternpaar einen Cilronenbaum ausschliesslich fur sich mit Eiern belegt habe,

so sind es auch hier Nacbkommen verschiedener Eltern, welche ein geselliges

Leben fiihren.

Von dem Geselligkeitsverhaltniss aller dieser Raupen ist das des Heer-

wurms aber dadurch wesenllich verschieden, dass dieselben sich vor der Ver-

wandlung wieder vereinzelnen , wahrend die ileerwurmmaden gerade in der

Geselligkeit sich in Nymphen verwandehi.

Die Processionsraupen; welche Colonien von 200 bis 800 Stiick biiden,

leben als Raupe und als Puppe gesellig, aber als voUkommnes Insekt ein-

zeln. Die Raupen ziehen zu gewissen Zeiten aus ihrem Neste und kehren

spaler dahin wieder zuriick. Was die Anfiihreriu beginnen mag, vorwarts-

kriechen oder nihen^ die Nachfolgenden ahnien es nach. Im Zimmer gehalten

fiihren sie die Wanderungen eben so aus wie in der freien Natur. Sie ziehen

so dicht hinter- und nebeneinander, dass die in den Quereihen befindlichen mit

ihren Seiten sich beruhreU; mit ihren Kopfen aber an den Hinterlheil von Rau-

pen einer vorhergehenden Reihe stossen. Es kommt vor, dass der Anfang

Zuges auf eine Lange von 2 Fuss hintereinander her

dernden Raupen besleht; dann folgen 2 Langenreihen nebeneinander, dann

und so fort bis zu 20 und daruber. flianchmal liegen die Larven dicht neben-

einander, ohne sich zu bewegen; seiten sind sie iibereinander gehauft; mitun-

ter theilen sich die Ziige in Abtheilungen, wobei es vorkommen kann, dass

sich solche Abtheilungen -nicht wieder zusammenfinden. — Das Ausruhen,

tJbereinanderkriechen und Theilen der Ziige sind Erscheinungen , welche auch
» m

beim Heerwurm vorkommen. Aber das Ubereinanderkriechen geschieht bei den
•

Processionsraupen nur seiten, auch ist solche Ubereinaiiderhaufung' Dur sehr

unbedeutend, und sowohl jenes als dieses konrnit nur alsdann vor^ wenn die

Raupen ausruhen und erraattet sind, also besonders bevor sie sich haulen.

Phys. Classe. VL K

^*».
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Nie aber verwandeln sie sich dabei in Puppen, sondern letzteres geschiehl erst

hn gemeinschaftlichen Neste, worin jede Raupe ihre besondere Zelle bat.

Die Heerwurmlarven , wie die Larven der Zweiflugler iiberbaupt haulen sich

wahrend ihres Wacbsthumes nichl, und die mit Kopfen versehenen slreifen

nur beim Ubergange der Larve in die Nyraphe ihre Haut ab.

Wichtige Unterscbiede zwischen den Heerwurmlarven und den genann-

ten vereinigten Raupen sind folgende: 1. Letztere liegen wahrend ihres

Ziehens dem Fressgescbafte ob, wahrend erstere beim Ziehen grosstentheils

ganzlich ausser Slande sind Nahrung zu sich zu nebmen, indem bei weitem

die grossle Zahl mitten im Zuge eingeschlossen ist; ja sogar miissen aus

diesem Grunde die Maden von Zeit zu Zeit ibren Geselh'gkeitszustand aufge-

ben, una einzeln zur Nahrung gelangen zu konnen. 2. Die Ziige der Raupen

stammen nacbweisbar, wenigstens in den meisten Fallen, von einem Eltern-

paare ab, wahrend die Heerwurmziige niemals von einem Paare abstammen

konnen. 3. Die Raupen offenbaren, so wie sie das Ei verlassen, ibren Ge-

selligkeils- und Wanderungstrieb, wahrend ein solcher Trieb in den Heer-

wurmlarven erst erwacht, nacbdem sie bei vorgescbrittenera Alter einen

hohern Grad ihrer Ausbildung erlangt haben und der Metamorphose entgegen-

schreiten. 4. Die Raupen kriechen nicht iiber- sondern nur nebeneinander

(s. oben), wahrend ein tJbereinanderkriechen beim Heerwurm constante und

wesentlichste Erscheinung des kraftigsten Lebensprocesses der Larven und

ihres Verwandlungsactes ist. 5. Die Raupen machen alle Jahre ihre Ziige,

bei bald grosserer bald kleinerer Anzabl ihrer Individuen; die Geselligkeit

gehort also so constant zu ihrer Lebensweise wie die iibrigen gewohnlichem

Lebensfunctionen auch, was sicber davon abhangt, dass sie nur Nachkommen

eines und desselben Paares sind. Dagegen gebciren die Heerwurmziige zu

den ausnahmsweisen und seltenen Nalurerscheinungen , so dass man die Jahre

^1756. 1773. 1777. 1780. 1781. 1826. 1844. 1845. 1850 und 1853 als
t

solche bezeiebnen kann. Obwobl es nun nicht zu bezweifeln ist, dass es

haufiger Heerwiirmer giebt, als sie beobachtet sind und die allgemeine Auf-

merksamkeit auf sich gezogen haben, so steht doch so viel fest, dass sie keine

alljahrlichen Erscheinungen sind, was sicber nur davon abhangen kann, dass der

Geselligkeitstrieb nur unter gewissen Umslanden in den Heerwurmmaden erwacht.

•
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Von den genannten Eigenthuralichkeiten des Geselligkeitslriebes dcr Ilccr-

wurmlarven trefFen wir aber mehrere bei noch andern wandemden Thieren

an, und zwar bei denjenigen, welche nur in einzelnen Jahren, die zugleich

solcbe ihrer excessiven Vermehrung sind, in Gesellschaft zubringen. Wie

sehr aber der Trieb von der Zahl der Thiere abhangl, beweisen am auffal-

lendsten die Biber an Deulscblands Fliissen; seit diese Thiere so selten ge-

worden ' sind , haben sie rait dera Geselligkeilslriebe zugleich den damit in

inniffsler Verbindung slebenden Baulrieb eingebiisst. Und wie sehr sich dergjVJlJiyi T '^aA<...U»..g

derungen vornahmen. Ahnlich wandern

Trieb nach den Jahren, welche der Vermehrung solcher Thiere giuistig sind,

richtet, davon haben wir unler den Saugethiercn das merkwiirdigste Beispiel

an den Leramingen, welche hislorlsch nachweisbar nur in den Jahrcn 1580,

1648, 1697, 1739, 1743, 1757, 1770, 1823, 1831, 1833 und 1839 Wan-

in einzelnen Jahren die fiir gewohn-

lich einsam lebenden Eichhornchenj — so die virginischen im J. 1808 in der

Nahe von Albany; sie durchschwararaen an verschiedenen Slellen den Hudson,

selzlen aber ihre Wanderungen nicht welter als zum Gebirge von Vermont

fort Auch wandern in einzelnen Jahren zahlreiche Schaaren von Baren aus

dem nordlichen Theil Nordamerikas in den Staat New-York. Ahnlich wandern

in einzelnen Jahren die Nussheher in unglaublicher Schaar aus den hohern

Gebirgsregionen in Gegenden, wo sie sonst ganz unbekannl sind. — Unter

in einzelnen Jahren besonders auffal-den Insekten sind soiche Wanderungen in einzelnen
4

lende Erscheinungen. Die Zugheuschrecken, welche einzeln in jedem Jahre

auch in Deulschland angelroffen werden Gegend

welche ihrer Vermehrung gunstig sind ; oft beginnen sie springend ihre Wan-

derungen schon, noch bevor sich ihre Fliigel entwickelt haben. Verschiedene

Arten unserer Libellen, so Libellula depressa, Ziehen in einzelnen Jahren hin

und wieder in Zugen, welche mehrere Slunden andauern; im J. 1816 beob-

achtete ich elnen solchen Zug in Soest von Osten nach Westen, und 8 Tage

darauf kam, wahrscheinlich derselbe Zug in enlgegengesetzter Richtung, aber

an Zahl sehr vermindert, zuriick; 1838 kam ein ahnlicher Zug von Siidosten

nach Sudweslen tiber Gottingen. Im Juni 1823 flog ein Zug von Libellula

quadrimaculata von Osten nach W^esten uber Hildesheim. Im J. 1853 fand

ein Libellenzug im Erzgebirge slatl. Mein Freund Dr. Hahn schreibt mir

K2
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dariiber: jjch war eben in der Nahe von Sclmeeberg gegen Mittag an einem

schwulen Tage in einem Gebirgsthale der Miilde, welches sich zuletzt so

verengt, dass nur das Flussbelt seine Basis ausmacht, neben welchem nicht

einraal ein Weg herftihrt; iiach oben sind die Abhange mit Hocbwald, mei-

^tens Fichten und Tannen, seltener auch Buchen bewachsen; icb kam auf

einem von der Hohe sich herabsenkenden Fusspfade schrag herab durch einen

Bestand von juiigen Fichten iiiid Tannen nach dem Punkte^ wo das Thai sich

erweitert, und wo eine Fabrik liegt. Zuerst war der Bestand noch dicht

und icb hdrte grossere Insekten schwirren , ohne sie sehen zii konnen.

Nachher als der Bestand kleiner und weniger dicht wiirde, fand icb das ganze

Thai mit braunlicTien Libellen angefullt, welche sammtlich in der Richtung von

Siidost nach Nordwesl flogen, oder auch auf den Pflanzen umhersassen und

beim Herannahen aufflogen. Das Ziehen dauerte tiber V2 Stunde.''

Auch unter den Kafern beobachtet man in einzelnen Jahren solche Ziige.

Die Sandlaufkafer (Harpalus vulgaris) bilden manchmal solche Ziige, dass sie

besonders im August, Abends zu Tausenden wie Plalzregen an die Fenster

schlagen. Zwei Jahre hinter einander, im Frtihling, jedesmal 8 Tage langy

beobachtete Hr. Lacordaire Zuge von Millionen von Harpahis cupripennis,

welche beim Eintritt der Nacht die Stadt Buenos-Ayres gewissermassen iiber-

schwemmten.

Die geselligen Ziige und Wanderungen dieser Thiere haben offenbar den

Zweck, neue entferntere Weideplatze aufzusuchen, und zwar in solchen

Jahren, wenn ihre Vermehrung in gewissen Gegenden relativ zu bedeutend

ist. Aber von diesem Zwecke kann bei den Heerwiirmern wohl nicht die

Rede sein, und zwar theils desshalb, weil die Nahrungssubstanz fiir diese

Larven in alien feuchten scbatligen Wiildem in sehr grosser Quantitat vorhan-

den ist, so dass sie wohl schwerlich Mangel daran leiden konnen, theils aber

auch, weil die Larven nur ein sehr unbedeutendes Locomotionsvermogen

besitzen. Zwar berrschen Widerspriiche dariiber, was fiir Nahrung die Heer-

wurmmaden zu sich nehmen; so viel geht aber aus ihrer Kieferbildung her-

vor, dass sie von Vegetabilien leben. Kiihn beobachtete, dass ihre Nahrung

in Walderde, d. h. hauptsachlich in mehF oder weniger verwesten Pflanzen-

theilen bestehe; auch meinte derselbe, dass Viehdiinger eihe passende Nahrung



\

DER HEEKAYURM. 77

fiir sie sei; Voigt sah, dass sie gierig Graswurzein frassen, und L. Bech-

stein benierkte eine Larve Mooslheilchen fresscn. Diese Beobachlungen

wiirden ergeben, dass die Larven nicht auf eine einzelne besoiidere Pflanzenart
r

behuf der Nahriing angewiesen siiid. Ich fand den Darmiubalt grosslenlbeils

aus zerfallenen, oder im Zerfallen begriffenen Pflanzentheileii beslehen, an

denen Zellen und Spiralgefasse sich zu erkennen gabeu; auch zahlreiche

isolirte Pflanzen-Zellen von V62 — V44 par. Lin., und Spiralgefasse von V152

Dicke und bis ^0/132 Liinge waren im Darminhalt vorhaiiden. Diese Spiral-

geftisso liefern den Beweis, dass die Larven nicbt allcin von Mooslheilen

ieben, vveil dieselben bekanntlich kcine solche Gefasse enthallen. Dass die

Larven der verschiedenen Arten der Galtung Sciara iiberhaupl verscluedenarlige

Pilanzennahrung zu sich nehmen, ist durch die Beobachtungcu von Ilostj

Meigen, Stager, Zclterstedt, Westwood, Olivier, Bouche und

Leon-Dufonr erwiesen; auch lebt die Larve der Sciara ingenua nicht elvva

in einer einzigen, sondern in verschiedenen Schwammarten. Isl demnach die

Heerwui-mlarve auf eine Mannigfaltigkeit von Nahrung angewiesen, so raochte

es wohl schwerlich eine Laubwaldgegend geben, welche nicht die hinlang-

lichen Stoffe zur Ernahrung so kleiner Maden lieferte, als die des Heerwurms

sind. Freilich konnle, wenn der Heerwurm aus 31illiassen von Larven be-

slande, wie Pontoppidan behauptete, allerdings vielleicht auch fiir diese

kleinern Thierchen in bestimmten Revieren Nahrungsmangel einlreten; indess

sind solche Heerwiirmer noch nicht beobachlel worden. Der grosste mit

Zuverlassigkeil beobachtete Heerwurm ist derjenige, den Kiihn 12 Ellen lang,

handbreit (3 Zoll} und daumensdick Q{ ZolQ angiebt; die von Raude und

Buchenrdder beobachteten waren nur etwa halb so gross. Nur Land-

leute und Waldbewohner sowie Schriftstellerj welche denselben nacherzahlen,

sprechen von 26 bis 60 Ellen. Nehmen wir aber an, dass die einzelne

Made ^^/z par- I^^"- ^^"o ""^ ^^2, Lin. dick ist, so wurde jener Kuhnsche

Heerwurm doch nur aus 1,689,700 Larven beslanden Laben. Ich babe das

Gewicht von 5 Larven des birkenmoorer Heerwurms zu 1 Gran gefunden,

wonach das Gesammtgewicht des Kuhnschen Heerwurms 58 g 7 f 1 5 4 Gr

betrao-eu haben mochle. Da nun aber die Zahl der im Leibe enthaltenen Eier

250 — 300 betragt, so wurden zn jenem Zuge etwa 5600 bis 6700 Weibchen
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die Veranlassung gegeben haben Leuchtet nun hieraus hervor, dass der

Heerwiirm nicht wegen Mangels an Nahriing zum Wandern getrieben wird, so

ergiebt sich damit iibereinslimmend auch aus verhaltnissmassig b

schrankten Locomotionsfahigkeit ein Unvermogen behuf eines Suchens neuer

Weideplatze, hinlanglich schnell zu wandern. Audi berichten fast alle Beob-

achter, besonders aber Kflhn und Raude, dass der Heerwurm fast immer

in derselben beschrankten Gegend uraherschleichl. Wenn Ziervogel die

Langsamkeit des Ziehens mit dem Fortriicken eines Zeigers an der Uhr, womit

eigentlicb gar nichls gesagt ist, vergleicht, genauer aber ihr Fortriicken wah-

rend V4. Stunde zu einer Handbreite andebt, so bat derselbe den Wurm in

Raude fand 3 Heerwurmer, jeden

von 4 Fuss Lange, 10 Schritt von einander entfernt; nach 1 Stunde batten

Eine

4

einem sehr Iragen Zustande angetroffen.

o

SIch die 3 Ztige zu einem einzigen von 12 Fuss Liinge vereinigt

solcbe Forlbewegung muss allerdings eine bedeutende genannt werden, aber

was will auch sie in Bezug auf Wandern behuf des Nahrungssuchens be-

deuleU; besonders da ja doch die Thiere immer in derselben beschrankten
4

Gegend bleiben.

Wenn nun aber die Heerwurmmaden erst nachdem sie eine gewisse

Grosse erreicht haben, ihren ursprunglichen Entstehungs- und Aufenlhaltsort

verlassen, so slimmt das mit Host's Beobachtung an seiner Sciara fTipula

paradoxa} tiberein, welche gegen die Verwandelungszeit aus der Tiefe gegen

die Oberflache der Lohemassen sich hinbewegt, um sich hier zu verpuppen.

Aber die Heerwurmmaden verpuppen sich nicht gleich nachdem sie den fru-

hern Aufenthalt haben, sondern ziehen langere oder kiirzere

Zeit gesellig umber. Wodurch sich jedoch die Heerwurmmaden von alien

gesellig wandernden Raupen unterscheiden, ist, dass jene wahrend des Wan-
derns und Ziehens in Puppen sich verwandeln. Kiihn und L. Bechstein

haben solches beobachlet : ;, Die Zuge trennten sich bei dem Process der

Verpuppung nicht, die Maden blieben dicht neben einander." 55 Die Verpup-

pung erfolgte mitten im Zuge ^ ^

Vergleichen wir mit diesem Umstande die Nymphenbildung der iibrigen

Sciaraarten, soweit deren Entwickelung bekannt ist, so findet dieselbe in der

1) L. Bechstein a. a. 0. p. 5,

^
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Lohe, Erde, in Pflanzenwurzeln, uiiler faulendcn Baumrinden uiid in Sclin

men, also innerhalb feuchler Umgebungen slalt. Solche feuchle Umo^*'""o

t

verschafFen sich die mehr frei lebenden Heervvurmlarven , nachdem sie ein

gewisses Alter erreicht haben und ihrer Verpuppungszeit sich nahern, durch

ihren Geselligkeitstrieb. Die feuchle Malerie, welche die Maden zusammen-

hall und die auf dem Wege wo sie kriechen, wie Pontoppidan und

Buchenroder bemerken, eine Spur oder einen maltsilbergrau glanzenden

Streifen zuriicklasst, ist das Absonderungsproduct der Speichelgefasse,

welche bei Sciara ingenua und bei fast alien mil einera Kopf versehenen

Dipternlarven , die feine Cocons spinnen, auch die Spinnmalerie liefern. Eine

solche Speichelmaterie giebt auch die Larve von Ceroplatus Reaumurli Duf.

beim Fortkriechen von sich, die dann bald trocknet und Spuren zurucklasst,

wie sie Schnecken beim Kriechen hiuter sich her Ziehen.

Von solcher feuchler Materie des Speichel- oder Spinnorgans umgeben

fmdel die Nymphenbildung der Heerwurmlarven in ihrer massenhaften Anhiiu-

fung statt. Man kann demnach den Heerwurm als eine Vereinigung von

Maden zum Zweck der Nymphenbildung betrachlen, die hier gewissermassen

durch gegenseitige Bebrutung, d. h. unler gegenseitiger Gewahrung der der

Entwickelung giinstigen Momenle geschieht. Diese Vereinigung loset sich jedoch

bevor die Nymphenbildung wirklich eintritt von

o-eschafls in ihre einzelnen Glieder auf.— Beispiele von Vereinigungen von

Zeil zu Zeit behuf des Fress-

Larven behuf der Verpuppung kommeu aber auch noch anderweit bei Diptern

vor. Die Larven der Weidenschnake (Cecidomyia salicina]) bildeu kleine

Gesellschaften in einem Nesle, um sich darin zu verpuppen. Die Larven

der Federschnake ([Chironomus pluraosus), welche in grossen Schaaren das

Wasser der Regentonnen bewohnen, halten sich als einzelne Gesellschaften

in erdformigen Klumpen auf dem Boden und an den Wanden der Tonnen zu-

sammen welche sie von Zeil zu Zeit verlassen; sie kehren dann aber wieder

zu denselben zuruck und verpuppen sich in den Klumpen. Wenn die Nymphen

darin zeitiff geworden sind, verlassen sie ihre gemeinschaftliche Wohnung,

e Oberflache des Wassers um am folgenden Tage die Mucken

ausschliipfen zu lassen. — Bo so 13 beobachtete in Carolina in Nordamerika

1) Dictionnaire des Sc. nalurelleSj Slrasb. T. VIIL 1817. p. 8.

D t3
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die Larven von Ceropl carbonari welclie vom Juni bis Eiide August

in ziemlich grosser Gesellschafl auf der Unterseite dor Schwamme an Baumen

in feuchten nnd schattigen Gegenden angetrofTen werden, ohne an den

Schwammen zu fressen. Gegen Ende des Wachsthums bilden sie aus der
m

r

Materie ihrer Speicheldriiseii ein laxes weisses Gewebe, in dessen Maschen

sie sich verbergen wenn
r

wandeln, dann bilden sie

beunruhigl werd Wenn sie sich ab

;
d einen dicht an den andern liegend, etwas

dichtere Cocons aus derselben Materie. L Dufour n erzahlt ahnliches

von den Larven des Ceroplatus tipuloides in den Pyrenaen.

Bekanntlich giebt es eine Abtbeilung der Diptern, deren Larven die

Eigenheit haben, dass sie sich bei der Verwandlung aus ihrer eigenen Haut

eine Hiillc bilden, welche das Grab der Larve und die Wiege der Nymphe

ist; so geschieht es bei den Pupiparen, Notacanthen und Athericeren. Da-
f

hingegen streifen die Larven anderer Zweifliiglerfamilien, namentlich die der

Tanystomen und Nemoceren, zu welchen letztern die Culiciden und Tipularien,

also auch die Sciarae gehoren, vor der Verwandlung die Hiille ab, und ver-

wandeln sich dann frei, meist in einem Cocon. Die Sci Thomae wiird

nun gewissermassen einen Mittelzusland zwischen jenen beiden Verwandlungs-

fornven andeuten, indem die Bildung der Puppe zwar nicht innerhalb der

eigenen Hant der Larve, wohl aber in einera Raume vor sich geht, der von

der Haut einer gewissen Anzahl anderer Larven gebildet wird.

D die Larven Sciara Thomae aber nur in einzelnen Jahren d

Heerwurm bilden, mochte v^ohr darin seinen Grund haben, dass in den der

Vermehrung giinstigen Jahren auch in den Thieren selbst solche Instinkte wach

werden. welche ihrer Entwickelung in guhstiger Weise iprechend sind,

\ne wir auch bei den Libellen und Heuschrecken nur in den Jahren b

derer Vermehrung den Geselligkeits-

chung von Nahrung wach werden sehen.

solche Wanderlriebe achen sollen, so

und Wanderungslrieb behuf der Errei-

Wenn aber in einzelnen Jahren

setzt das nothwendig voraus, dass

dieselben iiberhaupt zur Natur der Thiere, bei denen wir sie beobachten,

gehoren. Liegt ein solcher Trieb aber iiberall nicht vor, so wird er sich

1) Annales des Sc. nat. 2. Ser. T. II. Par. 1839. p. 207. Reaumur Mem. T.V. p. 24.

-.^
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auch nie entwickein konneiij auch alsdann nicht; wenu die Vermehrung der

Individuen ungeheuer ist. Solches bewelsen die Larven der Slrahlenraiicke

(Dilophus vulgaris), welche im J. 1835 zu Millionen am Fusse der Kiefern

miter dera Moose uberwinterten i}, ohne dass man je geh5rl hatte, dass

diese Larven zu irgend einer Zeit Ziige wie die Heerwurmer bildeten. In

ungiinstigen Jahren und Gegenden entwickein sich aber die Larven der Sciara

Thomae einzeln und bei schlafendem oder latenlem Geselligkeilslriebe, und

zwar wahrscheinlich mebr an der Oberflache der Erde untcr Moos und Wald-

laub, also unter ahnlichen Verhaltnissen, welcbe Host und Meigen bei den

ffenannten Sciaraarten wabrnahmen. Dass aber die Verwandlurt'g bei Larven

iiberbaupt, und namentlich bei Sciaralarven auf mehr

dene Weise vor sich gehen konne, geht aus L^on-Dufour's^) Beobach-

lungen an der Sciara ingenua hervor. j,Die Nympbe ist in einen weisslicben

sehr zarten Cocon eingeschlossen, welcher, oft von Excrementen umgeben,

in der Substanz der Schwamme liegl.. Zuweilen scheinl die Nymphe aber

ohne Cocon in einem cylindrischen Raura der Scbvvamrae zu liegen, und zwar

nabe der aussern Oberflache.''

Obwohl der Geselligkeitstrieb, wie er sich bei den Larven von Sciara

Thomae unter gewissen Umstanden offenbarl, die Entwickelung und Vermeh-

oder weniger versch

rung begunstigt, so lasst derselbe doch auch eine Zerstorung in nicht unbe-

deutendera Grade zu, ja fuhrt wohl gar die Ursacben einer Verminderung und

Zerstorung in grossartigem Massstabe mit sich, wodurch die Natur ihre er-

weiterten Scbranken wieder zweckmassig zu verengern weiss. -r Eine

Oartio-e Vernichtung der wandernden Lemminge wird durch die ihren Zi

folgenden Marder, Hermeline, Vielfrasse, Fuchse, Habichte, Eulen, Raben

und Moven bewirkl; sogar die Renntbiere verfolgen dieselben und greifen sie

• noch grosser ist aber die Zahl derer, die in Flussen und Seen, welcbe

'

durchschwimmen und ira Meere, in welches sie blindlings hinein eilen,

rsaufen. Die wandernden Eicbhdrncben kamen meisl im Hudson urn, und

an:

sie

welche das andere Ufer waren so matt, dass sie kaum

1) J Th Ch. Ratzeburg Die Forlslinsekten. Thl. 3. Berl. 1844. p. 158

2) Ann. des Sc. nat. 1839. T. 12. p. 30.

Phys. Classe. VI.
L
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konnten. Die Wandertauben werd durch Baumasle, auf welche
i

sich selzen, und die dann durch das ungeheuere Gewicht der Massen abge-

brochen warden, zu tausenden erschlagen. Die Zugheuschrecken zerstossen

sich bei ihren Ztigen die Flugel und fallen vor Mattigkeit zur Erde: sie

I

sie fressen

sich einander auf, nachdem sie die Gegend verwiistet haben und keine Nah-

rung mehr finden, und Millionen und Milliassen von ihnen werden durch Sturm

und Wind ins Meer getrieben, um nie, oder nur todt wieder ans Land ge-

schwemrat zu werden. So segelte der Cap. Hoger im J. 1844 5 Tage lang

durch ein Heuschreckenfeld , welches bis zur Tiefe von einigen Zollen in das

Meer hineinragte, und nach dem Laufe des SchiiTes eine Strecke von 400

Meilen einnahm ; die Thiere waren wahrscheinlich aus den WUslen Afrika's

westlich in das Meer getrieben. Auch die Libellen werden bei ihren Ziigen

durch Verletzung ihrer Flugel und durch die Angriffe der insektenfressenden

Vogei stark decimirt. Der ungeheuere Schwarm kolumbatscher Miicken (Si-

mulia maculata^, welcher im J. 1785 durch Sturm aus Serbien nach Sieben-

hiirgen verschlagen war, wurde, nachdem er binnen wenigen Slunden 1 1 Stuck

Rindvieh getodtet hatte, durch einen Wolkenbruch zerstreut und vernichlet.

U^d so mag es denn auch sein, dass den Maden des herumschlei-

warenchenden Heerwurms, durch Vertrocknen, mechanische Zerstorung

doch iiber den Heerwurm, der bei Oberhof quer uber die Heerstrasse bin

zog, scbon Pferdehufe und Wagenrader hingegangen durch Angriffe

Vogeln, von zahmen und wilden Sauen, von Igeln, Spitzmausen und Am-
phibien eine ^ht geringere Zabl umkommt, als diejenige ist, welche von

Julus, Scolopendern und ahnlichen Thieren vernichtet werden, wenn der

Heerwurm nach langerm oder kiirzerm Wandern, zeitweise seinen Geselligkeits-

zustand aufsriebt. uiund um dem Weide- oder Fressgescbafle obzul

Maden sich zerstreuet.

m
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Erklarung der Abbildungen
%

Figur 1 bis 7, Larve.

Fig. h Larve mit dem durcbscheinenden Darm und desscn lahalt^ mit Lufllochcrn

und hinter der Kopfschuppe mit den Gehirnganglien.

Fig. 2. Kopf von oben. a. Mittelstiick. b. Scitenstuck. c. Oberer bogenfOrmi-

ger Theil der Oberlippe.

Fig. 3. Kopf von vorn. a. Mitlelsliick. b. Seilenstuck. c. Oberlippe. d. Auge.

e. Stelle, welche den Antennen entspricht.

Fig- 4. Kopf von unten. b.

(])fentum und Submentura)

fflied des Unterkiefers.

Ouerriegel

h. Grund-

i. Endglied desselben.

Fig. 5. Dieselben Theile von oben gesehen, nach Wegnahme

und obern Theils der Seitenstttcke der Kopfschuppe. b. Unterer Theil

Mittelstiicks

Seitenstiicks

Ouerr h. Grundglied, i. Endglied des Unterkiefers^ mnen

mit dem Kaustuck, aussen mit dem nicht selbststandigen Tasterstuck. g. Oberkiefer,

mit dem (aussern) Gelenkende von dem vordern unlern Theile des Seitenstucks der

Kopfschuppe entfernt. f- Unterlippe, aus einem Miltelstuck und 2 Seite'ntheilen (Lippen-

tasterrudimente) zusammengeselzt.

Fig- 6. Kopf von unten, um den vordern untern seitlichen Rand des Kopfseiten-

stucks zu sehen; an der einen Seile ist das Endglied des Unterkiefers entfernt, wo-

durch der Oberkiefer derselben Seite frei geworden ist, b. Seitenkopfstuck. h. Grund-

glied

,

I. Endglied des Unterkiefers. g. Oberkiefer.

Fig. 7. Larve von oben zergliedert, die Verdauungsorgane zur Seite gezogen.

k. Nervenhalsband, von welchem der aus 11 Bauchganglien bestehende Bauchnerven-

L Die 3 Fusswarzen einer Seite an den 3 ersten
Strang nach hinten sich fortsetzt.

Ringen (von innen gesehenj. m. Stigmata, n. FettkSrp

durchsetzende P q. Vormag

len. 0. Ein-

r. Die beiden

mitMagensacke.

Anfangs neben einander liegenden,

Harngefasse.

Krummdarm. u. Mastdarm. v. Die

dann w. Die 4

Fig. 8. Die Puppe mit den Augen, Fiihler- Fliigel und Fussscheiden und 7

sichtbaren Luftlochem.

L2

.*
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Fig. 11.

Figur 9 bis 16. Miicke.

Fig. 9. Mannchen von der Seite mit den Luftlochern und der Afterzange.

Fig. 10. Kopf von vorn. d. Augen. d^ Nebenaugen. e. Antennen. c. Ober-

lippe. f. Unterlippe, auf welcher die zvveischenkelige Stechborste sichtbar. h. Unter-

kiefer mit der 3gliedrigen Palpe.

Mund von unten. f. Vorgepresste doppelte Unterlippe. h. Unterkiefer

mit der Palpe. x. Kinn. y. Zunge, welche die Stechborste verdeckt.

Fig. 12. Kopf mit den Augen, Nebenaugen und Antennen, nebst dem Rucken rait

den 4 Haarstreifen.

Fig. 13. Ganzer Metathorax mit den Schwingern und dem dritten Fusspaar.

Fig. 14. Letztes Tarsenglied mit den auseinandergepressten Klauen und den iinter

ihnen befmdlichen facherformig gestellten Haftborsten.

Fig. 15. Bauchende des Mannchen mit der doppelgliedrigen Zange und den bei-

den Aflerspitzen. .

Fig. 16. Bauchende des Weibchen. z. Legescheide. «. Die zweigliedrigen Schei-

dententakeln. /?. Die vorgeschobene Legerohre.



#

V

DER HEERWURM. «5

Nachschrift

In Folge der am 2. Jan. d. J. (in den Nachrichten von der G. A. Univer-

sitat und der Kdnigl. Gesellschafl der Wissenschaflen) gegebenen Nachricht
t

iiber die am 17. Dec. v. J. der Konigl. Gesellschafl von mir vorgelegle Ab-

handlung, erhielt ich vom Hrn. Rentamtmann Hahn in Ichtershausen bei

Neudietendorf einige Heerwurmlarven (von hellgrauer Farbe), Piippen und

1

Mucken, nebst schriftlichen Bemerkungen iiber dieselben zugeschickl. Diese

Mucken babe ich mit denen von Birkenmoor verglichen und mil denselben

ubereinstimmend gefunden. Hr. R.-A. Hahn halt dieselbe fur eine besondere,

bis dahin unbekannle Art und nennt sie Sciara thuringiensis; indess lassen

Grosse, Gestalt und Farbung keinen Zweifel ubrig, dass auch sie Sciarae

Thoraae sind. An mehrern trocken eingesandlen Exemplaren sind noch die

Spuren der gelben Seilenfarbung zu erkennen. Das Weibchen ist nach Hrn.

R.-A. Hahn braun, Kopf, Riicken und Schildchen glanzend schwarz, Flugel

Schwarzlich, Hinterleib schmutzig gelb, oben schwarzgrau. Genau genommen

;t aber der Hinterleib nicht tiberhaupl unlen gelb, sondera nur so weit als

die weiche Seitenhaut sich erstreckl, welche, da die obern Bauchsegmente

viel breiter sind als die untern, auch weiter unter denLeib sich ausdehnt. Hr.

H. bemerkte, dass die Mucken gesellig Iruppweise zusammen, aber nur wenige

Tage leben, das Licht scheuen, sich verkriechen, und nicht fliegen konnen,

was iedoch mit Kuhn's BeobacHtungen nicht iibereinstimmt , welcher die

Flieffen im Herbsle schaarenweise an Baumen und Strauchern sitzen und in der

Luft fliegen sah. Das Verhiiltniss der Mannchen zu den Weibchen giebt Hr. H.

wie 1 : 10 an. Die Weibchen soUen ihre Eier gemeinschafllich auf Lauberde

legen und dieselben mit solcher umwickeln, jedoch wird nicht gesagt, wie sie

das machen.

„Die Eier sind perlenartig, durchscheinend weiss, liegen haufenweise

7.usamnien. bei ansehnlicher Vergrosserung denen der HeUx pomaiia gleichend,

«
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spaler, ob durch den Einfluss des Lichts oder der Zeit , schwarzlich werdend

und dera Kaviar zu vergleichen
^J. Aus ihnen entschliipft — wahrschein-

lich (!} im Mai — die Larva In den Waldungen (Buchenwaldungen) d'es

Thuringer Gebirges an nordlichen Abhangen leben die Larven zu vielen Tau-

senden geseliig, zusammenhangend; bewegen sich kaum merklich (?) in Ziigen

von einem bis mehrern Zollen Breite^ und bis acht Fuss und dariiber lang,

mehrfacb tibereinander. .den Bod deckend. Sie erscheinen als

schmutzig weisses Band, werden nur in nassen Sommern im Juli bis zu An-
fang des Augusts auf Wegen angetrolFen, und bilden den bekannten Heerwurm.

Dieser findet sich an verschiedenen Stellen des Tbiiringer Waldes, namentlich

bei der hohen Sonne, beim Sperrhiigel, bei Oberhof, Dorrberg, Ilmenau etc.

und halt sich allem' Anschein fQ nach unter dichtem Buchenlaube auf, welches

er bei grosser Nasse verlasst, well diese ihra wolil (Q den zur Verwandlung

nolhigen Schleim entzieht.

Zu Ende des Monats Juli oder zu Anfang des Augusts spinnen sich die

Larven gemeinscbaftlich und zu gleicher Zeit unler der obersten Erdschicht

ein2)^ und verwandein sich zur Nymphe. In 2 Tagen ist die Metamorphose

vollendet.
\,

Die Nymphen sind II/4"' M. bis 2'" W. lang, V2 bis ^/i' breit, ovalj

anfangs plait, die Korpertheile der Fliege wenig erkennen lassend, schmutzig-

weiss, dann graulichgelb , Augen schwarz, spater wird der Korper mehr
walzenformig

, dunkelbraun und zulelzt schwarzlich, man nimmt die kunfligen

Fuhler, Mundtheile, Augen, Flugel und Beine nach Farbe und Gestall unter

der Htille detitlich wahr; an den letzlen Leibesringen hangt die Haul der Larve
mit Exkrementen. Am 6— 8. Tage trill die voUkommne Fliege hervor.

>jt

1) Die reifen noch nicht gelegten Eier fand ich oval und blassgelb. B.
_ h

Wie

Bechstein's Beobachtungen einleuchtend , dass auch ohne dergleichen die
Verwandlung vor sich geht, indem er soiche milten im Zuge wahrnahm.
Wahrscheinlich war das Vom Hrn. Hahn beobachtete Gespinnst nur zufallig
erhartete Speichelmasse, wie sie die Maden beim Kriechen auf der Erde zu-
riicklassen. B.
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Auf eigne vielfache Beobachtungen, Unlersuchungen und Forschungen

griindet sich die vorstehende Beschrelbung. Ein Heerwurm, welchen ich im

Jahre 1849 aus der Nahe von Ddrrberg (zwischen Arnsladt und dem Schnee-
F

kopQ erhielt, und dessen Exemplare ich fast sammllich zur vollstlindigen Ver-

wandlung brachte, bildete den Schluss der angestelilen Forschungen.

Bel der Ankunft desselben feines Klumpens in einem linnenen Tuche,

welches von seinein Schleim oder Speichel feuchl gevvorden} brachte ich ihn

sogleich auf feuchte Buchenlauberde aus dem nahen VValde unler eine grosse

Glasglocke, deren Tubulus offen blieb, und erliielt die Erde fortwahrend feucht.

Die Larven batten nacb dem mehrstundigen Transport keine Nahrung im

Darmkanal [?); sie bildeten jedoch sogleich eineii Zug innerhalb des Glocken-

randes, und verkrochen sich bald unter die Erde, von dieser gierig fressend,

wobei der Kopf und die ersten Leibesringe in lebhaften Bewegungen heraus-

traten. Da seine mir bis dahin bekannten Fuudorte Buchen-Waldungen an

nordlichen Bergabhangen waren, so erkannte ich diese Erde und beslandige

Feuchterhaltung derselben als erste Lebensbedingnisse, und scheine mich —
nach dem Erfolge zu urtheilen — nicht geirrt zu haben. Am 5. August fand

ich — nach einer anderthalbtagigen Abwesenheit von meinem Wohnort Lie-

benslein — keine Spur vom Heerwurm, nahm aber bald wahr, dass unter

einem gemeinschaftiichen Gespinnste innerhalb des Glasglockenrandes die Me-

tamorphose Yor sich ging. Ich losste daher rait Vorsicht das Gespinnst vom

Rande ab, und nahm die Glocke weg, um uni?ehinderl meine Beobachlungen

1

I

fortsetzen zu konnen. Bis zum 7. August war die Yerpuppung sammtlicher

Exemplare beendigt, und von da ab war an Farbe und Geslalt eine tagliche

Veranderung der Chrysalide bemerkbar, und vornehmlich der Ubergang der

weissen Larve f?} in die schwarze Mucke. Schon am 13 und 15. August

erschienen die Fliegen sammtlich zu vielen Tausenden, aber dabei ausserordent-

lich wenige Mimnchen. Beide Geschlechter hielten sich ruhig, so dass nur

sehr wenio'e ihren offenen Behalter verliessen, und kriechend uber den polir-

ten Tisch zur Erde fielen. Ich habe nicht bemerken kounen, dass auch nur

eine Fliege geflogen ware, selbst nicht zur Nachtzeit. Das Licht scheuelen

sie. Wahrscheinlich erfolgt in der freien Natur ihre letzte Verwandlung unter

dem dichten Laube, und treten dann die Fhegen gar nicht heraus (?> Die

X
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Paarung dauerle nur kurze Zeit, und 5
b

Weibchen legten ihre Eier so

aneinander , dass sich kugelformige mit Erdtheilchen vermischte Kliimpchen

bildeten. Nach 5— 6 Tagen lebte kein Insekt mehr.

Diese Beobachtungen mogen einigen Aufschluss geben iiber die Erschei-

nung der Larven in eijiem zusammenhangenden Zuge; namentlich sind als

Ursache und Folge desselben. anzusehen: das Legen der Eier an eine ge-

meinschaftliche Stelle, die Nyraphen untei
*

die Polygamie und die Ruhe der Fliege."

nschaftlichen Gespinnst

H.

1

V
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