
BOMBUS
F a u n i s t i s c h e  M i t t e i l u n g e n
— aus Nord Westdeutschland -
Im Aufträge des Vereins für naturwissenschaftliche Heimatfor
schung herausgegeben von Dr. Karl Otto Meyer, Kustos im  
Zoologischen Institut der Universität des Saarlandes, 66 Saar« 

brücken 15. Postscheckk. des V ereins: H bg. 882 77.

150. (T hysanoptera XXV). — A e o l o t h r i p s  m a n t e l i  nov. spec., ein  neu er 
Blasenfuß aus Holland.*)

M eine V eröffentlichung über A e o l o t h r i p s  p r o p i n q u u s  Bagnall und A .  a s t u -  
t u s  Priesner**) gab den A nstoß, d ie  T hysanopteren , die auf d er O chsenzunge 
( A n c h u s a  o i i i c i n a l i s  L.) Vorkommen, m ehr als früher zu beachten. Im  Zu
sam m enhang m it solchen U ntersuchungen te ilte  m ir Dr. C. J. H. Franssen, 
W ageningen, mit, daß sein  A ssisten t W . M antel am  6. 6.1961 ungefähr 20 2 2  
von  A .  p r o p i n q u u s  auf A n c h u s a  o f f i c i n a l i s  in  B loem endaal (bei W ageningen), 
im  D ünengelände der M eeresküste , gefangen hätte . Am 16. 6., 26. 6., 12. 7. 
und  10. 8. konn ten  w e ite re  Stücke e rb eu te t w erden, teils an  der gleichen 
Pflanzenart, teils an e iner V e r b a s c u m - speeies. (Die Fänge w urden  le ider 
nicht nach D aten getrenn t aufgehoben). Am 26. 7. und 10. 8. zeig ten  sich 
(verm utlich zugehörige) L arven in den A ufsam m lungen. 6 22  dieses M ateri
als erh ie lt ich im  D ezem ber 1961 geschenkw eise, gleichzeitig m it der B itte 
um  N achprüfung der Bestimm ung. Die T iere erw iesen  sich zu m einer Ü ber
raschung w ed er als A .  p r o p i n q u u s  noch als A .  a s t u t u s .  Es lag  zw eifellos 
e ine  neue A e o l o t h r i p s - A r t  vor. Um auf b re ite r  Basis zu fußen  und mich 
nicht durch irgendw elche M onstrositä ten  täuschen zu lassen, e rba t ich zu r 
B eschreibung die gesam te A usbeute , und  die im folgenden gebrachten  A n
gaben  beruhen  dem nach auf 21 2 9  und 3 Larven II.***)

Die T iere aus B loem endaal erinnern  durch die langen Fühlersensorien  
und die b raune  Costa an  dem  F lügelapex  tatsächlich auf den ersten  Blick

Abb. 1: A e o l o t h r i p s  m a n t e l i  nov. spec. Färbung  des V orderflügels. A d er
bo rs ten  und R andfransen sind  w eggelassen.

*) A usgeführt m it U nterstützung der Deutschen Forschungsgem einschaft, der auch  
an dieser S te lle  für ihre B e ih ilfe  gedankt sei.

**) Verh. Ver. naturw . Heim atforschung, Hamburg, 34: 62—74, 1960. D ort auch w eitere  
Litera turangaben und -besprechungen.

***) W. M antel behielt auch im  Som m er 1962 den Fundplatz unter K ontrolle. Es get- 
lang ihm  dabei w eitere hierhergehörige $ ? einzutragen, aber d ie  Fahndung nach 
S S  blieb  le ider bisher erfolglos.
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an  A .  p r o p i n q u u s .  Eine V erw echs
lung m it d ieser A rt läß t sich aber 
ausschließen, w enn  m an die Be- 
bo rstung  des VII. A bdom inalster
n its genauer untersucht: So sind 
die accessorischen B orsten a und b 
w eit vom  kauda len  Segm entrande 
en tfern t und liegen  zu beiden  Sei
ten. der M arg inalborste  1, also e tw a  
w ie  bei A .  a s t u t u s .  V on beiden A r
ten  unterscheiden sich die ho llän 
dischen Stücke dadurch, daß die 
D istanz der B orsten 1 von e inander 
v ie l größer ist, als die zwischen 
Borste 1 und Borste 2. Dazu komm t, 
daß auf dem  5. Fühlergliede ein 
B andsensorium  sich findet, ähnlich 
gebaut w ie auf dem 3. und  4. Füh
lergliede, e ine  Bildung, die ke in  
A e o l o t h r i p s  der europäisch-m edi
te rranen  Zone aufw eist. In N ord
am erika besitzen  zw ar A e o l o t h r i p s  
m a j o r  Bailey 1951, A. n i t i d u l u s  
M oulton 1946 und  A .  v i t t i p e n n i s  
H ood 1912 B andsensorien auch auf 
dem 5. Fühlergliede, aber diese 3 
Species zeichnen sich durch V er
dunkelung des V orderflügels längs 
dem  H in terrande aus, w ährend  un 
sere H olländer zw ei Q uerbänder 
haben. D iese F estste llungen  berech
tigen  die Fänge von  B ioem endaal 
als neue  A rt anzusprechen., die ich 
dem  Sammler, H errn  W. M antel , 
zu Ehren, A e o l o t h r i p s  m a n t e l i  nov. 
spec. benenne.

Beschreibung.
F ä r b u n g .  K örper, M ittel- und 

H interbeine dunkelbraun. Das le tz 
te A bdom inalsegm ent erscheint (we
gen der durchscheinenden, k laffen
den Spalte des Legeapparates) oft 
he ller und g raugefärb t, nicht gelb
lich w ie bei A .  a l b i c i n c t u s  oder 
e r i c a e .  — 1., 4. bis 9. Fühlerglied  
dunkelbraun; 2. G lied an der Basis 

- 0-2 mm dunkelbraun, d is ta lw ärts he ller 
w erdend; 3. Fühlerg lied  gelb, an 
der Spitze, ohne scharfen Ü bergang, 
ins Braun übergehend . — V order- 
tib ien  hellbraun, in der M itte dunk 
ler. V ordertarsus hellbraun. — 
Flügel (Abb. 1) hell m it 2 b raunen  
Q uerbinden. C osta am  A pex braun, 
auch auf dem  H in te rrande  des m itt

le ren  H ellbezirks m ehr oder m inder braun. F lügeladern  im  dista len  H ell
bezirk  hell m it dunklen  Borsten. F lügeladern  im  m ittle ren  H ellbezirk  oft 
m ehr oder m inder bräunlich.

Abb. 2: A e o l o t h r i p s  m a n t e l i  nov. spec. 
V aria tion  der Sensorien-G estalt auf 
dem  3. bis 5. Fühlerglied .
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F ü h l e r .  Fühlerm aße: M inimum-, M axim um - und D urchschnittsw erte, 
alles in  |i; einzelne, aus der Reihe springende W erte  in  eckigen Klamm ern; 
in runden  K lam m ern die A nzahl der M essungen, auf der d ie  Durchschnitts
w erte  beruhen.

L ä n g e B r e i t e
1. G lied 37,1— 40,4
2. G lied 50,0— 58,1
3. G lied 88,0— 106,1
4. G lied 76,2— 101,9
5. G lied 64,2— 76,2
6. G lied 15,2— 23,8
7. G lied 13,8— 19,5 [21,4]
8. G lied 11,9— 17,1
9. G lied 10,9— 14,3

38,17 m- (17) 
54,34 M- (19) 
96,69 M- (40) 
82,15 M- (40) 
69,50 M- (34)
19.42 M- (31)
16.43 M- (31) 
14,45 m- (31) 
12,57 M- (31)

33.3— 38,0 
28,1—32,4
21.4— 27,1
21.4— 30,9
22.4— 30,9 
19,0—25,7 
16,6— 19,1 [23,3] 
11,9— 14,3
6,7— 8,2

35,48 m- (16)*) 
29,59 M- (21) 
24,37 M- (39) 
25,15 M- (39) 
27,01 \jl (35) 
21,29 m- (30) 
18,17 m- (31) 
12,71 (31)
7,05 m- (31)

*) V on der Seite betrach te t ist das 1. F ühlerg lied  v iel schm äler: 23,8 m-
Länge der Sensorien:
3. F üh lerg lied  54,7—72,4 =  63,62 m- (38).

Einm al fast in  2 Portionen durchschnitten.
4. Füh lerg lied  57,3—81,9 =  66,74 m- (39) Einm al in 2 P ortionen  zerschnitten.
5. F üh lerg lied  28,1— 47,6 =  38,62 m- (35). Zweim al in  2 Portionen  geteilt.

Das Sensorium  (Abb. 2) des 3. G liedes ist gerade und reicht bis zur d is ta 
len  Spitze, das des 4. G liedes knickt vo r der Spitze um  und  e rin n ert so an 
einen  Spazierstock. Das Sensorium  des 5. G liedes schließt sich d istal an 
ein h ie r vorhandenes Trichom  an und erreicht die distale Spitze nicht. — 
D iese S innesfelder sind oft geschlängelt und ausgebuchtet, innen  hell, und 
besitzen  e in en  erhabenen  W ulstrand , der auch bei seitlicher Betrachtung 
als hell vorspringende Leiste ein  A usm essen der Länge erm öglicht. Bei 
B etrachtung der Flächenansicht erscheint der W ulstrand  dunkel; er w ird  bei 
den M essungen einbezogen. — A usnahm sw eise zerfallen die Sensorien in

Abb. 3: A e o l o t h r i p s  m a n t e l i  nov. spec. Tarsus des V orderbeines m it der 
H akenappara tu r. A  von  außen, B von  innen.
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zw ei Portionen? tra ten  derartige  M onstrositä ten  auf, so habe ich den Zwi
schenraum  m itgem essen.

V o r d e r b e i n e .  Das H öckerchen beim  ta rsa len  H akenappara t (Abb. 3) 
v ie l schwächer als bei A .  a s t u t u s ,  en tsprich t evtl, der A usbildung bei A .  
p r o p i n q u u s ; d e r H aken  zeig t m anchm al eine vorsp ringende Ecke? G egen
dorn s ta rk  und  kräftig . Der V orderschenkel s ta rk  ve rb re ite rt, w as besonders 
in  d er Seitenansicht deutlich w ird.

B e b o r s t u n g  d e s  V I I .  S t e r n i t s .  S iehe Abb. 4.
B orste 1 38,6— 57,1 = 48,54 (30)
B orste 2 40,4— 57,1 = 46,96 (29)
B orste 3 28,6— 42,8 = 35,43 (29)
B orste a 23,8— 34,3 = 28,38 (28)
B orste b 23,8— 33,3 = 28,57 (28)
D istanz Bo 1— 1 61,9— 85,7 = 71,92 (16)
D istanz Bo 1—2 42,8— 57,1 = 48,47 (31)
D istanz Bo 2—3 23,8— 35,7 = 30,81 (28)
D istanz Bo a—a 45,2— 66,0 = 57,78 (16)
D istanz Bo a—b 16,6— 47,1 = 30,73 I* (32)
D istanz Bo b—b 100,0— 142,8 = 117,91 (16)
Borste a vom  R ande 28,6— 47,6 = 39,21 V (28)
Borste b vom  R ande 23,8— 45,2 = 36,02 M* (27)

I I I I | r i  i i | r I r i | i r i i I i i i i | i r r r

O.o 0.1 0.2 0.3 mm

Abb. 4: A e o l o t h r i p s  m a n t e l i  nov. spec. B eborstung des VII. A bdom inal- 
S ternites. 1, 2, 3, 4 =  Erste, zw eite  usw . M arginalborste , a  =  in 
nere , b =  äußere  accessorische Borste.

W ir sehen, daß d ie  D istanz zw ischen den  B orsten 1 g rößer is t als zw ischen 
den Borsten 1 und  B orsten 2. A .  m a n t e l i  g ehört also in  e in er B estim m ungs
tab e lle  in d ie  N ähe von  A .  i a s c i a t u s / i n t e i m e d i u s ,  nicht von  A .  p r o p i n q u u s .  
Der V ergleich d er A bbildung 4 m it m einen Zeichnungen von  1960 Seite 69 
e rläu te r t d ie  U nterschiede besser als v ie le  W orte.

M a ß e  f ü r  d e n  T y p u s .  K opflänge (über die A ugen  hin) 166,6/159,5 [x, 
K opfbreite 187,1 (x, A ugenlänge 83,3/80,9 p.

Fühler: Länge (Breite): 1. G lied 38,1/38,1 \i (36,2/35,7 \i). — 2. G lied 
52,4/51,4 [i (28,6/28,6 jx). — 3. G lied 100,0/104,7 \i (24,3/23,8 \i). Sensorium  
66,6/72,4 |x. — 4. G lied 86,6/80,9 |x (26,2/21,4 |x). Sensorium  69,5/69,0 \i. —
5. G lied 70,9/71,4 \i (27,1/23,9 \i). Sensorium  40,4/42,8 |x. — 6. G lied 19,0/—  \i 
(21,4 fx). — 7. G lied 14,7/— |x (17,6/— fx). — 8. G lied 14,3/—  \l (12,8/— \i). —
9. G lied 13,8/—  \i (7,0/— \jl).

Pronotum -Länge 180,9 jx, Pronotum -B reite v o rn  211,8 p, h in ten  238,5 p. 
V ordertib ien  190,4 jx, H in tertib ien  261,8 \i.
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B eborstung des VII. S ternits. Bo 1 52,4/57,1 p. Bo 2 50,0/43,6 \i. Bo 3 35,2/ 
28,6 p. Bo a  29,0/34,3 |x. Bo b 29,0/29,5 p. — D istanz 1— 1 68,5 p, D istanz 1—2 
47,6/45,2 (x, D istanz 2—3 29,0/35,7 |x. D istanz a—a 59,5 p, D istanz a—b 
28,6/37,1 n, D istanz b—b 123,8 \i. — D istanz Bo a vom  kau d a len  Segm ent
rande 42,8/42,8 [x, D istanz Bo b vom  kauda len  Segmentrand©  40,4/33,3 p.

G roßborsten  auf Segm ent IX. Bo 1 166,6/161,8 ja, Bo 2 176,1/176,1 g, Bo 3 
146,6/154,7 g.

G roßborsten  auf Segm ent X. Bo 1 169,0/166,6 g, Bo 2 177,1/178,5 g.
L a r v e  II .  Da n u r 3 Exem plare vo rliegen  und die V aria tion  der M erk

m ale u n e rö rte rt b leiben  muß, begnüge ich mich m it fo lgenden  vorläufigen  
A ngaben:

K örperfarbe hell, auf dem  Pronotum  6 aschgraue Flecke, von  denen die 
äußeren -vorderen  am  g rößten  sind.

V ordere K opfborsten, nach v o rn  gerichtet, 30,9—34,3 g lang, die h in teren , 
nach rückw ärts gerichtet, 33,3 (x. — Fühlerg lieder: 1. G lied 23,8—24,8 jx 
lang. 2. G lied  33,3—35,7 g lang. 3. G lied 66,6—76,1 g lang ; 9— 10 Ringe.
4. G lied 52,4—59,5 g lang,- 7— 10 Ringe. 5. G lied 52,4—60,0 g lang,- 11— 12 
Ringe. 6. G lied  11,9 g lang; 4 Ringe. 7. G lied 27,6 g lang; 6 Ringe.

P ronotum borsten  (nach Priesner, Thysan. Europ., Tafel V, A bb.90): Bo 1 
38,1 g lang. Bo 2 47,6—50,0 g lang. Bo 3 19,0—28,6 g lang. Bo 4 30,9— 46,6 g 
lang. Bo 5 38,1—57,1 (x lang. Bo 6 40,0—64,2 [x lang. Bo 7 33,3—52,4 [x lang.

Länge d e r  Dorne auf dem  IX. T ergit: 19,0—21,5 g. D unkel gefärb ter Sockel 
dazu 9,5— 12,4 [x.

M ä n n c h e n  u n b e k a n n t .
V erbleib  des M ateria ls: Typus im  In s tituu t voor P lan tenziek tenkund ig  

O nderzoek  te  V ageningen, B innenhaven 12. P ara typen  daselbst und  in  der 
Sam m lung des V erfassers. Erich T itschack, H am burg.

151. (Lep. Geom.). —  E u p i t h e c i a  i n n o t a t a  H ufnagel n. f. m e l a n o t i c a .  —
D ieser in  den trockensten  Sandgebieten  unseres G ebietes lebende, an

das V orhandensein  von Feldbeifuß, A r t e m i s i a  c a m p e s t r i s ,  gebundene k le ine  
Spanner kom m t in  zw ei F arb tönungen  vor. Bei der einen Form  is t die grau- 
schw arze G rundfarbe bräunlich übergossen  (es handelt sich nicht um  alte  
verg ilb te  Sam m lungsstücke); die G m ndfärbung  der anderen  Form  is t re in  
grauschw arz. Beide Form en zeigen auf den V orderflügeln schmale dunkle  
Linien und  im A ußenfeld eine hellere , m anchm al sehr deutliche w eiße W el
lenlin ie, w ie sie für v ie le  A rten  d ieser G attung  typisch ist.

N euerd ings tre ten  F a lte r auf, d ie  bis auf d ie  M ittelflecke vö llig  zeich
nungslos grauschw arz sind; sie e rinnern  oberflächlich an die m elanistische 
Form  a n g e l i c a t a  Barrett d e r  E u p i t h e c i a  t r i p u n c t a r i a  H.-S. ( a l b i p u n c t a t a  Haw.), 
d ie üb rigens auch schon in  unserem  G ebiet fes tgestellt is t (Um gebung von  
H am burg; S teinhorst in  Lauenburg, 1 <3, e. 1. 9.4.1945, W arnecke). Auch bei 
der dunk len  Form  der i n n o t a t a  sind  die U n terseiten  der v ie r  Flügel und 
der K örper grauschw arz.

D ie F ix ierung  d ieser m elanistischen Entw icklungsrichtung durch einen  
N am en erscheint angebracht. — H olotype: 1 <$, H am burg-K attw yk, e. 1., 
F rüh jah r 1954 (coli. W arnecke). Georg W arnecke f, H am burg-A ltona.

152. (Lep.r Coleoph.). —  Eine fü r das H am burger A rbe itsgeb ie t neue Cole- 
o p h o r a - A rt.

C. a r g e n t u l a  Z. Am 31. VII. 1956 schlüpfte e in  T ier d ieser A rt aus e inem  
in  F inkenw erder an e iner H aus w and gefundenen Sack. E in w eiteres T ier 
fing ich am  15. 7. 1956 bei R ade an  der A u tobahn  H am burg—Bremen. Durch 
G en ita lp räpara t w urde  die sichere Bestim m ung der A rt gew ährle iste t. N ach
dem  das V orkom m en d ieser A rt fü r unser A rbeitsgeb ie t gesichert w ar, ge
lang  es m einer F rau im  H erbst 1956 durch p lanm äßiges Suchen nach der 
R aupe ca. 100 Säcke von  den  w elk en  B lüten und  den F rüchten  der F u tter-

137



pflanze A c h i l l l e a  m i l l e f o l i a  e inzutragen. Nach der Ü berw in terung  schlüpften 
im Ju li 1957 25 Falter. Die A rt ist verb re ite t, aber nicht häufig. Sie w ird  
nach Spuler von  Schweden, dem  Baltikum , M itte leu ropa und  D alm atien g e
m eldet. Aus den N achbar gebieten  liegen  Funde von der L üneburger H eide 
(Jäckh) und der U m gegend von H annover vor. W eite re  Fundorte  liegen  
in M ecklenburg, Pom m ern, Schlesien und  Bayern.

Günther A lbers, H am burg-Finkenw erder.

153. (Lep.r Coleoph.). — C o l e o p h o r a  f r i s c h e l la  L. liegt über.
V on d ieser A rt, d ie in unserem  A rbeitsgeb ie t nicht se lten  ist, und  die 

regelm äßig an der Fanglam pe gefunden w ird, trug  ich im  Spätsom m er 1955 
ca. 30 Säcke von  der Fu tterpflanze M e l i o t u s  o f f i c i n a l i s  ein. N ur ein F a lte r 
schlüpfte nach der Ü berw in terung  am  9. VII. 1956. Als ich im F rüh jah r 1957 
nach der zw eiten  Ü berw in terung  einen  Sack öffnete, s te llte  ich fest, daß 
d ieser noch lebte. Zwischen dem  22. V. und dem  20. VII. des gleichen J a h 
res schlüpften acht w eite re  Falter. E ine d ritte  Ü berw in terung  konn te  ich 
nicht durchführen, da d ie  restlichen  Säcke von  V ögeln gefressen  w urden.

Günther Albers, H am burg-F inkenw erder.

154. (Lep.). — E n n o m o s  q u e i c i n a i i a  H ufn. und die H am burger Lokalfauna.
Eine L okalfauna ist dynamisch. Sie um faßt keinen festen  Bestand, sondern

zeigt nur, welche A rten  in  einem  G ebiet zeitw eise  Vorkomm en können, w o
mit aber nicht gesag t ist, daß sie auch ständ ig  anw esend sind.

Eigentlich m üßte jedes Faunenverzeichnis ergänzt w erden  durch eine Liste 
derjen igen  A rten , die in  den le tz ten  20 oder auch m ehr Jah ren  nicht m ehr 
gesehen  wurden., und  eine andere  Liste solcher A rten , d ie  je tz t offensichtlich 
in  den V ordergrund  drängen.

W ir haben  h ier im  H am burger Raum einige A rten, die vo r etw a 30 J a h 
ren  zu den häufigsten  gehörten , in  der Zwischenzeit vo llständ ig  verschw un
den w aren, je tz t aber w ieder oft auftre ten . Ein klassisches Beispiel h ierfü r 
ist O r g y i a  a n t i q u a  L. Bis e tw a zum ers ten  W eltk rieg  sah  m an das T ier im  
Hochsomm er übera ll in  der S tadt in  seinem  charakteristischen Zickzackflug, 
w ährend  die schönen bunten  R aupen an allen  S traßenbäum en m itten  in  der 
S tadt zu finden w aren  und die e rs te  Beute der insektensam m elnden  Schul
jugend  zu sein pflegten. Seit 40 Jah ren  is t das Tier fast ausgestorben  i und 
ers t seit 2—3 Jah ren  w ieder e tw as m ehr beobachtet w orden.

Ähnlich erging es dem  entom ologischen Beobachter m it dem  Spanner E n 
n o m o s  q u e r d n a r i a  H ufn. Diese A rt w ar noch in  den zw anziger Jah ren  von  
den 5 bei uns vorkom m enden E nnom os-A rten die b ek an n te s te  Erscheinung 
in den  A nlagen  der Stadt, im W andsbeker Gehölz und übera ll an S traßen
la ternen . In den le tz ten  30— 40 Jah ren  sind mir ke ine  Funde m ehr bekann t 
gew orden und die jü n g eren  Sam m ler kennen  das T ier gar nicht m ehr aus 
unserem  G ebiet.

Ich w ar darum  auch sehr überrascht, als ich in diesem  Jah re  am 30. A u
gust und am 1. Septem ber je  ein M ännchen von E n n o m o s  q u e r c i n a r i a  am  
Licht beim  W andsbeker Gehölz fand. Hans Loibl, Ham burg.

155. (Thys.). — 3 F r a n k l i n i e l l a - A rten  in  Rostock und Umgebung.
Folgende A rten  der T hysanop terengattung  F r a n k l i n i e l l a  Karny konn ten

bis je tz t von m ir m it S icherheit im Raum  von  Rostock und U m gebung ge
fangen w erden: F r a n k l i n i e l l a  i n t o n s a  (Trybom), p a l l i d a  (Uzel) und n i g r i -  
v e n t r i s  (Uzel).

F r a n k l i n i e l l a  i n t o n s a  (Trybom). G esam tes M ateria l seit 1957: 1825 Ex. (2 2 , 
(5 (5, L I und L II). D iese A rt is t auf den verschiedensten  b lühenden  Pflan
zen sehr häufig und  h ier besonders auf W iesen  angetroffen  w orden. In 
K üstennähe kom m t von  F r a n k l i n i e l l a  i n t o n s a  die var. m a r i t i m a  Pr. vor, 
deren  $  3  hell- bis dunkelb raun  gefärb t sind und te ilw eise  im  K üstenstre i
fen der H ohen Düne, am  N ordw estrand  der Rostocker H eide und bei G raal- 
M üritz auftreten . Die f. a l b i c o r n i s  Uzel habe ich zusam m en m it L II auf 
V e r b a s c u m  n i g r u m  auffinden können, jedoch nur einm al bei Polchow am
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1. Septem ber 1958 (südlich von Rostock). W ährend  F r a n k l i n i e l l a  i n t o n s a  ein
w andfrei po lyphag  ist, sind die beiden  folgenden F r a n k l i n i e l l a - A rten  hier 
anscheinend monophag.

F r a n k l i n i e l l a  p a l l i d a  (Uzel). G esam tes M ateria l seit 1957: 69 Ex. ( J J ,  
C$ (3, L I und  L II). Ich habe d iese hell- bis grünlichgelbe A rt b is je tz t nur 
auf S e d u m  a c r e  (M auerpfeffer) am  24. Jun i 1959 und am 26. Jun i 1960 in 
e inem  baum freien  und trockenen B rachgelände zwischen W arnem ünde und 
M arkgrafenheide vorgefunden. — Nach Priesner kom m t sie auf verschie
denen  Pflanzen vor, so in g roßer Zahl auf V i s c a r i a  v i s c o s a ,  M e d i c a g o  fa l-  
c a t a  und e iner D i a n t h u s - A i t .  [Priesner und P illich haben sie w ohl dam als 
noch nicht auf S e d u m  a c r e  angetroffen  und  sicherlich sp ä te r auf d ieser 
Pflanze ebenfalls gefangen.] von O ettingen (1951 und 1952) und  Titschack 
(1953) geben  S e d u m  a c r e  als N ährpflanze von  F r a n k l i n i e l l a  p a l l i d a  an. In 
der Tschechoslow akei ist sie von  Pelikan (1952) ebenfalls auf S e d u m  a c r e  
nachgew iesen w orden.

F r a n k l i n i e l l a  n i g r i v e n t r i s  (Uzel). G esam tes M ateria l se it 1957: 24 Ex. 
(2 $ , (3 (3 r L I  und L II). Diese h ie r vorkom m ende A rt habe ich am 7. Juni 
1960 nu r b rachypter auf H i e r a c i u m  p i l o s e l l a  (Kleines H abichtskraut) und im 
Raum e iner ausgesprochenen triftenartigen  Trockenw iese zw ischen K öster
beck und  Fresendorf (im Bereich der sog. Rostocker Schweiz) vorgefunden. — 
Uzel m eldet sie w ie die vorige A rt 1895 aus Böhmen. Karny erw ähn t sie 
dann 1912 in  den Zoologischen A nnalen, und seit 1921 führt Priesner sie an. 
In n eu ere r Zeit haben von O ettingen (1951 und  1955) und T itschack (1934) 
d ie A rt in D eutschland nachgew iesen, w ährend  Pelikan (1952) sie in  der 
Tschechoslow akei angetroffen  hat. A lle Forscher haben d iese A rt n u r im 
R asen von  H i e r a c i u m  p i l o s e l l a  gefunden.

Die gram ineenbew ohnenden  F r a n k l i n i e l l a  t e n u i c o r n i s  (Uzel) konnte  ich 
im  Raum von  Rostock und U m gebung nicht m it Sicherheit nachw eisen. N ur 
ein 2  aus m einen Fängen gehört vielleicht dazu. A rno Lindner, Rostock.

156. (Lep.). B em erkungen zum Bombus-Aufsatz 149 [Bd. 2 (28— 33):
125— 132].

1) . Drei der von Sylt als neu  auf geführten  A rten sind  bere its  in  den 
M itt. Faun. A rbeitsgem ., 14 (3): 67—68 A nfang M ai bekann t gemacht w or
den. (Diese A ngaben lagen  dem  V erfasser beim  Abschluß seines M anu
sk rip tes w ahrscheinlich nicht vor): a ) A m a t h e s  ( A g r o t i s )  c a s t a n e a  Esp., bl 
N a e n i a  t y p i c a  L., c) R h o d o s t r o p h i a  v i b r i c a r i a  Cl . — A ußer d iesen 3 A rten  
sind von  m ir 1. c. w eite r als neu  für Sylt auf geführt w orden: d) E r e m o b i a  
o c h r o l e u c a  Schiff, und e) R h o d o m e t r a  s a c r a r i a  L. — Im Anschluß h ie ran  
se ien  v ie r fü r Sylt n eu e  A rten  aus den A usbeu ten  von H. Koehn, Kämpen, 
vom  Ja h re  1962 auf geführt, durch die d ie Zahl der für Sylt je tz t nachge
w iesenen  G roßschm etterlinge sich auf 369 A rten  erhöht:

a) H e m i t h e a  s t r i g a t a  M üll, ( a e s t i v a r i a  Hb.) — Kämpen, am  W idderhaus, 
1 ( 3 , 9 . 8 .  62. Ein spätes, durch das anorm ale Ja h r erklärliches Datum.

b) L a r e n t i a  d o t a t a  L. ( L y g r i s  p y r a l i a t a  Schiff.) — Käm pen, am  W idder
haus, 1 (3, 24. 7. 62. Ebenfalls ein  spätes Datum.

c) E u p i t h e c i a  v e n o s a t a  F. — Käm pen, W idderhaus, 1 frisches 2-
d) E u p i t h e c i a  g o s s e n s i a t a  M ab. — Kämpen, W idderhaus und  K am pener 

N ordostheide, 28. 7. und ers te  A ugustw oche 1962, m ehrere  S  und 2-
2) . W ie leicht selbst häufige A rten  der B eobachtung durch die Sam m ler 

en tgehen  können, m öge ein für Sylt noch nicht bekannt gegebener Fund 
erläu tern . A m  29. 4. 1962 hat F rau  Eva Koehn, Kämpen, d o rt ein $  der 
T a e n i o c a m p a  g r a c i l i s  F. gefangen? es w ar gegen  21 U hr in  das erleuchtete 
Zim mer geflogen. Dies ist der ers te  auf Sylt gefangene Falter. A ber die 
A rt als solche w ird schon v o r über 125 Jah ren  von F. Boie in  seiner F or
tegneise  over danske, slesvig-holsteenske og lauenborgske Som m erfugle 
(K röyers N aturh . T idskrift, K openhagen, Band 1 und 2, 1837— 1838) au f
geführt; Boie gibt an, daß die R aupe auf Sylt an  der D ünenrose, die er R o s a
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s p i n o s i s s i m a  nennt, gefunden ist. Gewiß, der Falter selbst fliegt zu früh 
im Jah re  für die Som m ergäste. A ber d ie recht po lyphage R aupe d ieser nicht 
se ltenen  Eule h ä tte  m an bei aufm erksam em  Suchen finden können, ü b e r  
125 Jah re  ist d ie  A rt indessen  nicht b estä tig t w orden. Daß T. g r a c i l i s  in  
diesem  langen Z eitraum  im m er auf Sylt vo rhanden  gew esen ist, kann  aber 
nach der ganzen Sachlage nicht bezw eifelt w erden.

3) . Zu Nr. 18: L a s i o c a m p a  t r i f o l i i  Esp. — Die $  $  m it hellem  A ußenrand  
der V orderflügel sind  w ahrscheinlich zur f. c e i v i n a  T utt. zu ziehen. Zu v e r
gleichen sind  d ie A bbildungen bei Lempke, C atalogus der nederlandse  M acro- 
lepidoptera, 7 (Suppl.): 154, Taf. 14, Fig. 3 und 4, 1960.

4) . Zu Nr. 55: M iana b i c o l o i i a  V ill. f. l o n g i s t r i a t a  W arren. — Die auf 
H eydemann gestü tzte  B enennung d ieser Form  ist unzutreffend. Es hande lt 
sich bei der durch H eydemann von A m rum  gem eldeten  Form, d ie  Tiedemann 
nun als n eu  fü r Sylt aufführt, nicht um  l o n g i s t r i a t a  W arren (1911), sondern  
um  f. l a t i s t r i a t a  H offmeyer u . Knudsen (1935). Bereits 1938 is t dies e inw and
frei durch diese beiden  A uto ren  dargeleg t und 1942 durch Lempke b estä tig t 
w orden.

5) . Zu Nr. 111: A c i d a l i a  e m u t a r i a  H b . — D ie einschlägige englische und 
französische L itera tu r erg ib t eindeu tig , daß auf jeden  Fall die atlanto-m edi- 
te rran en  P opulationen  von  A .  e m u t a r i a  feuchte Biotope bew ohnen, vo r allem  
salzige W iesen  der K üsten. Ich habe  bere its  1936 darauf h ingew iesen ( A c i 
d a l i a  e m u t a r i a  H b ., (Lep. Geom.), an  den K üsten der N ordsee. M itt. D. E. G. 
Berlin, 7: 61—63, V erb re itungskarte , 1936). N un ist als w irklicher, als H aup t
biotop m indestens, doch w ohl der Biotop der Raupe zu bezeichnen, und nicht 
Plätze, an denen  gelegentlich  Falter gefangen  w erden. — V ergleiche h ierzu  
ferner das, w as Bryan P. Beirne (1952) und  Durand (1937) h ierzu  sagen.

6) . Zu Nr. 151: P a c h y c n e m i a  h i p p o c a s t a n a r i a  H b . — Ich habe bere its  in
m einer A rbeit M itt. Faun. A rbeitsgem . f. Schlesw.-Holst, etc. 14 (1): 16, 1961, 
d ie  B eobachtungen von  H. Koehn, Käm pen, über einen  „Hochzeitsflug" d ie
ser A rt m itgeteilt. Koehn beobachtete (und fing) am  15. und  16. A pril 1961 
auf der H eide von  K äm pen insgesam t 15 Falter, $  2 2 -  Auch 1962 sind
w ieder F a lte r im F rüh jah r gefangen: A m  21. und 23. 4. je  ein  $  (Frau Eva 
Koehn) und einige am  4. und  5. 5. 62 (H. Koehn). Es is t angebracht, auf 
d iese B eobachtungen hinzuw eisen, durch die auch das — allerdings zu e r
w artende — V orhandensein  der von  Sylt b isher noch nicht bekann t ge
w ordenen  e rs ten  G eneration  festgeste llt w orden  ist. V ergleiche auch m eine 
Z usam m enstellungen über die Sy lter Falterfauna („G roßschm etterlinge der 
nordfr. Insel Sylt", S tu ttgart 1937, und  Suppl. I in  M itt. Faun. A rbeitsgem ., 
12 (4): 1959).

7) . Zu Nr. 155: N o l a  c e n t o n a l i s  H b. subsp. h o l s a t i c a  Sauber. — Djakonow 
und Lempke haben  nachgew iesen, daß h o l s a t i c a  Sauber e ine  gute A rt ist. 
Ich habe für Sylt bere its  1959 darauf h ingew iesen  (Mitt. Faun. A rbeitsgem . 
f. Schlesw.-Holst, etc., 12 (4): 79, 1959). V erg l auch: Förster-W ohlfahrt, Die 
Schm etterlinge M itte leuropas, 2: 5—6, Taf. 1 und G enita lfiguren  im Text, 1960.

N .  c e n t o n a l i s  H b . v e r a  is t b isher noch nicht auf Sylt gefunden w orden. 
Beide A rten  haben  offenbar verschiedene Biotope. N .  h o l s a t i c a  is t — jed en 
falls in N ordw estdeu tsch land  und  in  D änem ark — eine A rt der trockenen 
Sandheiden.

8) . In Nr. 161: L i t h o s i a  l u t a r e l l a  L. — T iedemann m eldet „1 F." von  H ör
num  (Dünen). D ieser Biotop läß t die M öglichkeit offen, daß es sich um  die 
nahe v erw ard te  A rt L i t h o s i a  p y g m a e o l a  Doubl, subsp. p a l l i f r o n s  Zeller 
handelt. Sie kom m t sow ohl in  D änem ark ( p a l l i f r o n s )  w ie in  den N ieder
landen  ( p y g m a e o l a )  vor. W enn das von  T iedemann gefundene Stück ein  <3 
ist, w äre  es erw ünscht, zu w issen, ob die Bestim m ung durch G en ita lun ter
suchung gesichert w orden  ist. Georg W arnecke f, H am burg-A ltona.
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