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V r w r t,

Durchbliittcrt man die Jahrgiinge unscrer entomologischen

Zeitsclirifteii und vergleicht man die iibrigen Werke und zerstreut

liegenden Aufsiitze entomologischen Inhaltcs, so liann man sicli

des Gefiihls niclit cnveliren, dass die Eiclitung, welche die moi-

sten der betreti'enden Faclimannei' eingesclilagen liaben, eine ziem-

licli einseitige ist, dass unter alien Insektenklassen bios einige

als Lieblingskinder namentlich von zahlreichen Dilettanten bevor-

zugt, die iibrigen dagegen bis heutzutage bios als Stiefkinder be-

handelt worden sind und nocli werden. Reclit bitter klingt es

z. B. wenn Scliiner im Vorwort zu seiiiera schonen Werk „Fauna

Austriaca, Diptera" klagt: die grosse Schaar der Entomologen

wird mein Buch mit Inditierentismus bei Seite legen, weil cs ja

von Dipteren handelt, den wahreii Proletariern des Insektenvolkes.

— Bereits im Osterprogramm 187(3 des Institutes Gumperda bei

Gelegenheit einer Aufziihluug der in diesem Theile Thiiringens

vorkommenden Grabwespen und Bienen liabe ich auf diese eigen-

thiimliche Erscheinuug aufmerksam gemaclit, wie von alien Insck-

tengruppen immer nur Coleopteren und Lepidopteren hervorgesucht

werden , sodass der Anfilnger vor diesem schon in das Kleinliche

gehenden Tlieil der Entomologie fast zuriicksclirickt, und wie gross-
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artig die Literatiir dieser Abtlieiluiigen den wenigen Gesammt-

werken und zerstreuten Abliandlungen iiber die iibrigen Klassen

gegeniiber steht. Nameutlich sprach ich meine Verwunderung dar-

iiber aus, dass die Hymenopteren mit ihrer zum Theil wunder-

baren Lebensweise, Biene und Ameise haben ja das Interesse des

Menschen von Alters her erregt, ungebiihrlich vernachliissigt wor-

den sind, ein Unrecht, dass man erst in jiingster Zeit wieder etwas

gut zu machen scheint. Die mir scheinenden Griinde dieser That-

sache habe ich in dem erwiihnten Programm ebenfalls angefiihrt,

wie namentlich die diirftige Literatur, in gleicher Weise die win-

zigen Formen und die Schwierigkeit der Priiparirung vieler Haut-

flligler wenig fur Anfanger einladeud seien. Immerhin bleibt es

riithselhaft, dass leichter zu behandelnde Gruppen, namentlich

solche mit grosseren Reprasentanten z. B. die Bienen, im Verhalt-

niss so wenige Liebhaber gefuuden haben, da es doch genug Kii-

fersammler gibt, die sich z. B. auf Stapbylinen gar nicht einge-

lassen haben. Mir will es jetzt auch scheinen, als wenn ein all-

zugrosser Eifer, die Sammlung zu vervollstiindigen , zu tauschen

und zu kaufen, ^YOzu die iibrigen Klassen wenig oder gar keine

Gelegenheit bieten, viele der Kafer- und Schmetterlingssammler

ergritfen habe, ein Jagen nach seltenen Exemplaren, eine ewige

Sucht Varietaten ausfindig zu machen, um die Preise doppelt und

dreifach hoher stellen zu konnen. Man hat desshalb den Ento-

niologen schon haufig, und wohl mit etwas Recht, den Vorwurf

der Aeusserlichkeit gemacht, einer zu grossen Betonung der Far-

bung, eines Strebens, das als hochstes Ziel den lateinischen Namen
ansieht; namentlich ist dies von Forschern geschehen, die der alten

nur das vollkommene Insekt beriicksichtigenden Systematik fremd,

durch tiefere Studien der Entwickelung und Stammverwandtschaft

einem anderen Ziele zustreben, die jedoch durch Ignoriren der

durch miihsamen Fleiss errungenen Resultate unserer heutigen

Entomologie ebensogut einseitig werden konnen. Ich frage ein-

mal, wie viele von unseren Kafersammlern kiimmern sich um den

Verdauungscanal oder das Tracheensystem eines Carabus oder wohl

um die Jugendzustiinde desselben und umgekehrt frage ich wie

viele von solcheu giebt es, die eine schone anatomische Abhand-

lung geliefert, es aber bios bis zur Gattungsbestimmung des Thieres,

das sie wochenlang unter dem Mikroskop batten, gebracht haben.

— Weismann sagt in seinem jiingsten Werk : Ueber die letzten

Ursachen der Transmutationen p. 143 sehr richtig, dass Syste-

matiker des alten Schlages seine Zeilen nicht ohne Grausen lesen
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konnen. Audi ich glaubo, dass ein altgcsclmlter Lcpidopterolog

niit seiner miiuiti()sen Artkcniitniss iiber die colossalen Schliisse,

die aus der gcringcii, obendrein liickenhaft bekamiten Anzald der

Schwiirmerraupen gezogen werden , etvvas unglaubig den Kopf
schiitteln wird, aber verschliessen darf er sich nicht der neuen,

gewaltigen Lclirc; gerade er wird am besten priifen und iirthei-

len konnen, denn erst genaue Artstudien und dann darwiuistische.

Eine Samnduug soil nicht bios todt scin, sonst gewinnt die

Frage, die ich einige Mai von Leuten, die meine Sammlung an-

schauten, gehoit habe: Was machcn Sie nun damit? etwas Gel-

tung. Mit der strengen Systematik, die das todte Thier einzu-

schalten weiss, soil auch ein Thierleben verkniipft sein. Mustere

ich meine Kilsten, wo bei jedem Funde Ort und Datum vernierkt

ist, dann zichen in meine Stube Thuringens Berge und Thiiler

Yorbei und wenn es draussen stiirmt und schneit, erinnere ich

mich der Friihlings- und Sommertage vergangener schoner Jahre.

Das mag weiter nicht wissenschaftlich sein , aber es maclit mir

meine Sammlung recht worth. Daher wohl der Widcrwille, den

jedcr sinnige Entomolog gegen gekaufte, selbst getauschte Exem-
plarc hat. Sie sind Fremdlinge in seiner Sammlung, wenn er sie

auch nicht entbehren kann. Aber auch gar mancher Irrthum

wiire vermicden worden, wenn nicht Thiere ohne alle sonstige No-

tiz, oft bios der Fiirbung nach, zusammengesteckt worden wiiren;

gar mancher Strcit ware nicht entstanden, wenn Lebensweise,

Zusammenfiiegen der Geschlechter, Erschcinungszeit und Fundort,

Berlicksichtigung gefunden hiitten, so mancher, die Synonymie

verwirrende, lateinische Name ware weggeblieben, wenn man con-

stantere Merkmale benutzt hiitte als blosse Farbe. —
Eine Apis mellifica steckt in der Sammlung. Sieht man dem

einfachcn Thier in seiner braunen Fiirbung, die Fliigel ohne Far-

benglanz, an, dass eine ganze Bibliothek driiber geschrieben wor-

den ist? Gerade die Hymenopteren sind es, wo noch manches Thier

ein Einzelwerk verlangen konnte, da liegt noch ein weites Feld

dem wissenschaftlichen Forscher often ; ein wunderbares Bild zeigt

sich in den Bauwerken, sei es ganzer Thierstaaten , sei es einsam

lebender Kiinstler; zahlreiche Rjithsel liegen in dieser Sorge der

Eltern fiir ihre Kinder, in dem Verkehr zwischen Wirth und

Schmarotzcr, in dem Treiben der winzigen Meuchelmorder , der

Ichneumonen und ihrer Verwandten, der reizend zierlichen Braco-

niden und Pteromalinen. Das Thier selbst tritt zuriick vor seinem

Leben und Wirken, sein einfach dunkeles Kleid tragt den Sieg
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davon iiber ein buntes Praclitgcwaud. Gegen soldi wechselvolle

Welt ist die Metamorphose eines Schmetterlings, so sclion sie ist,

etwas einformig, ist der Lebenslauf eiues Kafers, mit geringen

Ausnahmen, ein ausserordeiitlich trister. — Und docli wie wenig

ist gethan auf diesem weiten Felde, verglichen mit den Arbeiten

auf den iibrigen Gebieten. Da liegt nocli gar Manches unbebaut,

gar Manches hat noch nicht die entomologische Taufe erhalten.

Und da wo schon gearbeitet ist, muss noch viel nachgeholfen,

verbessert und geordnet werden, denn es herrscht noch viel Con-

fusion und Meinungsverschiedenheit , die leider oft in recht un-

liebsame, heftige und die Wissenschaft wenig fordernde Streitig-

keiten ausartet. Selbst die grosseren Arten sind noch hochst uu-

Yollkommen bekannt und gesichtet, erfreuen sich zwar vieler Na-

men gewohnlich, leider aber so vieler, dass man oft nicht weiss,

wie das Thier eigentlich heisst. Die Bienen haben sich, wie leicht

begreifhch, noch der meisten Liebhaber zu erfreuen gehabt, sind

aber trotzdem noch so wenig durchforscht, dass ihr Studium mit

Hulfe der vorliegenden Werke iramerhin noch ein schwieriges ist.

Gerade tiber die grossten Reprasentanteu derselben, die Hum-
meln, herrschen, was die Begrenzung der Arten anbelangt, bis

auf den heutigen Tag noch sehr verschiedene Ansichteu, eine Er-

scheinung, die bei so grossen Thieren ziemlich auffallen muss und

die, wie ich selbst erfahren habe, sogar Entomologen von Fach

seltsam vorkam. Vieles wiire auch hier besser, wenn friihere Au-

toren besser beobachtet und nicht bios nach der Farbe Species

aufgestellt hiitten, was bei dem ausserordentlichen Variireu einiger

Hummelarten deren Zahl natiirlich unnothig vergrossern musste.

Da Thuringen, besonders die Umgegend von Gumperda reich an

Arten ist und selbst die selteneren, meist kritischen Species stel-

lenweis ziemlich hilufig vorkommen, so glaube ich mir keinen

Tadel zuzuziehen, wenn ich meine Beobachtungen iiber die in die-

sem Theil Deutschlands vorkommenden Arten des so schwierigen

Genus veroffentliche.

Die Gegenden, wo ich gesammelt habe, sind der Reinstadter

Grund bei Kahla und der Umkreis bis auf 3 und 4 Stunden Ent-

fernung, das Saalthal zwischeu Dornburg und Eichicht und viele

der benachbarten Lokalitiiten, der Zeitzgrund bei Stadt-Roda, der

Orlagrund, die Gegend von Hummelshain, Frohliche Wiederkunft

und Neustadt; ferner die Gegend von Blankenburg, das Schwarza-

thal bis Schwarzburg, das entomologisch interessante Gebiet der

sogenanntcn Ilohedorfer bei Blankenburg, wie Braunsdorf, Ditters-
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dorf u. s. w., fcnier die nocliebenc zwisclien Rudolstadt, Blankcn-

burg uiid Stadtilm uiid die gauze Umgcgend des letzterwahiiteii

Ortcs. Fcrnere ruiilcte habe ich nur auf gelegentliclieii Toureii

beriilircii koiinen. Sollte sich einer der Entomologen daran stos-

sen, dass icli cinige der Varietiiten besonders benaiint habe, so

moge zii meiiier Rechtfertiguiig dienen, dass ich es fiir gerathen

lialte, leicht umgreiizbare und regelinassig wiederkehrende Fiir-

bungeii bei einem so ausserordentlich variabelen Genus wie Bom-

bus der Kiirze wegen mit Nameii zu belegen.

Leider wurde ich bei raeinen Beobachtungen in meiner enge-

ren Heimath Thtiringen so gut wie gar nicht unterstiitzt. WJih-

rend Lepidopteren und Coleopteren hier schon manchcn cifrigen

Verehrer aufzuweisen haben, scheint sich sonst Niemand der miss-

achtcten Hymenopteren erbarmt zu haben. Nur der alien Colco-

pterologen wohlbekannte Herr Forstrath Kellner zu Gotha theilte

mir einige Notizen iiber das Vorkommen der gewohnlichen Hum-
melarten in der Nahe seines Wohnortes mit und spreche ich die-

sem hochbejahrten wackeren Entomologen hier nochmals meincn

Dank aus.

Hochst erfreulich und ehrenvoll war die Hilfe, die mir aus

der Feme zu Theil wurde. Vorliegende Arbeit wiirde weit mehr

Mangel zeigen, namentlich wiirde ich mich nicht an eiue genauere

Kritik der Synonyma gewagt haben, hiitte ich nicht die Meinuugen

einiger der bedeutendsten Hymenopterologen vergieichen kounen.

Namentlich bin ich von folgenden Herren in hochst zuvorkommen-

der "Weise unterstiitzt worden: Herr Frederick Smith, Assi-

stant Keeper am Brittischen Museum, dessen ausserordentlicher

Giite ich es auch verdanke, dass mir sofort nach dem Erscheinen

der 2. Auflage seiner „British Bees" von Seiten des Museums ein

Exemplar iiberreicht wurde, sodass ich es in vorliegender Arbeit

noch benutzen konhte; Herr Dr. Schiodte, Professor der Zoo-

logie und erster Direktor des zoologischen Museums der Univer-

sitiit zu Kopenhagen; Herr Christian Drcwscn zu Strand-

mollen bei Kopenhagen; Herr Dr. Thomson, Professor der Zoo-

logie an der Universitiit Lund in Schweden; S. Excellenz O. v.

Burmeister-Radoszkoff sky , Kaiserlich Russischer General

der Artillerie zu St. Petersburg; ebensosehr bin ich dem Prasi-

denten unseres Vereins Herrn Dr. C. A. Dohrn zu Stettin fiir

die Zuvorkonimenheit verbunden, mit der er mir bei Benutzung

der Vereinsbibliothek beliiilfiich war. Allen diesen hochzuvcreh-

renden Herren sage ich hiermit nochmals meinen tiefgefiihltesten
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Dank. Herni Dr. Krieclibaumer zii Miinclien, tier wirklicli

aiifopfernd niich aus clem reichen Schatz seiner Erfalirimgen iinter-

stiitzte, bitte idi, niir zu erlauben, ihni nieincn Dank diirdi AVid-

niung dieser Abhandlung auszudriicken. Sollten durch dieselbe dem

fesselnden Studium der Hymenopteren einige neue, reclit notli-

wcndige Freimde ziigefiihrt werden , so Aviirde ich fiir meine Miihe

entschiidigt sein. Ich empfehle die Arbeit einer wohlwollenden

Beurtheilung.

Eude Februar 1877.

Der Verfasser.
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List of the Specimens of british animals. Part VI. Hymenoptera
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11 Tafelu.

A. Schenk, Beschreibuug Ilassauischer Bieuenarten ; enthalten in den

Jahrbtichern des Vereins flir Naturkunde im Herzogthum Nassau,

VJI. Heft 1851. Nachtrag zu der Beschreibuug nassauischer Bie-

nenarten. IX. Heft 1853. Ueber einige schwierige Genera und

Species aus der Familie der Bienen. X. Heft 1855. Die nassaui-

schen Bienen. Revision und Ergiiuzung der friiheren Bcarbei-

tungen. XIV. Heft 1861. Zusiitze und Berichtigungen zu der

Beschreibuug Nassauischer Bienen. XVI. Heft 1861. Zusiitze zu

den Nassauischen Arten und Beschreibuug der iibrigen deutscheu

Arten. XXI. und XXH. Heft 1868.

NB. Die iibrigen Nachtriige sind enthalten in der Stettiner und

Berliner resp. deutschen entomologischen Zeitschrift.

"VV. E. Shuck ard, British Bees: an Introduction to the study of the

natural history and economy of the bees indigenous to the British

isles. London 1866. 8. w. 16 color, plates.

Horae Societatis Entom. Rossicae. Band VI, enthaltend

eine Abhandlung von T. Morawitr.

C. 0. Thomson, Opuscula entomologica ad faunam Suecicam. 4 fasc.

Lund 1869—71. 8. Hymenoptera Scandinaviae, Tom. II. Lund

1872. 8.

Stettiner Entom. Zeitung. Jahrgang 1869 und 1872, enthal-

tend langorc Abhandlungen von Gerstacker speciell liber Arten

V. Bombus. 1870, Bcmerkungen Schenck's liber B. martes Gerst.

terrestris und Proteus Gerst. 1873, Abhandlung Kriechbaumer's
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lialtciul Jicobai-'liluiigoii Hchcnck's liber Bombus soroonsis, subtcrra-

iious, riulcratus, terrcstris , lucorum , niuscorum, sylvaruni u. a.

Jahrgang- 1875 mit Notizeu dcsselbcu Autors liber B. areuicola,

pomorum uud verwandto Arten und B. confusus.

En toraologi schc Naclir i ch teu, 1876, Heft 10 und 11.

Fred. Smith, Catalogue of the British Bees, TI. Edition. 187G.

Es ist eiue grossc Anzalil Werke, die ich im Vorstdieiidcii

aiifgcfiilirt luil)o iiiul doch hat eiu grosser Theil davoii, zumal von

deu iiltereii, wieviel Miihe audi die Verfasser darauf verwandt

haben niogen, jetzt fiir die Wisseiisdiaft imr nodi wenig oder gar

keinen Werth. Bei eineni Genus, iiber dessen einzelne Arten noch

lieute die Meinungen sdiwankend sind, darf es uns nicht Wundcr

nehnieu, wenn iiltere Autoren, die fast von der Masse des Mate-

rials erdriidvt Amrden und vollauf mit der Siditung der Haupt-

gruppen zu thun batten, sich eineni genauen Studium der Einzel-

wesen nicht hingeben konnten. Was war also natiirlidier, als dass

man keine Zeit hatte, nach constanten, vor alien Diugeii plastischcn

Kennzeichen zu suchen und sidi daniit begniigte, das Thier nach

seineni iiussereu Aussehen, also nach Grosse und vor Alleni Farbe

zu 1)eschreibcu, und ebenso ist es begreiflich, dass, wenn die Tau-

sende von Thieren, die in rascher Folge entdeckt wurden, unterge-

Ijracht werden sollten, diese Beschreibungen bios kurz sein konn-

ten. Das sind sie nun auch in der That. Es sind keine Be-

schreibungen, es sind blogise Diagnosen, meist so kurz, dass, bei

iiidit ganz besonderen Auszeichnungen des Thieres, die Species

spiiter wohl zu vermuthen aber nicht sicher zu erkennen war.

Gait dies schon im geringen Maasse fiir Thiere, die eine ziendich

constante Farbung zeigen, so wurde die Schwierigkeit in der Deu-

tung iilterer Xamen fast uniiberwhidlich durcli das Variiren der

Farbung, indem sich also gerade die Kennzeichen, die bei den

Diagnosen allein beriicksichtigt wurden, als ausserordentlich wenig

stichhaltig erwiesen. Was nun specidl das Genus Bombus betrifft,

so war die natiirliche Folge die, dass bei dem ausserordentlichen

Variiren dieser Gattung eine Menge von Arten aufgestdlt wurden,

manche ])los auf ein einzelnes Exemplar hin, wiihrend man iihn-

lidi gefarbte Arten fiilschlich untcr eiiier Species vereinigte. So

hal)eii wir sowohl vonLinne als besonders von Fabricius eine

^lenge latcinischer Xamen bekommen mit ungemein kurzen Dia-

gnosen. Diese allzugrosse Nachlassigkcit in der Besclireil)ung der

Arten hat sich auch bitter geriicht. Wahrend viele der letzteren
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noch in ein mystischcs Dunkel geliiillt siiid uud mit Fragezeichen

verschen jetzt von deni eiiien Autor zu diescr, von eincm anderen

zu jener Species gestellt werden iind somit die Synonymie lioclist

unerquicklich niachen, sind andere geradezu Gegenstand von Strei-

tigkeiten geworden, die trotz ihres unliebsamen Charakters wenig-

stens noch den Nutzen gehabt habcn, dass derartige fragliclie Spe-

cies desto eingeliender der Beol)aclituug und Untersucliung unter-

worfen wurden.

Die aus iilterer Zeit stamnienden Kupferwerke besitzen einen

nur fraglichen Werth. Wer die subtileu Unterscheidungsmerkmale

verwandter Arten kenut, wird wissen, dass auch die sauberste und

genauste Abbildung wie sie z. B. Panzer in seiner Fauna Inse-

ctorum Genuaniae bietet, nie die Natur ersetzen kann, dass da-

gegen ungenaue Zeichnungen, besonders ungenaues Colorit oben-

drein den Nachtheil haben, dass sie die Erkennung des Thieres

bios erschweren. So nehmen z. B. Drews en und Schiodte
Anstand, den B. fragrans Da 111 bom fur identiscli mit dem B,

fragrans der iibrigen Autoren zu lialten, well auf der Tafel durch

fliichtiges Colorircn der After weiss geblieben ist. Ein daneben

abgebildetes $ von B. muscorum hat denselben Fehler. Das $ von

B. agrorum F. zeigt gar eine grasgriine Binde auf dem Hinter-

leib, wenigstens in dem Exemplar, ^Yelches ich besitze.

Besseres als in der Feststellung der Arten ist von einigen

alteren Autoren in der Beobachtung der Lebensweise geleistet wor-

den. Bereits Reaumur gibt im 6. Band seiner „Memoires pour

servir a I'histoire des Insectes" interessante Notizen liber das Le-

ben der Hunimeln, so dass Kirby von ihm sagt: To him nature

lifted up the veil that covers her awful face, and was delighted

to initiate him into her most secret mysteries. Da er die Ein-

theilung der Bienen auf ihren Xestbau griindet, so war er geno-

thigt, eingehende Studien dariiber zu machen. Gerade aber auf

Grund seines kiinstlichen Eintheilungsprinzipes nuisste er die Huni-

meln in verschiedene Familien bringen. In die erste bringt er die

Arten, wclche ihr Xest von Moos baucn, in die andere die, welche

ihr Nest unter der Erde anlegen. Viele seiner Angaben liber Le-

bensweise sind spiiter widerlegt worden. — Eine vortreflfliche Spe-

cialarbeit ilber die Lebensweise der Hummein, die jetzt noch un-

libertroiien ist, lieferte P. Huber in den Transactions of the Lin-

nean Society Vol. VI, pag. 214—298. Es ist das Resultat mehr-

jahriger genauer Beobachtungen und zahlreicher Experimente, die

er mit diesen Thiereu angestellt hat.
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Ein ^^'crk, specicll iibcr Bieiieii, dus in lld'/.w^ auf griiiuiliche

Uutorsucliuiig (lor Korpertlieile iiiul Fcststellung dor Arton alio vor-

liorgclieiulen weit in Scliatteu stellt, ist die Moiiograpliia Apiim

Aiigliao v. William Kirby 1S02, die nodi heute als Basis fiir

jeden Apidologen unentbchrlicli ist. Ein sinniger, tief religioser

Beobachter, hat er zunaclist die Arbeiteu friilierer Aiitoren gepriift

iind dann l)ohufs der Gruppirnng den Ban der einzelnen Tliiere,

Yorziiglicli der Mnnd^Yerkzenge untersuclit und das Ilesultat auf

14 Tafelu abgebildet. Er ist der erste, der die wmiderl)aren Strcp-

sipteren oder Stylopiden auf Bienen entdeckt und auf Tafel 14

ciu derartiges Tliier darstellt. Kirby sail bald ein, dass die

kurzen Diagnosen, Avie sie Linne und Fabric! us geben, bci

dem rasdien Wadisen des Materials niclit inehr ausreidiend waren.

Ueber diese Kiirze klagt er iin ersten Band pag. XIV: Much con-

fusion has unavoidably been introduced into the genus by this

brevity, for the same definition will now 1)c found to agree with

several distinct species. Die im 2. Band aufgefiihrten Bienen, von

deneu er die meisten als neu zu benennen liatte, sind desshalb

ausser ihren Diagnosen noch mit ausfiihrlichen Beschreibungen und

sonstigeu Notizen, ferner mit genauer Synonymie versehen. Die

meisten seiner Species sind denn auch von spateren Autoren wie-

dererkannt worden. Sehr zu bedauern bleibt, dass eine gewisse

Aengstlichkeit oder vielmehr Bescheidenheit Kirby abhielt, noch

niehr Genera aufzustellen. Indem er deren nur zwei, niimlich Me-

litta und Apis annimmt, sieht er sich gezwungen, vermittelst Zah-

len und Buchstaben welter einzutheilen , was den Ueberblick aus-

serordentlich erschwert. Die Hummeln stehen bei ihni noch unter

der Gattung Apis. Ein so scharfer Kritiker wie er erkannte bald

den durchgreifenden Unterschied zwischen den echten Hummeln

und Schmarotzerhummeln , ist aber zu bescheiden, sie zu trennen,

sodass die Arten beider Gattungen verinengt stehen.

Kirby's streng wissenschaftliches Werk war nicht geeignet

Anfilnger zuni Studium der Hymenopteren, speciell Bienen, zu er-

muthigen. Die miihsamen Determinationen, die sammtlich ein gc-

naucs Untcrsuchen der Mundwerkzeuge unumgiinglich nothwendig

machen, verlangten schon geschulte Entoniologen und auch diese

gingcn bald ihren eigenen ^^'eg.

p]s kann natlirlich bei vorliegender Specialarbeit nicht nicine

Aufgalje sein, die verschiedenen Systeme, die man zur Eintheilung

der Bienen vorschlug, einzeln zu ])esprechen. Jedes System hatte

eben seine Schattenseite
,
jedes uatilrliche System war auch zu-
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gleicli ein kiinstliclies. Dass Lebciisweise und Korpcrbau gleich-

zeitig beriicksiclitigt werdeii miissten, sahen alle Apidologen ein,

wem von beiden aber bei Bildung der Hauptgruppen der Vorraug

einzuraunien sei, dieser Streit ist bis jetzt noch nicht beendigt.

Latreille beriicksiclitigte ziir Bildung seiner Hauptfamilien die

Zimge und tlieilte danach die Bienen in Andrenetae und Apidae

ein, ein System, das viele der Spiiteren im Hauptprinzip befolgt

liaben. Freilich mussten dann liabituell ganz nahe stehende Arten

getrennt werden, wiihrend al)weichende Arten vereinigt wurden. —
Andere z. B. Le P ell

e

tier de St. Fargeau legten das Haupt-

gewiclit auf die Oekononiie der Bienen, wo al)er derselbe Uebel-

stand eintrat, indem ganz heterogene Formen vereinigt werden

mussten. Ja englische Apidologen ordneten ganz nach Willkiir

an, um aus blosser personlicher Rivalitiit das System so abwei-

chend von einander als moglich zu madien. Dies thun z. B. die

Englilnder Curtis (Catalogue of British Insects 1829) und West-
wood (Guide to the Arrangement of British Insects 1837). Spilter

nahmen sie das Latreille'sche System an.

Im Jahre 1832 erschien eine monographische Bearbeitung der

Hummeln Skandinaviens von dem jedem Hymenopterologen wohl-

bekannten Schweden Dahlbom unter dem Titel: Bombi Scandi-

naviae monographice tractati et iconi1)us illustrati. So hoch ich

Dahlbom sonst achte, so muss ich mich doch in meinem Urtheil

ilber diese Schrift Drews en und Schiodte anschliessen. Das

wenige Neue, was der Verfasser bringt, beschrankt sich bios auf

Notizen iiber die nordischen Hummeln, die jedoch meist bereits

von F a b r i c i u s beschrieben waren. Die allgemeine Einleitung

tiber die Lebensweise der Hummeln ist fast ganzlich aus Huber's
ausgezeichneten Beobachtungen entlehnt. Der systematische Theil

entbehrt recht sehr der Kritik , er theilt bios nach der Farbe ein.

Plastische Kennzeichen , besonders die Genitalien der Miinnchen,

benutzt er fast gar nicht , sagt er doch von Ictzteren : Hae partes

in variis specie])us ad formam et proportionem paullo variant.

Ueber die Ungenauheit der Abbildungen habe ich l)ereits gespro-

chen. Die Schmarotzerhummeln sind als Divisio secunda von den

achten Hummeln getrennt. Xur wenige Jahre spiiter wurden sie

fast gleichzeitig von Newman als Apathus, von Lepclletier

de St. Fargeau als Psithyrus abgegrenzt. Der erstere Name
hat die Prioritat. — Im Jahre 1838 lieferten Drews en und

Schiodte eine kleine Specialarbeit tiber die diinischen Arten von

Bombus. Wie mir Hr. Professor Dr. Schiodte selbst schreibt,
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war cs bei diescr Jugondarbcit, wie er sie ne.nnt, darauf abgcst'lieii,

die Arton nacli Ncstbofuiulon fest/ustellen. Die Aibuit zeigt cineii

bodcutcnden Fortsdiritt gegcniibcr der Dahlbom'schen. So ist

iKiinentlich der Bombus soroensis F., der spiiter so viel Streit er-

regeu sollte, bereits richtig aufget'asst, feriier Derhaniellus mit

Rajelliis vereiiit.

Durch Ny Ian der erhielt die Keuntniss der Hiimmelii keine

^Yesentlidle Bereiclieriiiig. Er stellt zwar eiiiige neue Arten auf,

die sich jedodi, wie es sdieiut, als blosse Varietiiten auf bekainite

Arten reduziren lassen. — Die brittisdieu Bienen erfuhren durch

Smith eine griindliche Bearbeitung in dem Catalogue of British

Hymenoptera, Parti, Apidae, Bees 1855. Diese trefflidie Arbeit

ist soeben in der 2. AufLage ersdiieneu. >Yas speciell das Genus

Bombus anbelangt, so enthiilt die neue Bearbeitung mancherlei

Abiinderungen , deuen ich midi jedoch, sofern sie B. muscorum,

agrorum, venustus, virginalis und subterraneus betreffen, fast nodi

weniger ansdiliessen Ivann als den in der 1. Auflage vertretenen

Ansiditen. Wie Drewsen und Schiodte legt Smith das Haupt-

gewicht auf den Befund der Xester, mit deren Untersudumg er

seit langen Jahren beschilftigt ist.

Unentbehrlich , namentlidi I'iir jeden deutschen Hymenoptero-

logen sind die Arbeiten des Hrn. Professor Schenck iiber Bienen.

Die friiheren Bearbeitungen , in denen, wie der verehrte Autor

selbst zugesteht, mandierlei Irrthiimer vorkommen, wie sie der

damals noch sehr schwierig zu behandelnde Stoff mit sidi brachte,

sind durch die Revision im 14. Heft der nassauischen Jahrbiiclier

entbehrlich geworden. Was das Genus Bombus betrift"t, so gebulirt

dem Verfasser das grosse Lob, in der letzterwilhnten Revision

scharf umgrenzt zu haben, was Species und was Varietiit ist, na-

mentlich durch eine geuaue Beschreibung der miinulichen Genita-

lien endlich einmal constante Merkmale zur Sichtung der Arten

herangezogen zu haben. Gleichzeitig stellte er den Bonil)us con-

fusus als neue Species auf, ebenso beschrieb er den B. soroensis F.

und seine verschiedenen Fiirbungen richtig, liess sich aber aus

verschiedenen Griinden verleiteu ihn mit der mystischen Species

subterraneus zu identificiren und ihn desshalb unter diesem Na-

men zu beschreiben. Im Jahre 18(>8 lieferte er Nachtrage zu den

beschriebenen Arten und zugleich die Beschreibung der iibrigen in

Deutschland vorkommenden Arten.

^Vesentlich bereichert wurde die Anzahl der l^ekannten Ilum-

melu durch den als ausgezeichneten Hymenopterologen bekannten



316 Otto Schmiedeknecht,

Professor Dr. Gerstaecker in Berlin, tier in den Jalirgangen

1869 unci 1872 der Stettiner Entoniulogisclien Zeitung eine Reilie

meist alpiner Hmnmelarten beschrieb. Einige derselben jedoch

werden jetzt allgemein als l)l()sse Varietilten betrachtet. Einzehie

Aufsiltze ul)er Arten von Bombus lieferten dann nocli Schenck
und der gerade auf diesem Felde ausgezeichnete Prof. Dr. Kriech-

baumer in Miinchen. Das Nothige dariiber ist bei den einzehien

Arten bemerkt.

Von Gesammtwerken liber Bienen sind nur noch zwei zu er-

wabnen. Das eine ist: Shuckard, British Bees: an Introduction

etc. Das Werk ist bloss allgcmeinen Inhaltes und bringt interes-

sante Notizen liber Nutzen, Haushalt, geographische Verl)reitung

u. s. w. der Bienen. Wie Latreille theilt Shuckard die Bie-

nen in Andrenidae (subnormal bees) und Apidae (normal bees) ein.

Eine Beschreibung der Arten ist nicht gegeben, das Buch soil

bloss eine Ergiinzung zu Smith's Arbeiten sein. Was Bom1)us

betrifft, so bringt es bloss AvenigNeues; interessant ist die Skizze

von der geographischen Verbreitung.

Die nordischen Bienen erfuhren eine aberaialige Bearbeitung

durch Thomson und sind als 2. Theil von dessen Hymenoptera

Scandinaviae zu Lund erschieneu. Die Diagnosen und ausfiihrli-

chen Bcschreibungen sind lateinisch geschrieben, die tibrigen No-

tizen in schwedischer Sprache. Audi er berticksichtigt den Bau

der milnnlichen Genitalien und bildet viele davon ab. Er versucht

es zum ersten Mai die Hummeln in Gruppen zu vereinigen, ein,

meiner Ansicht nach, sehr schwieriges Unternehmen. Ich halte

z. B. den Bau der Genitalien nicht fiir geeignet um danach Uu-

terabtheilungen zu bilden. So haben hypnorum und pratorum fast

olcichen Bau, zwei Arten, die sich sonst sehr entfernt stehen.

Thomson's Synonyme sind, wie bereits Kriechbaumer richtig

bemerkt, mit etwas Vorsicht aufzunehmen. Bcdenklich ist es z. B.

equestris uiit pomorum, consobrinus mit opulentus zu vereinigen.

Das neueste Werk liber Bienen, die 2. Auflage des Smith'-

schen Werkes habc ich bereits erwiihnt.

Lebensweise.

Jedermann l^ennt wcnigstens die dicken und plumpen Weib-

chen d(3r Hummeln, die besondcrs im Eriihling selbst bei triiber

Witterung mit ticfcm Gebrumm von Bluthe zu Bliithe eilen, vom

fruhen Morgen bis zum Abend gcschiiftig. Die Biene, Hummel,
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Wespc imd Anieise, siiul ja die einzigen Hymeuopteren , die audi

elem Laieii allbekaiint sind, Avcnii or audi die letzteren wegeu der

fliigellosen Arbeiter keiiieswegs zu den ersteren gehorig betraditet.

Uiiter Bieuen verstelit man iin gewohidicheu Leben meist bios die

Ilonigbiene, in der AVisseiisdiaft jedodi gelioren zu den Bienen

alle Hauttliigler, die einen eingliedrigen Sdienkelring und breitge-

drik'ktes erstes Tarsenglied (Ferse) besitzen. Die Ilummel ist

niithin eine Biene. Xach ihrer Lebensweise zerfallen die Bienen

in 3 Classen: 1) Gesellige Bienen, 2) Einsame Sanimelbienen und

3) Sdimarotzerbienen. Am hodisten steheu die ersteren, weil sie

aus geordneten Tliierstaaten l)estelien. Sie zerfallen wieder in

dauernd und einjiihrige gesellige. Willirend bei den ersteren

der Staat den ^Vinter liindurdi dauert und eiu Alter von vielen

Jaliren erreidien kaun, lost sidi derselbe bei den letzteren im

Spiitherbst auf und uur einzelne befruclitete Weibdien iiberdauern

ibn um im kommeuden Fruhling den Grund zu eineiii ueuen Nest

zu legen. Wie bekannt ist der Staat der Honigbiene ein dauern-

der (ebenso der der Ameiseu), die Hummeln dagegen geboren zu

den einjiihrig geselligen Bienen (ebenso die geselligen Wespen).

In alien diesen Tbierstaaten kommen zu bestiinmten Zeiten dreier-

lei Formen vor, Weibcben ($), Manndien (S) und Arbeiter ($).

Da die letzteren bios verkiiminerte Weibcben sind, so kann man
von dreierlei Gescblechtera nidit reden. \Me bekannt, sind der-

artige verkriippelte Weibcben (Arbeiter) im Stande, ohne vorher-

gegangene Befruchtung du.rcb sogenannte Parthenogenesis Eier zu

legen, aus deneu sich aber bios Miinnchen entwickeln, eine Er-

sclieinimg, die bei zahlreichen andereu geselligen und ungeselligen

Hautfliiglern auftritt und nach den Beobachtungen Leuckart's

bei Wespen, Hummeln und Ameisen geradezu Kegel ist, bei der

Honigbiene nur ausnabmsweise vorkommen soil. Die Parthenoge-

nesis scheint iiberhaupt weiter verbreitet zu sein, als man anfangs

glaubte, wie sie ja auch bei Schmetterlingen , namentlich bei der

Gattung Psyche und mehreren anderen Sacktriigern beobachtet

worden ist. Man vergleiche hieriiber:

C. Th. v. Siebold, Wahre Parthenogenesis bei Schmetterlin-

gen u. Bienen. Leipzig, 1856. 8. m. Kpfr.

R. Leuckart, Zur Kenntniss des Generationswechsels und

der Parthenogenesis bei den lusekten. Frankfurt 1858. 8.

m. Kpfr.

C. Th. V. Siebold, Beitriige zur Parthenogenesis der Arthro-

poden. Leipzig 1871. 8. m. 2 Kpfrt.
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Zalilreiche Scliriften handeln iiber die Xatiirgescliiclite der

Honigbiene, aber auch die der Huiinneln ist ziemlicli genau er-

forsclit worden. Von iilteren Aiitoren ist, wie bereits bemerkt,

niichst Reaumur besouders P. Huber zu nemieu, desseu griind-

licheii Untersucliungen die neueren, wie Dahlbom, Smitli uiid

Sbuckard, imr Weniges binzugefiigt baben.

Wilhrend der Staat der Honigbiene aus 30,000 uud nodi mehr

Individuen bestehen kanu, findeu sicb in einem Hummebiest hodi-

stens mebrere Hunderte. Die Anzabl ist fiir die einzelnen Spedes

verscbiedeu. Bombus terrestris bant die grossteu Xestcr. Smith

fand in einem soldien 107 S, 50 ? und 180 $. Ueljerliaupt gilt

als Regel, dass die Hummelu, die uuter der Erde bauen, stjirkere

Staaten bilden, als die iiber der Erde nistenden. So hat nach

terrestris, B, hortorum und lapidarius die stiirksten Bestiinde,

wiihrend die Nester von muscorum und besonders Rajellus sehr

sdiwach bevolkert sind. Die Nester sind an versdiiedeueu Oert-

lidikeiten zu finden, wovon manche Spedes ihren Xamen erhalten

haben. Die uuter der Erde und Steinen nistenden Hummeln be-

nutzen als Unterlage meist ein Genist von Moosen, Halmen, Blat-

tern u. s. w. und gebraudien den Erdboden als Dedve. Die aut"

der Oberfliidie bauenden hiillen das ganze Nest meist in lodvcrcs

Moos Oder kurze Halme, sodass ein lockerer Klumpen cntsteht,

ahnlidi einem Mausenest, in das ein Eingangslodi fiihrt. Zuwei-

len konmien eigenthiinilidie Nester vor. So erziililt Smith, eine

braune Hummelart babe aus einem Stalle kurze Pferdeliaare heraus-

geholt und damit ihr Nest in das Gras gebaut. Ebenderselbe er-

ziililt eiiien Eall, den Dr. William Bell beobaditet bat. Wiih-

rend des Sonnners 1854 baute ein Rotlikeldien sein Nest in den

Vorraum seines Hauses zu Putney. Bald darauf nahm eine Hum-

melart , nadi der Besdireibuug wahrscheinlidi B. pratorum, Besitz

vom Neste. In der 2. Auflage seiner „Bees of Great Britain" er-

ziihlt Smith fenier, dass bei Holml)usdi, in der Niihe von Brigh-

ton ein B. muscorum L. in einem Zaunkonigs - Nest seine Zellen

zwisdien den Eiern angelegt hal)e. Schenck erhielt das Nest

von B. sylvarum, weldies zwisdien deni Moos eines verlassenen

Eidihornnestes auf einer hohen Fichte angelegt war. Idi weiss

mich nodi sehr wohl aus meiner Gynniasiastenzeit in Rudolstadt

zu erinnern, dass, als idi einst in einer diditverfilzten Fiditen-

hedie, wie man sie zu Einfassungen benutzt, ein Hilnflingsnest

fand und hineingritf, idi erschrcdit zuriiddiihr, well es imter mci-

neu Fingern eigenthilmlich summte und zu leben sdiien. Bei
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iiiilu'rcr Uiitorsuclumg faiul ich danii, dass (;iii Hunnnelnest darin

botindlic'h war, walirsclieiulich ebenfalls von B. sylvarinii. Dieses

Jalir brachten iiiir luisere Zr)ji;liii^e eiii Xest von B. variabilis, elas

ill einer hohleii AVeide angelegt imd iiiit lauter Mulinstiickchen b(^-

deckt war. Hier in Giinii)erda werden ziinial baufallif^e Scbeuerii

selir oft von Huninieln aufgesucht. Besonders B. agroruni baut

mit Vorliebe zwischen niit Lehm ausgefiilltes Fachwerk hinein,

aiich lapidarius bringt seine Xester zuweilen ziemlich hoch in Ge-

biluden an.

Die Mannchen sterben ini Spiitherbst, ebenso fast stets die

Arbeiter und die kleineren Weibchen ^). Die grosseren , befruch-

teten Weibchen dagegen suchen sich einen geschiitzten Ort unter

der Erde oder Moos, oder in hohlen Biiuinen u. s. w., wo sie den

^Vinter in Erstarrung zubringen. Xach Smith verbriiigen sie

nieinals den ^Yinter im alten Xest. Dieses ist zu dieser Zeit stets

veriassen. Audi ich habe nienials ini Winter ein Weibchen im

Xest angetroti'en , es ist mir iiberhaupt sehr selten gegliickt beim

Suchen nach anderen Insekten oder Cryptogamen wahrend dieser

Jahreszeit ein solches aufzulindeii. Mit dem kommenden Friihling

erwacheii die Weibchen aus ihrem Winterschlaf und kriechen hervor

um jedes einen neueii Staat zu griinden. Mithin sieht man im

Friihling bios grosse Weibchen umhertliegen. Schon sagt Smith:
No one, who loves to watch Nature in all her varied guise, can

have failed in early spring, when the catkins are first found on

the willow, to notice th.e loud hum of the females of different

species of Bombi; and in May, when the horse-chestnut blooms,

from the break to the close of day the hum of these industrious

bees is unceasing. — Zuerst erscheint hier in Thiiringen die Erd-

hummel (B. terrestris), die zuweilen schon Ende Miirz, in Menge

aber im April erscheint und mit Vorliebe die bliihenden Stachel-

beerbusche aufsucht. Sie verschwindet auch am friihesten wieder.

Mitte Apnl erscheinen dann hypnorum, agroruni und pratorum,

in kalten Jahreu erst gegen das Ende dieses Monats. Das friiheste

Erscheinen von B. hortorum ist mir der 10. April gewesen. Dies

war in der warmen Gegend von Blankenburg. Gewohnlich er-

M Dass auch Arbeiter uberwiutern, beobachtete ich im Friihjahr

1877. In den ersten warmen Tagen zu Anfang April fing ich Ar-

beiter von Bombus agrorum 1\ und zwar sehr kleine Fxemplare. Die-

selbe Erscheinung kam mir mit B. soroensis F. vor. Ob solche Ar-

beiter im Stande sind, einen Staat zu griinden, bleibt die Frage; ich

fiir meineu Theil glaube es.

Bd. XII. X. F. V, 3. 21
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scheint diese Hummel erst Encle April, Erst in der zweiten Halfte

des Mai mid im Jimi ersclieineii lapidarius, Kajellus, soroensis,

pomorum, muscoriim, varial)ilis mid sylvarum. Wie in kalten

Jaliren die Flugzeit hinausgeriickt wird, so ersclieinen audi die

Hummeln an holier gelegenen Orten spiiter. Walirend B. pratorum

in den Tlialerii schon in der ersten Halfte des April ersclieint

(mein IViihstes Exemplar vom <S. d. M.), traf icli denselben bei de.ni

liocligelegenen Doiie liraunsdorf oberhalb Blankenl)urg nocli in der

letzten Halfte des Mai fast ganz frisch. Leider konnte ich als

Einzelner keine eingelienden Beoliaclitiingen darulier anstellen, die

sidierlich sehr interessant sein wiirden.

Sofort nach dem Erwadien beginnt das Weibclien sidi nach

einem passenden Platz zur Anlegung des Nestes umzuschauen. Die

unter der Erde nistenden Hummeln gralien sidi wolil ilusserst sel-

ten selbst Hiililen, meist benutzen sie die Liidier von Miiusen,

Maulwlirfen uiid anderen Tliieren. Eine interessante Notiz gibt

Shuck a rd iiber den Nesthau der Mooshummehi: To ccmstruct

the nest, when hi full activity, the bees form a chain, one behind

the other, extending from the growing material to the entrance

of their passage to the nest, all tlieir heads l)eing turned towards

the moss and their l)acks to the nest. The first liites off the raw

material, rolls it and twists it, and passes it to the second, by

whom and the succeding (nies it undergoes further manipulation,

and where the chain terminates at the commencement of the pas-

sage another bee receives it and conveys it along this into the

interior, and then ajjplies it itself or passes it to others thus em-

ployed where it is required.

Die vorstehende Schilderung greift etwas vor und ])ezieht sich

bereits auf die Zeit, wenn das VVeibchen von den jungen Arbei-

teni unterstiltzt wird. — Das Nest hat anfangs nur geringe Di-

mensioneii , wenige Zellen , in die das Weibclien , bevor es die Eier

hineinlegt, etwas Blumenstaub liringt, den sie, damit die jungen

Larven Platz haben, an die Zellenwiinde streicht. Eine jede Zelle

enthalt mehrere (5—S) Eier. Das Weibchen ])esorgt also anfangs

alle Geschiifte allein, ganz verschieden von der Bienenkiinigin, die

bekanntlich l)los Eier legt und sich um andere Arl)eiten gar nicht

bekiimmert. Nadi 4—o Tagen kriechen die Larven aus, und zwar

entwickeln sich aus densell)en lilos Arl)eiter. Die Larven selbst

sind gelblidi, fusslos^), mit hartem, liraunen Kopf und liegen

1) Im Embryo ist eino Anlage der Beinpaare aiif den 3 vorder-

sten Leibessegraenten vorhanden, wie die TJntersuchungen Biitschli's
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gekniiiimt in den Zellcn, wie alle Bienenlarven. Anfangs verzeh-

ri'n sio den in ihivn Zellen anfgespeicherten Bliitlicnstaub; deni

soniit hei'voroemfenen Xalirunj^sniangel hilft das alte Weibclien

dadiiiTli ab, dass es die Zelle an der Spitze zernagt und BlU-

thenstanl) und Honig in sie aus])i'iebt, worauf es dieselbe wieder

sc'hliesst. Die durch das Wachsen der Larven ausgedehnten und

zersprengten Zellen bessert das Weibclien aus, indeni es die Spal-

ten niit Wachs ausfiillt, sodass anfangs kleine Zellen schliesslich

die Grcisse einer Wallnuss erreichen kiinnen. Xacli der Ansicht

einiger illterer Naturforscher z. B. S warn merdam bestehen die

ZelliMi selbst aus dem Futterteige und dienen den Larven zur

Nahrung indem das Weil)chen und spilter die Arbeiter jedes Loch

niit neueni Futterteig verschliessen. Bekanntlich aber verhungern

die Larven im Herl)st, wenn die Arbeiter nach und nach zu Grunde

gelien, innerlialb der Wacliszellen , die ihnen also niclit zur Nah-

rung dienen kiinnen. Sind die Larven ausgewachsen , so spinnen

sie sich innerlialb der Zellen ein und werden zur Puppe oder

Nymphe. Anfangs liegen die Larven kreisfiirniig in der Zelle, vor

ihrer Verwandlung richten sie sich jedoch auf, den Kopf nach

ohm. In jeder Zelle entstelien also mehrere, meist 5—8 Cocons,

die ohne alle Ordnung eng an eiiiander gespomien werden. Wer-

den dann von den Arbeiteni die eigentlichen Zellen abgetragen, so

erscheinen die Kuchen ausserordentlich unregeliniissig. Sobald das

Weibchen lieini Zernagen der Zelle auf den Cocon stosst, nagt es

nicht welter, entfenit aber dafiir die Wachsdecken vom Gespinnst,

daniit das vollkommene Insekt leichter ausschliipfen kann. Wie

lange der Nyniplienzustand dauert ist wohl nicht ganz genau fest-

zustellen; Dahlboni gibt 5 Tage an, ich habe die Zeit sehr ver-

schieden gefunden, zu Hause gezogene Arbeiter schliipften erst

nach 14 Tagen aus. Huber pag. 273 sagt: C'est dans ces coques

oblongues que les vers passent a I'etat de nyniphes
;
qu'ils perdent

la peau ou la robe, dont la nymphe etait recouverte, et qu'ils se

montrent sous la forme de l^ourdon; il iie leur manque que la

couleur , la force et le inouvemeiit : au bout de quinze jours ils

ont acquis tous ces avantages , ils soiit des iusectes parfaits. Hat

vielleicht Dahlliom cinq fiir quinze gelesen"?

Die Mutter hilft den auskriechenden Arbeitern durch Zernagen

des oberen Theiles der Zelle. Anfangs ist ihr Kleid einfarbig grau

iibev die erabryonale Entwicklung der liieiie (Zeitschrift fiir wissen-

schaftliche Zoologie Bd, XX, S. 519) dargethan liaben.

21*
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unci die Haare liegen an. Solche iinaiisgefarbte Arbeiter habe ich

regelniiissig in ansgegrabenen Nestern frei uniherlaufend gefundcm.

Es dauert einige Tage ehe sie ilire l)unte Far])ung erlangen. —
Die ersten ausgekrochenen Arbeiter werden nun treue Gehiilfinnen

der Mutter, gleicli unenniidlich wie sie. Wenn Schenck sagt,

dass das Weibchen von nun an nicht mehr ausfloge, sondern bios

noch an den Geschaften ini Nest Theil nJilime, so glaube ich, ist

das nicht wortlich zu nehnien. Ich habe gerade in diesem Jahre

mehrere ganz abgeschabte Weil)chen von B. terrestris im Freien

gefangen, ein altes ganz abgetiogenes Weil)chen von B. ruderatus

traf ich sogar noch Anfang August ausserlialb des Nestes. Ge-

meinschaftlich init der Mutter besorgen nun die jungen Arbeiter

den weiteren Aufbau des Nestes und den iibrigen Haushalt. Sie

bauen ul)er die Zellen eine Wachsdecke, die sie bei Nestern an

der Oberllache der Erde ()l)endrein noch niit Moos, Halnien u. s. w.

schiitzen ; in gleicher Weise schiitzen sie das Nest an den Seiten

durch Wiinde von Wachs. Dicse Wachsdecken fehlen jedoch auch

nicht seiten. Sie fiittern vor alien Dingen die Larven, vergrossera

die Zellen, tragen das Wachs ab, wenn die Larven sich eingespon-

nen haben und verwenden es zu anderen Zwecken. Ueber die

Anzahl der Zellenlagen selbst ist die Ansicht verschieden. Dahl-
bom sagt: Super prinuun sive intinuini favuni construitur secun-

dus, super secundum tertius et sic porro; quorum singulos cum

finitimis columellae conjungunt. Nach ihni komnien also mehrere

Schichten vor. Schenck dagegen behauptet , dass sich in einem

Nest meist bios eine Lage Zellen hndet und dass nur seiten 2 La-

gen tiber einander vorkommen. Aus den zahlreichen Hummelne-

stem, die ich ini Laufe der letzten Jahre untersucht habe, habe

ich ersehen , dass schwach bevolkerte Colonien z. B. agrorum, syl-

varum u. s. w. meist bios eine Schicht Zellen bauen, Nester jedoch

mit zahlreichen Individuen meist mehrere Schichten iiber einander

besitzen, die abcr keineswegs mit jener Regelmassigkeit erbaut

sind, aut" die man leicht aus der Darstellung D ah 1 bom's schlies-

sen konnte, sondern meist klumpen- oder traubenartig aussehen.

Besonders habe ich meist eine liorizontale Bauart vermisst, was

zunial dann besonders auffallend ist, wenn die Wachswiinde abge-

tragen sind und die Cocons ausserordentlich unregelmilssig erscliei-

nen, was sicherlich zu dem spater zu erwahnenden Streit iiber das

Auskriechen des vollkommenen Insekts Veranlassung gegeben hat.

Die Zellen stehen nicht dicht neben einander, haben also auch

nicht gemeinschaftliche Scheidewiinde, wie die der Honigbiene, son-
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derii ahiiL'ln clior kleiiicii uiid grosscii Fingerhutcii , die sich meist

bios ail dor Basis bcriilircii , oft aber audi liis zur Spitze hiuauf

vorbundeii siiid, naiiicutlich ist dies bei den Arbeiterzelleii der

Fall. — Ilabeii die Larveii sich eiiigepuppt , so trageii die Arbei-

ter das ^Yaclls ausseii ab uiid beuutzeu es zuiii Aufl)au ncuer Zel-

leii. Soiiiit steheii dann die gelbeii Cocons frei. Sie sind so steif

mid lest wie der Cocoii einer Seideiiraupe mid scliwer zu zerreis-

seii. Meisteiis steheii zwisclieii den Brutzellen uocli otfene Zelleii,

die niit Honig und Pollen gefiillt sind. Sind die Cocons von den

ausgescliliipften Hmiiiiieln verlassen, so vverden sie von den Ar-

beiteni zu anderen Zwecken beiiutzt. Zuniiclist wird der durcli-

fressene Rand glatt abgenagt ; nieist wird dann das felilende Stiick

durch einen neuen Aufbau ersetzt, der entweder oben weit often

ist Oder sich verengt, was zuweilen verniittelst eines Wachsringes

erreicht wird. Die Zwischeuraunie zwischen mehreren Zellen wer-

den in gleicher Weise nicht selteii zu eineni Behiilter uingewandelt

durch Aufsetzung eines Randes. Alle diese Riiume werden vorher

gegiilttet und init Wachs ausgestrichen und dann als Vorraths-

kaniiiieni fur Honig mid Pollen benutzt, oder wohl auch sie wer-

den in Streifen zerbissen und in die Uinhiillung des Nestes niit

eiugeniengt.

So erscheinen iiu Friihling und Anfang Sommers bios Arbei-

ter, erst dann treten die Miinnchen und Arbeiter auf. Reaumur
und Huber sind die ersten, welche die Parthenogenesis bei den

Hunimeln beobachteten , die man zwar schon von den Blattliiusen

kannte, wo sie bereits De Geer bekamit war, bei den Hynieno-

pteren aber noch nicht beobachtet hatte. Ueber das Niichste herrscht

noch etwas Duiikel. Es handelt sich uni die Frage, von wem riih-

ren die Eier fiir die spiiter erscheinenden Mannchen und Weibchen

her. Alle Beobachtungen iiber Parthenogenesis bei Hymenopteren

haben erge1)eii , dass aus unbefruchteten Eiern stets nur Mannchen

hervorgehen. Die spiiter erscheinenden grossen Weibchen konnen

also l)los von der Stammmutter herriihreii. Da sie nach nieinen

Beobachtungen niit Ausnahnie von B. pratormn nie vor Ende

August erscheinen und die ganze Metamorphose etwa 25—30 Tage

in Anspruch niiiimt , auch das vollkimimene Insekt meist einige

Tage im Nest verweilt, ehe es austliegt, so muss die Mutter we-

nigstens bis Ende Juli leben, wohl auch noch langer. Dies stimnit

mit der Wirklichkeit iiberein, denn in Xestem von B. variabilis

fand ich das alte \Veil)cheii noch im August, und, wie bereits er-

wiihnt, ebenso B. ruderatus $ noch ausserhall) des Nestes. Dahl-
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bom drtickt sich sehr allgeniein aus tiber die Zeit des Absterbens,

er sagt: Feniina ilia, ex qua gens oiigiuem ducit, postquam nu-

iiiemiii cellularuiii , in quibus ova deposuit, justuni paravit, e vita

discedit. Dass die ini Her1}st ersclieinendeu grossen Weibchen aus

gleicheu Eiern mit den Arl)eitern erzogen werden, steht wohl fest,

da sie nicht scharf von letzteren getrenut sind, indeni vor ihreni

Erscheinen erst kleinere Weibchen fliegen, die man wohl auch

grosse Arbeiter nennt. Wahrscheinlich wird die verschiedene Grosse

durch die Menge des Futterbreies erzielt, wie es ja auch Gun-
delach von den koniglichen Larven der Houigbiene behauptet.

—

Gleichzeitig mit den Weibchen erscheinen auch die Miinnchen.

Sind sie Kinder der Stammmutter oder der Arl)eiter, oder beider

zugleichV Die Frage ist nicht bestinmit zu Ijeantworten. Xach

Dahlbom legt die Stammmutter auch milnnliche Eier, denn er

sagt : Femina ilia magna et vetusta seu mater familiae, ante tineni

auctumni anni praeteriti a maribus foecundata, ova vere anni se-

quentis parit, quae embryones onniis sexus continent. Freilich ist

es sehr bedenklich, wenn er sagt, die Eier wiirden im Friihling

gelegt, da die Mannchen doch erst Mitte Sommer zum Vorschein

kommen. Er hat seine Notiz jedenfalls von Huber, welcher

pag. 285 sagt: Gest an commencement du printemps que les gran-

des femelles pondent les oeufs qui doivent donner des ouvrieres

et des males, mais elle pondent plus tard ceux qui doivent don-

ner dea meres aux peuplades futures. Legt das alte Weibchen

wirklich miinnliche Eier, so kann sie dieselben bios spilter legen,

denn im Falle audi die Metamorphose der miiimlichen Larven,

wie bei der Honigbiene, eine langere Zeit in Anspruch ninimt, so

kann sie doch nicht so sehr differiren. Es liige denn derselbe

Fall vor., wie l)ei der Bienenkonigin , dass niimlich das Weibchen

im Stande ist, nach Belieben l)efruchtete und unbefruchtete Eier

zu legen, aus deren letzteren dann die 'Miinnchen hervorgehen wiir-

den. Anzunehmen, dass auch aus bel'ruchteten Eiern Mannchen

entstehen konnten, wiirde alien an Hymenopteren geniachten Be-

obachtungen widersprechen. Das wiire der eine Fall. Leuckart
ist geneigt, den eutgegengesetzten anzunehmen. Er hiilt es fiir

moglich, dass die Mannchen bios von Arbeitern, nicht von der

Mutter, herrilliren. Dass dieselben Eier legen, ist durch zahl-

reiche Beobachtungen festgestellt. Bereits Reaumur und Huber
wissen es, doch scheint der letztere noch nicht recht im Klaren

gewesen zu sein. Es klingt sehr bedenklicli, wenn er pag. 285

sagt: Toutes les ouvrieres qui Jiaissent au pruitemps ne sont pas
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neutres, coiiiiiic on la cru jiis(iir k present; il en est de leeondes;

<»n en voit plusieiirs dans cluique nid. Elles sont entonrees des

leiir naissance crun petit nonibre, de nniles provenns des oeufs

de la mere connnune; ces males les fecondent des le mois de

Juin, elles pondent bienot ai)res, et ce qui est bien remarcjuable,

cest qirelles n'engendrent que des nuiles. Ich kann niclit glau-

l)en, dass diese Arbeiter von Mainichen befruclitet werden, denn

(lem stehen die Untersuchungen Leuckart's entgegen. Audi die

friilie Existenz der Milnnclien nacli Huber ist selir fragiich. Alle

spiiteren Autoren stimmen niit mir ilberein, dass die Miinnclien

erst ini Summer und Herbst ersclieinen, mit Ausnalime des pra-

torum, das sclion im Juni tiiegt. Mit Huber iibereinstinuuend

ist bios Shu c k a r d's Notiz : Males and further productive females

are produced later in spring and are smaller than the normal

sizes of thore sexes. Mir will es scheinen als habe Shuckard
bios Huber's Angaben citirt. Dass auch die ganz kleinen Ar-

beiter Eier legen geht aus spiiteren Beol)achtungen Huber's her-

vor. Ey erziihlt in seineni Tagebuche vom 30. Jiili 1796: Un des

plus petits individus de la peuplade, a mon grand etonnement,

vient de construire une cellule de cire, oil il a pondu 2 oeufs, en

faisaut sortir son aiguillon au travers de la cellule. Dahlbom
ist ungenau; er vermengt die eigentlichen Arbeiter mit den spiiter

erscheinenden sogenannten kleineren Weibchen. Er sagt an der

einen Stelle: Eeminas minores, mensibus Junio et Julio exclusas,

licet noil foecuudatas, ova parere masculina pluries observarunt

et Reaumur et Huber. Spiiter sagt er: Feminae minores, quae

tiliae sunt vetustae iiiatris, excluduntur verno tempore multo an-

tequam mares proveniimt, unde al) his nullo niodo foecundari pos-

sunt; attamen, etsi non foecimdatae, pariimt ova, in quibus em-

bryoues tantuin masculi continentur. Die letzte Stelle passt bios

auf die eigentlichen Arbeiter, die erstere auf die kleineren Weib-

chen, welclie mit den Miinnchen zusammen meist im Juli und

August erscheinen. \Vie man sieht widerspricht auch Dahlbom
der Angabe Huber's, dass bereits im Friihling Miinnchen zuni

Vorschein kommen, die die Arbeiter liefruchten.

Dass die Arbeiter auch wieder Arbeiter oder Weibchen her-

vorbringen, ist wohl nicht der Fall, denn obwohl sie nicht, wie

flie Bienen und wahrscheinlich auch Ameisen, vom anatomischen

Standpimkt eiiier Begattung und Befruchtung unfiihig siiid, so hat

doch Leuckart iiie miter mehreren Hunderten v<m Arlieitern eiu

befruchtetes Individuum angetroti'en. Audi Huber hat aus Eiern
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von Arbeitern nur Maiinchen cntsteheu sehen. Wahrsclieinlicli

legen audi die spitter crscheinendeu kleineren Weibchen (grosse

Arbeiter) niaimliclie Eier, wie es ja auch Da hi bom an der eben

angefiihrten Stelle behauptet, da man noch selir spilt im Jalire

frische Manncheu miiherlliegeu sielit, die freilich auch von kleine-

ren Arbeitern herriihren kiinnen. — Es bliebe noch der dritte Fall

iibrig, dass sowohl die Stammmutter als auch die Arbeiter Miinn-

chen hervorbringen , ein Fall , wie er auch bei der Honigbiene vor-

kommt (Konigin und sogenannte Drohnenmutter) uud der sehr

viele Wahrscheiulichkeit ftir sich hat.

Wahreud das Weibchen die Arbeiterzellen , ehe sie die Eier

hineinlegt, mit Bltitheustaub und Honig zum Futter fur die aus-

kriechenden Larven versieht, enthaiten die Zellen, in welche die

Eier ftir Manncheu und Weil)chen gelegt werden, keine Nahrung.

Falls ein bestimmter Gruud vorliegt, so verhalt sich die Sache

wohl so, wie sie Huber pag. 264 angibt: Les Bourdons ne pre-

parent jamais de pollen dans les cellules qui doivent servir de

berceau aux males et aux femelles; les uns et les autres ne

naisseut ordinairement qu'au mois d'Aout et de Septembre; les

ouvrieres paraissent des les mois de Mai et de Juin. (Widerspruch

mit der oben angefiihrten Stelle.) Quelle pent etre la raison de

la difference des soins que les ouvrieres donnent aux mouches de

trois sortes? Ce n'est qu'il y ait nioins de pollen sur les fleurs

au mois d'Aout qu'il n'y en a au mois de Juin; car les ouvrieres

en apportent tons les jours, dans les mois d'Aout et de Septembre

et d'ailleurs elles ont fait des provisions considerables a cette eqo-

que: mais voici I'explication que je pourrais donner de cette ne-

gligence apparente. Le nombre des ouvrieres est beaucoup plus

grand au mois d'Aout qu'il ne Test au mois de Mai; a peine

trouve-t-on au printemps quelques ouvrieres dans les nids des

Bourdons; la mere commence alors a u'etre plus solitaire; dans

les mois d'Aout et de Septembre, au contraire, leur nombre est

tres - considerable. Les vers qui sont nes dans les mois de Mai

et de Juin courraient le risque de manquer de nourriture s'ils

n'avaient pas de provisions dans leurs cellules; car le petit nom-

bre des ouvrieres ne permettrait peutetre pas qu'elles appergus-

sent le moment oii ils eclosent, et celui oil ils ont besoin d'ali-

ments, tandisqu' a la tin de I'ete leur nombre pent suffire a sur-

veiller et a nourrir tons les vers. I^a Nature devait done pourvoir

au defaut du soin des ouvrieres dans le temps oii elles sont en

plus petit nombre; mais cela etait moins necessaire a la fin de
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la saisoii, qiiaiul lc8 soiiis et los sccours ctaieiit plus faciles

a obteiiir.

Die Erschciuuiigszeit dcr Mannclieii uiid Wcibclicn fiillt in die

letztc Periode des Staates, in den Hoch- und Spatsoninier. Auf-

fallend iVuli /eigen sicli die S und $ von B. pratoruni. Xacli

Smith ersdieinen die Milnnclien dieser Species bereits in der

di-itten Woche des Mai, So tVilli tritl't man sie jedocli in Tliii-

ringen niclit, ich fand sie gewiihnlich erst Ende Jmii mid Anfang

Juli. Die Weibchen Hiegen l)ereits ebenfalls Anfang Juli. Von

den iibrigeu Arten tiiegeu die Miinnchen gewohnlicli vom August

bis spilt in das Jahr hinein, die grossen Weibchen inimer spiiter,

meist nie vor eler letzten Woche des August. Man dart" sich nicht

irre leiten lassen, da von manchen Arten z. B. varial)ilis, die alteu

Weibchen bis ziendich spilt in den Sonuner hinehi vorkonnncni. S.

• besitze ich ein Exemplar von variabilis vom 16. Juli , das noch

ziemlich frisch aussieht. Die Milnnchen tiiegen fast bios auf Blu-

mcn, besonders die Distelblilthen sind Lieblingspliltze fiir sie, ebenso

auch Kleeilcker. Selten kehreu sie in das Nest zuriick, doch hat

es Smith mehrmals, Kirby einmal bei B. lapidarius beobach-

tet. Die meisteu sind ausserordentlich trilge, tiiegen auch schwer-

filllig uud mit tieferem Gebrumm. Um die Weibchen scheinen sie

sich nur weuig zu bekiinnnern. Shuckard gibt eine eigenthiim-

liche Art uud Weise an, wie die Weibclien im Herbst die Milnn-

chen an sich locken : „In their amours, the autumnal females evince

considerable coquetry to attract their partners; they place them-

selves upon some branch in the most fervid sunshine and here

they practise their cajcjleries in the vibrations of their wings and

allure them by their attractive postures." Ich habe etwas Der-

artiges nie beobachtet, ich hal)e die Weibchen im Herbst bios auf

Bliithen angetrotieu. Auch kein anderer Autor l)erichtet etwas

davon. Im Ereien habe ich die copula ilusserst selten l)eobachtet,

auch Andere haben bios wenige Male dazu Gelegenheit gehabt.

Auffallend ist daher die Behauptung Da hi bom's: Copulatio in

floribus baud raro observata, plerumque extra nidum peragitur.

Ich bin vielmehr nut Smith geneigt anzunehmen, dass sie meist

innerhalb des Xestes statttindet. Die erwilhnte Trilgheit der Milini-

cheu ausserhall) des Nestes deutet schon darauf bin. Eerner sieht

man im Verhilltniss zum Eriihling viel weniger Weibchen im Herbst

tiiegen. Wilhrend dieselben im Eriihling iiljerall und in grossen

Mengen zu linden sind uiul Jedermann auffallen, sind sie im Herbst

nur einzeln und an gewissen Orten gar nicht zu entdecken, ich
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liabe sie wenigstens bios auf Klceiickeru in grosser Anzahl finden

konneii. Siclierlich verlasscu dalier vielc iin Herbst das Nest sehr

wenig, soiidorii werdeii daselbst liefruchtet iiiid siichcn von da aus

ihre Pliitze zur Ucberwinteruug. Ich liabe direkt nicbt bei B o m -

bus wobl abcr l)ei Psithyrus rupestris beobaditet, wie die neu

ausgekrocheiieii Weibdien, naclidem sie das Nest verlassen batten,

gar nicht Hogen, sondern wie betiiubt auf deni Boden uniherkro-

cben iind Scluitzorte aufsuchten. — Die ini Friihling gefangenen

Weibcben sind nieist tadellos, l)esonders der Fliigelsauni ist noch

nicht zerrissen. Dies konnte der Fall nicbt sein , wenn dieselben

Hunnneln l)ereits ini Her])st geraunie Zeit getlogen wilren, denn

ich besitze Weibcben von verschiedenen Arten aus der vorletzten

Woche des September, die scbon ziemlicb abgetlogen sind. Die

ini Friildinge tiiegenden, tadellosen Weibcben konneu niithin im

Herbst wenig oder gar nicht gellogeu sehi und viele derselbeu,

wiirden niclit liefruchtet werden, wenn die copula nicht auch ini

Neste stattfande. Meine Ansicht scheint auch IShuckard zu

theilen. Er sagt dasselbe, zwar nicht von Bomb us, aber von

A pa thus (Psithyrus): The female Apathi then (in autumn) resort

to the nests of the Bombi whence they have issued, and lay them-

selves up in their winter dormitory. That this must take place

speedily after impregnation is rendered alniolst conclusive by the

tine state in which their 'pubescence api)ears in the spring, which

would be tarnished did they loiter about visiting flowers previous

to their return home. — Gleich den Mannchen scheinen auch die

im Herbst ausgetiogenen Weibcben das Nest wenig oder gar nicht

wieder aufzusuchen. Wenn Huber pag. 2U4 angibt, dass er die

jungen Weibcben im Herbst habe Pollen sammeln seben, so be-

ziebt sich dies bios auf die zuerst zum Vorschein gekommenen

z. B. Ende August, ebenso auf die sogenannten kleinen Weibcben.

Ende September und ()ctol)er babe ich kein einziges Weibcben ge-

funden, welches Pollen sammelte. Die Kcirbchen waren stets ganz

rein, auch suchen sie fast bios Kleebliithen auf, wo sie bios Honig

erlangen kiinnen. Was sollten sie also im alteii Nest tliun V Von

der Thiitigkeit, die sie im L'riihling und Sommer entwickeln, ist

im Herbst keine Si)ur zu entdecken. Sie tliegen nur ungern, zu-

mal die grosseren Arten, wie terrestris, ruderatus, lapidarius u. a.,

die oft stundenlang, sclbst l)ci schCtner Wittcrung, triige an der-

selben Blume hilngen. Aus Allem geht hervor, dass der Herbst

nicht zu ilirer eigentlichen Lebensthatigkeit gehort.

Je weiter der Herbst vorriickt, desto mehr stockt das Leben
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iin Hiuimiclstaatc. Die altc 8taiiimiiiuttcr ist gcstorbcn, die IMiiim-

clieii habeu das Nest verlassen uni ilirc kurzc Lt'bciiszcit aiif r>lii-

iiieii zii vertraumcu, ciiizcluc Wcibclicii bctiiidwi sicli iiocli darin,

aiidciv ii;ciiicsscn drausseu die letztcii schiuiun llerbsttage, die

Ai'bcitci' liegcn zwar iiocli oifrig ilireii Geschilfteii (»1>, abcr us fchlt

dor ciiilicitlicho Plan. Nadi und nacli von der Kiilte crstaiTt sitzen

die Arbeiter trunken in Guscllschaft der Miinnclien an den letzten

Distel- und Kleekopfen, oft diirchnasst voni Thau der Naeht; sie

kehren nicht nielir in das Nest zuriick und eintretender Keif tod-

tet sie vollends. Die Larven in den Zellen bekoninien keine Nali-

rung niehr und verhungern. Die grossen \Veil)clien verkrieclien

sicli uni nacli vollbrachteni Winterschlaf, niit deni neuen Friihling

eiu ueues Leben zu beginnen und einen neuen Staat zu griinden.

Es bleibt niir nocli ilbrig einige interessante Xotizeu aus deni

Leben der Huninieln hinzuzufiigen, die icli, uni das Gesaninitbild

etwas gedriingter und u])ersichtliclier zu geben, o])en nicht einge-

tiochten habe. —
Eigenthiinilich ist die Art und Weise, wie nach Huber (Dahl-

boni berichtet dasselbe, hat es aber jedenfalls von Huljer ent-

lehnt) das Weibchen Eier legt. Ist die Zelle fertig und nut deni

niithigen Futterlirei ausgestrichen , so versucht es den Hinterleib

in die Zellenniundung hineinzuzwangen. Gelingt dies nicht, so

wird dieselbe durcli Al)nageii des inneren Randes erweitert. Da

die Afterdecken so fest schliessen, dass der Austritt der Eier un-

niijglich geniacht wird, sieht sich das Weibchen zu eiiieni hiichst

nierkwiirdigen Verfahren genothigt. Es durchsticht die Zellenwand

von iunen nach ausseii niit deni Stachel und befestigt denselben,

dainit er nicht zuriickweicht, an der Aussenseite der Zelle verniit-

telst der Hintertarsen niit Wachs, driickt dann den After nach

hinten oder obeu, wodurcli, well die uutere Decke durch den Stachel

festgehalten wird, eiue so grosse Oelfnung entsteht, dass die 5

—

8 Eier, welche auf die einzelne Zelle koninien, leicht austreten und

in die letztere fallen kiinuen. Ich habe etwas Bedenken iioch

gegen diese Darstellung. Ist eine Huininel gereizt und sucht zu

stechen, so ist, wie man sich leicht iiberzeugen kann, liber deni

liervorstehenden Stachel der After weit geottiiet; die Huniniel be-

darf also nicht solcher eigentliUnilicher Vorkehrungen uin die Eier

austreten zu lassen. Dass jed(»c]i der Stachel eine Iiolle beini

Eierlegen spielt, ist weuigstens von der Ilonigbiene Ijekannt. Je-

denfalls ist der Vorgang bei der Hunniiel, wegen des iihnlichen

Baues, analog. Die Huniniel stiitzt wahrscheinlich wie die Biene
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beim Eierlegen deu Stachcl aiif die Zelleuwauduiig iiud die Eier

werden von den den Stachel unigebenden Gebilden geleitet. Mog-

liclierweise kann dabei der krilftige Huninielstachel die Wand durch-

dringen. — Nacli Huber s(jllen die Arbeiter die frischgelegten

Eier begierig aufsuchen und aussaugen, woran sie das Weibdien

zu verhindern siiclit, das dabei jedoch nie deu Stachel, wohl aber

die Ziiline gebraucht. Grosser Streit herrscht dariiber, wie die

Nyniphe ini Cocon sitzt und daraiis hervorkriecht. Der ausge-

zeichnete Beobaditer Reaumur sagt: Les vers ont la tete tournee

en bas dans leurs loges de sole et les jeunes Bourdons sortent de

leurs coques par en bas, ou par dessous. Ueber diese Behaup-

tung ist Hul)er sehr verwundert, denn er sagt pag. 279: Je ne

comprends pas, comment ils I'auraient fait, puisqu'ils auraient

touj(jurs rencontre la terre, ou les gateaux inierieurs; d'ailleurs

lorsqu'on retourne un gateau sens dessus dessous, les nymphes

qui s'y trouvent enfermees deviennent noira,tres et perissent en

peu de temps ; niais quel usage auraient toutes ces coques, lorsque

les Bourdons en seraient sortis par le basV lis n'auraient pas

pu s'en servir pour y tenir leurs provisions, ils auraient ete ob-

liges de construire en cire un grand nombre de petits vases, ce

qu'ils ne font que tres-rarement. Je ne sais ou cet observateur

(Reaumur) a pu fonder cette conjecture; toutes les coques que

j'ai vues dans mes nids de Bourd(ms etaient ouvertes par le liaut,

et elles ne I'etaient en dessous que lorsque les teignes, ou d'autres

eunemis de ces insectes, venaient devorer les nymphes dans leur

asyle. Cependant Monsieur de Reamnur a vu, sans doute, les

ouvertures de ces coques tournees en bas, car il I'a dit, et Ton

ne peut douter de son exactitude. II faut done que ceux qui lui

ont apporte des nids de Bourdons ayent renverse leurs gateaux;

les ouvertures des coques auront ete ainsi tournees en bas, et cet

observateur aura pu prendre pour une disjjosition necessaire ce

qui n'etait qu'un ell'et du hazard.

Auch Dahlbom stimmt mit Huber iiberein und meint La-
treille, der auf Seiten Reaumur's steht, liabe die Sache in

Wirklichkeit gar niclit gesehen. — Nach meinen Beobachtungen

kann iclv wiederum Reaumur nicht ganz Unrecht geben, wenn

ich auch weit davon entfernt bin zu behaupten, dass ein Auskrie-

chen des vollkonunenen Insektes durch den Boden des Cocons

Regel wiire. Ich besitze ein Stiick von eiuem Hummelnest, bei

welchem die Cocons, namentlich die an der Seite, so unregelmiis-

sig sind, dass eine gleichmiissige Lage der Nymphen gar nicht
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(leiikbiir ist niul wo in dor That oinigc Exemplaro beim Oeffiicii

(lor /ollcii (loll Kopf iiach iiiitoii zoigtoii ; aiuloro hattoii boroits

vorsucht aul" diosoni Wogo aus/uschliipfon , waron abor wilhroiid

diosor Arboit zu (Truiide gegangen.

Von den Hunimoln, wie von alien Bienon, die einen ISanimolap-

parat besitzon, worden zweierloi Stoffe eingosaiiimelt : Bliithenstaub

iind Ilonig. Den erstereii orlangt das Thior dadurch, dass es auf

einer Bliithe sitzend durch reibende Beweguiigen den Pollen auf

sein dichtes Haarkleid zu l)ringen sucht, von dem es, densolben

mit Hiilfe dor Schienen und Tarsen aljbiirstet und nach vorn zum
Munde bringt. Die Mittolbeine haben desslialb eine abweichende

Stellung, indeni sie inehr nach vorn als nach liinten stehen und

soniit leicliter nebst den Vorderbeinen gewisserniaassen als Anne
und Hiliide benutzt werden konneu. Ini Munde wird der Bliithen-

staub gekaut und luit Honigsaften zu eineni festen Teig geknetet,

der wieder nach hiiiten transportirt und mit Hiilfe der Mittolbeine

auf die Korbchen der Hinterschienen als linsentorniiger Korper auf-

gedriickt wird. Dort wird er einestheils durch seine Klebrigkeit,

aiiderntheils durch die steifen Haare der Korbchen lest gehalten,

bis ihn die Hmniiiel zu Hause ini Nest in eine Zelle, meist ein

leeres Cocon, abstreift. Man triti't ihn von den verschiedensten

Filrbungen, je nach den Bliithen, welche die Huniinel aufgesucht

hat, meist wachsgelb, aber audi schdii orange, roth, griinlich und

blilulich. Diese Masse aus Bliithenstaub dient wie bei der Honig-

biene als Xahrung fiir die Larveii, zuweilen auch fiir die vollkom-

meneii Insekteii, keiiieswegs aber zur Bereituug des Wachses, wie

so Viele geneigt sind zu glauben, die wohl gar meineii, die ge-

sammelten Stauljhoschen seieii bereits fertiges Wachs. Selbst

Reaumur l)elindet sich noch in diesem Irrthum.

Den Hoiiig* bereitet sich die Hummel wohl bios aus dem
Nektar der Blumeu, wiilirend die Honigbieiie auch audere Quellen

z. B. Blattliiuse, Obst, Zuckerraftinerien u. s. w. benutzt. Ich habe

wenigstens nie eine Hummel bei einer derartigen Beschiiftigung

entdeckt. Den Nektar holt sie mit Hiilfe ihres langen Riissels

aus den Behtlltern der Bliithen heraus und verarbeitet ihn mit

Hiilfe ihres Honigmagens zu dem eigentlichen Honig, den sie dann

in bestimmte, oben oftene Zellen ausl)richt. 1st die Bliithe zu eng

oder zu tief, sodass die Hummel mit dem Riissel nicht bis auf

den Giiuid gelaiigen kann, was namentlich bei gespornten Bliithen,

wie Aconitum, Aquilegia, Salvia etc. der Fall ist, so beisst sie oft

von ausseu ein Loch an die Blumenkrone um so zu den Nektarien
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zu gelaiigeii. Andere Insekten beimtzen spiiter diese Gelegenheit.

— Der Hoiiig dieiit besoiiders ziir Bereitung des Waclises, selte-

ner wird er als Speise l)onutzt. Iiiteressaute Experiiiiente hat

dariiber II u b e r angestellt. Ich lasse ihn selbst redeii : Je savais,

que les Bourdons pouvaient se nourrir pendant quelque temps avec

le pollen qu'on trouve dans leurs niagazins. J'iniaginai de les

sevrer de miel; de leur donner autant de pollen que je pouiTais

m'en procurer; de les enfenuer, et de leur donner un gateau com-

pose de quelques coques, qui ne continssent pas de cire, Ce plan

fut execute; les Bourdons n'en tirent point de cire pendant tout le

temps qu'ils ne furent nourris que de pollen. Je cms pouvoir

conclure d(^ la, que le pollen ne leur avait servi que de nourriture

dans cette circonstance , et (pi'il n'avait pas ete converti en cire

dans leur estomac. — L'experience suivante, I'inverse de la premiere,

me prouva bien plus clairenient encore, que la cire n'etait pas du

pollen prepare ; elle prouve nieme que le pollen n'entrait pour rien

dans la composition de cette matiere, et que, par consequent, Mr.

de Reaumur avait suppos6 a la cire des Boiu'dons une origine qui

ne lui convenait pas. J'enfermai d'autres Bourdons sous une cloche

de verre, je leur donnai aussi un petit gateau de coques deganiies

de cire; je les sevrai de pollen, et je les nourris de miel. J'observai

des le second jour, que les coques avaient chang6 de couleur depuis

la cloture des Bourdons. Ces loges de sole, ordinairement d'un

jaune clair, etaient devenues brunes au scmimet, luisantes et gluantes;

le lendemain je fus etonne de voir que la matiere colorante avait

et6 enlevee de dessus les coques de cire; et qu'elles etaient jaunes

comme auparavant ; mais le surlendemain je sus ce qu'elle ^tait

devenue, — je vis que les Bourdons en avaient fait un pot a miel

sur le bord des gateaux.

Je trouvai le jour suivant, que la femelle avnit construit une

cellule de cire neuve sur Tune des coques, et qu'elle y avait d6pos6

des oeufs. — La matiere dont elle avait ete construite 6tait par-

faitement semlilalile a la cire ordinaire des Bourdons, except^

qu'elle etait i)lus luisante, i)ropriete qui tenait peutetre a ce qu'elle

avait ete produite depuis pen: cette experience m'apprit non seule-

ment que le pollen n'entrait pas dans la composition
de la cire, mais elle decouvrit que le miel 6tait la matiere
premiere de cette substance, et qu'il se con vertissait

en cire par Teffet d'une Elaboration particuliere.

Mais 6tait-cc la partie sucr6e du miel ou quelqu' autre prin-

cipe, qui avait produit dans le corps des Bourdons celle cire que je
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trouvais siir huivs ^iltoaux V II fiillait unc oxperionco dircctc pour

lo jleciiler; je coimneiicai par r(''])(''ter la pioccdcnte, et j'ohtiiiK le

menu; rtisultat. J'iniagiiiai de iiourrir ces mcnies Bourdons avcc

du Sucre humeete, je leur donnai un autre gfitcau, qui ne conte-

n.iit aucune parcelle de cire, Je les tins enfermes sous une cloche

de verre. Au bout de vingt cpiatre heures je vis distinctement

le dessus du gateau teint au brun; je ramassai avec la lame d'un

canif la niatiere colorante; j'y reconnus bientot la cire coninie la

premiere tbis; cette substance exposee au feu par une lame de

verre se t'ondait et coulait un peu, elle bouillit bientot apres, et

laissa echapper une odeur desagreable. Je conclus de cette ex-

perience, que la partie sucree du miel suffisait pour mettre les

Bourdons en etat de produire de la cire.

Das Humnielwachs ist bei VYeitem niclit so rein, weich und.

schiin wie das der Honigbiene. Es wird wie bei letzterer von der

Wachshaut der vier mittleren Bauclisegmente ausgeschieden und

geht also aus einem Prozess im Inneren des Kiirpers hervor. Ueber

die Art und VVeise das Wachs voni Kiirper abzunelimen, hat Iluber

das folgende Experiment (pag. 244) angestellt: Je pla^ai une table

devant ma t'enetre, atin de voir en grand jour les moindres de-

tails, je mis une feuille de papier parfaitement blanc sur cette

table, je la couvris avec un recipient de verre et j'enfermai sous

la cloche un certain nombre de Bourdons d'une autre espece, je

les nourris avec du miel, que je leur donnai sur une carte, et je

les observai. Les Bourdons se rangerent en cercle autour de leur

mangeoire, ils deployerent leur tronipe et prirent avec cet instru-

ment tout le miel que je leur avais donne. lis mangerent pres

de 10 ou 15 minutes, j'eii vis alors quelques-uns se mettre un

peu sur le cott', brosser leur ventre avec les pattes de la seconde

paire, se frotter de meme a I'endroit ou les demi-anneaux se ren-

contrent sur les cotes de leur corps et se redresser ensuite; ils

faisaient alors passer tour a tour les deux jambes qui venaient de

brosser leur ventre entre les deux jambes de derriere, qui se

rapprochaient Tune de I'autre, et tandis que celles-ci serraient Tune

de celles de la seconde paire, le Bourdon faisait effort pour la

retirer de I'espece de pince dans laquelle il I'avait engagee: par

cette manoeuvre bien simple les jambes de la troisieme paire en-

levaient a celles de la seconde toute la matiere qu'elles avaient

prise sur les anneaux. — Mais quand les jambes de la troisieme

paire etaient assez chargees de cette matiere, il fallait aussi

qu'elles s'cn depouillassent et c'etait par un autre moyen. Les
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Bourdons y parvenaient en les frottant du haut en bas assez ra-

pidement, quand la matiere etait arrivee a leur extremity, il la

poussaient sur le parquet. Ces bourdons r6petaient deux fois

cette manoeuvre pour chacune des jambes brossantes.

Huber kommt zu folgenden Resultaten (pag. 249):

1. Wachs und Pollen sind wesentlich verschieden.

2. Der Pollen ist nicht der RohstotJ' des Wachses.

3. Hummeln mit Honig erniihrt bereiten bios Wachs.

4. Der Zuckerstoff des Honigs bringt ini Korper Wachs hervor.

5. Das Wachs tritt aus dem K(3rper in sehr kleinen Quantitiiten

durch die Gelenkverbindungen hindurch.

G. Das Wachs tritt sofort aus nach dem Verzehren des Honigs.

7. Die Weibchen machen viel mehr Wachs als die anderen In-

dividuen.

8. Die Mannchen scheinen auch Wachs hervorzubringen.

Von ihrem Stachel macht die Hummel nur im Nothfall Ge-

brauch. Man kann Hummeln in den geschlossenen Hilnden halten

ohne dass sie stechen. Der Stich ist ziemlich schmerzhaft und

bringt meist Geschwulsten hervor. Dieses Jahr wurde ich im

Fichtelgebirge von einem Arbeiter des Bombus terrestris in den

Zeigefinger gestochen und schon nach wenigen Stunden war nicht

l)los der Finger sondern auch der ganze Riicken der Hand ange-

schwollen. — Verschieden sind die Angaben, wie sich die Hum-
meln bei einem Angritt" gegen ihr Nest zeigen. Nach Smith
zeigen die Arten , die in Moos oder iiber der Erde bauen , wenig

Oder gar keinen Muth, dagegen sollen die unterirdisch bauenden

ihr Nest kiihn vertheidigen. Ich kann mich mit Schenck dieser

Ansicht nicht recht anschliessen. Wiihrend das Ausgraben eines

Wespennestes eines der gefiihrlichsten Experimente ist, kann man

dies bei den Hummeln ziemlich ungestraft thun. Da die Erdbauer

zahlreiche Bestande bilden , so wird man bei ihnen freilich auch

mehr umschwai'mt.

Das Schmarotzerthuni ist bei den Hymenopteren ausserordent-

lich ausgeprilgt. Nicht nur sind viele davon selbst Parasiten, son-

dern die meisten werden auch von Thieren aus den verschieden-

ston Klassen der Gliederthiere, meist Insekten, heimgesucht. Ge-

ade die Hummeln erfreuen sich einer Unmcnge von Schmarotzern.1 &^

Zuniichst sind als hochst auffallende Gaste die den Hummeln
tiiuschend Jihnlichen Psithyrus-(Apathus-)Arten anzufiihren. So

sehr iihneln diese Schmarotzer den iichten Hummeln, dass sie

friiher sogar mit dem Genus Bombus vereinigt wurden und noch
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bui Da 111 bom eine blosso Untcrabthcilung davou bilden. Aus

deni Mangel der Korbchen der Weibchcii imd dem Fehleii der

Arbeiter ersielit man, dass sie iiicht arbeiten, sondeni sclima-

rotzen. Wio ihre Stcllung zu ihreii Wirtheu ist, dariiber ist iioch

sehr wenig bekannt. Soviel steht fest, dass sie auf einem freund-

liclien Fuss mit ilineu stehen. Eigenthiimlich bleibt, dass viele

Hiimmelartcn, nameiitlich die braun gefiirbten, frei von diesen

Eindriugliugen sind, was Smith beobachtet hat. Dass die Fiir-

biing des Gastes mit der des Wirthes iibereinstimme, was allzu

eifrige Anhanger Darwin's wohl recht gern mochten, ist langst

als irrig erwiesen. Nur der stattliche Psithyrus rupestris illinelt

seinem Wirth Bombus lapidarius, ebenso Psithyrus vestalis

dem Bombus terrestris, bei welchem er schmarotzt. Dagegen

ist Psithyrus Barbutellus bei B. Derhamellus und prato-

rum, ebenso audi Psithyrus campestris bei B. pratorum gc-

funden worden, die wenig Aehnlichkeit mit einander besitzen.

Jeder, der Bieuen gesammelt hat, weiss, wie grundverschieden

auch sonst oft Wirth und Eindringling sind. Ein Beispiel, wie

fein begabt diese sonst schwerfalligen Schmarotzerhummeln im

Aufsuchen fremder Hummelnester sind, hatte ich voriges Jahr. In

der Grundmauer nieiner Wohnung, gcschiitzt durch eine daneben

stehende Holzklafter befand sich ein ziemlich bevolkertes Nest

von B. lapidarius. Im August war ich so gliicklich, ein stattliches

Weibchen von Psithyrus rupestris daraus hervormarschiren zu

sehen. Das Nest war also doch aufgcfunden worden, die suchen-

den Weibchen batten sich mitten in die Gebaude hereingewagt.

Obendrein ist P s i t h y ru s rupestris gerade bei G u m p e r d a ziem-

lich selten. In Thiiringen sind mir von der Gattung Psithyrus

vorgekommen am haufigsten Barbutellus, zumal bei Gum-
perda, wo er aber auch bei anderen Hummeln ausser B. Derha-
mellus und pratorum, wo ihn Smith beobachtete, vorzukommen

scheint, da diese beiden Species gerade an den Orten, wo er

haufig fliegt, sehr selten sind. Hiiufig ist ferner stellenweis P.

rupestris, oft in Prachtexemplaren , seltener campestris und der

bios hie und da beobachtete globosus. Am seltensten ist P. ve-

stalis, dessen Weibchen ich bios wenige Mai an bliihenden Stachel-

beerbuschen, auf blumigen Wiesen und im Herbst an Disteln fing.

— Ich glaube iiicht, dass Smith Recht hat, wenn er meint, auf

diesen Schmarotzern ruhe irgeud ein wichtiges Amt, das zu ent-

dcckcn sehr interessant sein wiirde. In der 2. Auflage scheint

auch Smith seine friihere Ansicht aufgcigeben zu haben. Ich

Bd. XII. N. F. V, 3 22
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glaube vielmehr, sie leboii, wie viele andere Hymenopteren auch

ruhig bei ihren Wirthen, rteren Futtervorrathe sie mit verzehren.

Sie sind mithin keine eigentlichen Parasiten, sondern Commensaleii.

Hochst schlinime Sclimarotzer, wobl die allerscblimmsten fur

die Hummeln, sind die Raupen einer Motte, Aphomia Colonella L.

Dieselben durchspinneii das ganze Nest und verzehren die Zellen.

Gerade dieses Jahr hatte ich Gelegenheit genug, die Zerstorung,

die diese Raupen verursacben, anzusehen. Zahlreiche Nester, die

mir von Zoglingen gebracht wurden und die ich selbst gesammelt

hatte, wurden von ihnen vernichtet. Zumal ein Nest von B. agro-

rum war von Hunderten dieser kleinen Bestien bevolkert. Das

Nest hatte ich in ein Kastchen gethan, sie spannen in einer Nacht

den ganzen Innenraum zu, verfilzten das ganze Nest und spannen

den Deckel so fest an , das ich ihn nur durch Anwendung von

Gewalt losreissen konnte. Ausserordentlich beheud liefen sie zwi-

schen den Faden umber und spannen sich schliesslich weissseidene

Rohren, in denen sie iiberwintern. Sammtliche Zellen und Cocons

sind ganz zerfressen worden. Ueberbaupt scheint dieses Jahr be-

sonders giinstig fur diese Motte gewesen zu sein. Ein scbones Nest

der Vespa saxonica baben sie mir zu drei Viertel zugesponneu;

das papierne Baumaterial der Faltenwespen schmeckt ihnen aber

nicht. Arten der stattlichen Fliegengattung Volucella legen ihre

Eier in Hummel- und Wespeunester, wo ihre Larven die der Wirthe

verzehren, was schon Reaumur und Degeer bekannt ist. Die

Larven von andern Fliegen dagegen, namlich Con ops und Phy-
socephala leben innerhalb der Larven und Puppen von Hum-
meln und kriechen zuweilen erst aus dem vollkommenen Insekt

in der Sammlung aus. In Menge nistet sich zuweilen eine Wespe,

die schOne Mutilla europaea ein, deren Larven die der Hummeln
aufzehren. Drew sen erzog, wie Schenck angibt, aus einem

Nest des Bombus Scrimshiranus mit iiber 100 Zellen 76 Stiick

dieser Mutilla und nur 2 Hummeln. In Thiiringen habe ich Mu-
tillen noch nie in Hummelnestern bemerkt. Mutilla europaea habe

ich nie gefunden und auch die anderen Arten z. B. rufipes Fabr.

gehoren zu den Seltenheiten.

Auch verschiedene Kiifcr suchen die Hummeln heim. An
letzteren sowohl wie an zahlreichen anderen Bieneu findet man
oft gestreckte, sechsfussige, milbenahnliche Thiere, mit 4 Schwanz-

borsten, ziemlich langen Fuhlern und 3 Krallen an jedem Fusse.

Es sind die Larven der Meloe-Arten. Sie kriechen, nachdem sie die

in eine P>dhohlc gclegtcn Eier vcrlassen haben, auf die BlUthen
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von Raminculus-Arteii , besoiulers Ranunculus bulbosus unci aciis,

khininiern sich an die diese Gewilchsc besuclienden Bionen und

werden von ihnon in das Nest getragen, wo sie sicli , wie Fab re

neuerdings beobachtet hat, zuerst von dem Biencnei, dann von

dem aufgespeicherten Honig niihren, entgegengesetzt der Meinung

Smith's, welcher aunahni, dass diese Larven nur zutallig an

Bienen kiinien. — Ob die Hummeln auch von den Larven dor

hochinteressanten Kiifergattung Sitaris heimgesucht werden, scheint

noch nicht ervviesen zu sein , hat aber doch einige Walirscliein-

lichkeit fur sich, wegen der nahen Verwandtschaft des bisher be-

obachtcten Wirthes Anthophora niit Bonibus.

Nach Smith finden sich nicht selteu Anthcrophagus nigri-

cornis F. und pallens 01. in Hummelnestern. Diese Beobaclituiig

bestatigt Red tenbacher, welcher in einem Neste 3 Exeniplare

der erstgenannten Art land. Auch Anobium paniceum F. stellt

sich zuweilen in Menge ein,

Der allergewohnlichste Schmarotzer, den man auf dem Leibe

der Hummel findet, ist die hellbraune Milbe Gamasus coleojjtero-

rum, wie man sie an den grossen blauen Dungkilfern (Geoti'upes)

regelmiissig in grosser Anzahl findet. An den Hummeln treten

sie meist in den Gelenken auf, zumal zvvischen Thorax und Ab-

domen, wo die Haare nicht dicht stehen. Desshalb findet man

sie auch hitufiger an den weniger behaarten Psi thyrus-Arten,

Mir sind Exemplare von P si thy r us rupestris vorgekommen, die

ganze Klunipen dieser Thiere an sich batten. Sie halten sich

auch in den Nestern auf, denn frisch aus dem Nest hervorgekom-

mene Hummeln waren ganz bedeckt davon.

Als Feinde der Hummeln sind schliesslich noch die Ameisen

anzufiihren, die des Honigs wegen in die Nester eindringen.

Dasselbe thun auch Mause, Wiesel und wohl auch der Fuchs

griibt zuweilen ein Nest aus. Von Seiten der Vogel scheinen die

Hummeln keine Nachstellungen zu erfahren. Fur die kleineren

Kerbthierfresser sind sie selbst zu gross und grossere z. B. Griin-

und Grauspechtc, die man sonst hiiufig auf der Erde den Amei-

sennestern nachstellen sieht, machen wohl nur seiten einen Angriff

auf die Wohnungen von Hummeln.

Geographische Verbreitung.

Mit Ausnahme Australiens ist das Genus Bom bus iiber alle

Erdtheile verbreitet. Smith in seinem Catalogue of Hymenop-
22*
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terous Insects in the Gollection of tlie British Museum fiihrt

79 Arten an. Sie treten in den nordlichen und gemassigten Zo-

nen zahlreicher auf als in den heissen. In den Ictzteren werden

sie ersetzt durch die ahnlichen meist durch prachtvolle Farbung

der Fliigel ausgezeichneteu Arten der Gattung Xylocopa. Smith
zahlt davon 101 Arten auf, wovon nur eine Xylocopa violacea nord-

lich bis Deutschland geht, in Thiiringen jedoch ganzlich zu fehlen

scheint. Dagegen reichen von den Hummeln einzelne Arten bis

in den hochsten Norden, raanche sogar finden sich bios hier. So

gehort z. B. Bombus hyperboreus Schonh. dem nordlichen Lapp-

land an. Nicht minder lassen B. nivalis und lapponicus schon

aus ihren Namen auf ihre nordische Heimath schliessen, Capitain

Parry brachte von seiner ersten Nordpolreise Hummelu mit uach

Hause. In Amerika beherbergt Gronland Arten, ebenso Asien in

Sibirien und Kamtschatka. Von letzteren Gegenden sagt Shu-
ckard: They may, perhaps, with their music often convey to

the broken-hearted and lonely exile in Siberia the momentarily

cheering reminiscence of joyful youth and by this bright and

brief interruption break the monotonous and painful dullness of

his existence, recalling the happier days of yore. Ganz Europa

ist von ihnen bewohnt. In Asien sind sie ausser in Norden noch

gefunden in Java, Indien und China, von wo bis jetzt etwa 10

Arten beschrieben sind. Ebenso ist ihr Vorkommen in Kleinasien

constatirt. Was Afrika betrifft, so sind nach Shuckard bis jetzt

bios in Oran Hummeln gefunden worden. Dagegen scheint Ame-
rika auch in den siidhchen Theilen verschiedene Arten aufzuwei-

sen z. B in Para, Cayenne, Columbia, Quito, Chili, Californien und

Mexico. Chili beherbergt die grosste Species. Australien, das ja

seine Thier- und Pflanzenwelt fiir sich hat, beherbergt auch keine

Hummeln. Auf Neu-Seeland hat man um die Befruchtung von

Kleearten zu ermoglichen, in neuerer Zeit Hummeln einzuburgern

gesucht, mit welchem Erfolg, ist mir nicht bekannt gcworden.

Systematik.
Die Stellung der Hummeln im System ist zu keiner Zeit

strittig gewesen. Lebensweise und eigenthiimliche Vorriclitungeu

am Korper, die sie bios mit der Honigbiene gemcinsam haben,

zeichnen sie sattsam aus. Mit Riicksicht auf ihr Zusammcnleben in

Staaten hat man Bombus und Apis vereinigt unter der Familie

der Sociales und ihnen stets den hochsten Rang unter den Bie-
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lien ciiigeriiumt. lliiicii gegeiiuber stehcn die cinsam Icbenden

Bieneii, die wieder in zwei natiirliche (huppeii zerfullen, in selbst-

bauende und sclnuaiotzende. Scliwierig Avird dadurch die Stel-

liing der Schniarotzerliummeln , die habituell fast den Huninu'ln

gleich , in iliver Lebensweise grundversehieden sind. Sie haben

audi bis jetzt keinen bestimmten Platz erlialteu. Thomson stellt

sie mit zu den Bombina, was ich nicht gut heissen kann, da er

letzterc doch als Tribus der Sociales auffiilirt, worauf die Schma-

I'otzerliumnieln sicherlich keinen Anspruch machen konnen. Die

geselligen Bienen sind dadurch ausgezeichnet , dass ausser Mann-

cheu {S) und Weibchen {^:) noch Arbeiter ($) d. h kleine, ver-

kiimmerte Weibchen vorkommen. Ferner haben bei Bom bus die

$ und 9, bei Apis bios die 9 an den Hinterschienen einen eigen-

thiimlichen Sammehipparat , Korbchen (corbicula) geuanut. Die

Aussenseite der Hinterschienen ist namlich seicht vertieft, spiegel-

glatt, am Rande mit langen, steifen, nach innen gekriimmten Haarcn

besetzt. Nitheres dartlber ini speciellen Theil. Der Mangel der

Schieusporen an den Hintertibien, die behaarten Augen, sowie die

eigenthiimliche Gestalt der Radialzelle trennen die Gattung Apis

leicht \on Bonibus. Man hat demgemass die Sectio Sociales wie-

der in 2 Tribus zerlegt, in die Apidae (Apina Thomson) und

Bombidae (Bombina Th.). Es ergibt sich also folgende Einthei-

lung:

Familie: Anthophila Latr. Bienen.

(Apidae Thomson).

Sectio: Sociales. Gesellige Bienen.

Tribus: Bombidae. Hummelartige Bienen.

Genus : Bombus. Hummel.

Die friiheren Autoren rechnen die Hummeln noch zur Gat-

tung Apis. Latreille war der erste, der sie 1802 als Bombus
davon abtrennte (hist. nat. Ins. XIV, 63). Denselben Namen adop-

tirte 2 Jahr spater Fabricius in seinem Systema Piezatorum.

Wegen der dichten Behaarung und der bedeutenden Grosse

sind nur wenige Genere mit Bombus zu verwechseln, etwas schwic-

riger sind die Schmarotzerhummeln namentlich die S zu unter-

scheiden. Von den iibrigen Gattungen mit 3 Cubitalzellen , die

zu Verwechslungen Anlass geben konnten, sind bios Anthophora,

Xylocopa, Melecta und Crocisa zu erwahnen. Gattungen mit 2

Cubitalzellen sind natiirlich sofort zu unterscheiden und sind nicht

weiter zu beriicksichtigen. Ich stelle die iiussereu Unterschicde
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dicser niit Bonibus alinlich auaselienden Gattuiigun tabellenartig

ziisaninicii

:

1. A He 3 Cubitalzellen gleich gross. 2.

verschieden gross. 4.

2. Cubitalzclle 3 oben so breit oder fast broiter als an der Basis.

Ihie rucklaufende Ader im Aussciiwiukel iiiiindciid. Cubital-

zelle 1 durch keine blasse Querader getheilt. Iladialzelle niit

deutlichem kleinen Anhaiio-. Bios (^ und

Antho2)Jiora.

Cubitalzelle 3 oben bedeutend schmaler als an der Basis,

ihre rticklaufende Ader vor dem Aussenwinkel mindend. Cu-

bitalzelle 1 mit blasser Querader. Radialzelle ohne Anhang. 3.

3. c? ? und $, $ und $ mit Korbchen und Fersenhenkel. S
nieist mit verlangertem Kopt'. Die Zangen der mannlichen

Genitalien durchweg hornig, von Farbe braun oder schwarz.

Bomhus.

Bios S und ?. Letztere ohne Sammelapparat , d. h. ohne

Korbchen und Fersenhenkel. Die Aussenseite der Hinterschie-

nen desshalb gewolbt und behaart. Die letzten Bauchseg-

mente der $ einwiirts gekriimmt, Hinterleib weit dunner be-

haart als bei Bombus, desshalb gliinzender. S mit auffallend

kurzem Kopf. Die Endglieder der Zangen nicht hornig und

braun, sondern durchscheinend und blass.

PsWiyrus (Apathus).

4. Grosses hummelartiges Thier, ganz blauschwarz, auch die

Fliigel. ' Cubitalzelle 1 und 2 zusammen so gross als 3.

Xylocopa.

Weit kleinere Thicre. Cubitalzelle 2 weit kleiner als je 1

und 3, rhombisch.

Melecta und Crocisa.

Genus: Bombus.
Bombus ziim Tlieil (weil Apathus noch nicht getrennt) Latreille,

Fabricius, Leach, Stephens.

Bombus, Eigentliche Hummeln, IHiger.

Bombus, Divisis prima, Dahlbom.

Bombus, I.epeletier de 8t. Fargeau, Newman, Smith und alle

spateren Autoren.

Bremus (zum Theil) Jurine, Panzer.

Apis, Linne, Fabricius (in den friiheren Arbciten) Kirby * * e, 2).
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Kbrperbau.

Mit Uebergchung dor allgemeiiieii Tenuiiutlogiu, die ich als

bekiuint vorausscliicke, i'tihrc ich bios das an, was tur deii Bau

dcr Ilunimclii charalvtcristiscli ist.

Di6 Huinmeln zeichncii sicli vor alien Hymenopteren durch

ihren grosscn
,
gedrungenen Koiper aus , dessen starke Behaarung

die schwarze Farbe der Haiit nur stellenweis durchblicken lilsst.

Der Kopf ist klein, nicht so breit als der Thorax, von vorn ge-

schen bei deu einzelnen Arten verschieden lang. Der Scheitel

ist mit einer Liings- und Querfurchc versehen, letztere tragt die

in einem sehr flachcu Bogen gestellten drci Nebenaugen (stem-

mata). Die Fiihler der Hummeln sind gebrochen. Das 1. Glied

(radicula) ist in einer Aushohlung des Kopfes versteckt. Das

2. Glied ist stark verlangert und fiihrt den Namen Schaft (sea-

pus). Wegen der Unsichtbarkeit des eigentlich 1. Gliedes betrach-

tet man gewohnlich den Schaft als 1. Glied, ^Yas auch in vorlie-

gender Abhandlung der Fall ist. Von dem Schaft stehen die fol-

geuden Glieder, die Geisel (flagellum) im Winkel ab, bei ? und

9 mehr, bei S weniger. Das 1. Glied der Geisel (pedicellus) ist

stets weit ktirzer als die folgenden. Die Fiihler der Hummeln

sind, die radicula nicht mit eingerechnet, bei + und 9 zwolf-, bei

den S dreizehngliederig.

Die Oberlippe besteht aus einem hornartigen, zweihocke-

rigen Bliittchen, welches von vorn gesehen das vordere Ende des

Kopfes bildet und an der Spitze meist rostgelb behaart ist. Unter

ihr liegen die zangenformig gegen einander gestellten Oberkie-
fern. Ihr Bau zeigt klar, dass sie hochstens zum Zerbeissen

weicher Massen z. B. Blumenkroncn eingerichtet sind, mit Vorliebe

dagegen zum Kauen und Kneten des Pollens und Wachses ver-

wandt werden. Sie sind desshalb spatelformig , loffelartig ausge-

hohlt, am Ende abgerundet und, ausser bei den S-, zahnlos. An

der Aussenseite sind sie tief gefurcht. Der Riissel ist in der

Ruhe zusammengeklappt und liegt versteckt unter dem Kopfe in

der sogenannten Kehlrinne. Die Kiefern taster sind zwei-, die

Lippen taster viergliedrig. Letztere sind zweigestaltig , d. h.

die beiden Endglieder sind winzig und uuterhalb der Spitze des

zweiten Gliedes seitwiirts eingefiigt. Nebenzungen vorhanden.

Thorax gerundct. Ilinterbeine mit Korbchen und Wachs-

zange, Hauptunterschied von den Schmarotzerhummeln. Tibien
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mit 2 Eiidsporeii. For so brcit. Vordcrfliigel niit 3 Cubitiil-

zellen von gldcher Grosse. Erstc Cubitalzello durch ciue blasse

Quciadcr ilbercck getheilt (bios noch bei Psithyrus), 3. Cubi-

talzclle oben halb so brcit als an der Basis.

Eine Beschreibung der inneren Organe, soweit sio die Syste-

nuitik nicht betreffen, gehort ebenfalls niclit in den Kreis dieser

Abhandlung. Zahlreiche Werke allgemeineren Inhaltes geben dar-

iiber Aufschluss. Wer sich speciell iiber den Wehrstachel der

Hymenopteren zu orientircn wiinscht, dem empfehle ich die preis-

gekronte Schrift meines alten Freundes Dr. Karl Kraepelin:

Untersuchungen iiber den Bau, Meclianismus and Entwicke-

lungsgeschichte des Stachels der bieuenartigen Thiere. Zeitschrift

fiir wisscnschaftliche Zoologie, XXIII. Band,

Die Weibchen zeichnen sich auf den ersten Blick durch

ihrc Grosse aus. Sie haben Korbchcn und Wachszange. Dor

Hinterleib hat bios 6 Segmente, die Fuhler bios 12 Glieder. Sie

sind mit starkem, gekriimmten Wehrstachel versehen und stechen

wegen der aufwarts gekriimmten Stachelscheide nach oben. Die

Klaucn sind unglcich gezahnt, der innere Zahn weit kiirzer.

Die Arbeiter sind bios durch ihre geringere Grosse von

den Weibchen verschieden, die grossen Arbeiter werden desshalb

auch kleine Weibchen genannt. Die Grosse der Arbeiter selbst

ist ausserordentlich verschieden, selbst in dem namlichen Staate.

Ich besitze Arbeiter von der Grosse einer Stubenfliege. Sie be-

sitzen natiirlich ebenfalls Korbchen und Wachszange. Der Stachel

ist weit schwacher gekriimmt als der der Weibchen, wenigstens

bei den kleineren Individuen.

Die Mannchen sind in der Kegel grosser als die Arbeiter,

ihre Gestalt ist schlanker (nur B. terrestris und confusus sind

gedrungen), die Fiirbung meist hunter. Die Fiihler sind langer,

dreizehngliederig, der Schaft kiirzer als bei Weibchen und Arbei-

tern, die Geisel dagegen langer, bei vielen Arten unmcrklich win-

kelig abstehend, die Glieder oft stark bogenformig. Die Ober-

kiefer sind schmal, wie verkiimmert, da sie wenig oder nicht be-

nutzt werden , am Aussenrand mit langen
,
gekriimmten Haaren,

dem sogenannten Kieferbart, gefranst. Weder Korbchen noch

Wachszange vorhanden. Die Hinterschienen an der Aussenseite

behaart, meist aber etwas abgeflacht, bei einigen Arten, beson-

ders bei B. terrestris, fast korbchen artig erscheinend. Ohne Spur

von Abflachung dagegen bei B. pomorum und mesomelas, fast

auch bei R. muscorum und variabilis, auffallend kurz behaart bei



irouop;rai)liio dcr llyiiunoptei-cn-Guttunp; Bombus. 343

R. Latrcillcllus. Dtis Fcrseiii^lied weit schmalcr als bci V im^ ?•

Kluiicii in 2 fast gloichhiiigc /iiliiic yespaltcii, llinteilcib sdilaiik,

liiiitcii abgcstiitzt eischeiiiciid, 7 gliedrig. Das let/te Sugiiicnt

ciithiilt ill sich die fiir die Begrenzung der Artcii ausserordent-

lich wichtigen Genitalieu, die sich leiclit bei frischen oder aufgc-

weicliten Thiereii mit Hiilfe einer Nadcl hervorziehcn lassen. Ich

behalte, urn die Terminologie nicht zu vermehren, die von Scheuck

gewahlten Ausdriicke bei, wenn ich auch einige nicht ganz be-

zeichnend finde.

Die vereinten Genitalien haben eine kreisformige , oben und

unten abgeflachte Gestalt. Eine hornige, unten schief nach oben

abgestutzte und hier mit dem Hiuterk^ibe verbundenc Kapscl

(caido bci Thomson) umschliesst die eigentlichen Genitalien. Die-

selben bestehen aus 5 Theilen. In der Mitte zeigt sich cin hor-

niges, an der Spitze nach unten gebogenes Blattchen (spatha,

Thomson) , zu beiden Seiten umgeben von meist schmalen , selte-

ner verbreiterten , zangenartigen Gebilden , den Klappen (sagit-

tae, forcipes interiores Thomson). Sie sind meist nach unten ge-

bogen und mit Zahnen verseheu. Complicirter gebaut sind die iius-

seien Organe, die eigenthchen Zangen (hamuli nach Dahlbom,

forcipes exteriores Thomson). Sie sind aus 3 hornartigen Theilen

zusammengesetzt, welche nach unten neben einander liegen , so-

dass je das untere liber das obere hervorragt; in seltenen Fallen

sind sie gleich lang. Schenck nennt den ausseren , also oberen

Theil Stiel (stipes, Thomson) die beiden anderen Endglieder
und unterscheidet ein oberes (squama Thomson) und u uteres

(lacinia Thomson) Endglied, Diese sammtlichen Theile sind bei

den einzelnen Arten, ausscrordentlich verschieden gebildet, man-

nichfach gebogen, ervveitert und gezahnt und dienen zum Fest-

halten der $ bei der copula. Aber man versucht vergeblich nach

dem Grund des complicirten Baues dieser Gebilde. Sind es blossc

Zierrathe oder dienen sie irgend einem Zweck? Sind die Geni-

talien der einzelnen Arten so verschieden gebildet, damit die co-

pula nur bei den zusammengehorigen S und $ moglich istV Dem
Avidcrspiicht die Erfahrung, da gewissenhafte Autoren dieselbe zwi-

schen verschiedenen Arten beobachtet haben. Auch ich habe erst

letzten Herbst des S von mesomelas mit lapidarius + vereint ge-

funden.

Eine niihere Beschreibung der Genitalien findet sich bei den

Mannchen der verschiedenen Arten.
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Bestimmen der Arten.

NB. In deu iiicibteii Fiilleu wird sich schou durch den Gebraucb der uachsten Ta-

belleii ein richtiges Resultat erzielen lassen , Sichcrheit jedoch ist bios duixb

eiu genaues Vergleichen der ausfiibrlichen Beschreibuugen zu eriaugen , was

bei der ausserordentlichen Veranderlichkeit der Arten nicht Wunder nehmen

darf. Besonders betone ich ausdriicklich , dass zum Bestimmen der Mannchen

durchaus noeh die letzte Tabelle zu benutzen ist.

Tab el le

zum Bestimmen der Weibchen und der Arbeiter.

1. Endsegmente weiss, scharf abgesetzt von der schwarzen Far-

bung. 2.

Endsegmente roth, Abdomen rorher schwarz, hdchstens mit gel-

ber Binde auf Segment 2. Die rothe Farbe der Endsegmente

ebenfalls scharf abgegrenzt, nur bei pomorum selten. Letz-

terer zeichnet sich jedoch leicht durch den verlangerten Kopf

und die struppige Behaarung aus. 7.

Hinterleib meist hell gefarbt (gelb, braun oder grau), zuweilen

mit dunkelen Binden. Bios bei sytvarum die Endsegmente

roth, vorher aber bios eine schmale schwarze Binde. Ist die

Farbung dunkel, so geht sie allmahlig in die helle der After-

segmente liber. 14.

Das ganze Thier schwarz. Sehr seltene Varietaten des //. .vm-

roensis , hortormn, riideralus und Lutrcillellus , die ich in Thii-

ringen noch nie beobachtet habe und zu deren Unterscheidung

eine genaue Kenntniss der habituellen Eigenschaften dieser

Arten gehort. Snroc/isis diirfte wohl noch am ehesten in Thii-

ringen aufzufinden sein , da ich die entsprechend gefarbten

Mannchen mehrmals gefunden habe.

2. Thorax rothbraun oder braungelb, sehr selten mit dunkeler Binde

zwischen den Flugelu. hypriorum.
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Thorax schwarz odor sehwarzbraun. 3,

Thorax schwarz rait golbeii Biudcu. 4.

3. Korpcr schlank. Keine Spur eiuor brauueu Fiirbung auf dem

Thorax, nicht selteii dagegeu mit gclbeu Haaron auf dem

I'rothorax. soro'e/isis.

Korper breit (wie bei /crms/r/.s). Hiuterleib hinten fast drcicckig.

Thorax meist iioch mit Spuren brauner Fiirbung.

Eine sehr seltene Varietat vou fnnmonnn.

4. Kopf kurz. Bios Prothorax rait gelber Binde, ebenso Seg-

ment 2. 6.

Kopf verlangcrt. Sehildcheii gelb. 5.

5. Behaarung nicht auffallend kurz. Segment 1 gelb, besonders an

den Seiten biischelartige gelbe Haare. Segment 2 in der Mitto

am Vorderrand gelb. Korper nach hinten ziemlich spitz drei-

eckig zulaufend. Endsegment oben nicht grob gekornelt.
"

hortorum.

Behaarung wie bei voriger Art. Auffallend grosser als dieselbe,

zumal die Weibchen (so gross wie terreslris , zuweilen uoch.

liinger). Segment 1 an der Basis schwarz. Segment 2 vora

ohne gelbe Haare. Korper nicht so auffallend dreieckig. End-

segment oben meist grob gekornelt. ruderatus.

Behaarung auffallend kurz, auch etwas sparlich. Segment 1 wie

die niichstfolgenden gefarbt, bios mit eingestrcuten gelbeu Haa-

ren. Segmente am Ende mit eingestreuten weissen Haaren.

LalreillellKs.

6. Korper gross und plump. Binde auf dera Prothorax fast stets

breit. Das ganze Segment 4 weiss. terresfris.

Korper kleiner und schmiichtiger. Binde auf dem Prothorax sei-

ten ausgepriigt. Segment 4 bios an der hinteren Halfte weiss,

fast stets mit einem Anflug von Roth oder Gelb. soro'ensis.

7. Thorax schwarz, bei pornorum, meist auch bei mustrucalus, sehr

seiten bei lapidariiis vorn und hinten mit gelblicheu oder grauen

eingemengten Haaren. Hinterleib ohne gelbe Binde. H.

Thorax mit gelber Binde, meist auch Segment 2. 13.

8. Korbchenhaare rostroth. Behaarung kurz, struppig. Thier klein.

/{(ijei/its.

Korbchenhaare schwarz, seiten mit rothen Spitzen oder einge-

streuten solchen Haaren [hei pnmori/r/i). 9.

9. Segment 3—6 rothgelb oder fuchsroth, bei pcirnorinn, zumal deu

2, die rothe Behaarung oft nocli weiter nach vorn. 10.

Segment 4— 6 roth. Kopf nicht auffallend verlangert. Behaa-
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rung kurz, mcist samractartig. Thorax liefschwarz, hochsteus

dor Prolhorax mit weuigen rein gelben Haaren. 11.

10. Kopf verliiugert, Hiuterleibsende fiiclisroth. Die rotho Beliaa-

rung nicht scharf abgegrenzt. Das gauze Thier struppig.

pomorum.

Kopf kurz , wio bei hipidariiis, dem diese Art sehr almelt. Hiu-

terleibseude breunend roth. Diese Farbc zieralich scharf ab-

gegreuzt. Die Behaarung obenfalls etwas rauh , russschwarz.

mastrucatus.

11. Die 5 weit kleiner als bei den beiden folgenden Arten. Die vor-

dere Halfte des Segments 4 schwai'z behaart. Thorax vorn

saltan ganz rein schwarz. soroviisis (^Fur. Proteus).

Die 5 gross, fast zolllang. Das ganze Segment 4 roth. 12.

12. Behaarung nicht auffallend kurz, tief sammetschwarz, selteu mit

weisseu Flecken am Hinterleib oder graulichen Spitzeu der

Haara des Thorax oder der Hinterschienen. Bios Bauchseg-

ment 4 und 5 mit rothgelben Fransen. Eine sehr seltene Va-

rietat mit Andeutung einer gelben Binde auf dem Prothorax.

lapidaruts.

Behaarung auffallend kurz , der ganze Kdrper glatt geschoren

erscheinend. Bauchsegment 2— 5 mit rothgelben Fransen. Die

rothe Farbe der Aftersegmente heller als bei lapidarius.

confusus.

13. Behaarung etwas rauh und struppig. Clypeus in der Mitte fast

punktlos. Letztes Bauchsegment mit Langskiel. Prothorax

maist mit breitar gelber Binde. pralorum.

Behaarung kurz. Clypeus in der Mitte punktirt. Letztes Bauch-

segment ohne Langskiel. Prothorax meist bios mit Spur einer

gelben Binde, soroensis.

14. Der ganze Leib weissgrau, der Hinterleib mit einem gelben oder

brauulichen Anflug. Kopf schwarz , Thorax mit schwarzcr

Querbinde. mesowelas.

Der ganze Leib schmutzig brJiunlich-grau, Kopf ebenso. Thorax

mit schwarzlicher Querbinde. Hinterleib mit Spuren schwar-

zer Binden (meist bios je eine dlinne Eeihe von schwarzen

Haaren) auf den mittleren Segmenten. Habitus von B. sijlvit-

riim, aber etwas grosser. nreiv'cola.

Der ganzo Leib blassgelb, in's Griinliche. Eine Binde zwischen

den Flligeln , sowie Beine schwarz. e/egn/is.

Farbung meist duukel, bis schwarzbraun , wenn hell, daun ohne

schwarze Querbinde auf dem Thorax, oder mit blassrothem

After. 15.
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15. Thorax schon oraugegelb. Hintorleib blassgelb, mehr briiuulich,

an den Soiten und den Euilou der Segmeute weissgelb gefranst,

wodurch abwecliselud duukelc uud helle Binden eutstehen.

Behaaruug kurz. iniiscoriiw.

Thorax entweder dunkel, zuweilen fast schwarz geftirbt, oder

grau, brauu u. s. w. 1st er gelb, so ist die Farbe nicht so

schon gelb wie bei muscorum, oder der Hiuterleib zeigt schwarze

oder schwarzliche Binden uud die Behaaruug ist struppiger

als bei voriger Art. IG.

16. Eudsegmeute abgegrenzt rothgelb behaart, weisslich uuterbrochen,

oft die weisse Farbe so ausgebreitet, dass das Roth uur ango-

deutet ist. Vorher abwechselud schwarze und weissgelbliche

Binden. Thorax hell graugelb mit schwarzer Binde iu der

Mitte. sylvavuui.

Eudsegmeute einfarbig gelb. Thorax nie mit schwarzer Quer-

binde. 17.

17. Thorax rothgelb, zuweileu mit eingemengten, schwarzen Haaren,

zuweilen abgeblasst, ockergelb. Hiuterleib iu der Kegel mit

breiter schwarzer Querbinde. Basis mit schwefelgelben Haa-

ren. Eudsegmeute duukelgelb. Fliigelscliiippcheu hell roth-

brauu. Behaaruug rauh, fast struppig. agronim.

Thorax yorschiedeufarbig , bis schwarz. Exemplare mit rothgel-

bem Thorax zeigen keine schwefelgelben Haare an der Hin-

terleibsbasis. Fliigelscliiippcheu duukelbrauu. Behaaruug kurz.

vuriubilis.

T ab elle
zum Bestimmen der Mannchen

uach der Farbe der Behaaruug.

1. Eiuige Eudsegmeute weiss, vou der vorhergeheuden schwarzen

Behaaruug scharf abgegrenzt. 2.

Eiuige Eudsegmeute roth oder rothgelb, vou der vorhergeheuden

schwarzen Behaaruug, die zuweilen bios iu eiuem solchen

Baud besteht, ebenfalls scharf abgegrenzt. 8.

Hiuterleib einfarbig, oder wenu mehrfarbig, die Fiirbuugeu iu

einander iibergeheud und die Eudsegmeute nicht roth oder

weiss. 18.

2. Thorax brauugelb oder rostroth. hypnoruni.

Thorax schwarz odor schwarz und gelb. 3.

I
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3. Das Scliildchen schwarz oder bios rait weuigeu gelbeu oder bias-

sen Haaren. 4,

Das Schildcheu gelb oder weissgelb. Thorax vorn stets mit gel-

ber, bei Latreillellus mit schmutzig-gelber Binde. 5.

4. Kopf kurz. Korper plump
,

gedrungeu. Prothorax breit gelb.

Korbcbeubaare blass. Segment 1 schwarz. Geisel nicht viel

langer als der Schaft. turrestris.

Kopf nicht auffalleud kurz. Korper weit kleiuer als bei Inrc-

slris ; nicht plump. Prothorax oft bios mit Spur von gelber

Binde. Segment 1 meist gelb, sn/^oi-'/isis.

5. Hinterleib mit uudeutlicher , mattschwarzer Binde auf Segment

2 und 3, welche durch die hellen Endfransen des Segment 2

in 2 Halften getheilt ist. Endsegmente nicht rein weiss, son-

dern schmutzig gelblich weiss. Ebenso der Thorax gefiirbt,

zwischen den Fliigeln mit schwarzer Uuerbinde. Lutrcillelliis,

Hinterleib mit dunkelschwarzer Querbinde. Endsegmente rein-

weiss. Die Fiirbung schdn gelb. 6.

• 6. Korper kurz und plump. Kopf auffallend kurz, ebenso die Fiih-

lergeisel. Icrreslris var. /ucori/m.

Korper schlank, Kopf und Fiihlergeisel verliingert. 7.

7. Kiefernbart schwarz. horloriim.

Kiefernbart rothgelb, Seiten des Thorax schon citronengelb.

ruderalus.

8. Hinterleibsbasis breit schongelb. 9.

Hinterleibsbasis schwarz oder schmutzig graugelb, oder mit gel-

ben Haarbiischeln an den Seiten. 11.

9. Behaarung lang und rauh. Das Thier gross, bis 17""™. Bei

ganz bunten Exemplaren auf Thorax und Hinterleib je eine

schmale schwai'ze Binde. maslrucatus.

Behaarung nicht auffalleud lang und rauh. Thier klein. 10.

10. Kopfschild gelb behaart, ebenso fast der ganze Thorax. Kdrb-

chenhaare rothgelb. pratorum.

Kopfschild hochstens mit eingemengten gelben Haaren, ebenso

das Schildchen. Kdrbchenhaare schwarz. soro'f'nsis.

11. Thorax vorn und hinten schmutzig graugelb, ebenso die Basis

des Hinterleibs. Fiihlergeisel lang, die Glieder gebogen. 12,

Thorax schwarz oder vorn mit gelber Binde. 13.

12. Thorax zu beiden Seiten und unteu schmutzig schwarz. Behaa-

rung kurz. RajcUiis.

Thorax an den genannten Stellen lang weissgelb behaart, ebenso

an den Schenkeln. Die Behaarung lang. sylvaruin.
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13. Augeu breit, das einzeliu' so breit als der Zwischonraum zwi-

schen beideu. Kdrper plump, kurz sammotartig beliaart.

roiifiisus.

Augeu viel schmiiler, Korper nicht plump, audi iiicht auffallend

kurz behaart. 14.

14. Korper ohue theilweis gelbe Behaaruug.

(Eiue sehr seltene Varietat.) Rajclliis.

Korper theilweis gelb behaart. 15.

15. Kopfschild schwarz, oder mit wenigen eingemengten gelben Haa-

ren. Prothorax mit oder ohne gelbe Binde. Thoraxseiteu

stets mit gelbem Haarbiiscliel. Fiihlei'glieder gebogen.

snro'etisis.

Kopfschild ganz gelb behaart, selten rait einzehieu schwarzen

Haareu (bei pratonim). Fiihlerglieder gerade. 16.

16. Thier gross, laug uud struppig behaart, sonst dem lapidurlus

sehr iihulich. luaslrucalus.

Thier kleiner, Behaarung kurz. 17,

17. Die gelbe Behaarung des Kopfschildes schou citronengelb, an

deu Seiten und obeu schwarz eiugefasst, Fiirbung tiefschwarz,

Prothorax stets mit undeutlich begrenzter gelber Biude, Seg-

ment 4— 7 schou braunroth. lapidarius.

Die gelbe Behaaruug des Kopfschildes nicht so scharf abgegreuzt

wie bei lapidarius, das Gelb duukeler. Die schwarze Earbung

unrein durch eingemengte helle Haare. Die Binde des Pro-

thoi-ax an Breite sehr variabel. Die Endsegmeute rothgelb

behaart, zuweilen bios die ausserste Spitze. praloruin.

18. Hinterleib ganz schwarz, an der Basis zuweilen mit eingemeng-

ten gelben Haaren. Thorax schwarz, vorn zuweilen mit gel-

ben Haaren, seine Seiten immer schongelb. soroctisis.

Hinterleib einfurbig braunroth, mit lichteren Bindeu, an der

Basis grau. Thorax grau, in der Mitte schwarz. pumon///i.

Hinterleib nicht einfarbig schwarz oder roth. 19.

19. Thorax schon rothgelb. 20.

Thorax schwarz, braun, oder mit dunkeler Binde, oder schmutzig

gelb. 22.

20. Hinterleib gelb , ohne Spur von schwarzen Haaren , hochsteus

auf dem letzten Segment .cine schwache Andeutung.

muscorton.

Hinterleib stets mit eingemengten schwarzen Haaren, ontweder

an der Basis der Segraente oder auf dem Endsegraent. In

letzterem Falle deutlich vorhanden. 21.

I \
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21. Hinterleib meist auf der Mitte mit schwarzen Biudeu, seltener

diese Biudeu bios durcla eiuzeliie, schwarze Haave angedeutet.

Endsegmeut obeii uiclit schwarz behaart. agronini.

Endsegment oben stets deutlich schwarz behaart. Hinterleib an

der Basis meist verdunkelt. variabilis.

22. Thorax zwischen den Pliigelu bindenartig schwarz. 23.

Scheibe des Thorax einfiirbig. Fiirbuiig ausserordeutlich variabel,

von hellbrauu bis fast schwarz. Endsegment oben stets schwarz

behaart. variabilis.

23. Thorax schmutzig messing-gelb. Die schwarze Binde zuweilen

bios angedeutet. Hinterleib ohne Spur von schwarzen Haaren,

bios auf dem letzten Segment mit schwarzen Biischelu , wie

der Thorax gefSl'bt. Korper gross und schlank ; iihnelt sehr

dem Lalreillellus. elegaiis.

Hinterleib auf den vorderen Segmenten mit schwarzen Haaren,

wenn ohne solche, danu der Thorax weissgrau, der Hinter-

leib mit gelblichem Schein. 24.

24. Der ganze Hinterleib weissgrau, gegen das Ende gelblich, ohne

schwarze Haare. Thorax weissgrau mit schwarzer Querbinde.

inesoinelas.

Hinterleib wenigstens mit Spuren schwarzer Binden, 25.

25. Behaarung kurz, schmutzig-gelb. Thorax mit schwarzer Quer-

binde, Hinterleib meist mit 2 braunen Binden, die in seltenen

Fallen bios angedeutet sind. Kopf schwarz, mit gelben Haa-

ren untermischt. Schienen auffallend kurz schwarz behaart.

Latreillelliis.

Behaarung kurz, sclion olivenbraun, mit schwarzen Binden.

Sonst wie voriger. Sehr seltene Varietat des Lalrcil/eltiis.

Behaarung rauh, Kopf ganz blass behaart, ebenso die Beine. 26.

26. Behaarung schmutzig-gelbgrau. Hinterleib gegen das Ende mit

schmalen Reiheu schwarzer Haare. Obercs Endsegment am

Ende schwarz behaart. areiiicola.

Behaarung mehr weisslich. Endsegmente fast immer noch mit

rothlichem Schein. Oberes Endsegment am Ende nicht schwarz.

.Viijlvannn var.
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T ab e 11 e

zuni Bestimmen der Mannchen
nach deu Geiiitalien.

Zura Verstiinduiss der Bezeichnuugen : oben, unten, innen , aus-

sen u. s. w. siud die Genitalieu in der Weise zu betrachten , wie sie

die Abbildungen bringeu d. h. vou der Hiuterseite, die Bauchseite des

Thieres nach oben. Was also beim lebenden Thiere nach uuteu ge-

richtet ist, ist hier oben, mithin erscheint die linke Seite als die

rechte. Oben ist die dem Beschauer zugekehrte Seite, unten die ab-

gewandte, vorn ist die in der Richtung der Endglieder liegende Seite,

hinten also liegt die Kapsel. Die Bezeichnungen „iunen" und „aus-

sen" ergeben sich von selbst.

Ich habe in der folgenden Tabelle nur auf die Merkmale Riick-

sicht geuommen, die am leichtesten in die Augen fallen. Ausfiihr-

liche Beschreibuugen befiuden sich bei den eiuzelnen Arten. Hier

wiirde eine zu eingehende Erorterung das Bestimmen bios erschweren.

1. Stiel so lang, wenigstens unmerklich kiirzer, als das obere End-

glied. Die Endglieder von gleicher Lange, zangenformig einau-

der gegenliber gestellt. Klappen von Grund aus breit, nicht

zugespitzt, eher breiter werdend. terrestris.

Stiel nicht so lang als das obere Endgiied. Die Endglieder meist

nicht gleich lang, sondern das untere hervorragend. Wenn
gleich lang, dann nicht zangenformig gegenUber gestellt. Klap-

pen von anderer Gestalt, nicht so breit, meist spitz, dreieckig,

oder hakenformig endend. 2.

2. Das untere Endgiied nicht (hochstens ganz unmerklich) iiber das

obere hinausrageud , stumpf; auch das obere wenig an Lange

den Stiel iibertrefFend. Beide Endglieder nach innen ohne

Zahn oder Haken. Die Klappen schmal, das Ende nicht er-

weitert, bogenfdrmig gekriimmt. 3.

Das untere Endgiied iiber das obere hinausrageud. Die Endglie-

der meist mit Spitzen und Zahnen nach innen und vorn. 4.

3. Der Stiel am Ende oben nicht zahnartig vorspringend.

praloruin.

Der Stiel am Ende oben zahnartig vorspringend. hypiionun.

4. Oberes Endgiied nach innen mit langem, angelhakenartigen Fort-

satz, der weit am Stiele herabreicht. TJnteres Endgiied an

Bd. xn. N. F. V, 3. 23
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der Spitze plotzlieh verjiingt und in eine ungleich zweizin-

kige Gabel auslaufeud. Klappeu an der Unterseite gesagt.

hortorinn und ruderatus.

Oberes Eudglied nicht mit solchem herabhaugenden Fortsatz.

Spitze des unteren Endgliedes nicht plotzlieh verschmiilert. 5.

5. Zaugen an der Inuenseite fast ohne Zahne, nur das obere End-

glied mit fast unmerklichem stumpfen Vorsprung. Klappen

an der Spitze nach innen rait langem , fast rechtwinkelig ab-

stehenden, spitzen Zahn. lapidarius.

Zaugen an der Inuenseite mit deutlichen Zahnen oder Spitzen.

Klappen nicht mit solchem Fortsatz nach innen an der Spitze. 6.

6. Oberes Endglied von oben napfformig vertieft erscheinend. Zau-

gen oberhalb der Mitte von aussen auffalleud eiugeschniirt.

confusus.

Oberes Endglied oben gewolbt. Die Aussenseite der Zangen

nicht auffallend eiugeschniirt. 7.

7. Klappen oberhalb der Mitte nach unten und aussen mit hori-

zontal gestelltem Zahu, der von oben betrachtet linear er-

scheint und nach aussen deutlich vorspringt. Die Klappeu an

der Spitze zu beiden Seiteu quer erweitert. 8.

Klappeu von oben gesehen nicht mit deutlichem, nach aussen

vorspringenden, linearen Zahn oberhalb der Mitte. 9.

8. Stiel an der Aussenseite vom mit schwachem Eindruck.

Latreillelliis.

Stiel an der Aussenseite mit auffallend tiefem Eindruck.

elegatis.

9. Klappen am Ende nach unten gebogen und sichelformig eiuwarts

gekriimmt. Etwa wie bei pratonim. Zangen ahnlich wie bei

lapidarins , aber das obere Endglied nach innen mit scharfer

hervortretendem Zahn. mustriicatus.

Klappen und Zangen von anderer Bildung. 10.

10. Oberes Endglied nach innen mit schmalem und spitzen Zahu. 11.

Oberes Endglied nach innen mit breitem Zahn, oder ohue sol-

chen. 14.

11. Das untere Eudglied in eine lange, lineare und gekriimmte Spitze

auslaufeud, die unter dem oberen Endgliede hervorragt. Das

untere Endglied soust verdeckt. agrorum.

Das untere Endglied stumpf oder allmiihlig zugespitzt, grossten-

theils sichtbar. 12.

12. Unteres Endglied breit und stumpf zugespitzt, fast abgerundet.
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Oberes Endglied von Gestalt eines Kechtecks, an der Basis

uach iuueu mit zweispitzem Zahu , die vordere Spitze weit

Uiuger als die hiutere. uiusciirnm.

Unteres Endglied spitz auslaufeud. Oberes Endglied tief ausge-

raudet, anuiihernd halbmondfdrmig. 13.

13. Unteres Endglied in der inneren Ausranduug mit eiucm nacli

oben erweiterten, abgestutzten Zahn. sy Ionrunt und nrcnirolti.

Unteres Endglied nach innen mit zwei sich zusaramenneigeiiden,

zugespitzten Ziihuen, dazwischen ausgebuclitet. liajrllns.

14. Obei'es Endglied uach innen ohne Zahn, weit vorragend , von

oben gesehen uierenfdrmig erscheinend. sonn/isis.

Oberes Endglied nach innen mit breitem Zahn. 15.

15. Unteres Endglied breit, zweispitzig (anniihernd halbraondformig).

Die Spitzen hervorragend, die iiussere bildet das Ende der

Zangen, die innere ragt unter dem oberen Endglied hervor.

variuhilis.

Unteres Endglied viel schmiiler als bei variabilis , am Ende so

ausgeraudet, dass die innere Spitze liinger als die iiussere ist.

pomoruf/i und mesomelus.

23



Beschreibung der Arten.

Im I. Band seiner Monographia Apum Angliae pag. 207 fallt

Kir by in Bezug auf die Unterscheidung der Hummelarteii folgen-

des Urtheil: I know no family of which it is more difficult to

distinguish the species than the present. Obwolil seit diesem Aus-

spruch ein Zeitraum von iiber 70 Jahren verstrichen ist und ob-

wohl seitdem die Entomologie auf den meisten Gebieten Riesen-

fortschritte gemacht hat, ist ihr Fortschritt auf diesem Gebiete,

wie auf vielen anderen der Hymenopterologie dem Schneckengang

zu vergleichen. Freilich Manches ist besser geworden, namentlich

eine Anzahl Species sind als blosse Varietaten erkannt und einge-

zogen worden, manche Arten sind jedoch noch heute ein Gegen-

stand der Meinungsverschiedenheit , theils was die Deutung der

Beschreibung alterer Autoren betrittt, theils in Bezug auf ihre

Stellung zu verwandten Arten und ihre Artberechtigung ilberhaupt.

— Die kurzen Beschreibungen , wie sie Linne und Fabricius
geben, hatten bios den ziemlich fraglichen Werth, einen lateini-

schen Namen und eine kurze Diagnose geliefert zu haben, die

schon bei dem kleinen Kreis bekannter Arten knapp ausreichte,

nach Entdeckung verwandter Arten jedoch auf diese ebenso gut

passte und dann die Feststellung der dem Autor vorgelegenen Spe-

cies erschwerte oder gar unmoglich machte. — Kirby lieferte

desshalb zu den von ihm aufgestellten Arten genaue Beschreibun-

gen, liess sich aber wieder zu sehr von den Farben verleiten und

stellte Varietaten als Arten auf. Man sah nach ihm bald ein,

dass man mit Aufstellimg der Arten nach blosser Farbe u. s. w.

nicht weit kommen wiirde, denn bei der ausserordentlicheu Ver-

anderlichkeit derselben war kein Ende abzuseheu. Desshalb such-

ten zuerst Drews en und Schiodte die Feststellung der Arten

durch Untersuchen von Nestern zu erleichtern. Smith hat nach

ihneu dieselbe Ansicht getheilt. „In den Waldern, auf Feldern

und Htigeln allein kann eine genaue Unterscheidung dieser Insek-

ten erlangt werden" sagt er. Jeder jetzt lebende Hymenopterolog

hat sicherlich dieselbe Ansicht, allein ein endgultiges Urtheil lasst
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sich audi hierdurcli iiiclit crziclcn. Zuniichst ist das Missliche,

dass von ciuigcn Arton die Nestcr iiocli schr weiiig bckaiint siiid.

So schreibt niir S in i t h , der nun an die 50 Jalire iiii Freien be-

obaclitet hat, dass er das Nest von Bombus soroensis noch nie

gefimden habe. Die Art ist ebeii selten in Eiighind. Hierzu

koinnit der zweite Uebelstand, dass frenide Arten oft in Nester

cindringen. So fand Smith Arbeiter des B. agrorum F. in den

Nestern des B. sylvarum L. Ich selbst fand B. variabilis bei B,

agronim.

Ungemein erschwert wird scbliesslich die Trennung der Spe-

cies dadurch, dass Bastardiruugen vorkommen. Smith berichtet

(Entom. annual, pag. 45), dass er mehrere Piiarchen von Psithyrus

rupestris mit B. lapidarius; auch einnial B. lapidarius S mit B,

terrestris $ in copula gefundeu habe. Hierzu macht Gerstiicker

im Jahresbericht fiir 1850 die Bemerkung: „Ein abermaliger Be-

leg fiir die Erfahrung, dass gerade in Gattungen, deren Arten

viele Schwierigkeiten fiir die Unterscheidung darbieten, Bastardi-

rungen vorkommen." Einen Fall, den ich selbst beobachtete, habe

ich bereits erwahnt. Seitdem mehr constante Kennzeicheu, zumal

die Gestalt der mannlichen Genitalien, zur Unterscheidung der

Arten herangezogeu worden siud, ist eine Sichtung derselben be-

deutend erleichtert worden. Ich habe desshalb dieser Abhandlung

moglichst genaue Abbildmigen der mannlichen Organe beigefiigt.

Dass trotzdem bei der Verschiedenheit der Ansichten iiber Artbe-

griflf die Zahl der angenommenen Species immerhin eine schwau-

kende sein wird, habe ich liereits im Vorwort ausgesprochen.

Eine natiirliche Gruppirimg der Hummeln halte ich fiir eine

ausserordentlich schwierige, ich mochte sagen, vergebliche Arbeit.

Bios auf ein einziges Merkmal Riicksicht zu nehmen z. B. auf die

mannlichen Genitalien, oder die Kopf- und Fiihlerlange, oder Farbe

der Behaamng, wiirde ein sehr kiinstliches Resultat liefern, eine

Beriicksichtigung aller zugleich macht das Anordnen noch schwie-

riger, da viele Arten in dem einen Merkmal iibereinstimmen , in

dem anderen aber ganz verschieden sind.

Die nilchstfolgende Anordnung erscheint mir wenigstens die

natiirlichste, soil aber, wie bemerkt, gar keinen Anspruch auf

Giiltigkeit machen. Manche Arten, wie terrestris and hypnoruni,

stehen sehr isolirt. Mit den niichstfolgenden Arten ist z. B. ter-

restris bios durch seine Farbung und seinen Nestbau verwandt;

hypnorum gleicht pratoruin ausserordentlich durch die Gestalt der

mannlichen Genitalien. Rajellus schliesst sich durch ebendieselben
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uiul (lurch seineii Nestbau deni sylvamm uiid areuicola an imd

vermittelt diircli seiue Fiirbimg einen Uebergang zu lapidarius und

confusus u. s. w.

I. Sektion. 1. Gruppe. 1. terrestris.

II. Sektion. 2. Gruppe. 2. ruderatus. 3. hortorum.

3. Gruppe. 4. Latreillellus. 5. elegans.

III. Sektion. 4. Gruppe. 6. mesomelas. 7. pomorum.

IV. Sektion. 5. Gruppe. 8. hypnorum.

V. Sektion. 6. Gruppe. 9. pratorum. 10. soroensis.

7. Gnippe. ll.mastrucatus. 1 2. lapidarius. 13. confusus.

VI. Sektion. 8. Gruppe. 14. Rajellus. 15. sylvarum. 16. arenicola.

9. Gruppe. 17. agrorum. 18. muscorum. 19. variabilis.

1. Bombus terrestris L.

Bombylius magnus, niger, duplici in dorso area transversa

fulva, Cauda alba. Ray, Hist. Ins. pag. 248, n. 15.

Bombylius major niger, duplici transverso ductu luteo, alio

supra scapulas.

Bombylius maximus, niger, cauda fulva.

Apis terrestris Lin. systema naturae 2, 960, 41 $; Fauna
Suec. pag. 424 no. 1709 ?.

Reaum. Ins. tom 6. Mem. I pag. 2 tab. 3 fig. 1.

Panz. Fn. Germ. 1 , tab. 16.

Christ, Hymenopt. pag. 117, tab. 7 fig. 2.

Frisch, Ins. 9 tab. 13 fig. 1.

Schaeff. Icon. tab. 251 fig. 7.

Schaeff. Elem. Ent. tab. 20 fig. 6.

Kirby, Mon. Ap. Angl. II, 350, 97.

Muller, Faun. Ins. Fridr. 75, 648. Zool. Dan. 165, 1917.

Schrank, Ins. 796.

Huber, Observ. 225 tab. 25 fig. 7—9 S $ ?•

Fabr. Syst. Ent. p. 379 n. 5.

Fabr. Ent. Syst. II, 317, 8.

Bombus terrestris Fabr. Syst. Piez. 343, 4.

Westwood, Nat. Libr. XXXVIII, 243, 14.

Illiger, Magaz. f. Ins. V, p. 167 n. 21.

Zett. Ins. Lapp. 473, 4.

Walckenaer, Faun. Par. II, 145 ?.

Cuvicr, R. A. V, 360.

Dahlbom , Monogr. Bomb. Scand. p. 34 , n. 5.
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Drewscii ct Schiodte, 118 n. 12.

Nylaiider, aclnot. in exp. moiiog. Ap. bor. 232, n. 13.

Nylaiider, revis. Ap. Bor. 262, 7 (nee var.).

Smith, Zool. II, 547, 10.

Smith, Cat. of Brit. Ac. Hym. 103, 11 c? ? $.

Smith , Bees of Great Br. 224 n. 12.

NB. Smith halt jetzt die von ihm an letzterer Stellc als ter-

restris beschriebene Art als verschieden von deni B. ter-

restris L., den er jetzt mit B. lucormn zusammenzieht.

Das Auszeichnende des B. terrestris Smith (B. virginalis

K.) wiire der gelbe After des ? und, wie Smith selbst

brieflich betont, der schwarze Kopf des S- Ich habe von

ihm alle Geschlechter erhalten. Die cJ stimmen ganz genau

mit der von mir als B. terrestris S angenommenen Nor-

malfiirbung (A, a). Da die $ bei uns stets mit weissem

After vorkommen, so halte ich den B. terrestris Smith

(imter diesem Namen erhielt ich ihn von ihm, in der

2. Auflage beschreibt er ihn als Bombus virginalis Kirby)

bios fiir eine Filrbung des B. terrestris L.

Schenck, Nass. Jahrb. XIV p. 149, 1.

Thomson, Hym. Scand. II, 32, 11.

Bombus dissectus Gyllenh. et Boheman in litteris. 1st eine

Varietiit mit unterbrochener gelber Binde des Hinterleil)s.

Apis cryptarum Fabr. Syst. Ent. 379, 6 \ Varietiit des + mit

Fabr. Ent. Syst. II, 317, 9 ! rudimentarer Tho-

Bombus cryptarum Fabr. Syst. Piez. 344, 5 ' raxbinde.

Apis lucorum Lin. Syst. nat. II, 961, 48. Faun. Suec. 1116 S-

Fabr. Syst. Ent. 382, 20.

Fabr. Ent. Syst. II, 322, 33.

Muller, Zool. Dan. n. 1926.

Kirby, Mon. Ap. Angl. II, 336, 89.

Bombus lucorum Fabr. Syst. Piez. 350, 37.

Illiger, Magazin f. Ins. V, 166, n. 15.

Dahlbom , Bomb. Scand. p. 42 n. 20 S-

NB. Xach Xylander Adnot. 232, 12 soil dieses S zu B. Scrim-

shiranus gehoren. Ich weiss nicht, woraus er dies schliesst.

Dagegen zieht er richtig die Apis lucorum K. zu terrestris.

Ich glaube mit Schenck, dass Apis lucorum K. und Bom-

bus lucorum Dhlb. identisch sind.

Smith, Zool. II, 546, 6 d, $, $.

Smith, Bees of Gr. Br. 225, 13.
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Smith , Bees of Gr. Br. II. Ed. 1876. p. 212 n. 15.

Apis caespitiiin Pauzer, Faim. Genu. 31, 19 S.

Apis virginal is Kirby, Mon. Ap. Angl. II, 349, 96. (Nach

Thomson zu soroeusis gehorig, was mir nicht scheint.)

Bom bus virginalis Illiger, Magazin f. Ins. V, 167, 20.

Dahlb. Bomb. Sc. 35, 6 ? <?.

NyLand. Adnot. p. 233, 14.

Smith, Bees of Gr. Britain, II. Ed. 1876. Derselbe ist =
Bombus terrestris Smith, imter welchem Namen ich ihn

von Smith erhielt. Es ist derselbe, den er frliher als B.

terrestris L. beschrieb.

Apis horto rum Fabr. Syst. Ent. 380, 13. Ent. Syst. II, 320, 22.

Bombus hortorum Fabr. Syst. Piez. 347, 21.

Br em us fasciatus Panzer, Heft 90, n. 17. (Ist ohne Zweifel

B. terrestris var. lucorum.)

? Bombus soroensis F. Dies ist wenigstens die Ansicht von Mo-
rawitz, der den achten B. soroensis F. fiir eine Varie-

tat des terrestris L. halt, die nach ihm bei Petersburg

vorkommt. (Nachtrag zur Bienenfauna Russlands. 1873.)

£s ware mithin ein B. terrestris L. , dcm beide gelbe Bin-

den fehlen. Bereits Kirby denkt sich den B. soroensis F.

so entstanden. Er sagt II, p. 354: If the band vanishes

from the thorax, it may vanish, likewise, for aught we
know, from the abdomen; in that case a would become

A. soroensis Fabr. Weiteres bei B. soroensis.

? Bombus sporadicus Nylander, Ap. bor. 233, 15. Thomson zieht

ihn zu terrestris. Da jedoch nach Nylander beim ? das

Schildchen sowie die beiden ersten Segmente gelb gefarbt

sind, so erscheint mir die Sache etwas fraglich, da mir

eine derartige Varietiit des ? nicht bekannt geworden ist.

Immerhin mag sie vorkonunen.

Ebenso zieht Thomson die Apis autumn alls Fab. Ent. Syst.

324, 43 hierher, bei welcher die gelben Binden weiss-

lich sind.

Ljinge 24—28'"™, Breite 40— 45""", Schaft 3'°'», Geisel

5,5 """. Kopf kurz , von voni gesehen fast rund. Gestalt breit

und gedrungen, der Hinterleib nicht spitz erscheinend, weil die

weissen Haare der Endscgmente abstehcn. Behaarang lang und

dicht, pelzartig, nicht zottig wie bei B. pomorum. Schwarz, Tho-
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rax am Vorderrando mit gclbcr Biiido, ebeiiso Segment 2. End-

rand des 4. Segnientes und das ganzo 5. Segment wciss. Das

Ictzte Segment fast nackt, kurz scliwarz beliaart. Unterseite dmi-

kel, die weisse Afterfiirbung sich wciter nach imten erstreckend,

als die gelben Binden. K(>rbchenhaare scbwarz. Fersen thcilweis

und Tarsen kurz rotlibraun behaart. Das Gelb ist entweder dun-

kel Oder hell. Letztere P'iirbung nahm Smith bisher als B. luco-

rum L. an. Wie bereits erAviilmt, hiilt er sie jedoch jetzt audi

nur fiir eine Varietiit. Sie wiirde also als B. terrestris var.

lucorum zu bezeichnen sein. Als fernere Varietiiten sind noch

anzufiihren

:

Die Binde des Thorax rudimentar. B. terrestris var.

cryptarum F.

Abdomen mit unterbrochener gelber Binde. B. terrestris

var. dissectus Gyllenh.

Eine sehr schone Varietat ist mir in den letzten Jahren mehr-

fach vorgekommen , zuerst nur bei S- Bei ihr sind die Beine mit

Einschluss der Korbchenhaare und die Unterseite des Korpers rost-

roth behaart. Selten zeigen die weissen Endsegmente hierhcr ge-

horeuder Weibchen eingemengte rostgelbe Haare, was bei den

Mannchen meist der Fall ist. Ich nenne diese auffallende Farbung:

Bombus terrestris var. ferrugineus.

Exemplare mit sehr schmaler Thoraxbinde sind in Thiiringen

keine Seltenheiten , besonders im Herbst, die Var. dissectus ist

mir noch nicht vorgekommen. — Sehr interessant wiirde es sein,

wenn in Thiiringen oder Deutschland iiberhaupt das $ von B. ter-

restris mit gelben Endsegmenteu aufgefunden wiirde.

Lange 12—18 """. In der Farbung ganz mit dem ? iiberein-

stimmend, ebenso wie dieses mit hell- oder dunkelgelber Zeich-

nung.

Lange 16— 20'°'", gewohnlich 18'"'". Breite 34— 38""". Ich

besitze auch Exemplare von 12"'"' Lange und 25"™ Breite, sie

sind jedoch sehr selten. Schaft 2"'"', Geisel 5"'"'. Kopf kurz.

Hinterschienen fast mit Korbchen. Die Behaarung sehr lang und

dicht, aber weich und desshalb sammetartig erscheinend. Korper

plump wie beim ?.
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Das Mamichon variirt weit mulir als das Weibchcn und zeigt

ebeiifalls 2 Hauptfiirbungen , deren Unterschied in dem helleren

Oder duiikeleren Gelb besteht. Die Endsegmente sind bei beideii

weiss gefcirbt. Die dunkelere, orangegelbe Farbung, deren Gelb,

wie Smith rich tig angibt, immer etwas heller als bei dem $ ist,

entspricht also B. terrestris und ist weniger dem Variiren ausge-

setzt. Die Farbung ist ganz wie bei dem $, ebeuso variirt die

Breite der Binde auf dem Prothorax. Der Kopfschild ist gauz

schwarz behaart. Die Beine siiid bei der Grundform ebenfalls

schwarz behaart, zeigen aber oft eingemengte, weissgraue Haare.

Bei der Aberration ferrugineus ist der Kopfschild rostgelb behaart,

meist zeigen dann auch die schwarzen Binden auf Segment 3 und

4 rostgelbe Querbinden, ebeuso die weissen Endsegmente.

Die hellere, citrongelbe Farbung (B. lucorum Smith) variirt

weit mehr. Die Grundfarbung, die der des $ entspricht, bei der

also Kopf, Schildchen, Segment 1, 3 und 4 und Beine schwarz

gefiirbt sind und hochstens nur zerstreute blasse Haare zeigen,

ist die seltenste. Smith scheint sie gar nicht bekannt zu sein.

Kir by beschreibt diese Farbung annahernd unter Apis virginalis.

Desshalb will mir auch dieser Name, den Smith in der 2. Auf-

lage seiner Bees of Great Britain fiir die dunkele Farbung des

terrestris (Bombus terrestris Smith) eingefuhrt hat, nicht passen.

Kir by sagt von dem c^, das Smith allein citirt, Abdomen seg-

mentis duobus anticis hirsutis citrinis, proximis duobus atris, ano

albo. Beim Bombus virginalis Smith dagegen ist das 1. Seg-

ment schwarz, das Gelb dunkelgelb und der After nicht weiss,

sondern schmutzig-gelb. — Meist jedoch ist die Farbung viel heller.

Namentlich ist der Kopfschild, das Schildchen und Segment 1

blassgelb gefarbt. Nicht selten zeigt ferner die schwarze Binde

des Thorax und des Abdomen eingemengte gelbe Haare, sodass

schliesslich fast das ganze Thier gelb wird, mit undeutlicher

schwarzer Thorax- und Abdomenbinde und weissen Aftersegmen-

ten. Dies ist die eigentliche Apis lucorum L, Abgeblichen sieht

dann das Thier weisslich aus, in Thiiringen keineswegs eine sel-

tene p]rscheinung, vielleicht die Apis autumnalis Fabr. Es ergibt

sich nun folgcnde Tabelle:

A. Gelbe Zeichnung hell orangegelb. (B. terrestris.)

a. Kopf, Schildchen, Segment 1, 3 und 5 schwarz, zuweilen

mit einzelnen eingcmengten gelblichen Haaren, Oder die

Spitzen der Haare weisslich. Die Farbung also dem ? ent-

sprechend. Bombus terrestris S-
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1). Unterscitc, BiMiie, Kopfschild rostgelb bcluiart, Segment 3

mid 4 zuwuilcii mit solchcn Bindeii.

Bombus terrestris var. ferrugincus c?.

B. Gclbc Zuichimng blass citroneiigclb (B. terrestris v. lucoruin).

a. Kopfschild, Schildchen, Segment ], 3 und 4 schwarz, Seg-

ment 1 zuweilen mit einzelnen gelben Haaren.

b. Dieselben Thcile, besoiiders das Schildchen gelb gefiirbt.

Die gelbe Fiirbung oft weit ausgedehnt.

Ge nit alien: Klappcn fast so«lang als die Zangen, der gan-

zen Lange nach breit und ebenso endend , am untcren Kande mit

rundcr Ausbuchtung. Der Stiel sehr lang und die Endglicder

fast ganz bedeckend. Beide Endglieder sind gleich lang und ra-

gen nach inuen mit zangenformig gegen einander gestellten haken-

formigen Fortsatzen. Das obere Endglied nach innen tiber der

Mitte mit einem Zahn.

Die Genitalien von B. terrestris haben mit keiner anderen in

Thuringen vorkommenden Art die mindeste Aehnlichkeit.

Bombus terrestris erscheint am friihesten im Jahre, In

Thuringen locken die ersten warmen Friihlingstage Ende Marz

und Anfang April die uberwinterten Weibchen hervor, die mit

tiefem Gebrumm mit Vorliebe an bliihenden Stachelbeerbiischen

und Weideukiitzchen fiiegen. Die Mannchen erscheinen Mitte Som-

mer besonders auf Disteln und sind die tragsten von alien Hum-
melmannchen. Ihr Flug ist schwerfallig und ihr Summen hat den

tiefsten Ton. Die jungeu Weibchen habe ich nie friiher als Ende

August bemerkt; sie gehoren mit zu denen, die man am haufig-

sten im Herbst findet.

VVie ihr Name ausdruckt, nistet diese Hummel unter der

Erde; ich habe ihr Nest nicht selten auch in Mauerlochern ge-

funden, aber stets dicht uber dcm Boden. Sie legen dasselbe gern

tief an, nach Smith bis zu 5 Fuss, wenn der Boden locker ist.

Das Nest ist von alien Arten am zahlreichsten bevolkert und eut-

halt nicht selten mehrere Hunderte von Individuen. In der Ver-

thcidigung ihres Nestes zeigt sich Bombus terrestris am kiihn-

sten. Nach Smith soil gerade die dunkele Fiirbung Angreifer

mit Stichen abvveisen. Er erhielt die Nester dadurch, dass er sie

chloroforniirtc. VVie es scheint liber ganz Europa verbreitet, nach

Da hi bom bis in den hohen Norden. In Thuringen iiberali hiiufig.
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2. Bombus ruderatus Fabr.

Apig ruderata Fabr. Ent. Syst. II, 317, 10.

Bombus ruderatus Fabr. Syst. Piez. 344, 6.

Smith, Bees of Gr. Br. p. 230, Anmerkung zu Bombus hortorum.

(Er sagt hier: I formerly regarded the B. ruderatus of

Fabricius as synonymous with this, but it is certainly di-

stinct.)

Schenck, Nachtrag von 1868 p. 6 (274) no. 3.

— Berliner Entom. Zeitung 1873 p. 246.

Thomson, Hymen. Scand. p. 25 n. 3.

Bombus Tunstallanus Drewsen et Schiodte pag. 119 n. 14.

NB. Dass diese beiden Autoren unter ihrem B. Tunstallanus

nicht das $ zu B. Latreillellus S verstehen, sondern vor-

liegende Species ergibt sich nicht sowohl aus der Be-

schreibung, als besonders aus einer briefUchen Notiz Drew-

sen's an mich, wo er B. Tunstallanus Kir by mit der

Apis ruderata F. gleichstellt. — Mit den ubrigen Autoren

haltc ich, abweichend von Drewsen und Schiodte die

Apis Tunstallana K. nicht fiir den B. ruderatus ?, son-

dern fur das ? von Apis Latreillella Kirb y. Nach Smith
ist das typische Exemplar im Cabinet der Entomologischen

Gesellschaft in London.

Apis Harris el la Kirby, Mon. Ap. Angliae. II, 373 n. 110.

Thomson fuhrt sie als synonym zu B. ruderatus an. Auch

ich bin dieser Meinung, nachdem ich ganz schwarze Exem-

plare des B. ruderatus von Smith erhalten habe. Herr

Dr. Kriechbauraer ist geneigt in der Apis Harrisella

eine Varietiit von hortorum zu erblicken, was schliesslich

auf eins herauskommen wiirde, da ja Kirby hortorum und

ruderatus nicht unterscheidet.

Bombus hortorum var. /:?. Kirby, Mon. Ap. Angl. II p. 341.

Ich glaube mit Kriechbaumer, dass die Beschreibung

:

„major, abdominis basi utrinque macula citrina" sicherlich

auf B. ruderatus geht.

Bombus hortorum Dahlbom, Bomb. Scand. 38 n. 12 (theilweis).

Dass Dahlbom auch den ruderatus mit unter hortorum

beschrieben hat, ergibt sich schon aus dem Attribut „magna".

Ganz besonders abcr erhellt es daraus, dass er 12 schwe-

dische Exemplare als B. hortorum var. a. normalis an
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Kriechbaumer sandte, wovon 2 !)^, 1 $ und 2 J zu ru-

deratus, 1 V\ 2 grosserc;, -'3 klciuere $ und 1 c? zu horto-

rum gehorten, woraus zu ersehen ist, dass er diese beiden

Arten nicht einnial als Varietiiten unterschied.

Bombus subterraneus Smith, Bees of Gr. Br. p. 232 n. 18.

Exemplare, die ich von Smith erhielt, worunter ganz

schwarze, liessen mir keinen Zweifel, dass dieselben zu

ruderatus gehorten. Zumal der rothgelbe Kiefernbart und

die charakteristischen Genitalien der Miinuchen bewiesen

dies klar. Selbst bei den fast schwarzen Exemplaren war

die helle Zeichnung durch Spuren angedeutet. Wahrend
also bei uns ruderatus sehr wenig variirt, findet in Eng-

land gerade das Gegentheil statt. Audi Schenck erwahnt,

dass ihm Smith ein $ des ruderatus als subterraneus L.

geschickt habe.

Gribodo halt den Bombus ligusticus Sp. (scutellaris

Jur.) fiir eine siidliche Form des $ von ruderatus, indem er sich

darauf stiitzt, dass er von ligusticus bios $, von ruderatus nur (J

und $ fing. Auch fing er Uebergange des ligusticus $ zu rude-

ratus. Ich besitze bios ein Weibchen von ligusticus durch die

Giite des H. Dr. Kriechbaumer, muss aber gestehen, dass,

wenn einmal hortorum und ruderatus getrennt wird, ich eine Ver-

einigung des ligusticus mit letzterem nicht zulilssig halte. Die

schwarzbraunen Flugel und die schongelbe Farbung des Thorax

weichen doch zu sehr ab. Es versteht sich jedoch von selbst,

dass ich hierin gar kein bestimmtes Urtheil abgeben kann.

Fabricius fuhrt bei seinem B. ruderatus kein Kennzeichen

an, was nicht zugleich auf B. hortorum L. passte. Moglicher-

weise haben also die Autoren z. B. Kirby Recht, wenn sie meinen,

beide seien identisch, Als Vaterland des ruderatus gibt Fabri-
cius Kopenhagen und Madeira an. lUiger scheint zuerst die

Ansicht gehabt zu haben , dass 2 Arten hier vermengt sind. Er
sagt im 5. Band pag. 166: Die sehr iihnliche Hummel aus Ma-
deira, deren Fabricius an anderen Orten erwahnt, ist verschie-

den und kommt unten als B, Ruinarum Illig. vor. Die spiiteren

Autoren stellten B. ruderatus F. als synonym zu B. hortorum L.

Drew sen und Schiodte thun dasselbe, trennen aber zuerst die

beiden bisher vermengten Arten und beschreiben die grossere als

B. Tunstallanus Kirby. Man vergieiche dariiber die Notiz in

der Synonymic. Ebenso trennt sie nach ihnen Smith. Er be-

statigt die Angabe von Fabricius, indem er berichtet, dass
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Wo 11 as ton deu B. ruderatus in Mcnge auf Madeira gefundcn

habe. Die daselbst gefundeneu Exciiiplare sind identisch mit dem
in Deutschland und sonst noch vorkomniendcn ruderatus. Durch

die Giite von Smith besitze ich typisclie Exemplare. Er halt

jetzt, entgegengesetzt seiner friiheren Meinung, den B. ruderatus

F. nur fiir eine grossere Varietat des hortorum L. und stiitzt sich

besonders auf die gleicheu Genitalien der J. Eine Gleichheit der

letzteren ist jedenfalls aber nicht ausreichend urn Arten zusam-

menzuziehen. Ich gestehe gern ein, dass diese beiden Arten nicht

ganz scharf begrenzt sind und glaube entschieden, dass zwischen

diesen beiden Arten hauiig Bastardirungen vorkommen; wie sie

der gleiche Bau der manulicheu Genitalien sehr erldarlich macht,

vvoraus folgt, dass in manchen Fallen ein scharfer Unterschied

nicht zu Ziehen ist. Exemplare, die ich zumal im letzten Jahre

fing, machen die Trennung sehr schwer.

Grosser als B. hortorum 25— 28""" lang, liber 40™'" breit.

In Gestalt und Farbe beim ersten Anblick einem ungewohnlich

grossen Exemplar des B. hortorum gleich. Ausser der auffallen-

deu Grosse unterscheidet sich ruderatus von letzterem noch da-

durch, dass die Behaarung etwas kiirzer und gleichmassiger ist,

dass das zweite Segment mitten an der Basis meist gar keine,

selten einige wenige geibe Haare zeigt und dass wenigstens bei

frischen Exemplaren der Aussensaura der Flugel duukeler und

scharfer abgegrenzt erscheint. Das obere Endsegment ist an der

hinteren Hiilfte grob gekornelt, doch zeigt auch B. hortorum zu-

weileu eine derartige Skulptur. Ein Merkmal, das ich noch von

keinem Autor erwahnt gefunden habe und das wenigstens an mei-

nen ziemlich zahlreichen Exemplaren zutritft , besteht darin , dass

die gelben Haarbuschel zu beiden Seiteu des 1. Segmentes an

der Basis des Hinterleibs von gleichlangeu schwarzeu Haaren um-

siiumt sind, wahrend diese bei B. hortorum fast unmerklich auf-

treteu. Auf die Gestalt des Hinterleibs, welche nach einigen Au-

toren bei ruderatus nicht so spitz dreieckig wie bei hortorum sein

soil, mochte ich kein grosses Gewicht legen. Zumal bei Exem-

plaren in der Sammluug, wo der Hiuterleib oft eingezogen er-

scheint, lasst sich gar kein Unterschied auffinden. Am wenigsten

mochte ich mit Schenck behaupten, dass der Hinterleib bei ru-

deratus mehr liinglich sei; eher bin ich mit Kriechbaumer
gerade fiir das Gegeutheil. Nach dem letztgenannten Autor be-
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steht ein Hauptuiitorscliicd zwischen B. ruduratus und hortorum

in dem vcrschiedeiien Widerstaiul, welclie beide Arteii gegcii das

Vordringen der scliwarzen Haaic zeigeii. Wiihi-end bei ruderatus

die gelboii Biiiden auf Pruthorax, Schildchen und 1. Segment beini

Variiren in das Schwarze, wenn audi verscliinalert , so doch noch

dicht geschlossen erscheineu, dningen sich bei hortorum iiberall

zwischen die gelben Haare schwarze ein bis zum volligen Ver-

schwinden der ersteren, sodass bei einem gieichen Schicksal der

vveissen Aftersegmente eiue ganz schwarze Fiirbung entsteht, die

jedenfalls auch mit in der Apis Harrisella Kirby enthalten ist.

Was B. hortorum betritit, so kann ich diese Wahrnehmung in der

Varietiit nigricans bestatigen, auch in Bezug auf ruderatus schliesse

ich mich Kriechbaumer's Ansicht an, Ueber die Uebergange

zur schwarzen Varietiit des Bomb us ruderatus (B. subterraneus

Smith, theilweis) wiirde Smith am besteu Auskunft geben kon-

nen, da ja B. ruderatus in EngUind ausserordentlich zu variiren

scheint, wahrend dies bei uns in nur sehr beschranktem Maasse

der Fall ist.

Uuterschiede von liortorum $ wie bei dem $, aber meist nicht

sehr deutlich, desshalb die Treunung zuweilen sehr schwierig.

Auffallend hiiufig sind die sogeuannten grossen Arbeiter, die zu-

weilen an Grosse die Weibchen von hortorum erreichen.

Leichter als die $ sind die S zu unterscheiden. Der gclbe

Kiefernbart kennzeichnet sie sofort, wahrend derselbe bei horto-

rum schwarz gefarbt ist. Freilich sind mir hier, wo die S von

beiden Arten zahlreich zusammenfliegen, auch Uebergange vorge-

kommen, die sich wohl auf Bastardirungen zuruckfuhren lassen.

Ein anderes Unterscheidungsmerkmal sind die schou hellgelben

Thoraxseiten , wie das S von ruderatus iiberhaupt durch hellcre

Farbung von hortorum S absticht. Die Grosse ist bei beiden

dieselbe. Die Genitalien sind bei ruderatus und hortorum gleich.

Thomson gibt an, dass die aussere Grube am Stiel bei rude-

ratus weniger lang und tief sei. Man vergleiche die Beschrei-

bung bei hortorum. Von Varietiiten der Mannchen ist mir nur

eiue zeitweilig vorgekommen. Sie besteht darin , dass die gelben

Haare fast eine weisse Farbe haben. Ich wiirde sie B. ruderatus
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var. albicans nennen. Moglicherweise kommt dieselbe Farbung

auch bei hortorum S vor.

Diese stattliche Hummel scheint weitverbreitet zu sein, da

sie in den meisten Landern Europas aufgefunden worden ist, und,

wie erwahnt, auch auf Madeira in Menge vorkommt. Sie scheint

jedoch , namentlich im Norden , meist selten zu sein , ist nach

Kriechbaumer auch im siidlichen Bayem und der Schweiz

keineswegs hitufig, wiihrcnd hortorum daselbst gemein ist. Nach

den Beobachtuugen desselben Autors kommt ruderatus besonders

in Ebenen und in Thalsohleu vor und ist in Gebirgsgegenden sel-

ten. Der Umstand, dass ruderatus in Thiiringen keineswegs selten

ist, an manchen Orten sogar hiiufig genanut vverden kanu, stim-

met nicht mit dieser Beobachtung. So fand ich letzten Herbst

auf dem Kalkplateau zwischen Stadtilm und Erfurt die grossen

VVeibchen in zahlreichen prachtvollen Exemplaren auf Kleeackern.

— Die iiberwinterten Weibchen erscheinen nie vor der ersten

Woche des Mai, ich besitze auch tadellose Exemplare noch vom

25. Mai. Die Arbeiter und Mannchen fliegen mit Vorliebe auf Klee-

feldern zusammen mit denen von hortorum und sind hier keines-

wegs eine Seltenheit. Ende August und den ganzen September

hindurch bis in den October hinein, erscheinen die jungen grossen

Weibchen und besuchen regelmassig die Bluthen von Trifolium

pratense, an denen sie meist trag hangen und aufgescheucht meist

mehrere Sekunden schwirren, ehe sie sich triigen Fluges erheben.

Das Nest wie bei Bom bus hortorum.

3. Bombus hortorum L.

Bombylius major, niger, ano albo, cum triplici transversa areola

lutea, linguam in 5 filamenta longa nigra divisam fulvani ex

ore exerens.

Ray, Hist. Ins. p. 248, n. 11.

Apis nigra, thoracis basi et apice, abdominisque basi llavis; ano

albo.

Geoffr. Hist. Ins. II, p. 418 n. 25.

Apis hortorum Lin. Syst. Nat. I, 960 n. 42. Fn. Su. p. 424

n. 1710.

Schrank, Enum. Ins. Austr. n. 797.

Ross, Fn. Etrusc. n. 903.

Kirby, Mon. Ap. Angl. II, p. 339 n. 91.

Huber, Observ. 226. tab. 25 fig. 10—12.
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Bom bus hortorum Latr. Hist. Nat. XIV, 65, 5 $.

Illig. Magaz. V, 166, 17.

Walck. Fn. Par. II, 146.

Dahlb. Bomb. Sc. 38, 12 d ? $ (schliesst ruderatus ein).

Seidl, Hummeln Bohmens p. 72, no. 17.

St. Fargeau, Hym. I, 466, 12.

Drewsen und Schiodte, 120 n. 15.

Smith, Zool. II, 546, 7.

Nylander, Ap. Bor. p. 231, 11.

Smith, Bees of Gr. Br. p. 230, 16.

Schenck, Nass. Jahrb. Heft XIV, p. 150 ii. 2.

Thomson, Opusc. 253, 7.

Thomson, Hym. Scand. II, 24, 2.

Smith, Bees of Gr. Br. II, Ed. 1876 p. 214 n. 17.

Apis paludosa Miiller, Zool. Dan. n. 119, hirsuta nigra, thorace

antice posticeque, abdomiue antice, flavis, ano albo.

Apis ruderata Fabr. Ent. Syst. II, \ ^, ...^ . , ^ ,i

017 iQ /
enthalt jedenfalls auch

T. ,
' J - T^ 1 o i. 5" den hortorum. SieheBombus ruderatus Fabr. Syst. I

-r,. .^ , , ,, 1
welter unten.

Piez. 344, b J

Der Bombus hortorum Fabr. ist nicht die vorliegende Species,

sondern ist gleich einer Filrbung des B. terrestris var. lucorum.

Bereits Kir by sucht diese eigenthiimliche Erscheinung zu erkliircn.

Er sagt Band II, pag. 341: Linneus, in his description of this

insect (B. hortorum), takes no notice of the yellow hairs which

cover its scutellum. This circumstance induced Fabricius to con-

sider another as A. hortorum and to give this as a new species

under the name of A. ruderata. It is however the genuine A.

hortorum, as appears upon a comparison of it with the authentic

specimen of the Linnean cabinet. — Sicherlich hat Fabricius
den B. hortorum L. wohl gekannt, da ja diese Species im Norden

ganz hiiufig ist, und wird sie wohl auch beschrieben haben. Dies

kann dann bios, wie es Kirby annimmt, sein Bombus ruderatus

sein. Auffallend bleibt dann immerhin, dass er nur Copenhagen

und Madeira als Fundorte anfuhrt.

Der Name ruderatus ist nun auf die vorige Art angewandt

worden, die Fabricius sicherlich auch bekannt war (schon well

er Madeira anfuhrt, wo ruderatus sehr haufig ist), die er aber

nicht trennte, wie es ja die moisten Autoren nach ihm z, B. Dahl-
bom ebenfalls nicht thun und auch Smith noch jetzt den B.

ruderatus als blosse Varietat zu hortorum zieht. — Die Apis hor-
Bd. XII. N. F. V, 3. 24
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torum Miiller ist wahrscheinlich = Apis hortorum Fabr. also

terrestris L.

Zu dem Bom bus hortorum gehoren sicherlich auch Formen

des subterraneus L., namentlich scheint dies bei Smith der Fall

zu sein, obwohl die Exemplare, die er mir als subterianeus schickte,

sammtlich zu ruderatus gehorten. Wie ich bereits bei der vorigen

Species erortert habe, enthalt die Apis Harrisella Kir by wahr-

scheinlich nicht bloss ganz schwarze Farbungen des ruderatus,

sondern auch des hortorum, da dieser von den 3 Arten, welche,

wie es scheint, den B. subterraneus L. ausmachen, namlich B.

Latreillellus, hortorum und ruderatus, wenigstens in Deutsch-

laud, am meisten geneigt ist, die gelben Haare durch schwarze

zu verdrangen. Ob hortorum auch in England bis ganz schwarz

variirt, weiss ich nicht. Man darf es wohl aber annehmen, da es

doch der ganz verwandte ruderatus thut.

20—25'"" lang, bis 40'"'" breit. Kopf verlangert, Clypeus

in der Mitte spiegelblank. Schaft 2,5'"'", Geisel 5""". 2. Glied

derselben nach der Basis stark verschmalert. Hinterferse breit,

oben bogenformig, Endsegment oben an der Endhalfte runzelig,

selten wie bei ruderatus gekornelt.

Thorax schwarz, vorn mit breiter, schongelber Binde, die sich

etwas unter die Fliigelbasis herabzieht, Schildcheu, Segment 1

und Basis des Segmentes 2 in der Mitte ebenfalls schon gelb.

Die Haare des 1. Segmentes zu beiden Seiten biischelartig. Der

iibrige Theil des 2. Segmentes sowie des 3. schwarz. Letzteres

am Endrand, sowie 4 und 5 weiss. Endsegment oben diinn und

kurz schwarz behaart. Unterseite und Beine mit Ausnahme der

rostrothen Tarsen schwarz. Bauchsegmente am Ende diinn weiss

gefranst.

Varietaten: Smith sagt im Catal. of the Bees of Gr,

Brit. pag. 230, er habe keine Varietaten dieser Species kennen

gelernt; es scheint jedoch, als wenn er aus Mangel an Zwischen-

formen hierher gehorenden Farbungen einen anderen Platz, wahr-

scheinlich, wie bereits in der Synonymie erwahnt, unter B. sub-

terraneus angewiesen habe. Soviel steht wenigstens fest, dass B.

hortorum variirt und zwar zeigt er eine entschiedene Neigung, die

gelben Haare durch schwarze zu verdrangen. Wie bei B. ter-

restris, besonders im Norden, die gelben Binden rudimentjir wer-

den konnen, so kann wie bei ruderatus durch ein ahnliches, all-
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miihliges Verschwinden der gelben und weisscn Haare aus B. hor-

torum eine Form der Apis Ilarrisella K. werdcn.

Von derartigen Uebergiingen ist mir in Thuringen bios die

folgende vorgekommen : Schwarz, Prothorax mit weit schmiilerer,

nicht so schongelber Binde. Schildchen am Ende mit einem

schmalen Halbkreis gelber Haare. Die schwarze Farbe bildet also

auf dem Thorax nicht eine Binde, sondern ungefahr einen Kreis.

Die gelben Haare auf dem ersten Segment auf die beiden Seiten-

biischel beschriinkt, in der Mitte breit unterbrochen. Basis des

2. Segmentes mitten schmal gelb.

Diese leicht kenntliche Varietiit, fur die ich den Namen B.

hortorum var. nigricans vorschlagen wurde, findet sich in

alien 3 Geschlechtern und ist jedenfalls identisch mit der von

Thomson auf Seite 24 beschriebenen Varietal i.

Die Griisse sehr variabel, meist 15—20™"" lang. Grosse Ar-

beiter sind wie bei ruderatus sehr hiiufig. Die Zeichnung wie beim

? ebenso die Varietaten.

d
Durchschnittlich 20"™ lang. Korper schlank. Fuhler ver-

langert, Schaft 2, Geisel 6"^™. Kopfschild sparsam, aber grob

punktirt. Kiefernbart schwarz (der Hauptunterschied von rude-

ratus (?). Hinterferse lang und ziemlich breit. Zeichnung wie bei

$ und 9, das Endsegment ziemlich lang schwarz behaart. Wie

die iibrigen Hummelmannchen zeigt auch hortorum das Bestreben

sich durch hellere Farbung vor den Weibchen auszuzeichnen. So

gewinnt die gelbe Farbung am Thorax eine ziemliche Ausdehnung,

sodass die schwarze Binde im Verhaltniss schmaler als bei $ und

$ ist. Ebenso zieht sich die gelbe Binde des Prothorax an den

Seiten weiter hinunter und erstreckt sich gleichzeitig nach hinten

unter die Fliigelbasis.

Um so auffallender ist desshalb die Varietiit nigricans, wo

Prothorax und Schildchen bios mit schmalen gelben Binden ver-

sehen sind.

Genit alien: Klappen die Mitte des oberen Endgliedes er-

reichend, messerklingenartig, am Unterrande siigezahnig. Das

obere Endglied eigenthiimlich gebildet. Oben breit schaufelformig,

gewolbt, vorn abwiirts zum untercn Endglied gebogen und all-

mahlig sich verschmiilernd. Unten in eine Art Angclhaken aus-

24*
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laufend, einwarts gekriimmt, mit Widerhaken nach oben, der bei

senkrechtem Blick nicht sichtbar ist. Das untere Endglied iiber

das obere hervorragend , schmal, jenseits der Mitte am vorderen

Rand plotzlich verschmalert, in 2 Zinken endend. Die aussere

Zinke langer, an der Spitze nach vorn umgekriimmt, die untere

kurz und einwarts gerichtet.

Bomb us hortorum L. ist, wie es scheint, eine der haufigsten

Hummelarten. Nach Kriechbaumer steigt er hoch in die Alpen

hinauf. In Thiiringen ist er ebenfalls nicht selten, doch kann ich

nicht sagen, dass er hier so gemein ist, wie von anderen Gegen-

den berichtet wird. Diese Art erscheint stets 14 Tage bis 3

Wochen spater als B. terrestris. Ich traf sie immer erst in der

letzten Woche des April. Wahrend B. terrestris dann mit Vor-

liebe die bluhenden Stachelbeerbusche aufsucht, ist B. hortorum

meist an den ersten Friihlingsblumen anzutreifen, so namentlich

an den Bliithen von Pulmonaria, Galeobdolon, Lamium, Orobus

u. a. Bom bus hortorum $ hat von alien Bienen den langsten

Russel, sie spielt desshalb bei der Befruchtung der Blumen eine

ausserordentlich wichtige Rolle, ja viele entomophile Bluthen sind

bios auf sie angewiesen. (Man vergleiche hieriiber die hochinter-

essanten Werke von Sprengel: Das entdeckte Geheimniss der

Natur; Hermann Mtiller: Befruchtung der Blumen durch Insek-

ten; Lubbock: Blumen und Insekten; und vor Allen die Werke

Darwins selbst.)

Die 2 und S sind im Sommer und Anfang Herbst mit Vor-

liebe auf Klee zu finden, hier bei Gumperda stets in grosser

Menge. Selten besuchen sie andere Blumen. Auffallend gering

dagegen habe ich die Zahl der grossen Weibchen im Herbst ge-

funden, wahrend dieselben von B. ruderatus gar nicht selten waren.

Das grosse Nest wird unter der Erde angelegt und ist stark

bevolkert.

4. Bombus Latreillellus Kirby.

Apis Latreillella Kirby, Mon. Ap. Angl. II, 330, 84 S.

(Typus im Cabinet der Entom. Gesellsch. in London.)

Bombus Latreillanus Illiger, Mag. V, p. 165, 11 S-

Bombus Latreillellus Dahlb. Bomb. Scand. p. 39 n. 14 $.

Drews, et Schiodte, 120, 16 S.

Nylander, Ap. Bor. p. 234 n. 18 d.
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Smith, Cat. Hym. Ins. p. 103, 10 c? ?.

Nyhinder, Rev. Ap. Bor. p. 2G1, 4.

Smith, Bees of Gr. Br. 231, 17 S ? ?•

Smith, Bees of Gr. Br. II. Ed. 1876. p. 216 n. 19.

Apis Tunstallana, Kirby, Mon. Ap. Angl. II, 346, 94 ?.

Typus im Cabinet der Entom. Gesellschaft in London.

? Bombus Tunstallanus Seidl, Hurameln Bohmens p. 73 n. 18.

Ich trage grosses Bedenken, das Thier hierher zu rechnen.

Die Angabe „abdoraine glabriusculo" passt zur Noth, wegeu

der kurzen Behaarung vorliegender Art, aber der Zusatz „alis

nigricantibus" lilsst auf einen Psithyrus schliessen, auf wel-

chen auch die Angabe uber den Hinterleib sehr gut passt.

Bombus Tunstallanus Nylander, Ap. Bor. p. 231, 10.

(Der Bombus Tunstallanus Drewsen und Schiodte ist, wie er-

wiihnt, ruderatus $.)

Bombus Tunstallanus Schenck, Nass. Jahrbiicher XIV p. 150

n. 3.

? Apis subterranea Lin. Faun. Suec. no. 1718.

Bombus subterraneus Dlb. Bomb. Scand. 32, 5. Dass der

B. subterraneus Dlb. wenigstens theilweis hierher gehort, er-

sehe ich aus einer Notiz Kriechbaumer's , welcher in einer

Sendung Dahlbom's die so bezeichneten Hummeln als Latreil-

lellus erkannte.

Drewsen und Schiodte, 116 no. 11. Die Exemplare, die mir

Drewsen als B. subterraneus geschickt hat, gehoren siimmt-

lich zu Latreillellus. Die $ zeigen alle dunkele Endseg-

mente.

Thomson, Hym. Scand. 26 n. 5.

Gerstacker, Stettiner Ent. Zeit. XXXIII p. 283.

? ? Apis acervorum Lin. Faun. Suec. n. 1717.

Bombus Jonellus Schenck, Nass. Jahrb. VII, 14. IX, 91.

NB. Die Apis Jonella K., ebenso der B. Jonellus Dahlbom's

gehoren zu B. Scrimshiranus K.

? Apis soroensis Kirby II, p. 354, 98 ?. Kirby ist selbst

unklar, er sagt: This insect may possibly be only a variety

of A. Tunstallana. — Nach Smith ist die Apis soroensis K.

gleich seinem B. subterraneus var. J, gehorte mithin zu ru-

deratus.

? Bombus soroensis Dahlb. Bomb. Scand. 38, 11.

Thomson halt die beiden letzteren fiir synonym.

Ueber Bombus Latreillellus hat viel Confusion geherrscht und
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herrscht zum Theil hcute noch. Die alteren Autoreu haben die Zu-

sammengehorigkeit der Geschlechter nicht crkannt. Sie beschrieben

das S als Apis Latreillella, das $ unter verschiedenen Namen. Noch

Drewsen und Schiodte fuhreii Bombus Latreillellus S getrennt

an und beschreibcn das dazu gehorige $ unter B. subterraneus L.

Die so abweichend helle Farbung des S mag wohl nebst dem

seltenen Vorkommen dieser Species der Hauptgrund dieser Unklar-

heit gcwesen sein. Smith war der erste, der $ und S vereinigte.

Soniit ware die Sache nun abgemacht. Schwierig wird jedoch die

Synonymie dieser Art durch das theilweise Zusammenfallen der-

selben mit der mystischen Species Bombus subterraneus L.

(Apis subterranea hirsuta, atra, ano fusco Liu. Syst. Nat. II, 961,

51. Fn. Suec. 1718, ?.) Herr Professor Gerstacker erklart

(Stett. Ent. Z. XXXIII p. 283) auf Grund eines von Thunberg
aus Schweden als B. subterraneus L. erhaltenen Exemplars, wel-

ches auf die Linne'sche Beschreibung voUkommcn passte und

von Bombus Tunstallanus K. nur durch diisteres Colorit, na-

men tlich durch umbrabrauue Aftersegmente abwich, den Bombus
subterraneus L. identisch mit Tunstallanus Kir by und fiihrt dess-

halb den ersteren alteren Namen dafiir wieder ein. Auch Herr

Professor Schenck sagt (Berliner Ent. Zeitsch. 1873 p. 246):

Die schwedischen Exemplare des B. subterraneus L. $ und $ ohnc

gelbe Binden und mit braunen oder braun und weiss gemischten

Endsegmenten gehoren nach ihren plastischeu Merkmaleu zu La-
treillellus.

Auch die Exemplare, die ich von Drewsen aus Danemark

als B. subterraneus erhielt sind gleich Latreillellus. Der Name
subterraneus wiirde auch ausgezeichnet passen, denn keine andere

Species ist meist so abgerieben und tragt so sehr die Spuren ihres

unterirdischen Nestbaues an sich, als die vorliegende. Gleichwohl

mochte ich nicht den Namen subterraneus wieder einfuhren, der

Name hat nun einmal eine zu weite Ausdehnung erhalten , denn

unter ihm sind Arten vereinigt worden, die nichts mit Bombus
Latreillellus zu thun haben. Vor alien Dingen gilt dies von dem

S des B. subterraneus. So beschreibt Kir by darunter den Psi-

thyrus campestris Panzer. Da Smith das typische Exemplar ge-

sehen hat, so ist wohl nicht daran zu zweifeln. Dass Dahlbom
Farbungen des hortorum S zu subterraneus zog, ersah Kriech-
baumcr aus einer Sendung, die er von ihm erhielt. Drewsen
und Schiodte scheinen in denselbcn Irrthum verfallen zu sein.

Smith beschreibt B. ruderatus als subterraneus. Die von ihm
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crlialtuncn Weibclien gldchcii fast gaiiz der von Drewscii cr-

haltencii duiikclcii Varietat des Latreillellus. Hiittc ich iiicht

zufj^eich von Smith Mannchen erluilten, die derselbc in copula

mit scinem subterraneus gefangen hatte, so wurde ich unschliis-

sig gewesen scin. Aber auch in Bezug auf die $ gab es und

giebt es jetzt noch Confusion, da Smith noch jetzt den rudera-

tus darunter beschreibt. Linne selbst ist hochst unliiar. Er

fuhrt 2 Beschreibungen von Ray und Geoffroy als synonym mit

seiner Apis subterranea an. Wahrscheinlich meint aber der er-

stere unter seiner Beschreibung den Bombus lapidarius, da cr

von einem tiefrothen After spricht und der letztere den Psithyrus
rupestris, indem er als charakteristisch die schwarzen Flugel an-

fiihrt und von einigeu gelben Haaren am Halse spricht, die ja diese

Schmarotzerhummel meist hat. M ii 1 1 e r und F a b r i c i u s haben

einfach die kurze Linne'sche Diagnose wiederholt. Selbst

Schenck liess sich verleiten den Bombus subterraneus im so-

roensis zu finden, corrigirte aber seinen Irrthum bald wieder.

Ich bin desshalb der Meinuug den Namen Latreillellus beizu-

behalten, da das darunter beschriebene Thier von alien Autoren

richtig erkannt worden ist, dagegen die zusammengewiirfelte

Art subterraneus, zu der zwar meist die ? von Latreillellus ge-

zogen worden sind, aber auch ruderatus und hortorum, ja sogar

Psi thyrus-Arten ihr Contingent gestellt haben, wieder aufzu-

losen. Auch Herr v. Radoszkoffsky sprach sich brieflich fiir

Beibehaltung des Namens Latreillellus aus, ebenso hat ihn Smith
in der 2. Auflage unverandert gelassen.

Zu den grosseren Arten gehorig, von der Grosse des B. hor-

torum $, dem diese Art auch sonst ziemlich gleicht. Liinge 25

bis SO"""", Breite ,40—45°"", Schaft S'"'", Geisel 5"^", Kopf ver-

langert.

Gestalt wie bei hortorum, nach hinten verschmalert. Behaa-

rung auffallend kurz, zumal auf den vorderen Hinterleibssegmenten.

Schenck nennt sie desshalb sammetartig, wozu mir jedoch die-

selbe etwas zu dunn erscheint.

Kopf und Thorax tauschend ahnlich wie bei hortorum ge-

farbt , d. h. gelb mit schwarzer Querbinde. Die Behaarung ist

jedoch etwas kiirzer und das Schildchen ist nicht so breit und

schon gelb gefiirbt, soudern blasser, fast in's Griinliche spielend.

Die 3 ersten Hinterleibssegmente schwarz, am Endrande mit
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duiinen blassgelben Binden, das 1. Segment an den Seiten mit

gclben Haarbiischeln , in die jedoch schwarze Haare eingemengt

sind, sodass keineswegs einc hervorstechende gelbe Binde entsteht,

wie sic hortorum zeigt. Auch an der Basis des 2. und 3. Seg-

mentes oft gelbliche Haare eingemengt. Segment 4 u. 5 schmutzig-

weiss behaart , Segment 6 mit kurzen schwarzen , am Endrandc

briiunlichen Haaren. Das Weiss der Endsegmente ist racist nicht

so rein wie bei hortorum, doeh habe ich auch Exemplare von

gleich weisser Earbe. Dieselbc tritt nur nicht so hervor, weil die

Haare ktirzer und sparlicher sind. Unterseite des Thorax und

Bcine schwarz behaart. Bauchsegmente dtinn weisslich gefranst.

Die Behaarung dieser Species reibt sich leicht ab, besonders

zeigen dies die Arbeiter, deren Thorax in der Mitte meist von

Haaren entblosst ist. Ich habe ganz frische Weibchen vom Herbst,

bei denen die weissen Haare der Aftersegmente schon theilweis

abgerieben sind.

Varietiiten sind mir in Thiiringen, wenigstens von $ noch

nicht vorgekommen. Im Norden scheint die dunkele Varietat,

bei welcher die Endsegmente brauu gelarbt sind und der Thorax

eine fast ganz schwarze Farbung angeuommeu hat, die hellere

fast ganz verdrangt zu haben.

In der Grosse ziemlich schwankend, 15—18 '"" lang. In der

Farbung gleich dem $. Mit eben solch kurzer Behaarung und

schmalen gelblichen Binden der vorderen Hinterleibssegmente.

After viel dichter weiss behaart als beim $.

Lange 17—20°™. Breite 30—35™"'. Schaft 2""". Geisel7™"'.

Geiselglieder schwach gebogen. Hinterschienen kurzer behaart als

bei hortorum, an der Aussenseite verticft. Kopfschild verlangert

(loch nicht auffallend. Gestalt und Farbung ahnlich B. horto-

rum S, die Farbung jedoch weit matter und der Hinterleib bios

mit 2 mattschwarzen Binden; die Behaarung kurzer, ich mochte

sagen, weicher.

Schmutzig weissgelb mit eineni Anflug iu's Grtlnliche. Kopf-

schild schwarz behaart, l)ei meineu Exeiuplaren mit eingcmischten

gelben Haaren. Die hclle Farbe des Thorax sich auf die Seiten

und noch weitcr nach unton crstreckend. Zwischen den Fliigeln

mit schwarzer Querbinde. Hinterleib wie Thorax gefiirbt. 2. Seg-
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nuMit ill der Mittc mit mattscliwarzcr Binde, das 3. mit soldier

an der Basis, in die mcist gel])e Haare eingemengt sind. (Smith

sagt: the second usually narrowest.) Meist trennt eine scliniale

gelbe Binde die beiden schwarzen. Bei einzelnen Exeniplaren ist

das 2. und 3. Segment fast ganz gelb gefiirbt und die schwarzen

Binden bios angedeutet. Spitze des Hinterleibs schwarz behaart,

meist auch Segment 6 in der Mitte mit solchem Haarbiischel, so-

dass es von der Feme aussieht, als ware die gelbe Fiirbung hier

abgerieben. Zumal Exemplare mit rudimentaren Abdomcnbinden

haben Aehnlichkeit mit B. mesomelas S- Nachst den Genitalien

unterscheiden sie sich leicht von letzterem durch die vertiefte

Aussenseite der Hinterschienen (bei mesomelas wie bei pomorum

gewolbt) und die gelbe Fiirbung des Thorax, welche bei mesome-

las weissgrau ist. Auch ist die Behaarung bei Latreillellus kurz

und weich, bei mesomelas eher rauh zu nennen.

Noch mehr Aehnlichkeit haben frische Exemplare mit Mann-

chen des Bombus elegans Seidl. Letztere zeigen jedoch keine Spur

schwarzer Haare auf den mittleren Segmenten (wohl aber auf dem

letzten), bei Latreillellus dagegen sind stets noch Spuren der

schwarzen Binden vorhanden.

Im Norden variirt der Bombus Latreillellus bis fast schwarz-

braun. Weibchen, die ich von Drew sen aus Danemark erhielt,

zeigen keine Spur einer gelben oder weissen Farbung. Uebergange

zu solchen Varietaten waren mir aus Thiiringen bis auf die letzte

Zeit nicht bekannt. Anfang September 1877 jedoch fing ich auf

cinem Kleeacker bei Blankenburg unter normal gefiirbten Mann-

chen ein solches mit priichtig olivenbraunem Colorit, wie es die

nordischen Exemplare zeigen. Ich fasse diese dunkelen Farbungen

unter dem Namen: Bombus Latreillellus var. borealis

zusammen. Es ist sehr wahrscheinlich , dass in Thiiringen auch

derartige Weibchen vorkommen.

Genitalien: Klappen von Lange der Zangen, bis zur Mitte

breit, wie bei terrestris, dann plotzlich verschmiilert, dicht dahin-

ter mit einem schief nach unten und aussen gestellten, breiten

und ausgerandeten Zahn, der von oben senkrecht gesehen linear

erscheint. Das Ende der Klappen erweitert. Stiel der Zangen

bis zum Zahn der Klappen reichend. Oberes Glied weit vorra-

gend, nach innen erweitert, diese Erweiterung im rechten Winkel

nach unten umgebogen (von oben gesehen als spitzer nach vorn

gekriimmter Zahn erscheinend). Das untere Endglied an der Spitze

ausgeraudet, nach innen mit an der Spitze zweizahuigem Fortsatz.
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Bombus Latreillelliis gchort mit zu den selteiieren Arten und

tritt nur hie und da liiiufiger auf, was namentlich in England der

Fall zu sein scheint, da mir Smith schreibt, er habe zahlrciche

Nester gefundeu, was mir noch nie gegliickt ist. In Thiiringen ist

diese Art noch weit seltener als confusus und pomorum. Auffal-

lend hiiufig trat sie im Friihling 1877 bei Biebra ohnweit Gum-
perda auf, sodass ich eine ziemliche Anzahl Weibchen und spater

die Arbeiter in Menge fangen konnte. Die Weibchen fliegen auf

lOee, sehr gern auch an Salvia pratensis und Ajuga. Die Arbei-

ter besucheu fast nur Ivleeiicker, ebenso die Miinnchen, von denen

ich nur einnial eins an Disteln fing. Die Mannchen sind im Ver-

gleich mit verwandten Arten viel lebhafter. Die $ erscheinen

friihstens Anfang Mai, ihre eigentliche Flugzeit ist zu Ende dieses

Monats , dann von Ende August bis Anfang October. Selten fangt

man, wie bereits gesagt, die Art rein. Tadellose $ fing ich in

der ersten Halfte Juli, die spater gefangenen waren mit geringen

Ausnahmen auf dem Thorax abgerieben, eine Folge ihres unterir-

dischen Nestbaues, iiberhaupt triflft man die $ spater nur noch

ganz einzeln; die c? natiirlich fangt man meist mit unversehrter

Behaaruug. Sie erscheinen nie vor Ende August.

Gefangen habe ich die Art am hiiufigsten bei Gumperda und,

wie erwahnt, besonders bei Biebra. Die Arbeiter waren dieses

Jahr auf mauchen Kleeiickern ganz gemein. Haufig fand ich be-

sonders die Mannchen um Blankenburg und Stadtilm, einzelne

Exemplare auf dem rothen Berg bei Saalfeld. Die Art diirfte wohl

zerstreut iiberall in Thiiringen vorkommen.

Das Nest wie bei vorigeu unter der Erde.

5. Bombus elegans Seidl.

Bombus elegans Seidl, Hummeln Bohmens p. 67 n. 4. Ochro-

leuco hirsutus, thorace fulvescente, inter alas nigro, abdo-

mine basi ferrugineo, ano flavido.

Smith, Bees of Gr. Br. II. Ed. 1876. p. 202, n. 4.

Apis fragrans Kirby, Mou. Ap. Angl. II, 329, 83 S-

Bombus f r a g ra n s Illiger , Magaz. V , 165 , 10.

Dahlbom , Bomb. Sc. p. 46 , 26 fig. 16 ?.

Drewsen und Schiodte haben Bedenken, den B. fragrans Dlb.

hierher zu ziehen, weil der After des abgebildeten $ weiss

ist. Ich trage dagegen nicht das mindeste Bedenken. Die

Abbildungen bei Dahlbom sind nicht immer genau, die Ab-
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bildiing dcs iimsconnn iiebeiiaii zeigt cbcnfalls eincu wcis-

seii After. Von bciden wird iin Text iiichts crwahnt.

St. Fargeau, Hym. I, 464, *J,

Drewsen & Schiodtc, 121, 17.

Xylaiider, Ap. Bor. 229, 6.

Smith, Zool. II, 545, 3. Bees of Gr. Br. 216, 4.

Thomson, Opusc. 251, 1.

Bombus distinguendus, Morawitz Horae Societatis Entorn.

Rossicae Tom. VI, 32, 6.

Thomson , Hymen. Scand. 26 , n. 4.

Apis pratorum Fabr. Ent. Syst. II, 322, 34.

Bombus pratorum Fabr. Syst. Piez. p. 349, 36,

Es bleibt riithselhaft, warum Fabricius den von Linne ent-

lehnten Namen pratorum dafiir gebraucht, da er doch B.

fragrans Pallas als synonym anfiihrt. Uebrigens steht bei

seinem B. pratorum im Syst. Piez. etwas spasshaft: Fe-

mina colore roseo fragrantissima statt odore.

Die vorliegende Hummel hat lange Zeit den Namen Bombus

fragrans Pallas gefiihrt, indem man sie identisch hielt mit einer

von Pallas auf felsigen Hohen an der Wolga entdeckten Art.

(Pallas, It. I, pag. 474 n. 75.) Letztere zeichnet sich jedoch

durch ihre riesige Grosse und schwarzbraunen Flligel vor alien

verwandteu Arten aus und hat mit der von spateren Autoren als

B. fragrans Pallas beschriebenen Hummel nichts zu thun. Dies

erkannte zuerst Morawitz, der desshalb den Namen fragrans in

distinguendus umiinderte. Nach neueren Untersuchungen des Hrn.

Dr. Kriechbaumer jedoch ist auch dieser Name nicht zu las-

sen, indem Seidl in der oben erwiihnten Schrift diese Species

bereits als B. elegans leicht kenntlich beschrieben hat. Man ver-

gleiche hieruber Kriechbaumer's Aufsatz in der Stett. Ent.

Zeit. 1873, p. 335.

Lange 24'"°', Breite 35—40'"'°, Schaft 2'"'", Geisel 4,5™'".

Kopf schwach verliingert. Fliigel mit breitem, braunen Saume.

Letztes Bauchsegment am Endc mit deutlichem Liingskiel. Be-

haarung ziemlich kurz und dicht. Clypeus ziemlich nackt, in der

Mitte fast punktlos.

Kopf, Thorax und Hinterleib oben messinggelb behaart, mit

einem Stich in das Grune. Zuweilen die P'arbe mehr ockergelb.

Scheidel am Vorderrand mit schwarzen Haaren. Thorax zwischeii
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den Fliigeln mit schwarzer Querbinde. Letztes Segment kurz

schwarz beliaart. Unterseite weissgelb; Hiiften und Basis der

Schenkel mit langen, weissgelben Fransen, sonst die Beine schwarz,

die Tarsen gegen das Ende rothbraun.

18"''"- lang, im Uebrigen ganz mit dem ? llbereinstimmend.

Gross mid schlank: 16—20""" lang, Fiihlerschaft 2""", Geisel

7""", die Glieder schwach gebogen. Die Farbe wie bei dem ?.

Letztes Segment mit einem Biischel schwarzer Haare in der Mitte,

wie bei B. Latreillellus S- Auch das vorletzte Segment meist mit

eingestreiiten schwarzen Haaren.

Die schone Farbe dieser Hummel verbleicht sehr bald in

schmutzig-gelb.

Gen it alien: Sehr ahnlich Latreillellus. Klappen von Lange

der Zangen, am Ende sehr erweitert, nach aussen zweispitzig,

sonst wie bei Latreillellus. Oberes Endglied nach vorn weiter

ausgezogen als bei letzterer Species. Unteres Endglied nach un-

ten breit zweispitzig endend. Der Stiel an der Aussenseite vorn

mit langer, tiefer Grube, die bei Latreillellus fast unmerklich ist.

Bombus elegans ist eine seltene Art. Ihre eigentliche Hei-

math scheint der Norden zu sein. Sie kommt nach Thomson
zerstreut in Schweden mid Norwegen vor, und ist ebenso in Dii-

nemark nicht haufig. Sie ist femer selten im siidlichen England,

dagegen haufig im Norden der Insel. In Yorkshire soil sie nach

Smith ebenfalls in Menge vorkommen. Sie kommt in Frankreich

vor; sehr selten ferner bei Miinchen nach Kriechbaumer's An-

gabe. In Thiiringen gehort sie mit zu den grossten Seltenheiteu,

Trotz eifrigeu Suchens habe ich dieses priichtige Thier bisher bios

bei Gumperda finden konnen. Das erste Exemplar fing ich am
14. Aug. 187G auf einem Kleeacker. Es war ein kleines Weibchen.

Ein zweites Exemplar, einen Arbeiter, fing ich am 23. Sept. des-

selben Jahres. Gliicklicher war ich letztes Jahr. Die Hummel
flog bios auf wenigen Kleeackern an der Nordseite Gumperda's.

Mitte Juli konnte ich sie in 6 tadellosen Arbeitern erlangen, einen

einzclnen Arbeiter fing ich auf den Bergen zwischen Gumperda

und Altenberga am 11. Juli. Das Thier war bereits sehr abgeflo-

ffen. Das 1. Miinnchen fing ich am 13, Juli. Es war ganz abge-
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blichen. Ein tadelloses ganz frisches Mannchen fing ich am lO. Jiili

aiif deinselbeu Acker. Die Milnnchen fliegeu also weit frulier als

die des eiigvenvaudten Latreillcllus. Ini August bemerktc ich die

Art niclit nielir.

Weibclieu habe ich weder im Friihling uoch im Herl)st auf-

tinden kihiiien.

Diese schoue Hummel verdient recht sehr die Aufmerks;im-

keit der Hjiiieuopterologen,

Das Nest nach Smith uber der Erde.

6. Bombus mesomelas Gerst.

Bombus mesomelas. Gerstacker, Stett. Ent. Zeit. 1869, p. 321

n. 12.

Die Beschreibung ist nach dem einzigen Exemplare entwor-

fen, das ich aus Thiiringen besitze.

Grosse und Habitus wie bei B. pomorum Pz. , dem diese Art

ausserordentlich nahe steht, wie uamentlich die Mannchen schla-

gend beweisen.

24"™ laug, 38™" breit. Kopf ziemlich verlangert. 3. Flihler-

glied so lang als das 4. und 5. zusammen. Clypeus gliinzeud,

spiirlich und fein punktirt. Letztes Bauchsegment mit schwachem

Lilngskiel. Fliigel mit braunem Saum. Kopf schwarz behaart,

Thorax weissgrau, fast schmutzig weiss, mit breiter schwarzer

Querbinde. Hinterleib schmutzig weissgrau, obeu mit rostgelbli-

cher Fiirbung. Schenkel unten gelblich grau gefranst. Schienen,

also auch Korbchen schwarz, die Tarsen blass rostroth kurz be-

haart.

Ger stacker's Beschreibung weicht in so fern ab, als nach

ihm bios Segment 2 und 3 gelb gefilrbt sind.

§
Nach Gerstacker ist Halskragen und Schildchen lichtgelb

behaart. Segment 2 und 3 schon rothgelb. Segment 1, 4 und 5

mehr schwefelgelb. Ich besitze bios einen ziemlich abgeflogenen

Arbeiter, gefangen bei Stadtilm am 22. Sept. 1876. Derselbe zeigt

ganz die Fiirbung des oben beschriebenen VYeibchens. Die gelb-

liche Fiirbung des Hinterleibs ist auf keinem Segment ])esonders

hervorgehoben.
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Von diesen besitze ich eine Eeilie von Exemplaren. Abge-

sehen von der Farbung gleichen sie tiiuscliend den S von B. po-

morum Pz., sodass ich sie aufangs fur eine Varietat dieser Art

hielt, bis mich Hr. Dr. Kriechbaumer aufklarte. Namentlich

haben sie mit pomorum die an der Aussenseite gewolbten Hinter-

schienen gemeinsam. Audi die Vertheilung der Farbung ist die-

selbe, sie ist nur weit blasser und stinimt mit der der $ iiberein.

Ueberdies sind die Genitalien ganz wie bei pomorum.

Weissgrau. Thorax mit schwarzer Querbinde. Hinterleibs-

ringe an der Basis mit rostgelblichen Querbinden, die gegen das

Ende die weissliche Farbung fast ganz verdrangen.

Nach Gerstacker ist diese Art auf die hoheren Gebirgs-

regionen beschraukt, da dieser Autor sie in den Alpen nicht un-

ter 3500 Fuss angetroffen hat. Herr von Radoszkoffsky

(Horae Soc. Ent. Rossic. T. XII, 1, p. 20) erhielt sie durch Frey

Gessner aus dem Jura aus einer Hohe von 4—5000 Fuss. —
Es ist desshalb hochst interessant, dass diese Hummel audi in

Thiiringen vorkommt. Die S traf idi im September 1876 einzehi

auf Ivleeitckeni bei Stadtilm, von den $ konnte ich bios ein Exem-

plar erhalten. Das ?.fing ich 14 Tage spiiter in den ersten Tagen

des October in einem Exemplar bei Blankenburg in Thiiringen

ebenfalls auf einem Kleeacker. — In dieseni Jahr entdeckte ich

einen neuen Flugort dieser interessanten Art. Auf einem Klee-

acker auf der Hohe des Rothen Berges bei Saalfeld fing ich am

30. September 6 Mannchen.

Mittlerweile ist auch von anderer Seite bestatigt worden, dass

diese Hummel nicht bloss die hoheren Gebirge bewohnt. Herr

Professor Dr. Karl v. Dalla Torre in Linz schreibt im 3. Heft

der Entomologischen Nachrichten vom Jahre 1877 Folgendes:

Bom bus mesomelas Grst. geht uber das Alpengebiet. Ich fand

2 ? Exemplare bei Eger und zwar das erste am 30. Mai auf

Echium vulgarc, das zweite am 17. Juni auf Trifolium pratense.

Beide Fundorte liegen ganz in der Ebene c. 300 ra., und so ist

diese Art sicher auch noch anderwarts verbreitet.

Ueber das Nest finde ich nirgends eine Notiz.
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7. Bombus pomorum Panz.

Bombus pomorum Schcnck, Nass. Jahrb. XIV, p. 152 n. 6.

Bombus pomorum Smith, Bees of Gr. Br. II. Ed. 187G. p. 206

11. !).

? B rem us pomorum Panz. Fn. Germ. 75, 18 S-

Bombus Der ham ell us Schenck, Nass. Jahrb. VII, p. 12. 6 ?.

?? Bombus equestris F. So glaubt Thomson, Hym. Sell, 31.

V Bombus lapidarius var. y. Seidl, Hummeln Bohmens p. 70.

Femina , thorace antice obscure cinereo. Da Bombus lapida-

rius mit grau gefiirbtem Prothorax nicht bekannt ist, so

scheint die Beschreibung auf B. pomorum ? zu gehen, da

ja fast regelmassig so gezeichnet ist; doch konnte es auch

B. mastrucatus sein.

Die Synonymie dieser Species ist ausserordentlich dunkel.

Von den Jilteren Autoren ist nur einer, der diese Hummel genau

beschreibt. Es ist Huber, der sie als zweite Species anfiihrt,

wo er die charakteristischen Merkmale sehr gut hervorhebt und

alle 3 Geschlechter leicht kenntlich abbildet. Leider gibt er kei-

nen Namen dazu an. Ob das von Panzer beschriebene S vor-

liegende Species ist, ist noch sehr die Frage. Smith stellte das-

selbe friiher als synonym zu Apathus rupestris, machte aber ein

Fragezeichen dazu. In der neusten Auflage dagegen zieht er es

zu B. pomorum. Der Name ist aber einmal eingebiirgert und da

er moglicherweise doch die vorliegende Species bezeichnet, so ist

er wohl zu lassen. Von dem $ findet man mit der obigen Aus-

nahme nirgends Beschreibungen, die irgendwie feste Anhaltepunkte

gaben. Die S stecken jedenfalls mit unter den S von Apathus

rupestris, denen sie ja sehr gleichen. — Die von Thomson bei

alpinus S hervorgehobenen Merkmale passen gleichzeitig auf po-

morum S- Desshalb wirft Gerstacker die Frage auf, ob nicht

Linne eine derartig belle Fiirbung des pomorum S als alpinus

beschrieben habe und ob nicht desshalb der letztere Name fiir

den ersteren einzutreten habe. Da jedoch das $ des Bombus
alpinus L. wohl bekannt ist, das mit dessen Diagnose: Apis alpina,

hirsuta, thorace nigro, abdomine luteo, ganz iibereinstimmt, mit

pomorum Pz. $ also nur entfernte Aehnlichkeit hat und sich von

letzterem besonders durch kurzen Kopf unterscheidet, da ferner

dem (5 von alpinus die so charakteristischen Ilinterschienen des
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pomorum fehlen, so ist eine Vereinigung beider Species nicht zu-

lassig.

Grosse des Bomb us hortorum oder confusus. Hauptkenn-

zeichen sind der verlangerte Kopf (wie bei B. hortorum), die auf-

fallend struppige Behaarung und die Ausdehnuiig der fuchsrothen

Fiirbung indem auch Segment 3 weuigstens grosstentheils , meist

aber ganz so gefarbt ist. Characteristisch ist ferner die Farbe

des Thorax, der durch eingestreute gelbliche oder grauliche Haare

am Vorderrand und am Schildchen sich sehr von der tiefschwar-

zen Thoraxfarbung von confusus und lapidarius unterscheidet. An

eine Verwechslung mit confusus ist ohnehin wegen der ganz ver-

schiedenen Behaarung gar nicht zu denken. Die Innenseite der

Hinterschienen weit mehr in das Gelbliche spielend als bei den

beiden letztgenannten Arten. Korbchenhaare schwarzlich , haufig

jedoch mit gelbrothen Spitzen, einzelne Haare auch ganz so ge-

farbt. Hinterferse wie bei lapidarius, der Endrand jedoch tiefer

ausgeschnitten, oben mehr vorgezogen. Die rothe Farbe der End-

segmente fuchsroth, abgeblichen gelblich. Segment 6 kurz behaart,

unten ohne Langskiel.

Varietaten: Segment 2 oben chocoladenbraun. Nicht sel-

ten, Nach Schenck, Deutsche Ent. Zeit. 1875 p. 328 ist der

Hinterleib zuweilen, mit Ausnahme des schwarzen Basalsegmentes,

ganz roth. Smith gibt irrthiimlicher Weise einen ganz rothen

Hinterleib als Normalfarbung an.

Segment 3 oben in der Mitte mit einem mehr oder weniger

ausgedehnten schwarzen Fleck.

B. pomorum var. nigromaculatus.

Gewohnlich 15—18 "'" lang, doch auch viel kleiner. Farbung

wie beim ?, die rothe Farbung des Hinterleibs jedoch ausgedehn-

ter, gewohnlich bios die Basis schwarzgrau, nicht selten auch die

mittleren Segmente mit eingemengten schwarzen Haaren. Abge-

blichen der Hinterleib schmutzig gelbroth.

Korper schlank, 18—20™™ lang, Flugelbreite 30™'". Kopf ver-

liingert, doch keineswegs so sehr, wie es Schenck betont. Schaft

2™'", Geisel G™™, die Glieder schwach gebogen. Hinterschienen
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kurz behaart, an der Aussenseite wie bei mesomelas gewiilbt,

desshalb von Ilcrrich-Schatter fiir einen Psithyrus gehalten.

Thorax gelblich-grau mit eingemengten schwarzen Haareii,

zwischen den Fliigeln mit niclit abgegrenzter niattschwarzcr Binde,

Kopf und Beine schwarz behaart, letzterc mit grauem Scliein.

Fast der ganze Hinterleib fuchsrotli, an der Basis grau, zuweilen

bis zu den mittleren Segmenten.

Geuitalien: Klappen so lang als das obere Endglied, am
Ende erweitert und nach unten gebogen, in der Mitte nach unten

mit einem Zahn. Oberes Endglied an der Basis nach innen mit

breitem Zahn (die Kanten nach oben und unten), an der Spitze

ebenfalls nach innen zahnartig vorgezogen, sodass das obere End-

glied halbkreisformig ausgerandet erscheint. Oberes Endglied zieni-

lich vorragend, an der Spitze nach innen und vorn hakenartig

umgebogen.

Bombus poraorum wird gewohnlich als eine der seltensten

Arten angefiihrt. Im Norden scheint er ganzlich zu fehlen. Auch

in England war er bis vor Kurzem nicht bekannt. Nach brief-

licher Notiz hat ihn Smith neuerdings in einem $ und 3 S ge-

fangen, 100 Meilen von London. Auch in Nassau ist er nach

Schenck's Angabe sehr selten. Um so interessanter ist es, dass

diese Hummel in Thiiringen stellenvveis haufig auftritt, Ich fing

sie nicht selten bei Gumperda, einzeln bei Blankenburg; tadellose

Weibchen fing ich im Herbst 1876 bei Stadtilm auf Kleeackern

in ziemlicher Anzahl. Nicht selten traf ich sie ferner letzten

Herbst in der Umgegend von Saalfeld, besonders am Rothen Berg.

Nach Herrn Forstrath Kellner ist sie auch bei Gotha nicht sel-

ten. Diese Art scheint raithin uberall in Thiiringen verbreitet zu

sein. — Die Weibchen erscheinen mit denen von lapidarius nic

vor der Mitte Mai und fliegen mit Vorliebe auf Klee, seltener an

anderen niederen Blumen. Die Mannchen fliegen vom August

bis September mit Vorliebe auf Disteln und Klee, eigenthiimlicher

Weise suchen sie sehr gern am Boden befindliche Bliithen auf.

So habe ich bei Gumperda fast meine siimmtlichen Mannchen auf

Cirsium acaule gefangen, ebenso fand ich sie auf der Hochebene

zwischen Budolstadt und Stadtilm, dem sogenannten „Schonen

Feld" fast bios an bluhender Carlina acaulis. Die $ fliegen fast

nur an Klee und sind hier bei Gumperda und an anderen Orten

gar keine Seltenheit. Die jungen Weibchen sind Ende September

anzutreften. Sie sitzen sehr triige an Kleekopfen.
Bd. XII. N. K. V, 3. 25

^
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Das Nest habe ich noch nie finden konnen. Smith glaubt,

(lass diese Art iiber der Erde nistet; dagegen schliesse ich aus

dem meist abgeriebenen Thorax der Weibchen und besonders der

Arbeiter gerade auf das Gegentheil.

8. Bombus hypnorum L.

Apis hypnorum Liniie, Syst. Nat. II, 960, 47. Fn, Suec. 1715.

Fabr. Syst. Ent. 381, 18. Ent. Syst. II, 322, 32.

Rossi, Fn. Etr. II, 165, 905.

Muller, Prodr. Z. D. 165, 1925. Fn. Friedr. 75, 653.

Scopoli, Ent. carniol. 820.

Reaumur, Ins. 6, tab. 4 fig. 1.

Panzer, Fn. Germ, 7, 12.

Bombus hypnorum Fabr. Syst. Piez. 349, 33.

Illiger, Magazin V, p. 171 n. 40.

Dahlbom, Bomb. Scand. 50, 31, fig. 19 $.

Drewsen und Schiodte, 110 n. 6.

Nylander, Ap. Bor. 228, 3.

Schenck, Nass. Jahrb. VII, 15. IX, 226. XIV n. 10.

Thomson, Op. 253, 5. Hym. Scand. 40 n. 19.

Apis aprica Fabr. Ent. Syst. II, 273, 29.

Bombus apricus Fabr. Syst. Piez. 348, 29.

Zett. Ins. Lapp. 475, 12.

St. Fargeau, Hym. I, 465, 10.

Apis meridiana Panz. Fn. Germ. 80, 19.

Apis ericetorum Panz. Fn. Germ. 75, 19 <?.

Bombus ericetorum Fabr. Syst. Piez. 345, 12.

? Bombus opulentus Gerstiicker, Stett. Ent. Zeit. 1869 p. 319.

Nach Dr. Kriechbaumer, Ent. Nachr. 1876, p. 152 Anm. eine

Varietat des B. hypnorum L.

Lange 20—22'"'". Breite 35—40""". Schaft knapp 3'"'". Gei-

sel 5°"". Kopf etwas verliingert, Fliigel leicht gebriiunt. Behaa-

rung lang und ziemlich rauh. Kopfschild mit zerstreuten Haaren.

Schwarz, Kopfhaare in das Grauliche spielend, am Scheitel fuchs-

roth. Von letzter Farbe die Scheibe des Thorax bis zur Fliigel-

basis und ein Biischel Haare vor derselben. Segment 4—6 schmutzig

weiss, 6 oben ziemlich kahl. Die schwarzen Haare des Abdomen

mehr oder weniger mit eingestreuten graucn Haaren. Unterseite
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scluvarz , von eingemcngtcn gclbgraueii Ilaaren matt erscheinciul.

Die Aftersegmentc untcMi woiss gefraiist, der After selbst kurz

biirstenartig mit hell fuchsrothen Haaren besetzt. Beiiie schwarz

behaart. Die Tarsen mit der gewohnlichen gelbbraunen Behaa-

riiiig.

Varietaten: Unter die rothgelbeii Ilaare des Thorax mcngen

sich oft schwarze Haare, nach Schenck oft so stark, dass dann

der Thorax ganz schwarz erscheint. Auch sollen bindenartige

Zeichnungen auf demselben vorkommen. Die meisten Autorcii

fiihren die Basis des Hinterleibs als gelbbraun an , bei meinen

Exemplaren ist er jedoch schwarz , ich besitze bios so gefarbte

Arbeiter.

12—15"™ lang, in der Fiirbung mit dem + iibcreinstimmeiid,

sehr gern mit gelbbrauner Hinterleibsbasis. Exemplare von Drew-
sen aus Diiuemark zeigen bios diese Fiirbung.

d
Etwas grosser als die Arbeiter. Stimmt in der Farbung mit

? und 9 uberein. Die Basis des Hinterleibs ist fast regelniiissig

gelbbraun gefiirbt.

Die Gen it alien sind fast gleich denen von B. pratorum.

Die Zangen sind also an der Innenseite ohne Zahn, die beiden

Endglieder fast gleich lang, der Stiel hat als Unterschied von B.

pratorum oben eine vorspringende Ecke. Die Klappen sind am
Ende wie bei pratorum nicht erweitert und ebenso wie diese

sichelartig gebogen.

Bombus hypnorum scheint erst im Siiden haufiger zu wer-

den. In Schweden und Norwegen kommt er einzeln vor, in Dane-

mark gehort er zu den grossten Seltenheiten. In England scheint

er ganzlich zu fehlen. Kir by kennt ihn nicht, auch Smith
fiihrt ihn nicht an. In Thiiringen gehort er ebenfalls mit zu den

seltenen Arten. Ich babe ihn nur an wenigen Orten finden kon-

nen z. B. bei Gumperda und Hummelshain, ferner einzeln in der

Umgebung von Blankenburg. Er erscheint Mitte April und ist

mit Vorliebe an bliihenden Weiden, auch an Taraxacum zu finden.

Die $ traf ich einmal in ziemlicher Menge an Salix purpurea L. in

den letzten Tagen des Mai bei Hummelshain. Die Miinnchen fliegen

im Spatsommer an allerlei Blumen.

25*
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Das Nest habe ich noch nie auffinden konnen. Auch finde

ich sonst keine Notiz dariiber. Nur Drew sen schreibt mir, er

habe es einmal in einem hohlen Baum gefunden.

9. Bombus pratorum L.

Das Starke Variiren dieser Species, naraentlich der cJ, sowie

dadurch entstandene Verwechslungen mit Bombus soroensis F.,

den die iilteren Autoren noch nicht in seiner ganzen Ausdehnung

kennen, machen die Synonymic schwierig.

Bombylius minor, niger, transversa areola e viridi lutea supra

scapulas, extrema cauda rufescente.

Eay, Hist. Ins. pag. 247 n. 8.

Apis pratorum Linne, Syst. Nat. I, 960, 43 $. Fn. Suec. 1711.

Schranck, Ins. Austr. n. 798.

Muller, Fn. Fridr. n. 650. Zool. Dan. 1920.

Kirby, Mon. Ap. Angl. II, 360, n. 103.

Bombus pratorum Illiger, Magazin V, 168, 27.

? Dahlbom, Bomb. Sc. 36, 9. Die Beschreibung ist ziemlich

unklar. Smith zieht bios den $ hierher. Nylander auch

das S- Vom $ sagt Dahlbom hochst auffallend: Femina,

mare paullo minor. Drewsen und Schiodte setzen dess-

halb hinter das Citat in Klammern: Femina minor. Dies

soil jedenfalls einen Arbeiter bedeuten. Dem entgegen

nimmt Thomson bios das ? als synonym an.

Seidl, Hummeln Bohmens p. 71 n. 14. Er citirt falschlich

Fabricius als Autor.

Drewsen und Schiodte, 117, 7 cJ $ ?.

Nylander, Ap. Bor. p. 237 n. 23.

Smith, Zool. II, 548, 11 ,? ? $. Bees of Gr. Br. 220, 8.

Schenck, Nass. Jahrb. XIV, p. 155 n. 9.

Thomson, Op. 258, 19. Hymen. Scand. 39 n. 18.

Smith, Bees of Gr. Br. H. Ed. 1876 p. 207 n. 10.

Apis subinterrupta Kirby, Mon. Ap. Angl. II, 356, 99 ?, tab.

18, fig. 5.

(Das <S wohl zu soroensis, das $ sicherlich hierher, da

Kirby hinzufiigt: In salicum amentis ineunte Aprili 1800,

haud rara. Zu dieser Zeit fliegt soroensis noch nicht,

wohl aber pratorum.)

Bombus subinterruptus Latr. Hist. Nat. XIV, 64, 4. ?.

Illiger, Magazin V, 167, 20.
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Diihlbom, Bomb. Sc. p. 35, 7.

St. Fargeau, Ilym. I, 4G1 5.

Schciick, Nass. Jahrb. VII, 13, 9.

NB. Der B. subinterruptus der Autoren ist sichuilicli oinc

Mischart aus B. pratorum und alinlicheu Fiirbungen dos

B. soroeiisis F.

? Apis collar is Scopoli Ent. Carn. no. 818.

? Bremus collar is Panzer, Fn. Germ. 94, 12 $ var.

Apis Bur re 11 an a Kirby, Mon. Ap. Angl. II, 358, 101 ($.

Bomb us Burr ell anus Illig. Magazin V, 167, 25.

Dahlbom, Bomb. Scand. 43, 22 S- Nach Thomson und Smith

zu B. Cullumanus K. Nicht sicher festzustellen, da Dahl-

bom kein plastisches Kennzeichen angibt.

Seidl, Hummeln Bohmens p. 68 n. 8.

St. Farg. Hym. I., 462, 6.

NB. Drewsen und Schiodte, ebenso Nylander stellen den Bom-

bus Burrellanus Kirby als synonym zu B. soroensis, wohin

er aber wegen der geraden Fiihlerglieder nicht gehoren

kann.

A • 1 T^ u -n * o ^ TT oo^ \
Jedenfalls ZU B. pra-

Apis sylvarum Fabr. Ent. Syst. II, 321
J
toruraL.gehorig,und

Bremus sylvarum Panzer, Fn. Germ. / wahrscheinlichgleich

85, 19 I der FarbungBurrella-

Bombus sylvarum Fabr. Syst. Piez. 1 nus. Schon Illiger u.

243 27 I
Seidl haben diese An-

'

/ sicht.

? Apis Donovanella Kirby, Mon. Ap. Angl. II, 357, 100 tab.

18 f. 6 (J. Das $ zu Bombus Cullumanus K. Smith zieht

das S jetzt zu B. Rajellus und beruft sich auf das typische

Exemplar in Kirby's Sammlung.

? Bombus Donovanellus Illiger, Mag. V, 167, 24.

? Westw. Nat. Libr. XXXVIII, p. 255 t. 17, fig. 1 S- Von

Smith ebenfalls zu B. Rajellus gezogen,

? Seidl, Hummeln Bohmens p. 70 n. 11.

Bombus ephippium Zett. Ins. Lapp. 473, 6.

Dahlbom, Bomb. Sc. 37, 10 ? fig. 6.

Bombus lullianus Nylander, Ap. Bor. 236, 21 S- Eine Varie-

tal des S, gelb. Segment 3 und 4 schwarz. After rothgelb.

Apis arbustorum Fabr. Ent. Syst. II, 320, 24.

Bombus arbustorum Fabr. Syst. Piez. 347, 23.

NB. Bombus Lefebvrei St. Farg. gehort nicht hierher, wie

Schenck angibt, sondern ist eine sehr seltene Varietat des
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B. lapidarius L. Smith hat das typische Exemplar in der

Sammlung Westwoods gesehen.

Sdir ahnlich Varietaten des B. soroensis. Den Unterschied

siebe bei dicsem,

Liinge 16—20"™. Breite 30—35°^™. Schaft 2"™. Geisel 4,

5"™. Kopf etwas verlangert, Clypeus wenig punktirt. lietztes

Baucbsugment mit LiingskieL Behaarung rauh und struppig (bei

soroensis viel anliegender). Kopf und Thorax lang schwarz behaart.

Prothorax mit breiter gelber Binde. Am Hinterleib ist Segment

1—3 schwarz, 4—6 rothgelb, das Endsegment jedoch ganz kurz

behaart. Unterseite schwiirzlich mit eingemengten rothgelben

Haaren, die nach dem After zu immer zaWreicher werden.

Bomb us pratorum $ variirt sehr in der Ausdehnung der

rothen Afterfiirbung und dem Auftreten der gelben Behaarung.

Der Prothorax zeigt jedoch stets eine schmalere oder brcitere Binde.

Eine sehr auffallende Varietat fing ich letzten April auf dem Gleitsch

bei Saalfeld. Bei ihr ist der Prothorax schmalgelb, die rothe Far-

bung bios auf Segment 5 beschrankt. Ich neune diese dunkele

P'iirbung Bom bus pratorum var, luctuosus.

Hiiufiger ist das entgegengesetzte Streben nach bunter Far-

bung. Meist zeigt schon bei der Normalfiirbung das 2. Segment

eingestreute gelbe Haare.

Bei weiterer Ausdehnung entstehen dann zwei gelbe Flecken.

Es ist die Varietat Bombus pratorum var. subinterru-
ptus Kirby.

Schliesshch entsteht auf dem 2. Segment eine breite gelbe

Binde. Diese schone Filrbung, die ich nur ganz einzeln angetroffen

habe, ahnelt sehr dem Bombus Cullumanus Kirby (wahrscheinlich

identisch mit der Apis Donovanella Kirby ?). Ich nenne sie Bom-
bus pratorum var. citrinus.

12—15"™. Gleicht in der Fiirbung ganz dem ?. Farbungen

des soroensis 9 sind ausserordcntlich schwierig davon zu unter-

scheiden. Man vergleiche dariiber bei letzterem. Man mache sich

stets desshalb beim Fange Notizen, da in der Sammlung sonst

leicht Verwechslungen stattfinden konnen.

d
Die Farbung wechselt ausserordcntlich. Constant ist die gelbe



Monogniphie dur Hyraenopteruii-Guttung Bombus. 389

Zeicliiiuiig dos Kopfschildes, dur nur sclten ciiigestreutc scliwarzc

Ilaaru zeigt, der rothgclbu Kiefcriibart, die rostrothcii Ilaarc dcr

lliiitorschieiieii (sehr selten bios die Spitzen der Haare so gofiirbt)

uiid die gleiche Farbung der P^ndsegiuente.

1. Prothorax iiiit breiter gelber Biiide, Segmeut 1 mit gelbeii

Haareu.

2. Prothorax nebst Basis des Hinterleibs mit breiter gelber

Biiide.

3. Thorax gelb mit schwarzer Binde iu der Mitte. Basis des

Hinterleibs breit gelb, durch eiiie schmale schwarze Binde

von den rothgelben Aftersegmenten getrennt.

var. Burrellamis.

4. Der ganze Thorax gelb, sonst wie 3.

Genitalien: Klappen langer als die Zangen, nicht erweitert,

am Ende sichelformig nach unten und aussen umgebogen, der

Bogen an der Unterseite fein sageziihnig, Zangen an der Innen-

seite ohne Zahn. Der Stiel lang, das obere Endglied wenig dar-

uber verliingert, das untere fast ganz unter dem oberen versteckt.

Bombus pratorum ist iiber ganz Europa verbreitet. In

Thiiringeu geliort er jedoch keineswegs zu den allzu haufigen

Arten, sondern lindet sich nur hie und da in grosserer Anzahl.

Besonders hiiufig habe ich ihn bei Blankenburg getroffen. Ganz

fehlt er wohl nirgends. Die Weibchen erscheinen sehr friih im

Jahre, in den tieferen Thalern bereits in der zweiten Woche des

April und unterscheiden sich schon hierdurch von ahnlichen Fiir-

bungen des B. soroensis. Ziemlich tadellose Exemplare habe ich

noch Mitte Mai gefangen. Sie liiegen mit besonderer Vorliebe an

bliihenden Stachelbeerbiischen, gern auch an Kirschbluthen. Ab-

weichend von alien ubrigen Arten fliegen die S und juugen $ sehr

friih. Die S erscheinen bereits Mitte Juni, nach Smith schon

Ende Mai, was ich noch nie gefunden habe. Im Hochgebirge

scheinen sie spater zu fliegen, denn Herr Professor Ger stacker

berichtet in der Stett. Ent. Zeit. 1869 p. 325, dass die S im Au-

gust im Baierischen Gebirge haufig gewesen waren. — Sie suchen

mit Vorliebe niedere Blumen auf. Nur kurze Zeit spater erschei-

nen die jungen $. An den sonnigen Wanden des Dohlensteins

bei Kahla fand ich sie stets bereits Anfang Juli. Nach der Mitte

des August sind sie schon wieder verschwunden. Auf Kleeiickern

habe ich im Spatsommer und Herbst nie eine Spur von dicser

Hummel gefunden. Das Nest unter Gestriipp und Moos.
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10. Bombus soroensis F.

Bei keiner anderen Art ist die allzugrosse Knappheit der von

Linnc und Fabricius lierriihrenden Diagnosen bitterer empfun-

den worden als bei dieser. — Fabricius beschreibt zuerst in

den Gen. Insect, p. 248 eine Hummel unter : Apis soroeensis, hir-

suta atra, ano albo. Er erwahnt sie weitcr in den Spec. Ins. I,

p. 476 no. 9; in der Mant. Ins. I, p. 300 n. 9; in der Ent. syst.

p. 318 no. 12. Er fiigt im Syst. Piez. p. 345, no. 10 am Schlusse

hinzu: Abdomen postice late album. Zu gleicher Zeit beschreibt

Fabricius eine andere Hummel im Syst. Piez. p. 347 n. 24 als

Bombus neuter , dessen Diagnose ebenso lautet : liirsutus ater,

ano albo. Es ware unverzeihlich von Fabricius gewesen, falls

er die beiden Hummeln gekannt hatte, ihre Unterschiede gar nicht

angegeben zu haben. Die letztere Art jedoch hat er sicherlich

in natura nicht gekannt, er hat sie bios von Panzer entlehnt,

der sie als Apis neutra im 83. Heft n. 18 beschreibt. Ist aber

schon der B. soroensis F. in tiefes Dunkel gehiillt, so ist es der

B. neuter Pz. noch viel mehr. Es ist aller Grund vorhanden, ihn

als synonym zu ersteren zu stellen, wie es auch die meisten Au-

toren thun. Drew sen und Schiodte halten ihn fur einen

Arbeiter des soroensis. Da hi bom scheint sogar die Apis neutra

besser als Panzer selbst gekannt zu haben, denn er sagt wun-
derlicher Weise: figura non omniuo fidelis, etenim color flavescens

prothoraci scutelloque deest.

Ueber den eigentlichen Bombus soroensis F. hat nun bisher

ein ungemeiner Wirrwarr geherrscht. Kir by halt ihn raoglicher-

weise fiir einen B. terrestris L. ohne gelbe Binden, ist aber eben-

sosehr auch geneigt ihn fiir eine Varietat des Tunstallanus zu

halten. Smith dagegen stellt den B. soroensis Kirby als syno-

nym zu seinem B. subterraneus, in dem ich, wie bereits bemerkt,

nur Farbungen des B. ruderatus F. erblicke. Nylander hin-

gegen stellt (Ap. Bor. 239, 28) den B. soroensis Kirby zu B.

soroensis F., wahrend er den B. soroensis Zett. und Dahlbom
wahrscheinlich wegen der als gelb angegebenen Schildspitze , wie

mir scheint mit Recht, zu B. subterraneus L. (Latreillellus K.)

zieht. Was den Kirby'schen Bombus soroensis betriift, so ist

aller Streit unntitz, da Kirby selbst ganz im Unklaren gewesen

ist, — Schenck beschrieb sich stutzend auf Smith's in New-
man's Zoologist ausgesprochene Ansicht die vorliegende Art in
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den Nass. Jahrb. ISGl p. 153 n. 8 als B. siibtcrranuus L. und

stelltc B. sorocusis F. als synouym dazu, corrigirte sich aber in

der Berliner Entoui. Zeitschrift 18GG und den Nass. Jahrbuchern

1868 p. 275.

Bereits bei B. terrestris L. habe ich erwahnt, dass nacli dem

Vorgange Kirby's Morawitz den achten B. soroensis F. fur eine

Varietitt des terrestris hiilt, die nach ihm bei Petersburg vor-

komnien soil. Es klingt desshalb bcdenklich, wenn Smith (Bees

of Gr. Brit. p. 228) sagt: The true species (B. soroensis F.) is

much smaller than any example of B. subterraneus, denn terrestris

gehort bekanntlich zu den grossten Arten. Lepeletier (Hist. Nat.

d. Hymen. I, p. 468 n. 14) und Erichson, welche ebenfalls den

B. soroensis F. fiir B. terrestris L. halten, sagen desshalb, es ware

eine kleine, der Binden ganz oder theilweis entbehrende Varietiit.

Aus all dem liisst sich ersehen, dass wir iiber den Bombus
soroensis des Fabric! us nichts Bestimmtes wissen und die einzige

Moglichkeit, durch Vergleichung des Originalexemplars in der

Kieler Sammlung, Klarheit in das Dunkel zu bringen, ist durch

Zerstorung desselben nicht mehr vorhanden.

Einen Anhaltepunkt gibt nur noch die von Panzer im 7.

Heft no. 11 gelieferte Abbildung, die er als Apis soroensis F.

bezeichnet. Dies mit der bekannten Genauigkeit gezeichnete und

gemalte Thier, an dem namentlich die so charakteristischen grau-

lichen Binden deutlich angegeben sind, lasst mir wenigstens kei-

nen Zweifel, dass hier eine der vielen Farbungen der so zierlichen

und veriinderlichen Hummel gegeben ist, welche die neueren Au-

toren, einige freilich nur theilweis, unter dem Bombus soroensis

F. beschreiben. Sicherer ware es also B. soroensis Panzer zu

schreiben, wie es z. B. Schenck thut, da aber Panzer selbst

seine Abbildung als B. soroensis F. anfiihrt, so ist der Name zu

lassen.

Die jetzt noch bei den Hymenopterologen herrschende Unklar-

heit ist entstanden aus der ausserordentlichen Verschiedenhiy^ te
Farbung vorliegender Species, die so abweichend igV; dass extreme

Formen ohne die verbindenden Mittelglie,^fer" nicht leicht als zu

derselben Art gehorig aufgefasst werdf^n konnen. Steht aber ein

reiches Material, vorzuglich an S zu Gebote, so verschwindet je-

des Bedenken, alle diese Farbungen zu vereinigen, zumal plasti-

sche Verschiedenheiten nicht aufzufinden sind und, worauf ich das

meiste Gewicht lege, sammtliche S denselben Bau der Genitalien

zeigen und ausserdem durch Fjugzeit, Besuchen derselben Blumen

I
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(Distelii) u. s. w. sich sattsaiu als zii dcrsclbeu Species gehorig

erweisen. Gerade die hiiufigste Farbung mit rothgelbem After ist

von Professor Gerstacker in der Stett. PJnt. Zeitung 18G9

p. 325 als Bombus Proteus beschrieben worden. Spater bei

Beschreibung der dazu gehorigen Weibchen und Arbeiter, warf er

Schenck, der in der Stett. Eut. Zeitung 1871 p. 106 sehr rich-

tig den Bombus Proteus Gerst. als eine Varietat des B.

soroensis F. erkliirte, die von ihra (Schenck) bereits beschrieben

sei, wenn auch unter dem falschen Namen B. subterraneus L.,

Mangel an Kritik vor. Schenck hat, wenigstens was den B.

Proteus und soroensis betritft, diesen Vorwurf vollkommen wider-

legt durch seinen Aufsatz iiber den Bombus soroensis F. in der

Berliner Entom. Zeitschrift 1873 p. 243. Der Bombus Proteus

Gerst. ist iiberhaupt nicht erst von Schenck als Farbung des

soroensis beschrieben worden, bereits Drews en und Schiodtc

p. 113 var. iJ^. fiihren ihn an. Ueberhaupt ist der Bombus so-

roensis der letztgenannten Autoren richtig aufgefasst und ich

glaube Farbenverschiedenheiten bei einer und derselben Species

diirfen einen Kenner nicht so sehr irre leiten. Ich kann desshalb

auch Herrn Prof. Gerstacker nicht beipflichten, wenn er die

Farbungsmerkmale des Bombus soroensis Drewsen u. Schiodte
als hochst auffallend und alien sonstigen Erfahrungen widerspre-

chend hinstellt und desshalb mit Erichson meint, es seien hier

zahlreiche Abanderungen vieler verschiedener Hummeln zusam-

mengestellt. Er glaubt um so mehr, dass der B o m b u s soroensis

Drewsen und Schiodte eine Mischart sei, als uach ihm eine

zweite Hummelart existirt mit einer der Varietat l, entsprechen-

den Zeichnung aber verlangertem Kopfe und heller Farbung der

4 letzten Bauchsegmente. Ich besitze jedoch alle von Drewsen
und Schiodte angefiihrten Farbungen, daruuter aber kein Exem-

plar der von Gerstacker erwahnten zweiten Species, die mir

auch ganzlich unbekannt ist. — Ferner hat der verehrte Autor

nicht Reclit, wenn er meint, der Bombus soroensis Smith sei

offenbargau^-^rschieden von dem Bombus soroensis Drewsen

und Schiodte. Siifx'ih hat friiher nur bestimmte Farbungen

gekaunt , von den $ bios . die mit weissen oder gelblichweissen

Afterseo-mentcn , von den S bios die rothafterigen. Die Art ist

in Eno-land sehr lokal. Wie er mir schreibt, ist sein Bombus

soroensis "'anz identisch mit dem der beiden danischen Autoren.

Er und seine Freunde haben jetzt die meisten Varietaten in Eng-

land aufgefundeu. Thomson hat 'in Schweden bios weissafterige
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Farbmigcn eilaiigcn koiiiicn, da, wic Kricchbaumcr riclitij^^ aii-

gibt, die rotbafterige Vaiictiit (B. Proteus Gerst.) eine siidlicbe Form

zu sein scbeint. Thiiriiigeii beherbergt deu Bom bus soroensis F.

wciiigsteiis stellenweis iiicht allzuselten; namentlich die Gcgeiid

von Gumperda hat mir zablreicbe Exemplare, besonders von S
geliefert. Verwechslungen mit anderen Arten halte icb nicht fiir

gut nioglich. Die cinzige Art ware der B. pratorum L. Derselbe

fliegt jedoch viel friiher als B. soroensis, meist schon im April

und erscbeint auch schon wieder im Juni und Juli zugleich mit

den Manncben, welch letztere iiusserst selten an Disteln zu finden

sind, dem Lieblingsplatz der Manncben von Bomb us soroensis.

Diese zeigen nur selten die Farbung des Bomb us pratorum S,

ausserdem macht sie ibre spate Flugzeit schon kenntlich. Ausser-

ordentlich schwierig sind die $ zu unterscheideu und ich gebe

Gerstacker ganz Recht, wenn er Stett. Ent. Zeit 1869 p. 326

sagt: Auf die Vermuthung bin, dass die $ (von soroensis) den-

jenigen des Bom bus pratorum sebr abnlich sein mochten, babe

ich eine betrachtliche Anzabl der letzteren auf eine darunter be-

findlicbe zweite Art untersucht, obne jedoch greifbare und stich-

haltige Unterscbiede auffinden zu konnen. Herr Professor Ger-
stacker hat richtig gerathen, die $ des Bom bus soroensis sind

denen des pratorum ausserordentlich abnlich, (auch kleinen Exem-

l)laren des Bom bus terrestris $), dass ich noch gar nicht weiss,

wie man sie sicher unterscheiden kann, denn alle die Kennzeichen,

die Gerstacker und Schenck anfuhren, namentlich die Bebaa-

rung, sowie die Punktirung des Kopfschildes sind mir nicht recht

sticbhaltig, sicherer ist das gekielte letzte Bauchsegment des B.

pratorum. Das beste Unterscheidungszeichen war mir immer das

Zusammenfliegen der Geschlecbter. Alle Arbeiter, die ich im Au-

gust und September mit den ^ auf Disteln fing, gehorten stets zu

soroensis.

Was nun die Farbung anbelangt, so stimmen meine Beob-

achtungen ganz mit denen Schenck's iiberein, die er in der Berl.

Ent. Zeit. 1873 p. 243 veroffentlicht hat. Auch bier in Thiiringen

zeigt Bom bus soroensis riicksichtlich der Endsegmente 3 Far-

bungen. Dieselbe beginnt in der Mitte des 4. Segmentes und ist

entweder weiss, roth oder schwarz. Die beiden ersten Farbuiigen

sind bier gleich haufig, von der letzteren besitze ich bios S- Dass

auch derartige $ vorkommen, ergibt sich aus Schenck's An-

gabe. Diese ganz schwarze Varietat gliche also dem Bombus

Harrisellus Westw. (Apis Harrisella K.) die, wie bereits erwahnt,
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wohl eine Varietilt des B. hortorum oder auch ruderatus ist.

Ebenso variabel als die Farbung der Endsegmente ist die des

Thorax und des zweiten Hinterleibssegmentes , indem hier meist

in grosserer oder geringerer Auspragung gelbe Binden auftreten.

Im ersteren Falle ahnelt dann der Bomb us soroensis ? dem
Bom bus pratorum $. Der Hauptunterschied ist die rauhere Be-

haarung des letzteren, die bei soroensis kiirzer und sammetartiger

ist. Ausserdem zeigt letzterer deutliche, grauliche Binden am
Endrande von Segment 3 und 4. Der Clypeus ist bei soroensis

reichlicher punktirt als bei pratorum. Letztes Bauchsegment bei

diesem gekielt, bei ersterem nicht. Die gelben Binden sind bei

soroensis selten so breit wie bei pratorum, meist bios angedeutet.

Exemplare mit breiteren Binden haben meist weisse Endsegmente,

die bei pratorum stets rothgelb sind. Exemplare von soroensis ?,

die allenfalls mit pratorum $ zu verwechseln waren, sind mir erst

im letzten Jahre haufiger vorgekommen. Tauschend ahnlich ist

die Varietat Proteus dem B. Rajellus, der sich aber sogleich durch

seine rothen Korbchenhaare und sein gekieltes letztes Bauchseg-

ment unterscheiden lasst. Sehr ahnlich ist dieselbe Varietat auch

dem Psithyrus globosus Kriechbaumer, mit dem ich sie nicht

selten auf Disteln gefangen habe. Die fehlenden Korbchen und

der hakenformig eingeschlagene Hinterleib des letzteren lassen na-

turlich keine Verwechslung zu. Ebenso ist eine solche mit $ von

lapidarius nicht wohl denkbar. Ueber die Schwierigkeit die $ von

pratorum und soroensis zu unterscheiden, habe ich bereits ge-

sprochen. — Die S von soroensis sind auch ohne Untersuchung

der Genitalien leicht von den S das pratorum zu trenncn. Die

Fiihler sind bei ersterem langer und die Glieder gebogen; die

Korbchenhaare schwarz, bei pratorum gelblich oder rothlich. Kopf-

schild bei soroensis hochstens mit Spuren von gelben Haaren, bei

pratorum oft ganz gelb.

Mit weissen Endsegmenten:

Apis soroensis Fabr. Ent. Syst. II, 318, 12 ?.

Panzer, Faun. Germ. 7, 11.

? Kirby, Mon. Ap. Angl. II, 354, 98 cf. oben.

? Schaetfer, Icon. tab. 251 fig. 6.

Bom bus soroensis Fabr. Syst. Piez. 345, 10.

lUiger, Magazin V, p. 167, 22.

V Dahlbom, Bombi Sc. 38, 11. (Wahrscheinlich zu B. Latreil-

lellus oder hortorum.)



ilonographic dcr Hymonoptorcn-Gattung Bombus. 395

Drewsen und Schiodte p. 112, n. 8 (theilweis) tab. II, fig. e

u. f.

Nylaiider, Ap. Bor. 239, ii. 28.

Smith, Bees of Gr. Br. p. 227, n. 14 $.

Scheiick, Nass. Jahrb. VII, 2. Abth. p. 12 n. 7.

IX, 1. Abth. p. 91 n. 7.

XIV, p. 153 (fiilschlich als subterraneus) 2. Nachtrag 1868

p. 7 no. 5.

Berliner Ent. Zeit. 1873 p. 243.

Thomson, Hym. Scand. 3G, n. 15.

Smith, Bees of Gr. Br. II. Ed. 1876 p. 215 n. 18.

Apis neutra Panzer, En. Germ. 83, 18. Krit. Rev. II, 259 9.

Bombus neuter Eabr. Syst. Piez. p. 347, 24.

St. Farg. Hym. I, 469, 15.

Apis cardui (hirsuta nigra, ano albo) Miiller, Zool. Dan. no. 1929.

Bombus collinus Smith, Bees of Gr. Br. 223, 11 c?.

(Smith erklart ihn jetzt selbst fur die in England am
haufigsten vorkommende Farbung des c? von soroensis.)

Mit rothen Endsegmenten:

Bombus soroensis Drewsen und Schiodte p. 112, 8 cJ $ $.

Smith, Bees of Gr. Br. p. 227, n. 14 S-

Schenck, Nass. Jahrb. VII, 2. Abth. p. 11 n. 2. Var. b. ?

Die weiteren Abhandlungen siehe oben.

Bombus Proteus Gerstacker, Stett. Ent. Ztg. 1869, p. 325,

18, 1872, p. 292.

? Apis Cullumana Kirby, Mon. Ap. Angl. 359, n. 102. S-

NB. Neuerdings beschreibt Thomson (Hym. Scand. II, 38,

17) einen Bombus Cullumanus als selbststandige Species

und citirt die Apis Cullumana K. als synonym. Nach

brieflicher Notiz von ihm , ist er selbst nicht ganz uber-

zeugt, ob beide Thiere gleich sind. Exemplare, die ich

durch die Giite Drewsen's zur Ansicht erhielt, iihnelten

in der Farbung kleinen Exemplaren des B. soroensis var.

Cullumanus. Da nach Thomson die mannlichen Genitalien

sehr ausgezeichnet sind, so glaube ich, dass eine gute

Species hier vorliegt. Es wiirde also Bombus Cullumanus

Thomson (nee Kirby) zu schreiben sein, oder ersterer er-

hielt am besten einen neuen Namen. Auch Smith (Bees

of Gr. Br. II Ed. 1876 p. 208 n. 11) nimmt jetzt einen

Bombus Cullumanus Kirby als eigene Species an. Das
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typische Exemplar in Kirby's Sammlung scheint nicht er-

halten zu sein.

NB. Die Apis Burrellana Kirby, Mon. Ap. Angl. II, 358, 101

geh5rt nicht hierher, sondern zu pratorum L., denn Kirby

sagt ausdriicklich : Antennae articulis rectiusculis. Smith

stellt den Bombus Burrellanus Dahlb. (mit?), Drewsen

und Schiodte und Nylander als synonym zu soroensis.

Da sich aber alle diese Autoren auf Kirby berufen , so

gehoren die bezeichneten Thiere nicht hierher.

NB. Wohin der Bremus sylvarum Panzer, Fn. Germ. 85, 19,

ebenso der Bombus sylvarum Fabricius, Syst. Piez. 348,

n. 27 gchort ist nicht festzustellen. Illiger halt ihn fur

den B. Burrellanus K., Nylander stellt ihn, nebst dem

letzteren als synonym zu B. soroensis F., Smith bios den

Bremus sylvarum Pz. Fabricius fugt am Schluss hinzu

:

Variat rarius thorace immaculato. Auf B. soroensis passt

dies nicht, hochstens auf B. pratorum S, das oft mit ganz

blassgelbem Thorax vorkommt.

NB, Die Apis subinterrupta Kirby, Mon. Ap. Angl. II, 356,

99 S gehort sicherlich hierher, da Kirby den Kiefernbart

schwarz nennt, dieser aber bei B. pratorum L. gelb ist.

Dagegen gehort das $ jedenfalls zu letzterer Species.

Ebenso scheint der Bombus subinterruptus der spiiteren

Autoren gelbbandirte Farbungen der var. Proteus mit zu

enthalten.

Mit schwa rzen Endsegmenten:

Zuerst von Schenck, Berl. Ent. Zeitschr. 1873 p. 244 erwiihnt.

Ich nenne diese Varietat B o m b u s soroensis var. sepulcralis.

Grosse des B. Raj ell us, etwa 18—20'""^ lang, 35™™ breit.

Kopf schwach verlitngert, Clypeus punktirt. Fiihlerschaft knapp

3""", Geisel 5™™, 3. Glied nicht ganz so lang als 4 und 5 zu-

samraen. Hinterferse oben bogenformig, in der Mitte am breite-

sten. Letztes Bauchsegment nicht gekielt. Viertes Hinterleibs-

segment bios zur Hiilfte hellgefarbt. Segment 2 und 3 am Ende

mit graulichen Binden.
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Mit weissen Ends eg men ten:

(B. soroi'nsis Fabr.)

Eine rcinweisse Fiirbung ist mir nie vorgekommen. Die Basis

der Haare zeigt inimer einen gelblichen Schimmer, was zumal an

der Bauchseite hervortritt.

1) Scliwarz mit weissem After. Fast keine Spur von gelber Far-

bung. Der eigentliche B. soroensis F. , wie ihn Panzer ab-

bildet, ebenso Drewsen und Schiodte tab. II, fig. f.

2) Wie der vorige, aber Protliorax und Brustseiten, sowie Seg-

ment 2 mit gelben Haaren, die zuweilen an einer dieser Stel-

len ziemlich undeutlicb sind. In Thiiringen die gewohnlichste

Fiirbung.

3) Prothorax mit breiter gelber Binde. Segment 2 ebenso, in

der Mitte jedoch stark verschmalert, fast unterbrochen.

Ich besitze bios 1 Exemplar dieser prachtigen Fiirbung, die

bei dem $ nicht allzu selten ist. Das Thier iihnelt einem

kleinen, schmiichtigen B. terrestris, ist aber nicht schwer zu

unterscheiden. Ich schlage dafiir den Namen Bombus so-

roensis var. 1 actus vor.

Mit rothen Eudsegmenten:
(Bombus soroensis var. Proteus Gerst.)

1) Schwarz , mit rostrothem After. In Thtiriugen mit die gewohn-

lichste Fiirbung.

2) Prothorax, seltener Segment 2 mit Spureu von gelber Binde.

Ich besitze bios weuige Exemplare, die ich letzten Herbst auf

Distelu fing. Sie iihneln von fern sehr dem Psithyras globo-

sus Kriechb.

3) Prothorax mit gelber Binde. Segment 2 mit eingemengten gel-

ben Haaren. So gefiirbte Weibchen sind selten. Filrbungen,

die dem Bombus pratorum var. subinterruptus oder gar citri-

nus entspriichen , habe ich noch nie gefunden. Dagegen sind

so gezeichnete Arbeiter und Miiunchen keineswegs selten.

Anmerk. Zwischen der weiss- und rothhaarigen Fiirbung

kommeu nicht selten Uebergiinge vor, der beste Beweis

der Zusammengehorigkeit beider. Nicht selten haben z. B.

die rothen Haare weisse Spitzen. Icli besitze ein Exem-
plar, bei welchem der After halb weiss und hall) roth ge-

zeichnet ist, ausserdem audi noch Segment 2 und 3 mit

weissen Flocken geziert ist.
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Mit schwarzen Endsegmenten.
(Bombus soroensis var. sepulcralis.)

Nach Schenck kommeu audi $ dieser Farbung vor, bei de-

nen dann der gaiize Koi-per schwarz ist. Gelbe Biuden sollen nach

Schenck nicht auftreten. Wie ich bereits erwahnt habe, sind

mir in Thiiringen nur S bis jetzt vorgekommen.

Grosse ziemlich verschieden, meist 12—^15 ""^ lang. In der

riirbimg ebeuso variabel als die $. In Thiiringen sind die rein

schwarzen Exemplare mit weissem After am seltensten , etwas hau-

figer die reine Varietat Proteus. Nicht selten ist die Farbung mit

weissem After und breiten gelben Binden, am haufigsten dieselbe

Farbung, aber mit rothem After. Dieselbe gleicht ganz den Ar-

beitern von pratorum und ich habe bereits dariiber gesprochen,

wie schwer es ist, beide zu trennen. Die Flugzeit und der Ort

des Vorkommens hilft noch am bcsten. Die schwarzafterige Va-

rietat habe ich nie finden konnen, nach Schenck kommt sie auch

mit gelben Binden vor.

d
Liinge 12— 15"™, Breite ungefahr 30™'". Schaft 2, Geisel

gmm^ dunner als bei pratorum. Dass die Geisel viel liinger sei

als bei letzterer Species, wie Gerstiicker behauptet, kann ich

nicht bestittigen. Die Differenz ist ganz unbedeutend. 2. Glied

kurzer als das 4. Die niichsten Glieder gebogen , dagegen bei pra-

torum gerade. Hinterferse an der Basis weit mehr verschmiilert

als bei pratorum. Die Farbung ist ausserordentlich verschieden.

In folgenden Punkten jedoch stimnien meine zahlreichen Exemplare

iiberein: Kopfschild fast stets schwarz, selten mit eingestreuten

gelben Haaren, die nie den ganzen Kopfschild bedecken, wie bei

B. lapidarius S mid pratorum S- Die Scheitelhaare variiren bald

gelb, bald schwarz. Thoraxseiten stets mit einem Buschel gelber

Haare, die von oben gesehen vor der Fltigelbasis deutlich heiTor-

treten und sich regelmiissig um die Unterseite herumziehen und

auch oben nicht selten bindenartig auftreten, sodass dann der Tho-

rax mit einem Kreis gelber Haare geschmiickt ist. Die Unterseite

der Schenkel mit langen, gelben Haaren, die Oberseite dagegen

meist schwarz. Korbchenhaare schwarz, bei pratorum dagegen

gelbroth. Letztes Tarsenglied braunroth. — Die Behaarung ist
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laiig uiui gleicht iilso der des Weibchens iiiclit; sie ist iiiitliiu nicht

als Unterscliied vou pratoriim S zu beuutzeu.

Mit weissen Endsegmenteli:
(Wcit selteiier als die folgeiide Fiirbung.)

1) Abdomen mit gelber Basis, meist auch Segment 2 am Seiten-

rand mit gelben Haaren, oder ganz gelb. Zwischen Kopf und

Thorax eingemengte gelbliche Haare.

2) Prothorax mit gelber Querbiude, soust wie voriger.

Mit rot hen Endsegmenten:
(var. Proteus Gerst.)

1) Oberseite des Thorax uud Abdomen schwarz.

2) Segment 1 mit gelben Haaren, ebenso der hintere Theil des

Scheitels.

3) Segment 1 und 2 mit gelben Haaren, Prothorax mit undeut-

licher Querbiude.

4) Prothorax sowie Segment 1 und 2 mit breiter schongelbcr Binde.

Schildchen zuweilen mit eingestreuten gelben Haaren.

Anmerk. Zahlreiche Uebergiinge finden zwischen den ange-

gebenen Fiirbungeu statt. Nicht selten kommen z. B.

Miinnchen vor, bei denen, wie bei den Weibchen, die End-

segmente roth und weiss gefarbt sind (ano roseo-albo wie

Drewsen und Schiodte sagen).

Mit schwarzen Endsegmenten:
(var. sepulcralis.)

Die Hinterleibsspitze ist nicht rein schwarz. Es bleibt immer

noch ein Anflug von Grau oder Roth, Die Exemplare, welche ich

besitze, sind meist ganz schwarz, abgesehen von den gelben Sei-

ten des Thorax und der Unterseite des letzteren und der Schenkel.

Selten zeigt sich eine schwache gelbe Binde auf dem 1. Segment.

Exemplare mit Binde auf dem Prothorax sind mir noch nicht vor-

gekommen.

Ge nit alien: lOappen kiirzer als das obere Endglied, am

Ende erweitert, in der Mitte nach unten mit breitem, spitzen Zahn,

davor mit Aus])uchtung. Oberes Endglied weit iiber den Stiel ver-

liingert, nach innen ausgebuchtet , desshalb von oben betrachtet,

nierenformig erscheinend. Unteres Endglied wenig liber das obere

hervorstehend , am Ende schwach ausgerandet und nach innen mit

hakenformigem nach vorn umgebogcncn Zahn.
Bd. XII. N. K. V, 3. 26
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Bombus soroensis F. ist nach meinen Beobaclitimgen in Thii-

ringen nur stelleuweis hiiufiger zu fiiiden und scheint in manchen

Gegenden fast ganz zu felilen. Nach Smith ist er in England

ebenfalls an bestimmte Oertlichkeiten gebunden. In Schweden ist

er nach Thomson sehr selten, die rothafterige Fiirbung noch

gar nicht gefunden. Dagegen findet er sich nach Drewsen und

Schiodte in Diinemark wieder hiiufiger. — Ich fand ihn einzeln

bei Blankenburg, sehr spiirlich auf der Hochebene zwischen -Ru-

dolstadt und Stadtilm, in der Umgegend von Saalfeld, an man-

chen Orten gar nicht. Ziemlich haufig dagegen kommt er in der

Umgebung Gumperda's vor, namentlich lionnte ich die S in scho-

ner Auswahl sammeln. Ohne eine solche wird man tiber diese

Art nicht recht klug. Hatte ich z. B. nur in der Gegend von

Stadtihu sannneln kounen , wo nur ganz einzelne S auf Disteln zu

finden waren, so wareu meine Ansichten immerhin schwankend ge-

blieben, hier jedoch habe ich alle moglichen Uebergange gefunden.

Die Weibchen erscheinen Mitte Mai, eher noch etwas spiiter

und sind bis in den Juli hinein anzutreft'en. Die Hauptflugzeit ist

Anfang Juni. Nur einmal traf ich ein Weibchen bereits am 27. April

an bliihender Salix aurita. Es war jedoch wie trunken, wahr-

scheinlich wegen der kalten Witterung. Dagegen fliegt Bombus

pratorum $ schon Anfang April und ist, wenn Bombus soroensis

erscheint, fast gar nicht mehr zu finden. Die Manncheu kommen

Ende Juli zum Vorschein und sind bis in den October anzutreffen.

Sie fliegen fast nur auf Disteln und sind ziemlich lebhaft. Die

jungen Weibchen zeigen sich im September auf Klee und Disteln.

Man trifft sie sehr selten. Das Nest unter der Erde.

11. Bombus mastrucatus Gerst.

Bombus mastrucatus Gerstiicker Stett. Ent. Zeit. 1869 pag. 326

n. 19.

Bombus brevigeua Thomson Op. 255, 12. Hym. Scand. II, 42, 22.

Grosse des Bombus lapidarius doch gedrungener. Behaarung

struppig, wie bei Bombus pomorum; mit letzterem auch gemein-

sam die mattschwarze Fiirbung des Thorax wegen der eingemeng-

ten graugelben Haare. Kopf auffallend kurz, besonders die Wan-

gen; der Zwischenraum zwischen den Augen breiter als der

Liingsdurchmesser der Augen. Oberlippe mit grosser tiefer Grube.
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3. Fiihlerglied unmerklicli kiirzer als 4 und 5 zusammen. Flugel

leicht gebriiunt. Beliaarung nissschwarz, auf dein Prothorax meist

eiiie schwaclie Andeutuiig von eiiior gelbliclien Biiide, wie es liiiufig

Bombus soroensis, sehr selteii Bombus lapidarius $, regelmiissig

dagegeu Bombus pomorum zeigt. Audi auf dem Schildcheu und

der Hinterleibsbasis zeigen die Haare meist falbe Spitzen, zumal

die Seitenbiischel des 1. Segmentes. Hinterleib vom 3. Segment

an brennend roth gefiirbt, bei meinen Exemplaren meist audi die

letzten Haare des 2. Segmentes. Nach Gerstacker erstredvt

sidi die sdiwarze Behaarung auf die Basis des 3. Segmentes. Idi

besitze bios ein Exemplar, wo dies der Fall ist. Bei demsel1)en

ist liberhaupt die rothe Behaarung nidit scharf von der sdiwar-

zen geschieden, was sonst der Fall ist. Als idi das erwalinte

Thier fing, hielt idi es beini ersteii Anblick fiir Bombus poinorum,

bis midi der kurze Kopf eines Besseren belehrte. Endsegment an

den Seiten stark gewimpert, ohne Kiel. An der Baudiseite die

4 letzten Segmente diinn rothgelb gefranst, einzelne gelbe Haare

gehen nodi weiter nach vorn. Beine mattsdiwarz behaart, an der

Unterseite fast graulidi ; letztere Farbe zeigen auch meist die Spi-

tzen der Korbchenhaare. Die 4 Endtarsen rothbraun und ebenso

bedornt. Behaarung derselben goldgelb. Ferse an der Innenseite

stark goldbraun behaart, an der Aussenseite diinn und niehr an

der Spitze. Audi die Tibien haben an der Innenseite einen schwa-

dien braunen Schimmer. Klauen rothbraun, von der Mitte sdiarf

abgegrenzt schwarz.

Die Grosse scheint wie bei alien Hummelarbeitern sehr zu va-

riiren. Nadi Gerstacker iibertreften die Arbeiter vorliegender

Art die von Bombus lapidarius meist urn das Doppelte. Ein Ar-

beiter dagegen, den ich der Giite des Hrn. Dr. Kriechbaumer
verdanke, ist eher kleiner. Fiirbuug wie bei dem $, das Schwarze

aber fast noch mehr durch eingemengte helle Haare verdriingt;

bei dem erwahnten $ die Spitze der Korbchenhaare sogar weiss.

d
Unter den verwandten Arten auffallend durch seine Grosse

(bis 18™™), und von dem in der Fiirbung sehr ithnlichen Bombus

lapidarius S schon dadurch gut zu unterscheiden. Nur der plunipe

Bombus confusus S koninit an Grosse gleich.

Fuhlergeisel schlank, liluger als bei lapidarius. Glied 3 fast

26 "
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SO lang als 4 iind 5 zusammen. Zwischenraiim zwischen den Augen

breit. Kopf hinter den Augen stark verlangert wie bei lapidarius,

mit diesem aiich iibereinstinnnend in der an der Basis schmal zu-

sammengezogenen Hiuterferse. Haar lang und struppig. Fiirbung

bunt, indem die bei dem $ nur angedeutete Einmischung heller

Haare hier reichlich auftritt und zunial auf dem Thorax die

schwarze Behaarung bis auf eine Binde verdrangen kann. Matt-

schwarz. Kopfschild, mit Ausnahme einer schwarzen Eiufassung

oben und an den Seiten , ein Biischel Haare auf dem Scheitel ober-

halb der Ocellen, Prothorax und Endsaum des Schildchens gelb.

Hinterleib meist erst vom Endsaum des 3. Segmentes roth; diese

Farbung also nicht so ausgedehnt wie beim $. Segment 1 an den

Seiten mit gelben Bllscheln , Segment 2 und 3 wenigstens mit ein-

gemengten blassen Haaren oder Haarspitzen.

Bei weiterem Fortschreiten der gelben Behaarung bleibt schliess-

lich nur noch eine schmale schwarze Binde auf dem Thorax und

eine ebensolche trennt die gelbe und rothe Behaarung des Hinter-

leibs. Die ganze Unterseite, audi die der Huften und Schenkel

ist gelbhaarig. Nach Gerstacker ist die Bekleidung der Vor-

der- und Mittelschienen schwarz. Exemplare aus Tegenisee von

Kriechbaumer zeigen jedoch auch hier eingemengte rothgelbe

Haare. Letztere Farbe haben auch viele Korbchenhaare , wenig-

stens an den Spitzen.

Genitalien: Die Zangen ahneln denen des Bombus lapida-

rius, die Klappen denen des B. pratorum. Stiel oben mit tiefer

Grube. Oberes Endglied an der Spitze abgerundet, an der Basis

der Innenseite mit Zahn. Unteres Endglied wie bei lapidarius

am Ende ausgebuchtet. Die Klappen in der Mitte der Unterseite

zahnartig verbreitert. Das Ende nach unten gebogen und sichel-

formig einwarts gekriimmt. An der Abbiegung verbreitert, sodass

man von oben einen stumpfen riickwarts gerichteten Zahn zu er-

blicken glaubt. Die Unterseite der sichelformigen Kriimmung wie

bei pratorum gesagt, doch etwas unregelmiissiger.

Bombus mastrucatus bewohnt mit Vorliebe das Alpengebiet

und zwar nach Gerstacker eine Hohe von 3000' bis 7000'.

Dieser Autor sammelte ihn zahlreich bei Gastein, Berchtesgaden,

Kreuth, im unteren und oberen Engadin und auf dem Stelvio.

Nach Professor von Dalla Torre (Entom. Naclir. 1877 pag. 35)

steigt er noch iiber 7000 Fuss. Er fand ihn bei 2500 m. auf Cir-

sium spinosissimum und noch hoher auf vereinzelten Phyteuma
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heinispluiericum L. (Aug. 1876 $) im Octztlialcr Complex. Nacli

Thomson kommt die Art in Lappland vor. Icli glaubc wenig-

stens bestimmt, dass der Bombus brevigena Tlionis. idcntisch ist

niit vorliegender Species. — Herr Professor Sell en ck fand zuerst

diese Alpeiiliummel audi im Flaclilande und zwar in Nassau. Auch

Thiiringen ziililt dieselbe zu seiner Fauna. Im vergangenen Jahre

war icli so glilcklich sie als letzte Art aufzufinden. Icli besitze

bis jetzt bios 3 Weibclien aus uuserer Gegend. Das erste Exem-

plar fing icli am 19. Mai 1877 auf dein Hofelberg bei Blankenburg

an Orobus venius L. Ein zweites Weibclien fing icli am 25. Mai

bei Braunsdorf, einem hocligelegenen Dorfe oberhalb Blankenburg,

an Pedicularis silvatica L. , ein drittes tadelloses am 3. Juni im

Zeitzgrund bei Stadtroda an Wiesenblumen.

Ich glaube bestimmt, dass die beiden Alpenliummeln Bombus

niesomelas und mastrucatus auf dem eigentlichen Thiiringer Walde

nocli hie und da aufzufinden sind und empfehle sie desshalb recht

sehr der Beobachtung der Entomologen.

12. Bombus lapidarius L.

Bombylius maximus totus niger, exceptis duobus extremis abdo-

minis annulis rufis.

Kay , Ins. p. 246 , n. 1 ?.

Bombylius medius niger, cauda rubra, supra scapulas torque e

viridi lutea caput fere cingente, cum insigni velut penicillo

pilorum luteoruni splendentium in media facie inter oculos.

Ray, Ins. p. 247, n. 7 ^.

Apis lapidaria Lin. Syst. Nat. II, 960, -44 ?. Fn. Suec. 424,

n. 1712 ?.

Scop. Ent. Carn. 305, n. 813.

Fabr. Syst. Ent. 381, 14. Ent. Syst. II, 329. 25.

Reaumur, Ins. VI, tab. 1, fig. 1—4 S ^ 2-

Schrank, Ins. Austr. p. 396, n. 799.

Frisch, Ins. 9, 25, 2.

Miiller, Fn. Frid. 651 $. Zool. Dan. n. 1921.

Geoifr. Hist. Ins. 2, p. 417, n. 21.

Christ, Hymen, p. 126, tab. 7 fig. 1.

Huber, Observat. 223, tab. 25 fig. 1—3 c? ? ?.

Kirby, Mon. Ap. Angl. II, 363, 106.

Bombus lapidarius Latr. Hist. XIV, 64, 2 ?.

Fabr. Syst. Piez. p. 347, 25.
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Illiger, Magazin V, 169, 30.

Dahlbom, Bomb. Scand. 30, 1.

Seidl, Hmiimeln Bolimens p. 70 n. 12.

H. Farg. Hym. I, 460, 3.

Drewsen u. ScModte 116, 10.

Smith, Zool. II, 549, 14. Bees of Gr. Br. 228, 15.

Nyl. Ap. Boreal, p. 238, 25.

Schenck, Nass. Jahrb. XIV, 150 n. 4.

Thomson, Op. 257, 17. Hymen. Scand. II, 37, 16.

Smith, Bees of Gr. Br. II. Ed. 1876. p. 211 n. 14.

Apis arbustorum Fabr. Ent. Syst. 2, 320, 24 S-

Bom bus arbustorum Fabr. Syst. Piez. p. 347, 23 S- Fabri-

cius erwahnt nicht die gelbe Farbung des Kopfes.

Apicis pertristis Harris, Expos. Engl. Ins. p. 137, tab. 40,

f. 14 (J.

Apicis opis, Harris, idem. p. 137, tab. 40, f. 12 $.

Apis coronata, Fouri. Ent. Par. II, 449, 23 S-

Apis nigra, fronte basique thoracis flavis, ano fulvo.

Geoffr. Hist. Ins. II, p. 417 n. 22 S-

Apis haemorrhoidalis Christ, Hym. 132, tab. 9, fig. 2 S-

Bremus truncorum Panzer, Fn. Germ. 85, tab. 21 S.

? Bremus regelationis Panz, Fn. Germ. 86, tab. 17 S-

(Nach Illiger V, 169 zu B. sylvarum gehorig.)

Bomb us Lefebvrei St. Farg. Hym. I, 461, 4.

Fine Varietat des $. Typus in der Sammlung Westwood's.

Lange 24—26 «>'" , -Breite 40—45""°, Ftihlerschaft 3,5'"'", Gei-

scl 5,5""°. Glied 3 so lang als 4 und 5 zusammen. Hinterferse

am oberen Rand gebogen, etwas langer als die halbe Schiene.

Korbchenhaare schwarz, Fliigel fast glashell, Aussenrand nur we-

nig getrlibt.

Schon sannnetschwarz , 2. und 3. Segment am Ende mit grau-

lichcn Bindcn, die 3 Endsegmente roth, das letzte oben mit eiuem

rundlichen, kahlen, scharf abgegrenzten Raum. Endglieder der

Tarsen rothlich behaart.

V a r i i r t ausserordentlich wenig.

Var. 1. B. lapidarius Var. Lefebvrei St. Farg. Nahert sich

in der Farbung deni S- Prothorax mit undeutlicher gelber

Querbinde. Bei meineni einzigen Exemplar sind die Spitzen

der Korbchenhaare rothlich weiss.
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Var. 2. B. lapidarius Var. albicans m. Die ticfscliwarzc sam-

inetartige Farbimg hat sicli verlorcn, iiidcm die Spitzcn der

Haarc stellenweis weisslicli oder graii gefilrbt sind, namcntlich

auf deiii Schildchen , an der ganzen Untcrseite und den Hin-

terschiouen. Der Hiuterleib zeigt oben meist weissliclie oder

gelbliche Fleckeu.

In der Grosse ziemlich verschiedcu , meist 15— 18""" lang,

doch besitze ieli aiich Exemplare von 10'""". Zeiclmimg gauz wie

beim $. Uebergiiuge ziir Varietiit Lefebvrei konimen vor, sind

aber bei meinen Exemplareu nur scliwacli ausgepriigt. Haufiger

ist die Varietiit albicans.

Lange 15—18"'^ Breite 30"^"^; Fiihlerschaft 2'"'", Geisel 4,5—
5'"'", etwas lilnger als der Kopf, Glieder nicht ausgeraudet. Hin-

terferse lang mid schmal.

Fiirbung ziemlich constant. Schwarz; Kopfscliild mid Binde

auf deni Prothorax gelb behaart, Schildchen und Unterseite des

Koqjers und der Schenkel ebenso, doch diinner, das Schildchen

oft bios mit eingemengten
,

gelben Haaren, die sich nicht selten

auf die Basis des Hinterleibs ausdehnen. Segment 4—7 hell braun-

roth, doch dimkeler als bei den ubrigen rothafterigen Arten. Die

Hinterschienen mid Hinterfersen mit langen rothen Haaren.

In der Farbung bios mit B. soroensis S zu verwechseln , bei

diesem der Kopfscliild jedoch regelmassig schwarz behaart, hoch-

stens mit eingemengten gelben Haaren, die nie so reiugelb sind

wie bei lapidarius. Feruer sind bei soroensis S die Haare der

Hinterschienen schwarz und die Glieder der Geisel ausgerandet

oder vielmehr bogenformig, die Geisel selbst weit liinger.

Das S von confusus liisst gar keine Verwechslung zu. Rajel-

lus $ miterscheidet sich sofort durch seine graulichen Binden auf

Thorax und Hinterleib und die sehr abweichenden Fiihler.

Varietaten: Die Varietat albicans zeigt sich am schonsten

beim $. Ich besitze bios ein einziges Exemplar. Kopfschild weiss-

gelblich behaart, Prothorax mit undeutlicher gelber Binde. Tho-

raxseiten mit zahlreichen weissen Haaren. Hinterleibsspitze weiss

mit rostgelben eingemengten Haaren. Die vorderen Segmente mit

weissen Fleckeu. Gefangen am 3. Sept. 1876.

Varietaten, die Smith angibt, bei denen dsr Hinterleib bios
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einige rotlie Haare zeigt, siucl mir in Thiiringen noch uicht vor-

gekommen.

Genitalien: Klappen langer als der Stiel, an der Spitze

erweitert, daselbst nach luiten mit einein breiten, nach inneu mit

eineni langen, selir spitzen Zalm. Klappen der ganzen Lilnge nach

gleich dick, ohne Zalm nach iinten. Oberes Eudglied liber den

Stiel hinausragend, an der luneuseite schriig nach unten mit einem

stnmpfen Zahn. Unteres Endglied so weit iiber das obere verliin-

gert, wie dieses iiber den Stiel, am Ende ausgebuchtet.

Bombus lapidarius ist mit terrestris eine der haufigsten Hum-
meln. Sie erscheint weit spater als die letztere, in Thiiringen

hochst selten vor Mitte Mai, fliegt aber dafiir ziemlich lange.

Eine sehr auffallende Ausnahme macht ein Weibchen , das ich be-

reits am 3. April 1877 an bliihender Salix Caprea an der Ge-

meinde bei Blankenburg, noch dazu an der Nordseite des Berges

fing. Es war ganz erstarrt von der Kalte und imfahig zu fliegen.

Ihr Nest legt sie, wie ihr Name sagt, mit Vorliebe miter Steinen

und in Mauern an, man findet es aber auch nicht selten in der

Erdc. Es gehort mit zu den am zahlreichsten bevolkerten. Die

(? erscheinen Ende Juli, sind im August am zahlreichsten und

treiben sich bis in den October mit Vorliebe auf allerlei Disteln

umher. Sie sind ziemlich trage. Die $ und kleinen Weibchen

besuchen mit Vorliebe Kleeacker, doch auch Disteln. Die grossen

? erscheinen einzeln in der letzten Woche des August auf Klee imd

Disteln, die letzten, die ich noch in der 3. Woche des October ge-

fangen habe, sitzen triige an Distelkopfen. Sie gehoren zu den

Hummelweibchen , die man im Herbst am haufigsten sieht.

Die Varietat Lefebvrei ist sehr selten, ich habe bis jetzt nur

ein ? gefangen. Hiiufiger dagegen ist die Varietat albicans, we-

nigstens ? mid 9. Ich habe die Beobachtung gemacht, dass ge-

rade unter den im Herbste erscheinenden $ diese Farbung nicht

selten ist, zimial war dies im Jahre 1876 der Fall, dass dagegen

die $, welche im Friihjahr fliegen, regelmassig die schiine, tief-

schwarze Farbung zeigen. Gehen also jeue $ vielleicht im Herbst

zu Grimde?

13. Bombus confusus Schenck.

Bombus confusus Schenck, Nass. Jahrb. XIV, p. 151 n. 5.

Bombus Raj ell us Schenck, Nass. Jahrb. IX, 89 S-
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Es ist niiffalk'iul, (hiss eiiic so Iciclit keiiiitlichc unci fast gar

niclit vaiiii-eiulc Ilumnid erst so spilt abgetrcnnt worclen ist. Zu-

nial (las <$ ist ciii so aiiffalleudos Tliier, class ich nicht wiisstc,

luit wolclieni aiuleren Huiinnelmainiclien es zii verwechselii wiire.

Seine schouc, sanimetartige Beliaarimg liisst audi bald auf das

dazii gcliorige $ scliliessen. Hat das Tliier also wirklicli den alte-

reii Autoren vorgelegen, so steckt es iiiit uiiter den iibrigen sdiwarz

und roth gezeichneten Arteu. Dann miisste freilicli auch das $
besdiricben seiii , das sicli bei seiiien hervorstecbenden Eigensdiaf-

ten aiis der tliiditigsten Bescbreibmig beraiiserkennen Hesse imd

dodi findet sidi keine Andeutimg. Die Sacbe ist mii so auffallen-

der, da der Bombus coufusus aus vieleii Gegenden Deutscblands

bekannt ist, z, B. in Tbiiringen keineswegs zu den grossen Selten-

heiten geliort. — Es ist Scbe nek's Verdienst, diese Hummel
zuerst erkanut zu baben. Auch er ^Yar friiber unsicber, das ? un-

terschied er noch nidit und das S stellte er zu Rajellus. Als je-

doch durch Smith die Zusammengehorigkeit des B. Derbamdlus

S mit B. Rajellus ? erkannt wurde, sab Schenck ein, dass, falls

dem so sei , das von ihm als Rajellus bescbriebene S zu eiuer an-

dern Species gehoren miisse (Xass. Jahrb. X p. 139). Erst im

XIV. Heft stellte er dann die ueue Art auf.

Durcbscbnittlicb etwas kleiner als die vorige Art und von ibr

leicbt zu unterscbeiden. Icli stdle statt einer Bescbreibmig vor-

liegender Art die Unterschiede beider neben einander.

Bei lapidarius Bauchsegment 4 und 5 mit rotbgelbeu Fransen,

bei confusus 2—5. Unteres Endsegment bei lapidarius mit star-

kem Mittdkiel, bei confusus auch vorbanden, aber weit scbwiicber.

Endsegment bei lapidarius oben mit eiueni kablen mnden Fleck,

bei confusus nicht. Bebaarung bei lapidarius weit langer, bei con-

fusus auffallend kurz sammetartig. Bei confusus an der Basis von

Segment 3 und 4 zwei grauliche Binden. Die rothe Farbe der

Endsegmente bei lapidarius dunkder als bei coufusus, bei lapida-

rius jedoch lebhafter. Hinterferse bei confusus viel ktirzer und

scbmaler als bei lapidarius, oben fast gerade, halb so lang als

die Scbiene; bei lapidarius brcit, oben bogenformig, langer als die

halbe Scbiene. Kopfschild bei confusus unten am Rande der scliwar-

zen Haare mit eingemengten gelben, bei lapidarius ganz schwarz.

Kiefertaster bei confusus ktirzer und breiter als bei lapidarius, am
Ende wenig verscbmiilert, schrag abgestutzt, das Endglied noch
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nicht den vierten Theil so lang, als das vorliergehende uud ebenso

breit; bei lapidarius dagegen ist das Eiidglied halb so lang als

das vorliergehende und deutlich verschmalert. Hinterferse bei la-

pidarius aussen gelb behaart, bei confusus schwarz, nur am Hin-

ter- und Unterrand gelb. Hinterleib und Kopfsehild bei confusus

dicht punktirt, bei lapidarius weitlaufiger. Die dunkele Farbung

des Fltigelrandes bei confusus deutlicher und scliarfer abgegrenzt

als bei lapidarius.

Varietaten des confusus $ sind mir nicht bekannt.

Durchschnittlich grosser als die $ von lapidarius. Ganz den

? entsprechend gefarbt.

(S

Grosser und plumper als lapidarius, iiberhaupt sehr leicht

von ihm zu unterscheideu. Liinge 17— 20""°, Breite 30— SB""™.

Fiihlerschaft 2™™, Geisel 4,5™"", also wie bei lapidarius. Beide

S haben mithin unter alien Hummelu die kiirzesten Fiihler. Gei-

selglieder gerade. Schenck sagt, die Fiihler seien diinner

als bei lapidarius, ich finde keinen Unterschied. Das einzelne

Auge von voru gesehen so breit als der Kopfsehild, dieser nimmt

mithin bios ^/g der Kopfl)reite ein; bei lapidarius beide Augen

zusammen genommen nicht so breit als der Kopfsehild. Hinter-

ferse etwas breiter als bei lapidarius. — Der ganze Koi-per mit

der dieser Species eigenthiimlichen kurzen Behaarimg, namentlich

der Thorax schon sammetartig erscheinend. Am Kopfe erscheinen

die Augen wie vorgequollen , wozu die kurzen Scheitelhaare mit

beitragen.

Schwarz; Prothorax, Schildchen und Basis des Hinterleibs mit

eingemengten, eisgrauen Haaren (wie versengt aussehend). Seg-

ment 2 und 3 am Ende mit grauen Binden wie bei den ? und ?,

doch nicht so deutlich. Segment 4—7 rings hell braunroth, etwas

heller und schmutziger als bei lapidarius. Die langen Haare der

Schienen und die Fersen rostroth, ebenso die Unterseite des Kor-

pers und der Schenkel. Kopfsehild schwarz behaart.

Das Variiren beschrankt sich meist auf das mehr oder we-

niger ausgedehute Auftreten der weissgrauen Haare des Thorax.

Im letzteren Fall wird der Thorax fast ganz schwarz wie beim $.

Im ersteren Falle zeigt der Prothorax zuweilen eiue mehr oder

weniger deutliche Binde, die in seltenen Fallen gelb gefarbt ist,
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aber bei keiiioin nieiiior zalilrciclicn Excmpljirc die scli()iigoll)e Fiir-

bung (les lapidarius zeigt, sich audi iiicht auf das Schildchcn

erstreckt.

Gen it alien: Klappen so lang als das obere Endglied, nach

unten imd aussen dreieckig erweitert , das Ende spitz. Das obcrc

Endglied eigentliilnilich verbreitert, von oben napfformig erscliei-

neud. Das untere Endglied weit vorragend, schmal, am Ende zu-

gespitzt, an der Basis nach innen mit eineni gekriimmten , spitzi-

gen Zalin, der liinter deni oberen Endgliede liervorragt.

Bombus confusus ist nach Schenck bereits an vielen Orten

Deutschlands aufgefunden worden, gehort aber nach ihm zu den

seltensteu Arten. Das Vorkommen ausserhalb Deutschland und

der Schweiz ist bis jetzt noch nicht constatirt worden. Was Thii-

ringen anbetrifft, so ist diese schone Art stellenweis sogar haufig

anzutrefien. Hier bei Gumperda ist sie gar keine Seltenheit, im

Jahre 1877 war sie stellenweis z. B. im Miihlholzchen weit zahl-

reicher sogar als Bombus lapidarius. In ziemlicher Menge fand

ich sie ferner in der Gegend von Stadtilm , im Zeitzgrund u. a. 0.,

strichweis jedoch scheint sie ganzlich zu fehlen. Bei Gotha ist

sie nach Herm Forstrath Kellner ziemlich selten. Sie erscheint

nut lapidarius etwa in der 3. Woche des Mai. Die S trifft man

im Spatsommer und Anfang Herbst auf Disteln. Die jungen Weib-

chen sind im September auf Kleeackern zu finden. Bei Stadtilm

konnte ich sie letzten Herbst in ziemlicher Anzahl sammeln. Das

Nest wird unter der Erde angelegt.

14. Bombus Rajellus Kirby.

Bombylius minor, praecedenti (B. lapidarius) concolor, abdomine

imo pallidius rubente s. fulvo.

Ray, Hist. Ins. p. 246 n. 2.

Apis Raj el la Kirby, Mon. Ap. Angl. II, 367, 107 ?.

Bombus Rajellus Illiger, Magazin V, 169, 31.

Dahlb. Bomb. Sc. 33, 4.

Drews. & Schiodte 115 n. 9.

Smith, Zool. II, 550, 15.

Nylander, Ap. Bor. 238, 26.

Schenck, Xass. Jahrb. XIV, p. 153 n. 7.

Thomson, Op. 257, 18, Hym. Sc. II, 32, n. 10.

Apis Der ham el la Kirby, Mon. Ap. Angl. II, 363, 105 <J.
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Bom bus Derha melius Illiger, Magazin V, 169, 29.

Dahlbom, Bomb. Sc. 44, 23 <? ? ?.

Smith, Bees of Gr. Br. 219, n. 7.

Smith, Bees of Gr. Br. II. Ed. 1876 p. 205 n. 8.

Apis ruder aria Miiller, Prodr. Zool. D. 165, 1922.

UeberApis Douovaiiella Kirby und Bombus Donovanellus
Westw. vergleiche man bei B. pratorum.

Durch seine rothen Korbcheuhaare ist das Weibchen schon

friihzeitig als besondere Species erkannt und von den iibrigen Huni-

nieln mit rothem After abgetrennt worden. Bereits Ray, dem zu

Ehren diese Art benennt worden ist , liefert eine genaue Beschrei-

bung. Er sagt: Superiore (B. lapidarius) duplo minor est et in-

signi nota ab eo differt, nimirum quod superius internodium cru-

rum posteriorum (quod compressum et latum est) ad margines

fimbria pilorum rubentium cingitur, cum in illo pili sive setulae

internodium istuc cingentes nigri sunt, reliquae scilicet lanugini

concolores. Ebenso richtig beschreibt er den Nestbau: Nidificat

et mellificat in graniine eodem quo sequens (B. muscorura) modo.

Freilich die rothen Korbcheuhaare scheinen spiiter auch Grund zu

Verwechslungen gegeben zu haben, da B. pomorum Pz. $ nicht

selten solche zeigt.

Schwieriger war es das dazu gehorige S aufzufinden. Es trat

eine Erscheinung ein, ahnlich wie bei B. Latreillellus , indem das

S gesondert als Derhamellus beschrieben wurde , was in seiner ab-

weichenden Farbung lag. Als S zu Rajellus wurden dann bios

die entsprechend gefarbten Exemplare gerechnet, oder es fungirte

gar der B. confusus Schenck S als solches, wahrscheinlich wegen

seiner rothen Korbcheuhaare, in welchen Irrthum ja Schenck
selbst anfangs veifallen ist (Nass. Jahrb. IX, 89). Aber auch uni-

gekehrt wurden fiir den B. Derhamellus i^ die $ gesucht. So fiihrt

z. B. Dahlbom alle 3 Formen an. Ob diese hierher gezogenen

? wirklich Rajellus waren, ist mir sehr zweifelhaft, da mir der-

artige so ausgepriigt helle Farbungen nie vorgekommen sind. Es

sclieint eher, als weun ? von pomorum hierher gerechnet worden

seien, was bei ihrer entsprechenden Thoraxfarbung leicht moglich

war. — Erst Drew sen & Schiodte vereinigten Rajellus mit

Derhamellus.

Zu den kleinercn Arten gehorig, meist 18—20"'" lang und

30—34 "™ breit. Kopf etwas verlangert. Schaft 2,5 ""^ Geisel
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4 ™™. 3 Glied so lang als 4 uiid 5 zusammen. Hinterferse etwas

kurzer als die halbe Schiene, oben bogenfonnig iiach hintcn ver-

schiiiiilert , aber am Endo wiedcr eckig nacli oben vorgezogen.

Letztes Bauchsegnieut gekielt. Schwarz, Segment 4—G hell braun-

rotli. Ausgezeichnet durch die rothcn Koibchenhaare. Tiiuschend

iihnlich dem B. soroensis Var. Proteus, durch die Farbe der Korb-

chen jedoch auf den ersten Blick zu unterscheiden.

Varietaten: Thorax vorn und hinten mit eingemengten

graubraunen Haaren. 2. Segment mit ebensolcher undeutlichen

Biude. Entspricht also ungelahr der Farbung des S.

Ziemlich gross, 14— 17 "'" lang. In der Farbung mit dem $

ubereinstimmend, selten mit der helleren Farbung. Sehr ahnlich

den $ von B. lapidarius und soroensis Var. Proteus, durch die

rothcn Kbrbchenhaare jedoch leicht zu unterscheiden.

Aehnlich den S von B. pratorum, Varietaten von soroensis,

noch mehr aber von Psithyrus rupestris.

Lange 15— 18 •"'". Breite ungefiihr 30 ""\ Schaft 2™™. Geisel

1"^^. Geiselglieder unten ziemlich stark gebogen. Hinterferse

oben bogenformig, wenigstens bei meinen Exemplaren. (Herr Pro-

fessor Schenck sagt dem entgegen: Hinterferse ohngefahr von

gleicher Breite, nur an der Basis verschmalert , der obere Rand

gerade. Nach ihm ein Unterschied von soroensis und pratorum S.

Derselbe ist mithin wenigstens nicht stichhaltig.) Meine Exem-
plare zeigen fast silmmtlich die von Smith angegebene Normal-

farbung. Kopf mattschwarz mit eingemengten graugelben Haaren,

wie staubig aussehend. Thorax ebenfalls unrein schwarz, Pro-

thorax und Schildchen schmutzig graugelb. Die helle Farbung des

Prothorax sich auf die Seiten herabziehend. Segment 1 des Hin-

terleibs blassgelb. Segment 2 dunkeler gelb, Segment 3 schwarz.

2 und 3 am Ende mit graulicher Binde. Die tibrigen Segmente

und die Korbchenhaare hell rothgelb.

Merkliche Varietaten sind mir hier noch nicht vorgekommen.

Nach Smith iindert Thorax und Abdomen ganz gelb ab. Schenck
erwahnt eine Varietat mit schwarzen Korbchenhaaren, eine jeden-

falls auffallende Erscheinung. Eine Varietat mit schwarzer Far-

bung und nur zerstreuteu blassen Haaren, die also der Normal-

farbung des $ entspricht, haben Kirby, Illiger und Dahl-
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bom als B. Raj ell us cJ beschrieben. Ob freilich die betreffen-

den $ wirklich zuRajellus gehoien, ist, wie oben bemerkt, kei-

neswegs erwiesen. Nach Schenck (Nass. Jahrb. XIV p. 153) soil

das S sehr selten ohne Binden vorkommeu. Ich kenne diese Far-

bung nicht.

Genital! en: Klappen ktirzer als die Zangen , am Ende

schwach erweitert und mit einem Zahnchen, von oben gesehen

stark S formig gekriimmet. Oberes Endglied nach innen mit

langem, schmalen Zahn, nach vorii abgerundet. An der Basis des

langen, schmalen Zahnes noch ein kleinerer dreieckiger Zahn. Un-

teres Endglied nach innen erweitert und rund ausgerandet, wo-

durch 2 zusammenneigende Zahne entstehen, der obere spitzer

als der untere. Das untere Endglied spitz auslaufend, doch nicht

in eine so lineare Spitze wie bei agrorum, von der Seite gesehen

als breiter, spitzer Zahn erscheinend.

Bombus Rajellus baut sein Nest iiber der Erde in eine

Vertiefung, die mit Gras und Moos bedeckt ist. Es ist sehr schwach

bevolkert. Die Verbreitung scheint sehr ungleich zu sein. Hiiufig

ist diese Art nach Smith in Nordengland, nach Schenck in

Nassau, nicht selten nach Thomson im mittleren und siidlichen

Schweden. Dagegeu ist sie in Danemark selten. Dasselbe gilt

fiir Thiiringen, besonders habe ich die d nur einzeln angetrotfen.

Bei Gotha soil sie nach Herrn Forstrath Kellner zahlreicher

vorkommen. Weibchen und Arbeiter, besonders die letzteren, sind

sehr lebhaft. Die $ erscheinen mit soroensis Ende Mai und sind

am zahlreichsten Anfang Juni zu finden. Sie besuchen mit Vorhebe

Klee und Wiesensalbei. Die ? fliegen von Juli auf Klee und kenn-

zeichnen sich durch ihr unruhiges Wesen vor den ahnlich gefarb-

ten Arten. Die S erscheinen friih, oft schon Anfang Juli und be-

suchen dieselben Blutheu. Letztes Jahr traf ich sie regelmassig

an bluhender Anchusa officinalis. Die jungen $ sind ira September

sehr selten auf Kleeackern zu finden.

15. Bombus sylvarum L.

? Bombylius minor, lanugine albicante vestitus, cauda rufescente.

Ray, Hist. Ins. 247, n. 9.

Apis sylvarum Linne, Syst. Nat. I, 960, 45 ? Fn. Suec. 425,

1713.

Scop. Ent. Cam. no. 822.
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? Fabr. Syst. Ent. 381, 15. Ent. Syst. II, 321, 27.

Iluber, Observ. p. 227 tab. 25 f. 13—18.

Schraiick, Ins. Aiistr. n. 807.

Rossi, Faun. Etrusc. II, 90G.

Kirby, Mon. Ap. Angl. II, 32G, n. 82 tab. 17 fig. 15 u. 16.

Bom bus syl varum Fabricius, Syst. Piez. 348, 27. (?) lUiger

hiilt ihn fiir den B. Burrellanus.

Latr. Hist. Nat. XIV, 65, 8.

Illiger, Magazin V, 164, 9.

Dahlbom, Bomb. Scand. 44, 24 fig. 13—15.

Seidl, Hummeln Bohmens p. 67 n. 5.

St. Farg. Hym. I, 463, 8.

Drewsen und Schiodte 109, n. 4.

Nylander, Ap. Bor. 236, 22.

Smith, Zool. II, 546, 4. Bees of Gr. Br. 217, n. 5.

Sdienck, Nass. Jahrb. VII, 17 n. 19. IX, 93, n. 19. XIV, 158

n. 13. Berl. Ent. Z. 1873 p. 248. Deutsche Ent. Z. 1875

p. 328 (Unterschied v. B. arenicola Thorns.)

Thomson, Opusc. 250, 15. Hym. Sc. 30, n. 8.

Smith, Bees of Gr. Br. II. Ed. 1876 p. 203 n. 6.

? Bremus sylvarum Panzer, Fn. Germ. 85, 19. Illiger halt

ihn wie den B. sylvarum F. fiir B. Burrellanus.

? Bremus regelationis Panzer, 86, 17,

?Bombus veteranus Fabr. Syst. Piez. \ Konnen auch zu

352, 52 $. / B. arenicola

? Bombus auturanalis Dahlb. Bomb. Sc. l Thomson ge-

45, 25.
)

horen.

Apis scylla, Christ., Hym. 129 tab. 8 fig. 1.

Radoszkoffsky (Horae Societatis Ent. Ross. V, Notes sur

quelques Hym6nopteres de la tribu des Apides) zieht sogar den

Bombus fragrans Pallas (siehe bei B. elegans Seidl) ebenso den

B. flavidus Evers. als Varitaten zu B. sylvarum L.

18—20'""Mang, 30—35'"'^ breit. Schaft 2,5 ">"». Geisel4'»'".

Flugel am Aussenrande merklich getrubt. Kopf ziemlich verlan-

gert, Clypeus nackt, gliinzend, in der Mitte sparlich punktirt.

Kopf blassgelb behaart, am Scheitel mit eingemengten schwarzen

Haareu. Thorax, Segment 1—3, Unterseite, Schenkel und Korb-

chenhaare blass graugelb. Thorax mitten mit nicht scharfabge-

grenzter schwarzer Qucrbinde. Segment 2 und 3 ebenfalls mit
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schwarzen Querbinden, die von Segment 2 meist ziemlich undeut-

lich, indem auch der Vorderrand graugelb gefiirbt ist. Endseg-

mente rotligelb mit blassgelben Querbinden.

Bomb us sylvarum variirt sehr wenig. Desshalb sagt

Smith: There is no species more constant in its colouring than

this beautiful bee. Schvvankend ist die Breite der schwarzen Hin-

terleibsbinden; noch haufiger entstehen Varietiiten dadurch, dass

die gelblichen Querbinden der rothen Endsegmente weiss werden

und zuweilen die rothe Farbe fast ganz verdrangen. Solche Exem-

plare sind nicht mit Bom bus arenicola Thomson zu verwechseln.

Ich nenne diese Varietat Bombus sylvarum var. albican da.

Ich halte es fiir sehr gewagt, wenn Radoszkoffsky den durch

seine Grosse ausgczeichneten B. fragrans Pallas als Varietat des

sylvarum ansieht.

14—16™™ lang, aber nicht selten auch vveit kleiner. In der

Fiirbung ganz mit dem $ ubereinstimmend und ebenso variabel

in der Breite der schwarzen Binden.

15—18™" lang, Ftihlergeisel 6"™ lang, die Glieder schwach

gekriimmt. Glied 3 und 4 von gleicher Liinge.

Farbung wie bei $ und $. Segment 2 jedoch meist ganz gelb,

sodass der Hinterleib nur eine schmale schwarze Binde zeigt.

Selten das zweite Segment an den Seiten, noch seltener mit

schwarzer Querbinde. Die gelblichen Binden der rothen After-

segmente deutlicher als bei $ und $.

G en i tali en: Aehnlich denen des B. Eajellus. Klappen wie

bei diesera nach iunen gebogen, am Ende hakenformig erweitert,

etwas langer als der Stiel. Oberes End glied an der Basis nach

innen mit langem, schmalen Zahn. Kurz vor dem Ende desselben

zweigt sich nach unten ein etwas hautiger Zahn ab. (In der Ab-

bildung konnte dieser Zahn als zum unteren Endglied gehorig be-

trachtet werden, was der Fall nicht ist.) Oberes Endglied viel

tiefer ausgeschnitten als bei Kajellus, das vordere Ende viel spi-

tzer und schmiiler. Unteres Endglied am Ende allmahlig zuge-

spitzt, nicht in eine lincare Spitze auslaufend wie bei agrorum,

nach inncn ausgerandct; in dieser Ausrandung ein am Ende breiter

werdeudcr und abgestutzter Zahn.



Monographic der Hymenopteron-Gattuiig Bombus, 415

Bom bus sylvarum ist, wie es scheint, iiberall iiicht selten.

In Thuringen gehort cr mit zii dcii hiiufigsten Arten. lugenthiim-

lich ist das helle Sunimen dieser Hummel, namentlich der Arbeiter.

Die Weibchen erscheiueu zahlreich Anfang Mai, docli besitze ich

auch ein Exemplar vom 10. April. Das Nest legen sie liber der

Erde an, am liebsten, wie ihr Name schon andeutet, in lichten

Waldungen. Interessante Falle ihres Nestbaues sind im allgemei-

neu Theil ervvahnt. Die S babe ich nie vor Mitte August be-

merkt; sie besuchen mit Vorliebe Kleearten, nachst diesen Distel-

kopfe. Die juugeu Weibchen sind im Herbst haufig auf Klee,

spiiter fand ich sie an Disteln, bis Mitte October.

16. Bombus arenicola Thomson.

Bombus arenicola Thomson, Hym. Scand. II, 31 n. 9.

Bombus equestris Drewsen und Schiodte 110 n. 5 tab. II,

fig. c. $. Thomson I, c. 251, 16.

Bombus autumnalis Dahlbom, Bomb. Scand. 45, n. 25.

Bombus sylvarum Morawitz Horae Soc. Ent. Ross. VI, 32, 5.

Grosser als B. sylvarum L. 22'"'" lang, 36'"'" breit. Schaft

knapp 3 "'"', Geisel 5 """. Glied 3 so laug als 4 und 5 zusammen.

Fliigel zumal am Saume stark gebraunt. Clypeus vorn mehr ab-

geplattet und weniger punktirt als bei sylvarum. Der ganze Kor-

per hell graugelb, an der Unterseite und Basis des Hinterleibs

fast weisslich. Thorax zwischen den Fliigeln breit schwarz, diese

Farbe nicht scharf abgegrenzt indem zahlreiche schwarze Haare

in die gelbliche Farbung des Prothorax eingemengt sind. Segment
3—5 an der Basis, zumal an den Seiten mit diinnen Reihen schwar-

zer Haare. Auch der Scheitel untermischt schwarz.

$
Vom $ bios durch geringere Grosse verschieden.

<3

So gross wie B. sylvarum S- Glied 3 der Fuhlergeisel deut-

lich liinger als 4, wahrend diese beiden Glieder bei sylvarum gleich

sind. Nach Herrn Professor Schenck (Deutsche Ent. Z. 1875,

p. 328) sind die Hinterschienen des arenicola S flach, gliinzender

als bei sylvarum S und haben in der Mitte einen Langseindruck,
Bd. XII. N. F. V, 3. 27
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bei sylvarum dagegen etwas gewolbt, ohno diesen Eindruck; die

Schiensporen bei arenicola braunroth, bei sylvarum schwarz. Ich

habe diese Kennzeichen keiiieswegs so ausgepriigt gefuuden, dass

ich sie als Unterscheidungsmerkmale aufstellen mochte.

Die Farbung schmutzig graugelb wie bei V und $. Thorax

mit schwarzer Querbinde. Endsegment oben schwarz behaart wie

bei B. variabilis. Aehnlich gefarbte Exemplare des B. sylvarum

unterscheiden sich sogleich durch die reinere Farbung, namentlich

die weissgelben Thoraxseiteu , ferner durch das nicht schwarze

Endsegment. Fine Verwechslung konute auch Statt finden mit

abgeflogenen Exemplaren des B. variabilis (B. senihs F.). Die

schwarze Thoraxbinde lasst immer noch den B. arenicola erken-

nen, bei abgeriebenen Exemplaren freilich ist bios durch Priifung

der Genitalien Gewissheit zu erlangen.

Die Genitalien wie bei B. sylvarum, die Grube an der

Aussenseite des Stieles jedoch viel schwacher als bei letzterem.

Bomb us arenicola ist wenig verbreitet und selten. Als

Fuudorte sind bekannt Schweden, Diiuemark und Russland. In

Deutschland ist er vonSchenck in Nassau aufgefunden worden,

durch Herrn von Ha gens bei Cleve, durch Dr. Beuthin bei

Hamburg. Jedenfalls diirfte er noch weiter verbreitet sein. In

Thiiringen habe ich ihn bis jetzt bios an zwei Stellen entdeckt und

zwar bei Stadtilm; wo ich im September 1876 zwei $ und meh-

rere S und 9 fing, und bei Fischersdorf ohnweit Saalfeld, wo ich

am 29. Sept. 1877 ein S antral Aus der Nahe brachten mir ihn

Zoglinge von Zeitz bei Alteuburg mit. Typische Exemplare be-

sitze ich noch von D r e w s e n , der mir auch mittheilte, dass diese

Art ihr Nest auf der Erde anlegt. Ich glaube bestimmt, dass

diese Hummel in Thiiringen noch weiter aufzufinden sein wird,

sie schcint aber nur ganz einzeln vorzukommen.

17. Bombus agrorum F.

Apis agrorum Fabricius, Ent. Syst. II, 321, 29.

Kirby, Mon. Ap. Angl. II, 326, 81 $.

Bombus agrorum Fabr. Syst. Piez. p. 348, 30.

Dahlbom, Bomb. Scand. 47, 28.

Drewsen und Schiodte 108, 2.

Nylander, Ap. Bor. 228, n. 4.
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Schenck, Nass. Jahrb. VII, p. 19. IX p. 93. X p. 139— 141

(die Varietiiten) XIV p. 158 n. 12.

Thomson, Op. 252, 4 Hyni. Sc. II, 28, 7. Einige der von

Thomson augefuhrten Varietiiten gehoren vielleicht zu

variabilis.

Smith Bees of Gr. Br. II. Ed. 1876 p. 200 n. 2.

Apis muscorum Linne Syst. Nat. p. 2782, n. 36. Fn. Siiec.

1714 (hirsuta fulva, abdoniine flavo). Ich besitze von Smith

S $ und 2 von genau derselben Farbung wie sie das typische

Linn6'sche Exemplar zeigt. ICs ist eine etwas blassc Far-

bung des agrorum F. Man vergleiche dariiber das bei B.

muscorum F. zu Erwahnende.

Bombus muscorum Smith, Zool. II, 545, 2. Bees of Gr. Br.

212, 1. Bees of Gr. Br. II. Ed. p. 199 n. 1. Ich begreife

gar nicht, wie Smith in der 2. Auflage Bombus muscorum L.

und agrorum F. trennt, da der erstere mit letzterem idun-

tisch ist, wie ich aus den iibersandten Exemplaren ersehe,

die bios blasser gefarbt sind. Er will einen Unterschied in

den mannlichen Genitalien gefunden haben.

Br cm us agrorum Panzer, Fn. Ger. 85, 20 $.

Apis Francillonella Kirby, Mon. Ap. Angl. 319, 75.

Apis flora lis Kirby, 321, 76.

Bombus floral is Seidl, Hummeln Bohmens p. 66 n. 1.

Apis Beckwithella Kirby, 323, 78 ?. Das c? ziehe ich wegen

der schwarzbehaarten Hinterleibsspitze zu variabilis, ebenso

die Apis Curtisella Kirby 324, 79 6 u. d. Bombus Curtisellus

Dahlbom 49, 29 6-

Apis Forsterella Kirby, 325, 80 $.

Bombus mniorum Fabr. Syst. Piez. 350, 40.

Drewsen und Schiodte 108 n. 3 tab. II fig. a. u. b. Exem-

plare, die ich von Drewsen erhielt, liessen mir gar keinen

Zweifel, dass eine blosse Varietat vorliegt, die, wie mir

Drewsen schreibt, in Dilnemark die Normalfarbung ver-

tritt, die dort gar nicht vorkommt.

Der Bombus consobrinus Dahlbom, Bomb. Scand. 49,

30 ?, von dem Schenck (Berl. p:nt. Z. 1873 p. 248) zu behaup-

ten scheint, dass er eine Varietat des B. agrorum F. sei, hat mit

letzterem gar nichts zu thun. Ich besitze Exemplare von Ra-
doszkoffsky aus Sibirien. Falls hier keine besondere Art vor-

liegt, so ist derselbe eine Varietat des B. hypnorum L. , wie die

mannlichen Genitalien am besten beweisen.

27*
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Als Synonyme fuhrt Thomson noch an:

Bombus arcticus Dahlboni, Bomb. Sc. 50, 32.

Nylander, Rev. Ap. Bor. 260, 2.

Bombus apricus Zett. Ins. Lapp. 475, 12 S.

18—22'""' lang, 30—35'"''^ breit, Schaft knapp 3"™, Geisel

4, 5 """^ Kopf etwas verlangert. Kopfschild nackt, glanzend, an

den Seiten mit schwarzen, oft auch gelben Haaren. Von letzterer

Farbe die Haare urn die Fiihlerbasis und auf dem Sclieitel. Kor-

perbehaarung weit langer als bei muscorum und variabilis, etwa

wie bei pratorum.

Thorax oben rothgelb, etwas matter als bei muscorum, unten,

sowie die Schenkel weissgelb behaart. Weissgelb ist ferner die

Basis des Hinterlcibs, Segment 2 an der Basis fast stets mit

citrongelben Haaren. Segment 2 und 3 schwarz, am Ende mit

gelben Haaren. Segment 4 und 5 rothgelb, am Endrande mit

blassen Haaren. Segment 6 fast kahl. Bauchsegmente weissgelb

gefranst. Korbchenhaare schwarz, an der Spitze oft weissgelb,

seltener ganz so. Tarsen nach dem Ende zu gelbbraun behaart.

Das Variiren besteht darin, das die dunkelen Binden des Hin-

terleibs nach und nach verschwinden. Andeutungen sind jedoch

stets noch vorhanden. Auch die rothgelbe Farbe der Endseg-

mente verblasst dann bis auf eine geringe Spur. Gewohnlich

zeigt dann auch der Thorax ein schmutzigeres und helleres Gelb.

Solche Farbungen entsprechen dem Bombus muscorum Linu6.

Im Norden dagegen tritt gerade das Umgekehrte ein. Der Thorax

wird oben schwarzbraun, ebenso der Hinterleib, mit eingemengten

blassen Haaren, die Basis des letzteren weissgrau, das Ende roth-

lich. Es ist dies der Bombus mniorum F. Diese schone Va-

rietat habe ich in Thiiringen noch nicht bemerkt, hofte aber, sie

noch aufzufinden, da sie nach Schenck in Nassau vorkommt.

Bis jetzt konnte ich nur Exemplare entdeckeu, bei denen der Thorax

einige schwarzbrauue Haare zeigte.

12— IS"^"^ lang, zuweilen noch weit kleiner. Farbung wie

beim $.

15—18 '^^. Fuhler verlangert wie bei muscorum und varia-
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bills. Gciselglicder unteu stark gebogcn, fast wie gesiigt. Fiirbung

der des $ eiitsprccheiid. Ilinterleib stets mit schwarzen Biiidcn,

die bci iiianchen Exemplaren jcdoch sehr verdriingt siiid, wesshalb

sich diese FJirbungeii des muscorum und variabilis sehr naherii,

wo danii die Genitalicn das bcste Unterscheidungsmittel abgcben.

Imnierhin lassen die nie ganz fehlenden schwarzen Haare auf der

Hinterleibsmitte iioch ziemlich sicher den Bombus agrorum er-

kennen. Auch zeigt die Hinterleibsspitze fast stets noch einc

Spur von Rothgelb. Umgekehrt nehmen die schwarzen Binden oft

den ganzen Hinterleib ein, sind aber stets von blassen Querbin-

den getheilt. Der Thorax zeigt bei alien von mir in Thiiringen

gefangenen Exemplaren eine rothgelbe Fiirbung, wahrend bei der

Varietiit mniorum die Scheibe schwarzbraun ist.

Genitalien: Klappen am Ende nicht erweitert, bis zur

Mitte des oberen Endgliedes reichend. Letzteres weit vorragend,

von oben gesehen schwach nierenformig erscheinend, an der Basis

nach innen mit linearem, spitzen, etwas nach unten gerichteten

Zahn. Das untere Endglied nur mit seiner langen, fast linearen

und gekriimmten Spitze vorragend, nach innen ein kiirzerer, zwei-

spitzer Zahn, der vom oberen Endglied verdeckt wird. Zwischen

beiden Enden eine halbkreisformige Ausrandung.

Bombus agrorum F. ist iiberall eine haufige Art. Dasselbe

gilt fiir Thiiringen, doch scheint er hohcr gelegene Lokalitaten

minder zahlreich zu bewohnen. Die Weibchen erscheinen im Frtih-

ling in grosser Menge, meist Ende April und fliegen mit Vorliebe

an den Bliithen von Lamium; besonders Lamium maculatum wird

von ihnen fast nicht leer. Das Nest bauen sie aus Moos iiber der

Erde. Die Arbeiter fliegen auf allerlei Blumen im Sommer. Die

Miinnchen , die vom Juli bis October liier in grosser Anzahl zu

finden sind, sind von alien Hummelmannchen die, welche die ver-

schiedenartigsten Blumen aufsuchen. So habe ich sie sehr haufig

in Garten gefunden, namentlich auf Scabiosen. Mit Vorliebe bc-

suchen jedoch auch sie Klee, schon weniger Disteln.

18. Bombus muscorum F.

Der Bombus muscorum F. ist nach meinem Gutachten bis

jetzt von keinem Apidologen gehorig begrenzt worden. Die alte-

ren von diesen wiederholcn einfach die Linne'sche Diagnose:

hirsuta, fulva, abdomine flavo. Die neueren z. B. Schenck fiihren
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diese Farbung als Normalfarbe an und zuglcich cine grosse Menge
Varietaten, die friiher theilweis als besondere Artcn aufgestellt

wurden z. B. Curtisellus, autumnalis, pygmaeus und senilis, von

dencn viele eine Sichtung von B. agrorum F. schwierig machen.

Fine Meinungsverschiedenheit entstand als Smith bei einer Ver-

gleichung des typischen Exemplars in dem Cabinet der Linne'-
schcn Gesellscliaft fand, dass die Apis muscorum L. gleich sei

mit der Apis agrorum F. Nach dem Recht der Prioritat adop-

tirte er also den alten Namen B. muscorum L. fiir B. agrorum F.

und nannte den B. muscorum F., den Linne noch gar niclit

kennt, oder vielmehr nicht abtrennt, mit dem ebenfalls von Fa-
bricius herriilirenden Namen Bom bus senilis. Er unterschied

also B. muscorum L. {= agrorum F.) und B. senilis F. — Smith

that damit keinen gliicklichen Grift'. Abgesehen davon , dass da-

durch Confusion in die Sache gebracht wurde, passte auch der

Bombus senilis gar nicht zu der nunmehrigen Diagnose. Wilh-

rend Fabricius von seinem senilis, der, wie das typische Exem-

plar (cf. Kirby II, p. 319) zeigt, bios ein abgeflogenes Exemplar

ties muscorum oder einer verwandten Art ist, folgende Diagnose

gibt: hirsutus cinereus, was ja der Trivialname senilis ausdriicken

soil, beschrieb Smith darunter die priichtige, rothgclbe Normal-

tarbung des B. muscorum der Autoren und sah sich desshalb ge-

zwungen ein Fragezeichen hinter den citirten B. senilis F. zu

n)achen. Spater sah Smith selbst die Unbrauchbarkeit dieses

Namens ein und hat dafiir in der 2. Auflage seiner „Bees of Great

Britain" den Namen Bombus venustus Smith eingefiihrt, der

aber auch nicht zu lassen ist, da er meinen Bombus variabilis

mit enthalt, woriiber man bei letzterem vergleiche.

Ich bin ganz entschieden der Meinung, den B. muscorum

Linne's ganz bei Seite zu lassen und dafiir die Namen des Fa-
bricius festzuhalten , da er der crste ist, der B. agrorum und

muscorum unterschieden hat, wahrend Linne noch die beiden

Arten vermengt, da doch der muscorum F. nach Dahlbom in

Schweden und Norwegen hilufig ist.

Bombus muscorum F. nun wurde bis jetzt als einer der va-

riabelsten Hummelarten aufgefasst und bis vor Kurzem war auch

ich dieser Meinung. Am 22. August vergangenen Jahres jedoch

fing ich auf einem Kleefeld ein genau der Normalfarbung entspre-

chendes S, das von hellcn Varietaten des B. agrorum F. S iiusser-

lich schwer zu unterschciden ist. Da ich bei jedem S stets die

Genitalien untersuche, so war ich crstaunt, hier eine Bildung vor-
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ziifiiulcn, die ich noch iiie beobachtct hatte. Das stiinipfc uiitcre

Eiidglicd der Zaiigen liess keine Verwechsluiig wedcr mit agru-

runi noch dem bishorigoii musconmi zu. Da nach alien meinen

Bcobachtungen die Genitalicn nur sehr selten und dann fast un-

merklich variiren, da nach Schenck die S der verschiedeusten

Fiirbungen des niuscoriim den niindichen Bau der Genitalien zeigen,

so kam ich sclion danials auf den Gedanken , dass die bisher be-

schriebenc schougelbe Normalfiirbung des B. rauscorum F. eine

Species fiir sich sei. Meine Aufmerksamkeit wandte sich natiir-

lich speciell ihr zu. Ich fing einzelne $, auch einige ?, die auf

den ersten Blick daflir erscheinen. Den S erwiesen sich jedoch

als B. agrorum F., die schwarzen Binden des Hinterleibs waren

bios rudimentar.

Gegen Ende September entdeckte ich zu meiner Freude bei

Stadtilm (einige Stunden von Erfurt) einen neuen Flugort des

B. muscorum F,, wo agrorum fast gar nicht zu finden war. Es

war ein grosses Feld mit Trifolium pratense. Am 24. September

gluckte es mir ein S zu fangen, das ich fofort als hierher geho-

rend erkannte, die schongelbe Fiirbung war nur etwas abgeblasst.

Zu Hause ergab sich sofort derselbe Bau der Genitalien und nun

hatte ich fast Gewissheit eine achte Species vor mir zu haben.

— Jetzt, nachdem ich auch im letzten Jahre, den Bombus mu-

scorum weiter beobachten konnte und namentlich eine neue Anzahl

Mannchcn gefangen habe, ist mir jede Spur von Zweifel am Art-

recht verschwunden. Exemplare dieser Hummel, die ich von Hrn.

von Badoszkoffsky aus Sibirien als Bombus muscorum F.

erhielt, stimmen ganz genau mit meinen Exemplaren, namentlich

zeigen die S densclben charakteristischen Bau der Genitalien. —
Es ist wohl bestimmt anzunehmen, dass solche S schon an vielen

Orten gefangen worden sind, bei der ewigen Beriicksichtigung der

Fiirbung jedoch sind sie nicht erkannt worden und dies darf nicht

Wunder nehmen, da sie tiiuschend ahnlich sind Farbungen des

agrorum F. und den bisher mit muscorum F. zusammeugeworfenen

Varietaten des B. variabilis. Herr Dr. Kriechbaumer, mit

dem ich dariiber conferirte, theilte mir mit, dass auch er bereits

zwei verschiedene Formen des B. muscorum F. unterschicden und

fiir die eine einstweilen den von Seidl entlehnten Namen B. tristis

gebraucht habe.

Es gehort hierher also die von den Autoren bisher angenom-

mene Normalfiirbung des B. muscorum F.; die d, wie gesagt,

mogen hiiufig mit denen von agrorum und variabilis verwechselt
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wordeu sein. So gehort z. B. das von Kirby hierlier gezogene

S wegcn der Angabe „ani extremitate nigro-villosa" jcdenfalls nicbt

hierher da bei meinen Exemplaren die Spitze des Hinterleibs ent-

weder gar keine oder kaum merkliche Spur schwarzer Haarc zeigt.

Eegelmassig treten dagegen solche bei den S der nachsten Species

auf. Das S des muscorum aus Sibirien zeigt auf dem Endseg-

ment ebenfalls bios eine Spur schwarzer Haare.

? Bombylius medius, dorso longis et densis pilis rufis vestito,

mellificus vulgatissiraus, in gramine nidum construens.

Ray, Hist. Ins. p. 246 n. 3.

Apis muscorum Linne, Syst. Nat. II 960, 46. Fn. Suec. 1714

(Zum Theil, da B. agrorum F. mit darin enthalten ist.) II-

liger, Mag. V p. 163 halt das in der Linn6'schen Sammlung

befindliche Exemplar, Smith's Meinung entgegen, gleich dem

B. muscorum F,, ebenso stellt Thomson die Apis muscorum L.

als synonym zu B. muscorum F. Smith sandte mir von B.

muscorum L. ? $ und S, die nach seiner Versicherung ganz

mit den Linnc'schen Typen iibereinstimmen, Sie gehoren

sararatlich zu B. agrorum F.

Apis muscorum Fabr. Syst. Ent. p. 381. 17.

Schrank, Ins. Austr. 801.

Rossi, Fn. Et. II, 100, 904.

Christ, Hym. 130 tab. 8 fig. 3 ?, tab. II, f. 8 9.

Muller, Zool. Dan. n. 1924. Fn. Frid. n. 652.

Reaum. tom. 6. Mem. 1, p. 32 tab. 2 fig. 1—3.

Frisch, Ins. 9 tab. 26 fig. 8.

Kirby, Mon. Ap. Angl. II, 317, 74 ? $.

Bombus muscorum Fabr. Syst. Piez. 349, 32.

Illiger, Mag. V, 163 n. 1.

Walck. Fn. Par. II, 148, 12.

Dahlb. Bomb. Sc. 46, n. 27. fig. 17 ?. (Nicht gut colorirt.)

Seidl, Hummeln Bohmens p. 66, n. 2,

Drewsen und Schiodte 107 n. 1.

Nylander, Ap. Bor. 227, 1.

Schenck, Nass, Jahrb. VII, p. 16 n. 15 (mit Ausnahme der

Varietaten) XIV, 156, 11 (bios die Norraalfiirbung, ohne

dunkele Binden. Die S gehoren sammtlich zu variabilis).

Thomson, Hym. Sc. II, 28 ? ?.

Bombus senilis Smith, Bees of Gr. Br. 214, 2.

Bremus muscorum Jurine, Hym. 261.
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Bomb us cognatus Stcph. Brit. Eiit. Supp. VII, 17 tab. 43

fig. 3 ?.

? Bombus pygmaeus Fabr. Syst. Piez. 353, 54.

Die Diagnose lautet: thorace fulvo, abdomine albo. Drcwseu

unci Schiodte ebcnso Nylander halten ilni fiir eine Varietiit

des $. Thomson dagegen stellt ihn zu B. pratorum L., wor-

auf freilich die Diagnose gar nicht passt.

Bombus venustus Smith, Bees of Gr, Br. II. Ed. 1876.

Derselbe enthiilt auch Farbungen des B. variabilis, die Exem-

plare wenigstens, die ich von Smith selbst als B. venustus

crhielt, entspracheu keineswegs in der Fiirbung der Beschrei-

bung, sondern gehoren vielmehr, wie namentlich das 6 be-

weist, zu B. variabilis.

Gestalt der folgenden Art; aber stets etwas grosser, 20

—

22""" lang, 32—36"^"> breit. Schon Herr Professor Schenck be-

tont, dass die $ der Normalfiirbung (Bombus muscorum) merklich

grosser seien, als die der iibrigen Varietaten. (B. variabilis). Der

ganze Korper schon okergelb behaart, Scheibe des Thorax prach-

tig rothgelb, Hinterleib oben ebenfalls dunkeler gelb. Korbchen

blassgelb mit eingemengten kurzen schwarzen Haaren. Fliigel-

schiippchen dunkel rostroth. Clypeus nackt, in der Mitte fein

gerunzelt mit wenigen seichten Punkten, an den Seiten mit ein-

zelnen groberen. Endsegraent oben mit kurzen schwarzen Haaren.

Ganz wie das $ gefarbt. Grosse sehr schwankend. Nicht

seiten Weibchen des Bombus variabilis nahe oder gleich kom-

mend.

d
Von Grosse des $. Farbung wie bei ? und $. Endsegment

aber oben ohne schwarze Haare oder ganz schwach angedeutet.

Varietaten des variabilis und agrorum S sind sehr schwer davon

zu unterscheiden, bei einiger Uebung erkennt man sie aber auf

den ersten Blick. Die Genitalien bleiben das sicherste Unterschei-

dungsmerkmal. Fiihler verlangert wie bei agrorum und variabilis,

an der Unterseite starker gebogen als bei dem letzteren.

Genitalien: Klappen an der Spitze dreieckig erweitert, in

der Mitte ohne Zahn nach unten, nur etwas erweitert, viel klirzer
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als die Zangen, Oberes Endglied weit iiber den Stiel hervor-

rageiid, von Gestalt eines Rechteckes, an der Basis nacli innen

mit einem zweispitzen Zahn, die vordere Spitze linear und spitz,

die hintere weit kiirzer, ebenfalls spitz. Unteres Endglied ziem-

lich vorragend, die Innenseite bis herab zum Zahn des oberen

Endgliedes sichtbar (bei agrorum die Innenseite fast ganz vom

oberen Endgliede zugedeckt). Das Ende breit, fast stumpf (Haupt-

unterscliied von den verwandten agrorum und varibilis, bei denen

das untere Endglied scharf zugespitzt ist). Die Innenseite des

unteren Endgliedes mit spitzem Zahn, der genau unter der vor-

deren Ecke des oberen Endgliedes steht. Die ganze Innenseite

der Zangen, namentlich des unteren Endgliedes ist dicht behaart,

wie gewimpert.

Bomb us muscorum F. ist weitverbreitet , aber nirgends ge-

rade hiiufig. In Thiiringen ist diese prachtige Hummel fast selten,

nirgends habe ich sie in grosserer Anzahl getroffen. Sie erscheint

sehr spjirlich mit variabilis im Mai, meist erst gegen das Ende

dieses Monats und fliegt auf Klee, Giinsel und anderen Wiesen-

blumen. Ein fast tadelloses Weibchen traf ich dieses Jahr noch

am 13. Juli. Das Nest habe ich noch nicht finden konnen. Mir

ist aufgefallen, dass viele meiner $ und $ einen abgeschabten

Thoraxrucken zeigen, wie es bei B. Latreillellus auch meist

der Fall ist. Selbst 2 aus den letzten Tagen des August, mithin

ganz frische Exemplare, die sonst tadellos waren, waren auf dem

Thorax bereits abgerieben. Dies wurde auf einen unterirdischen

Nestbau hindeuten. Spatere Beobachtungen werden dariiber ent-

scheiden. Die Arbeiter und Mannchen fliegen fast nur auf Tri-

folium pratense, letztere im August und September. Auch die

jungen Weibchen habe ich bios auf damit bebauten Aeckern ge-

funden.

Ich empfehle diese und die folgende Art recht sehr der Be-

obachtung.

19. Bombus variabilis n. sp.

Hierher gehoren alle von den Autoren zu Bombus musco-

rum F. gezogenen Varietatcn. Eigcnthiiralicher Weise scheinen

diese verschiedenen Farbungcn in manchen Gegenden nicht vor-

zukonimen, die dunkelen Varietiiten besonders, die ich Smith,

Drew sen und Radoszkoffsky sandte, waren diesen Autoren
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gar iiiclit bckaniit. Die Angaben dcr illtereii Autoroii siiid aiisser-

ordciitlicli schwaiikend uiid beriicksichtigen stets nur die leidigc

Fjirbiing, sodass gar nicht herauszufinden ist, was zu B. agrorum

F., zu muscorum und variabilis gehort. Namentlich Kirby hat

iiiis eine Meiige Artcn iiberliefert, die siimmtlich iiach englischen

Gelehrten und Sammlern beiiannt sind, von einigeu bios die ($

Oder +' bekannt. Die meisten gehoreu wohl nicht hierher sondern

zu B. agrorum F., nur die Apis Sowerbiaua und Beckwithella d

ziehe ich hierher, da nach Kirby die. iiusserste Spitze des Hin-

terleibs schwarz behaart ist, ein sicherer Unterschied dcr S vor-

liegender Species von den S von agrorum, weniger von muscorum.

Lepeletier de St. Fargeau fiihrt zahlreiche Abanderungen des B.

muscorum an; die meisten der mir bekannten Fiirbungen des va-

riabilis fiihrt auch Schenck in seinen verschiedenen Schriften

iiber Bienen an (Nass. Jahrbiicher VII p. 17, X p. 92—94, XIV,

156, 11). Auch Thomson scheint einige dieser Varietaten zu

kennen, wenigstens kommt es mir vor, als wenn einige der unter

B. agrorum aufgefiihrten Fiirbungen zu variabilis gehorten ; imnier-

hin konnen sie aber auch zum Formenkreis der Varietiit mnio-

rum gehoren, die ja im Norden die Normalfarbung des B. agrorum

fast verdrilngt hat.

Dass das S des B. muscorum Thomson der Bom bus va-

riabilis 6 ist, erhcllt aus der Bcschreibung der Genitalien. Auch

Radoszkoffsky schrieb mir, dass mein Bomb us variabilis

rccht sehr an B. mniorum F. erinnere, was bcim ersten Anblick

ganz richtig ist. Eine Trennung der Weibchen von muscorum und

variabilis liisst sich nur mit Hiilfe der dazu gehorigen Miinnchen

unternehmen. Ohne eine Kenntniss der letzteren wiirde man sonst

sehr leicht versucht sein, Farbungen des variabilis ? zu muscorum

zu Ziehen. Eine Zusammengehurigkeit der verschiedenen Varie-

tilten des variabilis ergibt sich aus den allmahligen Uebergiiugen

von der hellen zur dunkelen Fiirbung.

Bom bus muscorum Schenck Nass. Jahrbiicher (mit Ausnahme

der Normalfarbung).

Bom bus senilis Fabr. Syst. Picz. p. 352, 50 (kann ebenso gut

eine verwandte Art ausdriicken).

? Apis curtisella Kirby, Mon. Ap. Angl. II. 324, 79.

? Bom bus curtisellus Dahlb. Bomb. Sc. 49, 29.

NB. Scheinen mir cher zu agrorum zu gehoren.

Apis Sowerbiana Kirby, Mon. Ap. Angl. II. 322, 77 S-
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Apis Beckwithella Kirby, 323, 78 S.

? Bom bus xanthurus Illiger, Mag. V, p. 172, 54.

?Bombus autumnalis Fabr. Syst. Piez. 352 ii. 47. Gehort

wohl eher zu B. sylvarum L.

Bombus Helferanus Seidl, Humraeln Bohmens p. 66 n. 3.

Ochroleuco-hirsutus , thoracis disco abdominisque basi ob-

scure fuscis.

Bombus tristis Seidl, Hummeln Bohmens p. 69. n. 9.

Nigro-hirsutus, abdomine fuscescente, ano ochroleuco. Mit

dem Zusatz: Eine der kleinsten Arten.

NB. Ich halte ihn mit Dr. Kriechbaumer fur einen 9 einer

dunkelen Farbung meines variabilis.

Bombus Fieberanus Seidl, pag. 69 n. 10.

Nigro-hirsutus, thoracis disco abdominisque basi atro-ca-

staueis, capite anoque ochraceis.

Bombus venustus Smith, Bees of Gr. Brit. II. Ed. 1876, p. 201

n. 3.

Smith beschreibt darunter sowohl muscorum als varibilis,

denn die Exemplare , die ich von ihm als B. venustus er-

hielt, waren B, variabilis und zwar zwischen Farbung 3

und 4. Smith beschreibt in der erwiihnten Schrift diese

Farbung gar nicht, sondern bios die schongelbe des B.

muscorum F.

18—20"^°' lang, 30—35'""^ breit, etwas kleiner als Bombus
muscorum F. Kopf ziemlich verlangert. Schaft 2,5, Geisel 5'°"'

lang, Glied 3 so lang als 4 und 5 zusammen. Letztes Bauchseg-

ment mit deutlichem Langskiel. Fliigelschiippchen dunkelbraun,

am Kande durchscheinend. Behaarung kurz , abstehend , zumal
auf dem vorderen Theil der Segmente. Kopf stets schmutzig gelb

behaart. Korbchen stets mit blassen Haaren. Es ist schwierig

die $ und 5 von agrorum und muscorum zu trennen. Der letz-

tere unterscheidet sich sattsam durch seine schongelbe Farbung.

Plastische Kennzeichen zur Unterscheidung habe ich bis jetzt

nicht auffinden konnen. Sehr ahnlich in der Farbung sind Varie-

taten des variabilis solchen des agrorum, zumal dem Formenkrcis

des mniorum den ich in Thiiringen jedoch noch nicht aufgefun-

den habe. Exemplare mit kurzer Behaarung und dunkelen fast

schwarzbraunen Fliigelschuppchen gehoren zu variabilis, wahrend
agrorum sich durch weit langere etwas struppige Behaarung und
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rostbraune Flugelschiippchcn auszeichnet. Ms Untcrscheidungs-

zeichen kanu fcrner die Liingsfurclie dieiicn , welche das letzte

Kiickoiisegment bei agroruni wuhl stets zeigt, wiihrend dieselbe

bci variabilis gar nicht vorhanden oder nur sdir uiideutlich aus-

gepriigt ist.

In der Grosse sehr veriinderlich, 10—16""" lang. Die Kenn-

zeichen \Yie beim ":;1, doch die Plugelschiippchen mit breitercm,

helleren Saum.

d
Von Grosse der 5. Schaft 2 """^ Geisel von Lange des Thorax,

6™'". Die Glieder schwacli gebogen, viel unmerklicher als bei

agrorum F. c^. Aussenseite der Hiuterschieneu bios am Ende flach

gedruckt, sonst erhaben wie bei pomorum. (Ebenso gestaltet sind

die Hiuterschienen audi bei muscorum und sylvarum, es ist also

weiter kein Gewidit darauf zu legen) Hinterleibsende obea stets

mit schwarzeu Haaren. Kopfsdiild didit sdimutzig gelb behaart.

Von derselben Farbe die Seiten des Thorax (selten mit einge-

meugten schwarzen Haaren) die Behaarung der Unterseite und

der Beine.

Die S der 3 Arten muscorum, variabilis und agrorum sind

am besten durdi ihre ganz verschiedenen Genitalien zu unter-

scheiden. Idi besitze Exemplare von alien Dreien, die sich tiiu-

schend ahnlidi sehen. Der Bombus variabilis kennzeichnet sidi

sattsam durch die schwarzen Haare auf dem Endsegment, die bei

muscorum hochstens ganz schwach augedeutet sind ; auch der Thorax

hat bei hellgefiirbten Exemplaren des variabilis immer noch einige

Spuren schwarzer Haare, muscorum dagegen niemals ; agrorum hat

auf der Hinterleibsmitte immer einen Rest der schwarzen Binden,

muscorum keine Spur davon; agrorum ist iiberdiess durch die fast

knotenartigeu Fuhlerglieder kenntlich.

Genitalien: Klappen knapp so lang als das obere End-

glied, an der Spitze dreieckig erweitert. Oberes Endglied an der

Basis nach innen mit breitem, spitzen Zahn; am Ende breit ab-

gerundet. Unteres Endglied scharf zugespitzt, doch nicht so linear

wie bei agrorum. An der Basis nach innen mit zweispitzem Zahn.

Das obere Zahnchen spitz, das untere gerade abgestutzt. Letz-

teres bios bei Seitenansicht sichtbar. Unteres Endglied in der

Ausrandung mit hockerartigen Hervortretungen. Der Basalzahn
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des unteren Endgliedes wird grosstentheils vom oberen Endglied

verdeckt. — Bei einigen Exemplareii habe ich gefundeii, dass der

Innenzahn des unteren Endgliedes weiter nacli vorn gezogen war.

Die Farbung ist ausserordentlich variabel und es ist geradezu

unmoglich zii sagen, welches die Normalfarbung ist und welches

die Varietiiten sind. Ebenso unmoglich ist es, dieselben alle auf-

zufiihren, da wegen der zahlreichen Uebergange keitie Grenzen zu

Ziehen sind. Ich begniige mich desshalb die wichtigsten anzu-

fuhren, indem ich von den helleren Exemplaren zu den dunkelen

fast schwarzen fortschreite.

1) Der ganze Korper schmutzig-gelbweiss. Scheibe des Thorax

mit eingemengten braunen Haaren. Beim cj der Thorax oft

bios dunkeler gelb. Abgeblichen das ganze Thier schmutzig-

weissgrau. Reprasentirt am besten den Bomb us senilis F.

2) Weissgelb, Scheibe des Thorax schwarzbraun , die vorderen

Segmente besonders das zweite, oben verdunkelt, meist mit

goldgelbem Schein. var. notomelas Kriechh.

NB. Das dazu gehorige S hat meist braune Hinterleibsbasis und

entspricht dem B. Helferanus Seidl, doch besitze ich auch

Exemplare mit ganz der des $ entsprechender Farbung und

ich kann mich desshalb nicht entschliessen , diese Varietat zu

muscorum F. zu ziehen, wie Herr Dr. Kriechbaumer geneigt

ist. Die S haben die Genitalien des variabilis und die charak-

teristischen schwarzen Haare auf dem Endsegment und man

miisste somit S und $ auf 2 verschiedene Species vertheilen.

3) Gelblich-weiss , Thorax oben matt rostroth gefiirbt, rait ein-

zelnen schwarzen Haaren. 2. Segment mit brauner Binde.

Die $ selten.

4) Thorax oben schon gelbbraun, fast fuchsroth. Hinterleib an

der Basis chocoladenfarbig , die Endsegmente und die Unter-

seite blasser. Die $ und S selten , die $ schmutziger gefarbt.

5) Wie voriger, aber weit dunkeler. Farbe des Thorax und Ab-

domen dunkel rothbraun. Thorax schwarz eingerahmt, ebenso

der Hinterleib an der Basis und den Seiten schwarz, gegen

das Ende mit gelblichen Haaren. Segment 2 mit schwai-z-

brauner Binde , von gleicher Farbe die Behaarung der Beine.

Bauchsegmente grau gefranst. Die S heller gefarbt.

G) Thorax rothbraun , die Farbe ziemlich verdrangt durch zahl-

reiche eingemengtc schwarzbraune Haare. Thoraxseiten grau.

Hinterleib abwechselnd mit dunkelbraunen und gelbbraunen,
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fast olivenfarbigen Bindeii. An dcr Basis lierrscht die dmikele

Farbmig vor, indcm besonders das 2. Segment eine breite Binde

zeigt, gegen das Hinterleibsende wird die belle Filrbung im-

nier ausgcdehnter. Die S sehr selten.

7) Das ganze Thier dunkel schwarzbraun, fast schwarz, Thorax-

seiten mit einem Anflug von Grau. Hinterleibsspitze gelblich,

mehr oder weniger ansgedehnt and nicht scharf abgegrenzt.

$ und besonders 9 nicht selten. S stets mit liellen Thorax-

seiten. var. Fieheranus Seidl.

Bombus variabilis ist jedenfalls weit vcrbreitet, doch scheint

er nicht ubenill in zahlreichen Varietiitcn vorzukommen. In Thii-

ringcn ist er keineswegs eine Seltenheit. Die $ erscheinen um
die Mitte Mai und suchen allerlei Blumen auf. Das Nest legen

sie uber der Erde in einer Vertiefung aus Moos an, sodass der

Name muscorum eher noch fiir diese Art passte. Die Arbeiter

flicgen mit Vorliebe auf Klee. Die Milnnchen erscheinen Ende
Juli und finden sich besonders auf Klee und Disteln, gehen aber

auch an andere Blumen. Die jungen Weibchen sind im Herbst

keine Seltenheiten ; letzten September fing ich sie sehr zahlreich

auf Kleeiickern.



Erklarung der Tafeln X und XL

Fig. I. Miiunliche Genitalien von Bombus terrestris L.

b) Klappe von der Seite.

„ II. „ „ ,, Bombus hortorum L. u. ruderatus F.

b) Klappe.

„ III. „ „ „ Bombus Latreillellus K,

b) Klappe, 1) Stiel, 2) Oberes Endglied,

3) Unteres Endglied.

„ IV. „ „ „ Bombus elegans Seidl.

„ V. „ „ „ Bombus pomorum Panzer und

mesomelas Gerst.

„ VI. „ „ „ Bombus pratorum L.

„ VII. „ ,, „ Bombus soroiJnsis F.

b) Klappe.

„ VIII. „ „ „ Bombus mastrucatus Gerst.

„ IX. „ „ „ Bombus confusus Scbenck.

„ X. „ „ „ Bombus lapidarius L.

„ XI. „ „ „ Bombus Rajellus K.

„ XII. „ „ „ Bombus sylvarum L. und arenicola

Thomson.

,, Xni. „ „ „ Bombus agrorum F.

c) Unteres Endglied.

„ XIV. „ „ „ Bombus muscorum F.

„ XV. ,, „ „ Bombus variabilis n. sp.

c) Unteres Endglied scliief von innen.
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