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V O R W O R T .

Indem  ich nachstehendes W erkchen der Oeffentlichkeit über

gebe, erlaube ich mir einige Worte über die Gründe, welche 

mich zur Herausgabe desselben veranlasst haben, sowie über 

seine Einrichtung vorauszuschicken.

Ich hatte den ausübenden Forstwirth und das tech

nische Hülfspersonale hauptsächlich im Auge. — In meiner 

Absicht lag es nicht, die forstliche Literatur mit einer neuen 

Forstinsekten-Kun d e zu bereichern, sondern ich wollte viel

mehr nur dem Forstpersonale durch einen L e i t f a d e n  

hülfreich bei B e s t i m m u n g  der schädlichen Insekten an 

die Hand gehen und ihm (wenigstens beim Ansprechen der 
schädlichsten Arten) den erschwerenden Gebrauch der Loupe 
und ausführlichere entomologische Vorkermtnisse möglichst 

entbehrlich machen.

Dass der Forstmann in sehr vielen Fällen das v o l l 

k o m m e n e  I n s e k t  n i c h t  m e h r  a n  d e r  S t e l l e  v o r f i n 

de t ,  an welcher der Schaden verursacht worden ist; dass 

er es vielmehr in den bei weiten wichtigsten Fällen und 

durch einen längeren Zeitraum hindurch n u r  m it  d em  

in  d e r  E n t w i c k l u n g  b e g r i f f e n e n  I n s e k t  zu thun 

hat; dass endlich auch dieses oft schon seine Geburtsstelle
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v e r l a s s e n  h a t  und nur der verursachte S c h a d e n  auf 

sein früheres Vorhandensein und auf ein Wiederkehren des

selben schliessen lässt: dies Alles waren für den Verfasser 

vorzüglich leitende Momente bei Einrichtung nachstehenden 

W erk chens.

Zunächst wurden die Insekten in zwei grosse Abthei

lungen gebracht: I. Feinde der Nadelhölzer, und II. Feinde 

der Laubhölzer; die ersteren in vier Unterabtheilungen ge

schieden (Fichten-, Kiefern-, Tannen- und Lärchen-Insekten) 

und allen Tabellen die analytische Methode unterlegt, welche 

anerkannt die grösste Kürze zulässt. Auch bei den Laub

holzfeinden hätte ich gewünscht, eine solche Trennung nach 

Holzarten vornehmen zu können; sie musste jedoch wegen 

Polyphagie der einzelnen Insektenarten, in Folge dessen un- 

nöthige und weitläufige Wiederholungen unvermeidlich ge

worden wären, unterbleiben.

Die Charaktere für Bestimmung der Arten suchte ich 

so viel thunlich der L e b e n s w e i s e  u n d  j e n e m  L e b e n s 

s t a d i u m  d e r  T h i e r e  zu e n t l e h n e n ,  i n  w e l c h e m  s i e  

e b e n  d e n  S c h a d e n  v e r u r s a c h e n  u n d  v o m  F o r s t 

m a n n e  a m e r s t e n  b e m e r k t  w e r d e n .  In jenen Fällen 

aber, in welchen ein Insekt d u r c h  m e h r e r e  L e b e n s s t a -  

d i e n  h i n d u r c h  schädlich ist (wie z. B. Chrysomelen) oder 

da, wo ein Insekt auf v e r s c h i e d e n e  A r t  Schaden verur

sacht (wie z. B. Melolontha vulgaris), wird man auch durch 

eine verschiedene, dem jeweiligen Falle entsprechende Ana

lyse zum Namen des fraglichen Insektes gelangen.

Die Nichttrennung der Insekten nach Holzarten in der 

II. Abtheilung machte eine ausführlichere Beschreibung der
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Arten nötliig. — Die Einschaltung der Cerambycas und Bu- 

prestides in der Gruppe der Blattfresser, ist in einer Anmer

kung gerechtfertiget. —  Bei einigen kleineren, schwer ohne 

Loupe zu bestimmenden Käferarten führte ich häufig nur 

auf die am leichtesten zu charakterisirende oder schädlichste 

Spezies und gab die übrigen dorthin gehörigen Arten durch 

Anmerkungen in scharfen Charakteren ; dies geschah haupt

sächlich um eine übermässige Anhäufung von Nummern zu 

umgehen. Lebensweise und Beschreibung des vollkomme

nen Insektes, sowie die betreffenden Vorbauungs- und Ver- 

tilgungsmittel finden sich bei jeder Art kurz angegeben. 

Fast alle Charaktere sind unter sorgfältiger Vergleichung 

mit jenen des grossen R a tz e b u r g ’schen Werkes aufgestellt, 

manche gänzlich demselben entlehnt (besonders gilt dies von 

den Wespen), wie ich mich überhaupt in Allem den Erfah
rungen dieses, um die Wissenschaft so hoch verdienten Ge

lehrten anschloss. Sonstige Hülfsquellen waren vorzüglich 

Redtenbacher, Treischke, Schmidtberger, König’s W ald

pflege etc.
Abbild ungen habe ich absichtlich vermieden, um eine 

Preiserhöhung des Schriftchens zu umgehen. Um die Be

schreibung des v o l l k o m m e n e n  Insektes leicht finden zu 

können, ist ein Register, um aber eine Uebersicht der P o 

l y p h a g i e  und der Insekten fü r  j e d e  e i n z e l n e  H o l z 
a r t  zu h ab en , ist eine Tabelle angehängt worden, welche alle 

in diesem Werkchen aufgeführten Arten g e o r d n e t  enthält.

Endlich muss ich noch bemerken, dass auch der Land- 

wirth und Gärtner durch Aufnahme der Obstbauminsekten 

bedacht worden ist.
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W olle dies Werkchen nun jenen geringen Nutzen ge

währen, welchen ich damit zu verbinden bestrebt war, und 

mögen mich Fachgenossen und Freunde der Wissenschaft 

durch gütige Mittheilungen über Alles das belehren, was einer 

anderen Behandlung bedurft hätte!

G re in  b ü r g ,  im April 1861.

D e r  V e r f a s s e r .
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IX

A.

Adimonia s. Chrysomela.
Agelastica s. Chrysomela.
Agrihis s. Buprestis.
Allantus s. Tenthredo.
Amphidasis s. Geometra.
Anobium Abietis. I. 22.

—  angusticolle. I. ‘̂ 3 .
—  longicornc I. 23. 

tessellatum II. 69.
Anomala s. Mclolontlia.
Antliaxia s. Buprcstis.
Anthonomus s. Curculio.
Aphis alba II. 73.

—  Bctulae II; 55.
—  bursaria II. 72.
—  lanuginosa II. 73.
—  Ulmi (Schizon) II. 73.
—  Ulmi (Tetran) II. 73.

Apodores s. Curculio.
Aromia s. Ccrambyx.
Aspidiotus s. Coccus.

u .

Balaninus s. Curculio.
Bastkäfer. Eschen-, bunter II. (52.

—  —  schwarzer II. 62.
—  Fichten-, doppeläugiger 1 .26.
—  —  grosser I. 25.
— — gelbbrauner I. 26.
— — schwarzer I. 15.
—  Kiefern-, kleiner I. 59.
—  —  kleinster I. 58.
— —  schwarzer I. 60.

Baumweissling, gemeiner II. 15. 
Blastotcre s. Tinea.
Blattkäfer. Birken-, gelbbrauner II. 50.

— Erlen-, blauer II. 51.
— —  erzfarbiger II. 48.
— — gelbbeiniger II. 51.
— Kiefern-, kleiner I. 49.
—  Pappel-, rother, kleiner II. 48.
—  — rother II. 47.
—  — 4-punktiger II. 47.
— Spring-, grosser II. 49.
—  — liniirter II. 49.
—  —  Pappel- II. 49.
—  — Weiden- II. 49.
— Ulmen-, liniirter II. 50.
— Weiden-, gemeinster II. 48.
—  —  kleiner II. 48.
—  —• kupferfarbig. II. 48.
— —  liniirter II. 50.
—  — rothbeiniger II. 51.

Blattlaus. Birken-, Zweigspitzen-II. 55.
— Pappel-, Blasen- II. 72.
—  llüstern-, Blasen- II. 73.
— —  Gallen- II. 73.
—  —  Gallen-, weisse 11.73.
—  —  Haargp’len- II. 73.

Blattwespe. Birken-, grosse II. 26.
—  —  breitfüssige II. 24.
— Erlen-, rothfleckige 3 [. 26.
— Eschen-, schwarze II. 25.
—  Fichten-, gesellige I. 11.
—  Kiefern-, blasse I. 48.
—■ —  gemeine 1. 45.
— —  Gespinst- I. 44.
— — Gespinst-, gesel

lige I. 43.

* )  B e i  d e n  d e u t s c h e n  ( g e w ö h n l i c h  z u s a m m e n g e s e t z t e n )  N a m e n  s u c h e  m a n  h e i  d e m  
b e t r e f f e n d e n  S t a m m -  o d e r  G a t t u n g s n a m e n  ( z .  B .  B a s t k ä f e r ,  B l a t t k ä f e r ,  B l a t t l a u s ,  
B l a t t w e s p e ,  S p i n n e r ,  S p a n n e r ,  W i c k l e r  u .  s .  f .)  n a c h ; e n t h ä l t  a b e r  d i e  d e u t s c h e  
B e z e i c h n u n g  k e i n e n  e i g e n t l i c h e n  G a t t u n g s n a m e n ,  w i e  z .  B .  W e r r e ,  W a l d g i i r t u e r ,  
N o n n e  e t c .  s o  s i n d  s o l c h e  N a m e n ,  n a t ü r l i c h  o h n e W e i l e r e s  i m  R e g i s t e r  z u  f i n d e n .  D i e  a n -  
g e h ä n g t e  r ö m i s c h e  Z a h l  g i b t  d i e  A b t h e i l u n g ,  d i e  a r a b i s c h e  d i e  P a g i n a  a n .
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X

Blattwespe. Kiefern-, Kothsack- I. 44.
—  — rothgelbe I. 47.
—  Kirschen-, weissbeinige

II. 23.
— Lärchen-, grosso I. 77.
—  — kleine I. 77.
— Linden-, kleine ü .  22.
—  Obst-, gesellige II. 22.
— — schwarze II. 21.
—  Pappel-, gelbe II. 23.
— Pelz-, grosse II. 26.
— Rüstern-, gelbe II. 25.
— Weiden-, Blattgallen II. 72.
— —  gemeine II. 25.
—  —  grosse II. 27.
— — mark- II. 65.

Blaukopf II. 13.
Bockkäfer. Aspen-, gelb streifiger II. 43.

—  blutrother. II. 44.
—  bogenbindiger II. 45.
—  Eichen-, grosser II. 46.
— Hasel-, schmaler II. 43.
—  Laubholz-, gewölkter, 11.46.
—  lederartiger 11. 45.
— Moschxis- II. 45.
— Pappel-, grauscheckig. II. 44.
—  —  grosser II. 42.
—  rotlibeiniger II. 44.
— veränderlicher II. 44.
— wespenartiger. II. 45.

Bombyx Acsculi II. 64.
— auriflua II. 7.
—  bucephala II. 13.
—  chrysorrhoea II. 6 .
—  cöerulcocephala II. 13.
— Cossus I. 62.
— dispar I. 7.
—  lanestris II. 10.
— Monacha I. 8.
—  neustria II. 16.
—  Pini I. 38.
—  pinivora I. 40.
— processionea II. 11.
—  pudibunda II. 8 .
—  Salicis II. 5.

Borkenkäfer. Buchen , kleiner II. .r)8.
—  Eichenholz-, gekörnter

II. 70.
Eichenholz-, höckriger 

II. 70.
—  Eichen-,langh aarigerll. 61.
— Fichten-, 8-zähniger 1 ,28 ,

Borkenkäfer. Pichten-, gekörnter I. 20.
— —  schmaler I. 2 1 .
— ■— 6-zälinigcr 1. 2 1 .
— Kiefern-, grosser I- 64.
— —  kleiner I. 60.
— —  scharfzähniger

I. 64.
—  —  2-zähnigerI.59.
—  Laubholz-, ungleicher II. 64.
— Tannen-, gekörnter I. 70.
—  — krummzähniger

I. 70.
—  vielzähniger. I. 27. 

Bostryclius Abietis I. 20.
—  acuminatus I. 64.
—  bicolor II. 58.
— bidens I. 59.
—  chalcographus I. 2 1 .
—  curvidcns I. 70.
— dispar II. 64.
—  domcsticus II. 70.
—  dryographus II. 70.
—  Laricis I. 27.
—  lincatus I. 2 2 .
—  monograplius II. 70.
—  Piceae I. 70.
—  pityograplius I. 60.
—■ pusillus I. 2 1 .
— stenographus I. 64. 

typographus I. 28.
— villosus II. 61.

Brachyderes s. Curculio. 
Buchenholzkäfer, grosser II. 70. 
Buprestis affinis II. 32.

angustula II. 33.
— biguttata II. 33.
—  decastigma II. 32.
— nociva II. 33.
— quadri-punctata I. 57.
—  tenuis II. 32.
— viridis II. 33.

C.
Cabera s. Geometra.
Callidium s. Cerambyx.
Calomicrus s. Chrysomela.
Carpocapsa s. Tortrix.
Cccydomyia s. Tipula.
Cerambyx arcuatus II. 45.

—  Carcharias II. 42.
— coriarius II. 45.
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XI

Cerambyx dedritus II. 45.
— heros II. 46.
— indagator I. 25.
— linearis II. 43.
— luridus I. 25.
— moscliatus II. 45.
— nebulosus II. 46.
— populneus II. 4T.
—  rufipes II. 44.
—  rusticus II. 44.
—  sanguineus II. 44.
— variabilis II. 44.

Cliermes coccincus I. 14.
— Laricis I. 76.
— Piceae I. 69.
—  viridis I. 14.

Chrysobotliris s. Buprestis.
Cbrysomela aenca II. 48.

— Alni II. 51.
—  Capreae II. 50.
— cuprea II. 48. 

fiavipes II. 51.
—  flcxuosa II. 49.
— Helxines II. 49.
—  lineola II. 50.
— nitidula II. 49.
— olcracea II. 49
— pinicola I. 49.
—  Populi II. 47.
— quadri-punctata II. 47.
—■ rufipes II. 51.
—  Tremulac II. 48.
—  Yitellinae II. 48.
—  vulgatissima II. 48.
—  xanthomelaena II. 50. 

Cimbex s. Tentliredo.
Cladius s. Tentliredo.
Clytra s. Chrysomela.
Clytus s. Cerambyx.
Coccus racemosus I. 15.

—  Salicis II. 55.
Coccyx s. Tortrix.
Collydium elongatum II. 69.
Cossus ligniperda I. 62. 
Criomorplius s. Cerambyx. 
Cryptorhynchus s. Curculio. 
Crypturgus s. Bostryclius.
Curculio Abietis (vulgo-Pini) I. 16.

— Abietis (Pissodes) I. 52-
—  acquatus II. 35.
— argentatus II. 38-

Curculio ater I. 16.
— atomarius I. 11 .
—  auratus II. 35.
—  Baclius II. 35.
—  Betulae II. 35.
—  Betuleti II. 36.
—  calcaratus II. 38.
—  cervinus II. 37.
— Coryli (Apodcres) II. 34.
— Coryli (Stroplios) II. 36.
—  cuprous II. 35.
—  druparum II. 40.
—  Eagi II. 40.
—  incanus II. 37.
—  intcrruptus II. 35.
— Lapatlii II. 41.
■—■ maculicornis II. 38.
— micans II. 37.
•— mollis I. 11.
— notatus I. 51.
— nucum II. 39.
— oblongus II. 38.
— pinastri I. 18.
—  Pini (Ilylobius Abietis) I. 16.
— pomorum II. 40.
—  Populi II. 36.
■—■ Pyri (Anthonomus) II. 40.
— Pyri (Phyllobius) II. 38.
—  turbatus II. 39.
—  yenosus II. 39.
—  violaccus I. 50.
—  viridicollis II, 39.

Cynips agama II. 74.
—  exclusa II. 75.
—  fecundatrix II. 75.
— ferruginea II. 75.
—  Gallae cristatao II. 74.
— Gallae tinctoriao II, 75.
— globuli II. 75.
—  inflator II. 75.
— longivcntris II. 74.
— Malpighi II. 73.
—  Qucrcus Calicis II. 74.
_  —  folii II. 74.
—  —  pedunculi II. 74.
— Reaumurii II. 73.
— terminalis II. 75.

D.
Dendrocomus s. Hylesinus.
Dorcus s. Lucanus,
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E.
Eccoptogaster Carpini II. 60.

— destructor II. 60.
—  intricatus II. 61.
—  multistriatus II. 59.
—  Pruni II. 57.
— Pyri II, 55.
— rugulosus II. 57.
—  Scolytus II. 59. 

Eichenkernkäfer II. 70.
— langgestreckter II. 69. 

Elacliista s. Tinea.
Engerling I. 18- 
Enomos s. Geometra.
Episema s. Noctua.
Erdfloh II. 49.
Eule, Fori- I. 36.

F.
Falter, Rüstern- II. 4. 
Fichtennestwickler I. 10.
Fidonia s. Geometra.
Forleule I. 36.
Frühbirnspanner II. 20. 
Frühbirnspinner II. 7.
Fuchs, grosser II. 4.

G.
Gallcruca s. Chrysomela.
Gallmücke, Buchen- Glatt- II. 72.

— — Haar- II. 72.
Gallwespen, Bliithcn- gemein. II. 74.

—  Eichen- gemeine II 74.
—  —  langleibige II. 74.
— — Moosgallcn- H. 74.
— —  Traubengallen- H.

74.
—  Eichenrosen- II. 75.
—  Keulengallen- II. 75.
—  Knopper- II. 74.
—  Knospensaftgallen-II 75.
—  Knospenseiten- II. 75.
—  Knospenspitz- 11 75.
—  Levantinische II. 75.
—  Malpigh’schc II. 73.
—  Reaumur’sehe II. 73.
— Zapfengallcn- II. 75.

Gartenlaubkiifcr H. 30.
Gastropacha s. Bombyx.

Geometra aescularia II. 19.
— aurantiaria II. 18.
—  betularia II. 17
—  brumata II. 20.
— defoliaria II. 19.
— lituraria I. 42.
— piniaria I. 41.
—  progemmaria H. 18.
—  pnsaria II. 17. 

Getreidelaubkäfer H. 30. 
Glasschwärmer, Wespen- II. 71. 
Goldafter II. 6 .
Grapliolitha s. Tortrix 
Gryllotalpa s Gryllus.
Gryllus Gryllotalpa I 18.

— verrucivorus I 48.

I I .

Ilaltiea s. Chrysomela 
Ilammaticherus s. Cerambyx. 
Hainbuchenspanner II. 19. 
Heuschrecke, warzenfressende I. 48  
Hirschkäfer, parallelkantiger TI. 6 6 . 
Holzbohrer, blaupunkt II. 64. 
Holzwespen I. 24  
Hornisse, gemeine II. 54.
Hylastes s. Ilylesinus 
Hylesinus ater I. 60.

—  angustatus I. 79.
—  crenatus II. 62.
— cunicularius I. 15.
— Traxini II 62.
—  micans I 25.
—  minimus I. 8 .
—  minor I 59.
— palliatus I. 26
— piniperda I. 56. 

polygraphus I. 26.
Hyponomcnta s. Tinea.

K.
Kammhornbolirkäfer, langstrahl II. 69. 
Kiefernmarkkäfer I. 56.

L.
Langrüsslerll. 39.
Laria s. Bombyx.
Laubkäfer, Acker- II. 31.

— Frisch’schcr- II. 29.
—  Garten- II. 30.
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Laubkäfer, Getreide- II. 30.
Lccarü’m s. Coccus.
Leiopus s. Cerambyx.
L’na s. Clirysomela.
Liparis s. Bombyx.
Lopliyrus s. Tentliredo.
Lucamis parallelopipedus II 60. 
Lupcrus s. Chrysomela.
Lyda s. Tenthredo.
Lymexylon navale II. 08.
Lytta vesicatoria II. 28.

M.
Magdalinus s. Curculio.
Maikäfer, gemeiner I. 12.

—  Kastanien- I. 50.
—  wcissgefleckter I. 49.
— z o /tiger, grosser II. 31.
—  — kleiner II. 31 

Mauhwrfs-Grylle I. 18.
Melanophila s. Buprestis.
Melolontlia aequinoctialis II. 31.

—  agrieola II. 31.
— Friscliii II. 29
—  fruticola II. 30.
— Fullo I. 49.
— Hippocastani I. 50.
— horticola II. 30.
— soltitialis II. 31.
— vulgaris I. 1 2 .

Metallites s. Curculio.
Mondvogel II. 13.
Motten, Eiehen-Minir- II. 51.

—  Ficliten-Knospen- I. 19.
—  Kiefern-Zapfen- I. 61.
— Lärclien-Minir- I. 76
—  Pflaumenlaub- II. 51.
—  Schwarzpunkt-, grosse II. 14.
— —  kleine II. 14.
—  — mittlere II. 14.
— Tannen-Zapfen- I. 24. 

Müllerkäfer I. 49.

N.
Nadelholzkäfer, liniirter I. 2 2 . 
Nagekäfer, buntwürfliger II. 69.

Fichten-, diinnhalsiger 1.23.
—  — langhörniger 1.23.
— —  rolhbrauner I. 2 2 . 

Nematus s. Tenthredo.
Noctua coemleocepliala II 13.

Noctua p’niperda I. 36.
Nonne, N ornenspinner I. 8 .

o.
Oberea s. Cerambyx.
Obstrüsselkäfer II. 40.
Orchestes s. Curculio.
Orgyia s. Bombyx.
Orrix s. Tinea.
Otiorhynclius s. Curculio

P.
Papilio Cratacgi II. 15.

— Poly chlor os II 4.
Pemphigus s. Apliis.
Pflasterkäfer II. 28  
Pl'ratora s. CHysomela.
Pliycis s. Tinea.
Phyllobius s. Curculio.
Pliylloportha s. Melolontlia.
Pissodes s. Cvrculio.
Platypus cylindrus II. 70.
Polydrusus s. Curculio.
Polygraphus s. Hylesinus.

—  pubescens I. 26  
Polypliilla s. Melolontlia.
Pontia Crataegi II. 15.
Prachtkäfer, dünner II. 32.

—  Eichen-, 6-punktiger II. 32.
— Kiefer-, 4-punktigcr I. 57.
— Pappel-,12-punktigerII. 32.
—  schädlicher II. 33.
— schmaler II. 33.
— 2-puüktiger II. 33. 

Prionus s. Cerambyx. 
Prozessionsspinner II. 11.
Ptilinus pectinicornis II. 69.
Pygaera s. Bombyx.

R.
Rhagium s. Cerambyx.
Rliizotrogus s. Helolontha 
Rhynchites s. Curculio.
Rindenlaus, grüne Fichten- I. 14.

—  Lärchen- I. 76.
—  rothe Fichten- I. 14.
—  Tannen I. 69. 

Bingeispinner II. 16. 
Rosskastanienspinner II 64. 
Rothschwanz II. 8 .
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Rüsselkäfer, Apfel- II. 40.

—  behaarter II. 37
—  bestäubter II. 37
—  blaugrauer I. 11 .
—  Birn- II. 40
—  Birken-, metallischer 11.36.
—  Buchen-, schwarzer II. 40.
—  Erlen-, bunter II 41.
—  Fichten-, grosser, brauner

I. 16.
— Fichten-, kleiner, brauner

I. 18.
—  gespornter II. 38.
—  Hasel- II. 36.
—  —  dickköpfiger II. 34.
—  Kiefern-, blauer I. 50.
—  —  kleiner, brauner

I. 52.
—  —  weisspunktiger

I. 51.
—  länglicher II. 38.
■— Laubholz-blaugrüner II. 38.
—  —  glänzender II. 37.
—  — grünhalsiger II. 39.
—  —  silberglänzender

II. 38.
— Obst- II. 40.
—  —  gestreifter II. 38.
—  Pfirsich- II. 40.
—  schwarzer I. 16.
—  weichhaariger I. 11 .
— Weiden-, bunter II. 41. 

Rüsternfalter II. 4.

S.
Saperda s. Cerambyx. 
Schiffswerftbohrkäfer II. 6 8 .
Schildlaus, Fichtenquirl- I. 15.

—  Weiden- II. 55.
Schizoneura s. Aphis.
Schwammspinner, grosser I. 7.

—  kleiner II. 6 . 
Schwärmer, Kiefern- I. 35. 
Schwarzpunktmotte, grosso II. 14.

— kleine II. 14.
— mittlere II. 14. 

Sesia apiformis II. 71.
Sirex Gigas I. 24.

—  Juycncus I. 24.
—  Spectrum I. 24 .

Spätling II. 20.
Spanische Fliege (Mücke) II. 28.

Spanner Ast- II. 17.
—  Birken-, grosser II. 17.
—  — kleiner II. 17.
— Hainbuchen- II. 19.
— Frühbirn- II. 20.
—  Kiefern-, blaugrauer I. 42.
— — gemeiner I. 41.
— orangerother II. 18.
—  Rosskastanien- II. 19.
—  Wald linden- II. 19.
—  Weiden- II. 18.
—  Winter- II. 20.

Sphinx pinastri I. 35  
Spinner, Atlas- II. 5.

—  Birkennest- II. 10.
—  Frühbirn- II. 7.
—  Kiefern- I. 38.
— Kiefernprozessions- I. 40 .
—  Kopfweiden- I. 62.

Linden- II. 13.
— Nonnen- I. 8 .
—  Prozessions- II. 11.
—  Ringel- II. 16.
—  Rosskastanien- II. 64.
— Schwamm-, grosser I. 7.
— —  kleiner II. 6 .
—  Yiereichcn- II. 11. 

Splintkäfer, Apfel- II. 55.
—  Birken-, grosser II. 60.
—  Eiclicn- II. 61,
—  Haynbuchcn- II. 60.
—  Rüstern-, grosser II. 59.

— kleiner II. 59.
—  Zwetschen-, glänzend II. 57.
—  — rauher II. 57. 

Springblattkäfer II. 49.
Strophosomus s. Curculio.

T.
Tentliredo Aethiops II. 21.

—  albipes II. 23.
—  Amerinae II. 27 .
—  angusta II. 65.
—  annulipes II. 22.
—  campestris I. 44.
—  elypeata II. 22.
—  Erichsonii I. 77 .
■— erythrocepliala I. 43.
—  liypotrophica I. 11 .
—  Laricis (Nematus) I. 77.
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Tentliredo lucorum II. 26.
—  nigcrrima II. 25.
—  ovata II. 26.
—  pallida I. 48.
—  perspicillaris II. 25.
—  Pini I. 45.
—  pratensis I. 44.
— rufa I. 47 .
—■ Saliceti II. 72.
—  Salicis II. 25.
— septentrionalis II. 24.
—  variabilis II. 20.
—  viminalis II. 23. 

Tetraneura s. Apliis.
Tinea abietella I. 24.

— Bergiella I. 19.
— Clerkella II. 51.
—  cognatella II. 14.
—  complanella II. 51.
—  evonymclla II. 14,
— laricinella I. 7G.
—  padella II. 14.
—  sylvestrella I. 61.

Tipula annulipes II. 74.
—  Eagi II. 72.

Tortrix Buoliana I. 54.
— dorsana I. 2 0 .
— duplana I. 53.
—  liercyniana I. 10.
—  pomonana II. 53.
—  resinana I. 55.
— splendana II. 53.

Tortrix splendana II. 53.
—  strobilana I. 23.
—  turionana I. 53.
—  viridana II. 52.
— Zebeana I. 75.

Traclica s. Noctua.

V.
Yacuna s. Apliis.
Vanessa Polycliloros II. 4. 
Yespa Crabro II. 54.

W.
Waldgärtner I. 56. 
Weidenbohrer I. 62.
Werre I. 18.
Wespensclrwärmer II. 7J. 
Wickler, Apfel- II. 53.

—  Buclieln- II 53.
— Eiclien- II. 52.
— Fichtenncst- I. 1 0 .
—  Eiclitenrinden- I. 20.
—  Fichtenzapfen- I. 23.
■— Kiefernharzgallen- I
— Kiefernknospen- I. 5
— Kiefernquirl- I. 53.
—  Kieferntrieb- I. 54.
— Lärchen- I. 75.

X.
Xyloteres 6. Bostrychus.
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Yom Gebrauch nachstehender Tabellen.

U m  den Gebrauch dieser Tabellen anschaulich zu machen, nehmen wir 
beispielsweise an , es zeige sich, dass in einem jungen, 12—18jährigen, 
zeither kräftig emporgegangenen Kiefernorte an vielen der wüchsigsten 
Stämmchen die Maitriebe absterben, oder die Endknospen gar nicht zur 
Entwicklung kommen, man finde weiter nach genauer Untersuchung meh
rerer solcher kranken oder bereits abgestorbenen Triebe mittelst des 
Messers ein unbekanntes, kleines, unansehnliches Räupchen entweder 
in der Knospe oder in der Markröhre und man wünsche natürlich 
den Namen, die Lebensweise und Bedeutung desselben gegenüber der 
Kiefer kennen zu lernen. Um dieses zu erreichen , würde man in den 
nachfolgenden Tabellen die Holzart K ie f e r ,  an der sich das Insekt 
zeigt, aufschlagen. Dort finden sich unter Nr. 1 die beiden verschie
denen Fälle angegeben, nämlich:

„ D er F r a s s  g e s c h i e h t  an  1—3 0 jä h r ig e n  P f l a n z e n “ und 
„ d e r  F r a s s  g e s c h i e h t  an  ä l t e r e n ,  30 u n d  m e h r j ä h r i g e n  
S t ä m m e n “,

wovon der erste Satz auf den zu untersuchenden Fall passt. Neben 
diesem Satze bemerkt man r e c h t s  die Ziffer 2; man sucht hiernach 
den Satz auf, welchem l i n k s  dieselbe Ziffer 2 voranstelit, und findet 
hier abermals zwei Sätze neben einander gestellt, nämlich:

„ De r  F r a s s  g e s c h i e h t  ä u s s e r l i c h  a n  d e r  P f l a n z e “ und 
„ d e r  F r a s s  g e s c h i e h t  i m I n n e r n  d e r  P f l a n z e " .

Für das zu bestimmende Insekt passt nur der zweite Satz, wel
chem die Ziffer 32 auf der r e c h t e n  Seite beigefügt ist, und sucht man 
dieselbe Ziffer auf der l i n k e n  Seite der Tabelle auf, so heisst es dort:

„ D e r  F r a s s  g e s c h i e h t  i n d e n  K n o s p e n  o d e r  T r i e b e n “, 
„ d e r  F r a s s  g e s c h i e h t  i m H o l z e “ und endlich „ d e r  F r a s s  
g e s c h i e h t  z w i s c h e n  R i n d e  u n d  H o l z “.

H e n s c h e l ,  L e i t f a d e n .  1
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Auf den vorliegenden Fall passt nur der erste dieser drei Sätze, 
und dieser weist mittelst der r e c h t s  stehenden Zahl 33 auf dieselbe 
Zahl l i n k s  h in , wo man zwischen den beiden Sätzen wählen muss:

„Di e  V e r l e t z u n g e n  g e s c h e h e n  v o n  k l e i n e n  R ä u p c h e n “ 
und „di e  V e r l e t z u n g e n  g e s c h e h e n  v o n  e i n e m  Kä f e r " .

Der erstere Satz passt auf unseren in Untersuchung begriffenen Fall, 
und verweiset uns durch die r e c h t e r  Hand befindliche Ziffer 34 auf 
die gleiche Zahl zur l i n k e n  Hand.

Dort finden wir nacheinander a. Tortrix turionana; b. Tortrix  
duplana; c. Tortrix B uoliana  und d. Tortrix  resinana  aufgeführt, 
die sich in den Beschädigungen ähneln, welchen die jungen Kiefernwüchse 
durch sie ausgesetzt sind; indessen lässt sich das eine von uns gesuchte 
Insekt immerhin leicht als Tortrix duplana , das andere als Tortrix  
turionana  aus ihnen herausfinden, wenn man die durch sie verur
sachten Beschädigungen aufmerksam mit jenen vergleicht, welche den 
jungen Kiefernbeständen durch die übrigen zwei Arten zugefügt werden. 
Während nämlich Tortrix duplana  die Knospen zur Entwicklung 
kommen lässt, aber deren Abdorren bew irkt, indem sie die zarten Mai
triebe der Kiefern v o n  o b e n  h e r e i n  ausfrisst, beschränkt sich

Tortrix turionana  lediglich auf d a s  V e r d e r b e n  d e r  m i t t l e r e n  
E n d -  oder seltener einer von den S e i t e n k n o s p e n  des Gipfeltriebes, 
was auch bei

Tortrix Buoliana  hauptsächlich der Fall ist. Greift dieses Insekt 
jedoch auch die M arkröhre des jungen sich aus der Knospe soeben en t
wickelnden Triebes an , so geschieht solches n i c h t  v o n  ob en ,  wie bei 
Tortrix duplana, sondern von  u n t e n ,  von der Mutterknospe h i n a u f ;  
der junge Trieb behält auch nicht seine normale Form, die gerade Rich
tung bei, wie bei T ortrix duplana , sondern nimmt, o h n e  j e d o c h  g e 
w ö h n l i c h  a b z u s t e r b e n ,  eigenthümliche Windungen und Biegungen 
an, die der Forstmann mit dem Namen „Posthörner“ bezeichnet.

Tortrix resinana  endlich beginnt seine schädliche W irksamkeit 
stets u n t e r h a l b  e i n e s  K n o s p e n q u i r l e s  und verursacht im Laufe 
derselben das fortgesetzte Ausschwitzen von H arz, wodurch am jungen 
Triebe b e u l i g e  A u f t r e i b u n g e n  entstehen, welche nicht selten die 
Grösse einer Wallnuss erreichen.

Da nun alle diese näheren Unterscheidungszeichen in der Tabelle 
ausführlich bemerkt sind, so kann auch das zu bestimmende Insekt nur 
allein als Tortrix duplana , d e r  K i e f e r n q u i r l  w i c k l  e r , und als 
Tortrix turionana, d e r K i e f e rn k n o s p e n w i c k 1 e r, von uns erkannt 
werden.

Bei dem Namen angelangt, findet man nun in den Tabellen nicht 
nur das Tnsekt selbst und seine Lebensweise kurz beschrieben, sondern 
auch die gegen dasselbe zeither mit dem meisten Nutzen angewendeten 
Yorkehrungs- und Vertilgungsmittel angeführt.

Zur besseren Verständigung wollen wir noch ein zweites Beispiel 
durchführen. —
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Angenommen, es zeige sich, dass auf einer mit 2—3jährigen Fich
tenpflanzen in Bestand gebrachten Blösse die Pflanzen, welche im ersten 
Jahre kräftige Vorschläge trieben, im Verlaufe des zweiten Sommers 
plötzlich k ränkeln , viele derselben rothe Nadeln bekommen und ganz 
absterben. Nach näherer Untersuchung solcher kranken und eingegan
genen Pflanzen durch Ausziehen derselben, zeigen sich bald äusserlich 
an der R inde, besonders in der Gegend des Wurzelstockes und an 
den W urzeln Verletzungen durch unregelmässige Benagung. Sucht 
man nun tlieils an der Pflanze selbst, besonders in den Achseln der 
W urzeln, oder in der E rde , wo sie gestanden h a t, aufmerksam nach, 
so findet man fast immer kleine, schwarze oder schwarzbraune walzige 
Käferchen mit etwas rüsselförmig verlängertem Kopfe und nicht geknie
ten Fühlhörnern. Mit Hülfe der Tabelle J . , die „ F i c h t e “ betreffend, 
werden nun für diese Erscheinung sub Nr. 1 zwei Fälle angeführt; 
nämlich:

„De r  F r a s s  g e s c h i e h t  an  j ü n g e r e n  1 — 3 0 j ä h r i g e m  
H o l z e “ ; oder „ d e r  F r a s s  g e s c h i e h t  a n  ä l t e r e n  30 u n d  
m e h r j ä li r i g e n S t ä m m e n “ ;

und da von uns der Frass an 3—4jälirigen Pflanzen bemerkt wurde, so 
bauen wir unsere Untersuchung auf den ersten für unseren Fall passen
den Satz weiter fort. — Von der diesem Satze r e c h t s  angehängten 
Ziffer 2 werden wir nun zu dem l i n k s  mit Nummer 2 bezeichneten 
übergehen, wo es weiter lieisst:

„ De r  F r a s s  g e s c h i e h t  ä u s s e r l i c h  an  d e r  P f l a n z e  o d e r  
d e r e n  T h e i l e n “.

Da dieses mit unserem durch Beobachtung der kranken Pflanzen 
gewonnenen Resultat übereinstimm t, so werden wir von der r e c h t s  
befindlichen Ziffer 3 auf die l i n k s  stehende Nummer 3 übergehen und 
aus den dort angeführten vier coordinirten Sätzen den z w e i t e n  als 
entsprechend wählen, welcher lautet:

„ D i e V e r l e t z u n g e n  g e s c h e h e n  a n  d e r  R i n  d e d e r  S t ä m m e  
u n d  Z w e i g  e“.

Die bei demselben r e c h t e r  H a n d  befindliche Nummer 15 führt 
uns auf Nr. 15 l i n k s ,  bei welcher wiederum zwei Fälle aufgestellt sind, 
nämlich:

„Di e  P f l a n z e  z e i g t  e i g e n t h t u n l i c h e ,  k r a n k h a f t e ,  g a l 
l e n a r t i g e  A u s w ü c h s e  o d e r  A u f t r e i b u n g e n “ ; oder „di e  
P f l a n z e  z e i g t  a u s s e r  de n  R i n d e n  v e r l  e t z u n g e n  n i c h t s  
A u f f a l l e n d e s “ .

Dass für vorliegenden Fall nur der l e t z t e  Satz gelten könne, unter
liegt keinem Zweifel, und dieser r e c h t e r  Hand mit der Ziffer 17 be- 
zeichnete Satz weist uns ferner auf Nr. 17 l i nks -  Hier werden wir 
nun,  indem wir unseren, mit dem im ersten Satz beschriebenen Käfer 
vergleichen, sogleich finden, dass er weder den dort angeführten deut
lichen langen Rüssel, noch gekniete Fühlhörner hat, wie z. B. Curculio 
Pini , sondern werden aut den zweiten Satz übergehen, welcher mit

1
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unseren gemachten Beobachtungen übereinstimmt und uns das unbe
kannte Insekt als Hylesinus cunicularius den s c h w a r z e n  F i c h t e n -  
B a s t k ä f e r  erkennen lässt.

Mit dieser Bestimmung gibt uns nun aber die Tabelle auch alle 
gegen denselben zeither mit Nutzen angewendeten Yertilgungs oder doch 
Verminderungs- und Vorbauungsmittel kurz an.

Auf diese einfache Weise glaubt der Verfasser durch nachfolgendes 
Schriftchen jedem Forstmanne die Mittel geboten zu haben, die ihm vor, 
kommenden wichtigsten schädlichen Forstinsekten richtig zu erkennen- 
um die nöthigen Vorkehrungen gegen deren W eiterverbreitung in Anwen
dung zu bringen.
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1 . Der Frass geschieht an jüngeren 1—30jährigen Pflanzen.
— — — an älteren 30 und mehrjährigen Stämmen.

* .  Der Frass geschieht äusserlich an der Pflanze oder deren 
Theilen.

------------ — im Innern der Pflanze-
3 .  Die Verletzungen sind an den Nadeln.

— — ------- der Rinde der Stämme oder Zweige.
------- — — den Knospen. . . . 1 8  u.
— — — — den W urzeln und ihren Theilen.

4 .  Der Frass geschieht durch Raupen oder Larven.
 — ---— Käfer.

5 .  Die Raupen sind 16beinig, d.h. sie haben 6 Brust-, 8 Bauch- 
und 2 Afterbeine (Schmetterlingsraupen). . . .

Die Raupen haben nur 8 Heine, d. h. 6 Brust- und 2 Af
terbeine (After- oder Blattwespenraupen).

t t .  Die Raupen sind im ausgewachsenen Zustande wenigstens 
einen Zoll lang oder darüber, und schon von ihrer ersten 
Lebenszeit an (bei einer Länge von kaum etlichen Linien) 
deutlich und auffallend laug behaart; während ihres Frasses 
fertigen sie kein Gespinnst an. . . .

Die Raupen sind ausgewachsen höchstens 4 '"  lang und 
mit kaum sichtbaren einzelnen kurzen Härchen besetzt; ihr 
Frass ist stets von Gespinnsten begleitet.

9 . a. Pie vollwüchsige Raupe (gegen Ende Juni oder Anfang Juli) 
ist bis 2 ’/ i"  lang, sehr stark und lang behaart; an der un
teren Seite schmutzig-gelbbraun mit dunkleren Mittelflecken ; 
oberseits hellgrau und schwarz fein gesprengelt mit hellerer 
Mittellinie. Auf dem Rücken tragen die drei ersten Ringe 
sechs, die zwei nächstfolgenden vier in Querreihen gestellte 
blaue , der übrigen jeder vier braunrothe Knospenwarzen. 
Der Kopf ist g ross, gelblich mit zwei schwarzen Längs
streifen.

B o m b y x  (Liparis, Laria)  dispar Lin. S c h w a m m 
s p i n n e r .

Die V e r p u p p u n g  der Raupe erfolgt gegen Ende 
Juni oder Anfangs Juli. Die P u p p e  (des Männchens 9"', 
die des Weibchens bis 14'" lang) ist gedrungen; braun,

* .
3 7 .

S .

4 .  
1 5 .  
1 9 .  
9 0 .

5 .  
I O .

7 .

8 .
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ziemlich lang behaart, der Hinterleib mit langem, dickem, 
gerunzeltem, am Ende mit starken Hackenbörstchen ver
sehenem Griffelfortsatze. Zum Or t e  de r  V e r p u p p u n g  
■wählen sie Hccken, Zäune, die Rinde der Bäume, dichte 
Baumkronen etc. Das Ge s p i n n  s t ,  welches sie dabei an
fertigen, ist sehr locker, in der Eegel nur aus wenigen 
Fäden zusammengefügt. In der Mitte oder gegen Ende 
des Monats Juli oder zu Anfang August erscheint der 
S c h m e t t e r l i n g .  Der w e i b l i c h e  F a l t e r  hat eine 
schmutziggelbe Grundfarbe, auf den Vordcrfliigeln zwei deut
liche dunkle Zickzackstreifen und einem halbmondförmigen 
Fleck; Flügelspannung oft über 2 1/ / ' .  Das M ä n n c h e n  
bedeutend dunkler und kleiner, mit schön geflederten Fühl
hörnern. Die B e g a t t u n g  erfolgt im August, und kurze 
Zeit darauf legt der weibliche Falter seine E i e r  ab; ge
wöhnlich in Bindenritzen der Stämme, auch wohl an Zäune 
etc., sie sind bräunlichgrau, dicht mit der schmutziggelben 
Afterwolle des weiblichen Falters überzogen, und zeigen, 
da deren oft bis über 400 Stück in einem Klumpen bei
sammen liegen, ein schwammähnliches Aussehen. V e r t i l 
g ung :  Durch Ab kratzen der Eier vom August bis April 
des nächsten Jahres; Zerdrücken der Räupchen im Mai, 
so lange sie sich noch gruppenweise in der Nähe des Eier- 
sclnvammes aufhalten; später Sammeln der Raupen durch 
Abklopfen bei kühlem nassem Wetter; Sammeln der Pup
pen im J u li; Sammeln der weiblichen Falter im August, 
avo sie träge an den Stämmen sitzen und durch ihre helle 
Färbung leicht in die Augen fallen. F o r s t l i c h e  B e 
d e u t u n g  hat dieses Insekt eigentlich nur bei den Laub
hölzern; an den Nadelhölzern ist noch kein erheblicher 
Schaden von ihm angerichtct worden.

b. Die vollwüchsige Raupe (gegen Ende Juni oder Anfang Juli) 
ist nur gegen V/%“ lang, nach dem hinteren Ende hin ein 
wenig verschm älert; auf jedem Ringe sitzen sechs blaue 
Knospenwarzen und auf dem zweiten Ringe eiu fast herz
förmiger, sammetschwarzer Fleck. Die herrschende Farbe 
ist unten grünlichgrau, oben bald röthlich-, bald weisslich- 
grau. Das junge Räupchen ist augenblicklich an der ausser
ordentlich langen Behaarung der ersten Knospenwarzen — 
dicht hinter dem Kopfe — zu erkennen, deren Länge fast 
der des Thieres gleichkommt.

B o in b y x  (L iparis , L aria)  M onacli a  Lin. N o n n e ;  
N o n n e n  sp i n n e r .

Die V e r p u p p u n g  erfolgt Ende Juni längstens im 
Juli unten am Stamme, unter grossen Rindenritzen und 
Spalten, auch wohl an den Nadeln der unteren Aeste —  
(dieses gilt hauptsächlich bei der Kiefer) und des Unter
wuchses. Das G e s p i n n s t ,  welches die Raupe dabei an
fertigt, ist locker, nur aus einigen Fäden bestehend, und 
ähnlich dem der vorigen Art. Die P u p p e  selbst ist aus
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gezeichnet durch zwei, hinter dem Kopfe, auf dem Hals
schilde stehende dunkelstahlblaue Haarbüschel- Im Monate 
Juli erscheint der F a l t e r  und seine F l u g z e i t  dauert 
bis Mitte August. Der S c h m e t t e r l i n g  ist kleiner als 
der vorherbeschriebene, und unterscheidet sich von diesem 
durch etwas hellere, mehr weisse Grundfarbe der Vorder- 
fliigel ^jedoch o h n e  halbmondförmigen Fleck) und durch ro- 
senrotlie Querbinden mit grauen und schwarzen Einschnit
ten am Hinterleibe. Nach erfolgter Begattung setzt der 
weibliche Falter seine (oft zu 100 Stück beisamen lie
genden, manchmal jedoch auch in Parthicn von 10— 50 
Stück zerstreuten) Eier ab und wählt dazu am liebsten 
die Schuppen und Spalten der Rinde, zuweilen sogar in 
bedeutender Stammhöhe. Im  M ai k o m m e n  g e w ö h n 
l i c h  d i e  j u n g e n  R ä u p c h c n a u s  den E i e r n  h e r 
vor;  halten sieh, je nach der Witterung noch 2— 6 Tage 
familienweise bei den Eierschalen auf, und bilden auf 
diese Weise die sogenannten R a u p e n s p i e g e l .  Nach 
Ablauf dieser Zeit zerstreuen sie sich in den Kronen der 
Bäume und beginnen ihren Frass. Die V e r t i l g u n g  
geschieht:

1 . D u r c h  S a m m e l n  d e r  E i e  r w ä h r e n  d d e r 
H e r b s t -  u n d  W i n t e r s z e i t .  Zu dem Zwecke muss 
ein jeder Arbeiter mit einem Meissei oder starkem Messer 
versehen se in , um bequem die Rindenschuppen und stär
keren Borkenlagen ablösen zu können, unter denen die Eier 
verborgen sind; ausserdem hat jeder ein Linnensäckchen, 
an einem einfachen Holzbügel befestiget, bei sich zu füh
ren, um darin die Eier zu sammeln.

2. D u r c h  T ö d t e n d e r  R a u p e n s p i e g e 1 i m  
A p r i l  u n d  Mai .  Man wählt dazu so viel thunlich nur 
erwachsene Personen, am besten Männer; jeder Arbeiter 
hat sich mit einer 8— 12' langen Stange und ausserdem 
mit einigen Lappen oder Werg zur Erreichung und zum 
Zerreiben der Raupenspiegel zu versehen; je Fünfen min
destens ist eine leichte und handbare Leiter zuzutheilen. 
Die Arbeiter müssen gehörig angewiesen, vertheilt und be
aufsichtiget werden.

3. D u r c h  S a m m e l n  d e r  P u p p e n  u n d  S c h m e t 
t e r  l i nge .  Dieses Geschäft muss spätestens von Anfang 
Juli an betrieben werden. Das Sammeln der Puppen ist  
sehr zu empfehlen.

V o r b e u g e n  kann man einem Raupenfrass, soweit 
dies überhaupt in unseren Kräften steht, durch sorgfältige 
Beaufsichtigung der Forste, besonders jener Theile, die 
vermöge ihres schlechten, trockenen Standortes, ein schlech
tes , kränkliches Aussehen und geringen Wuchs zeigen. 
Von solchen Orten aus verbreitet sich die N o n n e  in der 
Regel.

Das Räupchen wird gegen 4"' lang, ist hellgelbbraun, mit 
zwei bei Vergrösserung sichtbaren, braunrothen, schmalen
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Rückenstreifen; die Brustfüsse sind braunschwarz mit helle
ren Flecken. Die Raupe lebt nur von der inneren, markigen 
Substanz der Nadeln, in welche sie , wenn diese stark ge
nug sind und das Räupchen seine vollkommene Grösse noch 
nicht erlangt h a t , ganz hinein kriecht. Bei seinen W an
derungen auf der Frasspflanze (vom August bis in den 
Spätherbst) zieht sie eine Menge feiner, sich vielfach und 
verwirrt kreuzender F ä d e n , in welchen die rothen, aus
gefressenen, vom Winde abgeworfenen Nadeln und der Rau- 
penlcoth hängen bleiben. Man findet diese Raupen haupt
sächlich an 10 bis 20jährigen, gedrängt stehenden Fichten
orten, die noch nicht zur Durchforstung gelangt sind, und 
solche von ihr besetzte Stämme fallen augenblicklich durch 
ihre graue und braune Farbe auf. Der Gipfel und die 
obersten Zweige werden zuerst angegangen.

T o r t r ix  (Coccyx) h c rc y iiia n a  Usl. F i c h t e n -  
N e s t w i c k 1 e r.

Der Frass dauert oft bis in den Herbst hinein fort; 
dann lassen sich die Räupchen an langen Gespinnstfäden 
auf die Erde herabgleiten, um in dem Boden zu überwin
tern. Erst mit Eintritt der ersten Frühlingswärmc v e r 
p u p p t  sich die Raupe, und Mitte oder Ende Mai er
scheint der kleine F a l t e r .  Seine Flügelweite beträgt 
5 — 6 "'; die silbergrau befransten Vordcrflügel sind braun, 
mit vielen unregclmässigen paarig gestellten, gelblichweissen 
Flcckcnzcichnungen; die Hinterflügel sind einfärbig grau
braun oder braungrau, ebenfalls mit breitem Fransensaume 
Das M ä n n c h e n  zeichnet sich vor allen übrigen hierher 
gehörenden Arten durch die helle Falte am Vorderrande 
der Vordcrflügel aus. Das befruchtete W e i b c h e n  legt 
seine Eier an die Nadeln der jungen Gipfeltriebe und mit 
Anfang August erscheint die Raupe. Obwohl das Insekt 
schon früher und erst in neuerer Zeit wieder in grosser 
Ausdehnung schädlich aufgetreten is t , kennen wir doch 
eigentlich noch kein Mittel, wodurch diesem Insekte wirk
sam cntgegengcarbeitet werden könnte. Hier möchtcn viel
leicht Leuchtfeuer von einigem Erfolge sein. Durch bal
diges und öfter wiederholtes Durchforsten wahrt man sich 
wohl am besten vor diesem Feinde.

Die Larve wird bis 1/ i“ lang; nach der ersten Häutung ist 
der Kopf unverhältnissmässig gross, glänzend schwarz-, der 
Körper ist g r ü n , mit grünlichbraunen H ornschildern, 
welche später schwarz w erden; die Färbung wird schmutzig
grün mit dunklerer Bauch- und Rückenstrieme und heller 
Bauchfalte; nach der letzten Häutung wird die Larve 
schön grün und citronengelb. Sie erscheint mit Anfang Juni, 
zieht sich gruppenweise (oft 20—30 Stück) an den Quirlen 
15—‘20jähriger Fichten zusammen , wo sie sich ein gemein
sames, durch U nrath, Genagsel etc. bald ganz verdichte
tes Gespinnst anfertigen.

download unter www.biologiezentrum.at



11

Tentliredo (Lyda) liypotrophica Htg. G e s e l l i g e  
F i c h t e n - B l a t t w e s p e .

Die Verpuppung erfolgt unter der Erde und das In
sekt ü b e r w i n t e r t  als Puppe; Mitte April erscheint 
die Wespe und ihre F l u g z e i t  dauert bis Mitte Mai ,  wo 
dann das bcfruchtetc Weibchen seine E i e r  an. den vorjäh
rigen Nadeln ablegt. Die w e i b l i c h e  Fliege ist 5 — ö'/V" 
lang und 11"' gespannt, wegen ihres bunten Kopfes und 
Rumpfes der T. jwatensis ähnlich, unterscheidet sich je
doch bestimmt durch die wasscrklarcn Flügel. Das M ä n n 
c h e n  ist ausgezeichnet durch breite, kräftige Statur, ziem
lich breiten Kopf, ganz rothbraune Beine, welche nur an 
den Hüften z. Th. schwarz sind; die Flügel gegen die 
Spitze verlaufend angcräuchert; das Schildchen und hintere 
Bruststück meist gelbgcfleckt; die Punktirung am Kopfe 
sehr grob, fast runzelig, die der Oberseite, des Rumpfes 
und der Brust deutlich.

I O .  Der Kopf des Käfers ist rüsselförmig verlängert.
— — — — — nicht rüsselförmig verlängert.

i f l .  Die Fühler sind gekniet, nahe am Mundwinkel eingefügt; 
der Rüssel ist kurz und eckig, an den Seiten mit einer 
tiefen, schnell nach abwärts gebogenen Fühlerfurche. Der 
Körper geflügelt, weich; die Oberseite mit mehr oder 
weniger grüngliinzenden Schüppchen bekleidet; die Flügel
decken nach hinten bauchig erweitert.

Die Fühler sind gekniet, der Körper kurz eiförmig, unge
flügelt; Achseln der Flügeldecken stumpf abgerundet; die 
Oberseite mit grauen , bräunlichen, hie und da mit weissen 
Schüppchen dicht bedeckt.

1 3 .  a. Die Fühler und Beine sind blassgelbbraun; das Halsschild 
etwas breiter als lang; Flügeldecken fein punktirt gestreift, 
die Zwischenräume der Streifen fast viermal so breit als 
die Punkte ; die zwei äussersten Streifenzwischenräume und 
der erste neben der Naht blos grau behaart ohne grüne 
Schuppen. Länge 2 '/2—V/±'“.

Curculio (Metcdlites) m ollis  Germ. W e i c h h a a r i 
g e r  R ü s s e l k ä f e r .

b. Die Fühler und Beine sind röthlichgelb, die Schenkel un
deutlich gezähnt, die Zwischenräume der Streifen auf den 
Flügeldecken kaum mehr als doppelt so breit als die Punkte. 
Länge 1% —2'".

Curculio (Metallites) atom arius Oliv. B l au  g r a u  e r  
R ü s s e l k ä f e r .

1 3 .  Der Käfer ist breit, stark gewölbt, fast kugelig; l ' / 2—V "  
lang und über V"  breit. Die Grundfarbe ist schwarz 
oder dunkel-braun, überdeckt mit grauen, braunen, hie und 
da ganz weissen, leicht abreibbaren Schuppen; die Börst- 
chen in den Punktreihen sind sehr kurz. In der Rege]

1  1 .
1 1 .

1 3 .

1 3 .
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frisst dieser Käfer an Haseln (daher auch sein Name) 
wird jedoch auch eben so häufig auf der Fichte angetroffen *).

Curculio  (Thylacites) Coryli Gyll. H a s s e l - R i i s s  e i
le ä f e r.

1 4 .  Der Käfer ist 10—13'" lang; die Flügeldecken und Beine 
sind röthlich gelbbraun, erstere äusserst fein mit kurzen 
Härchen in den gerunzelten Zwischenräumen der fünf er
habenen Längsrippen, aber nicht d ich t, besäet. Die After- 
decke ist allmählich in eine ziemlich breite Spitze ausgezo
gen. Die Farbe ist mit Ausnahme der helleren Brust- und 
schneeweissen, dreieckig gezähnten Bauchseiten schwarz. Das 
Halsschild etwas ins Grünliche glänzend, manchmal wie 
der Kopf rothbraun. Die Fühlhörner sind zehngliedrig, 
der Endknopf beim Weibchen mit sechs , beim Männchen 
mit sieben Blättern.

M elolontlia  vulgaris Lin. G e m e i n e r  M a i k ä f e r .
Die E i e r  werden von dem befruchteten Wcibchen 

unter die Erde gelegt, wo die Larve bis zu ihrer, im vier
ten Jahre erfolgenden Verpuppung sich von Wurzeln und 
anderen Vegetabilien nährt, und im April oder Mai des 
vierten Jahres als Käfer zum Vorschein kommt. Die 
L a r v e ,  auch E n g e r l i n g  genannt, ist im erwachsenen 
Zustande bis 20"' lang, ausgezeichnet durch ziemlich dicht 
stehende, nicht sehr lange Börstchcn, grosse Luftlöchergru
ben, durch grossen , blaugrauen , sackförmig erweiterten 
Hinterleibsring, und durch ihre stets gekrümmte Lage; im 
übrigen ist sie gelblich, der Kopf röthlich. Der Käfer 
verschmäht keine H olzart, um seine Fresslust zu stillen, 
zieht jedoch, wenn er die Wahl hat, Laubhölzer den Na
delhölzern vor. Uebrigens ist dieses Insekt nicht sowohl 
im Zustande der Vollkommenheit, als im Larvenstadium 
der Fichte, wie überhaupt den Nadelhölzern gefährlich; 
die Lärche, deren Nadeln der Käfer liebt, leidet von ihm 
am meisten. Die in Vorschlag gebrachten V o r b a u u n g s -  
m i t t e l  gegen dieses Insekt sind **).

1. H ä g u n g  d e r  M a i k ä f e r f e i n d e  (Krähen, Wür
ger, Staare, Eulen, Fledermäuse, Füchse, Igel, Dächse etc.

2. S ch we i n  ee i n t r i  eb in alle offene Waldorte bis 
zum Eintritt der Schonung und zwar in den Flugjahren 
der Käfer während des Frühlings, in den Frassjahren der 
Engerlinge während des Sommers.

3. V e r m e i d u n g  d e r  K a h  1 s c h l a g e  , indem die 
Käfer ihre Eier nicht gern unter Bäume ablegen, schon 
wegen der stärkeren Bodendurchwurzelung.

”) D i e s e  dr e i  e b e n  a u f g e l u h r t e n  U ü s s e l k ä f e r a r t e n  s i n d  in  d e r  K e g e l  v o n  g e r i n g e r  B e 
d e u t u n g  f ü r  d e n  F o r s t m a n n ,  k ö n n e n  j e d o c h ,  w e n n  s i e  in  s e h r  g r o s s e r  M e n g e  a u f t r e t e n ,  d e n  
K u l t u r e n  d u r c h  B e n a g e n  d e r  K n o s p e n ,  B i n d e  u n d  N a d e l n  d e r  j u n g e n  T r i e b e  s c h ä d l i c h  w e r »  
d e n .  In  d i e s e m  F a l l e :  A b s u c h e n  d e r  S c h l ä g e  u n d  B e u n r u h i g u n g  d u r c h  V i e h e i n t r i e b .

**) S i e h e  Dr.  G.  K ö n i g ’s  W a l d p f l e g e ,  G o t h a  4 8 4 9 ,  p a g .  1 i o .
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4. V e r s c h i e b u n g  d e r  V e r j i i n g u n g s  s c h l ä g  e 
u n d  de r  L i c h t u n g e n  junger Anwüchse auf den Herbst 
des Elugjahres, wo nur irgend eine Brutabsetzung zu be
fürchten ist.

5. V e r m e i d u n g  a l l c r  B o d e n e n t k  1 e i d u n g  und  
A u f l o c k e r u n g  während der Flugzeit, um dadurch den 
Käfer nicht zum Eierablegen herb eizuziehen.

6 . U n t e r h a l t u n g  e i ne r ,  das Eierablegen hindern - 
dernden B o d e n d e c k e ,  die nicht in der Kürze zu einem 
Ueberzuge von Angergras ausartet, unter welchem der En
gerling gern liauset, wovon man sich auf trockenen Wiesen- 
und Waideflächen überzeugen kann.

7. A nb au v  e r s  c h u b  , an Orten, die vom Enger
linge stark befallen sind, was die zerstörte Grasnabe und 
die entwurzelten Holzpflänzchen zu erkennen geben, dann 
anzuwenden, wofern nicht eine alsbaldige Vertilgung des 
Ungeziefers stattfinden kann.

8 . P f l a n z u n g s  v o r  s i c h t :  An gefährdeten Orten
sind die Anpflanzungen bis zum Nachsommer des vierten 
Frassjahres auszusetzen, damit sich die Pflänzlinge von da 
ab recht bewurzeln können, bevor der neue Frass wieder 
beginnt. Wenn kurz v o r  oder w ä h r e n d  der Flugzeit 
gepflanzt wird, so muss man den aufgebrochenen Umkreis 
der Pflanzen mit rauhen Deckmitteln dicht versclilicssen, 
damit der Käfer seine Eier nicht zur Pflanze lege.

9. S a a t v o r s i c h t .  Die Holzsaaten sind ebenfalls 
vor dem v i e r t e n  Frassjahre nicht wohl zu wagen und 
lieber etwas weiter in den Vorsommer zu verschieben, da
mit die Sämlinge weniger wurzeln, bevor die Engerlinge 
sich zur Verpuppung begeben. Dadurch gewinnt man für 
sie zwei minder gefährdete Sommer.

10. Die Erfahrung bestätiget, dass starke Pflänzlinge 
mit derben Erdbällen von dem Engerlingfrasse weit weni
ger leiden, als junge, zarte, zumal mit entblössten Wurzeln 
gepflanzte. Dichtere Vollsaaten mit ganz leichter Bodenzu
bereitung sind mehr zu empfehlen, als Streifen und Plätze
saaten; Kiefernsaaten mögen mit Birken gemischt werden; 
letztere erholen sich am leichtesten wieder von solchem 
Frasse.

Die V e r t i l g u n g  geschieht:
1. Durch S a m m e l n  de r  K ä f e r  während der küh

leren Tageszeit, indem man sie mittelst Anschlägen der 
Bäume von diesen herabstürzt und sie dann zertritt oder 
zerstampft.

2. Durch V e r t i l g e n  de r  B r u t .  Die zum An
baue bestimmten Orte können neinlich im Flugjahre, so 
bald die Brut abgesetzt is t , ganz umgebrochen und zeit
lich bepflanzt werden; dadurch verstürzt und vertilgt man 
die von neuem angesetzte Fortpflanzung und gewinnt für 
den Nachwuchs einen mehr sichernden Vorsprung.

3. Durch V e r t i l g u n g  d e r  E n g e r l i n g e .  Man 
wendet hiezu den Eintrieb von Schweinen und das Um-
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brechen des Bodens bei warmem feuchtem Wetter an, und 
tödtet die zu Tage gebrachten Engerlinge, oder man lässt 
zur besseren Vorbereitung eines weitern Wiederanbaucs 
die Fläche beackern und mit Frucht bestellen.

1 5 .  Die Pflanze zeigt eigentüm liche, krankhafte, gallenartige 
Auswüchse oder Auftreibungen an den jungen Vorschlägen; 
oder die Rinde erscheint mit braunen oder schwarzen l>la-
sen besetzt. . . 1 6 .

Die Pflanze zeigt ausser den Rindenverletzungen nichts 
Auffallendes. 1 9 .

1 6 .  a. Dicht am Quirl der Maitriebe bilden sich mit beginnendem
Maiwuchse gallenartige Auswüchse, erreichen im Verlauf des 
Sommers ziemlich die Grösse einer kleinen wälschen Nuss, 
und haben einen, die Länge der Galle zwei bis dreimal über
treffenden, gewöhnlich von der Basis der äusseren Seite ent
springenden Schopf*). Der erweiterte Grund der Nadeln ist 
entweder wie die Galle, grün oder schön purpurrotlx; vom 
August und September an, nämlich nachdem das Insekt die 
Galle verlassen hat (nach überstandener Metamorphose) wer
den diese Auswüchse dunkler, braun und holzig und haben 
dann einige Aehnlichkeit mit kleinen Zapfen.

C h e rm e s  v ir id e s  Ratz. G r ün  e F i c h t e n-Ri n d e n 1 a u s.
b. Die Gallen sind bedeutend kleiner, als die vorher beschrie

benen, haben meistens gar keinen, oder doch nur einen sehr 
kurzen Schopf ; die Schuppennadeln sind sehr kurz. Die 
Farbe der Gallen ist anfangs weisslich, später schön grün, 
lebhaft roth und dann einer Erdbeere nicht unähnlich, bis 
sie endlich nach Entschlüpfen des Insektes die holzbraune 
Färbung bekommt. Sie erscheint zweimal im Jahre, nämlich 
im ersten und im zweiten Safte.

C h e rn ie s  co cc in eu s  Ratz. R o t h e  F i c h t e n - R i n -d e n l a u s  **).
c. An den Quirlstellen der Fichtenpflanzen zeigen sich anfangs 

röthliche, später braune und zuletzt schwärzliche, erbsen- 
grosse Blasen wie angekleistert. Es sind dies die von Eiern 
strotzenden Körper der weiblichen Schildlaus. Aus diesen 
Mutterblasen kriechen träge Larven, kleinen Blattläusen nicht 
unähnlich , welche sich auf den befallenen Pflanzen umher 
zerstreuen und hier den Sommer hindurch von ausgesaugtem 
Nadelsafte leben. Gegen den Herbst hin wandern sie wieder 
auf ihre Brutstellen zurück und überkleistern sich abermals

')  E s  i s t  d i e s  d e r  i m  Y V a c h s l h u i n e  z u r ü c k g e b l i e b e n e  v e r k ü m m e r t e  M a i l r ie b .
" )  Or G. K ö n i g : ,  S i e h e  d e s s e n  Y V a ld p I l e g e ,  G o t h a  1 8 4 9 ,  p a g .  1GS. s a g t  ü b e r  d i e s e  b e i 

d e n  H i n d e n l ä u s e  f o l g e m i e s :  „ B e i d e r l e i  G a l l e n  l i n d e n  s i c h  n u r  an  s c h w ä c h e r e n  S e i t e n  t r i e b e n  
m i n d e r  k r ä f t i g e r  A n w ü c h s e ;  ihr  ö r t l i c h e s  u n d  z e i t l i c h e s  E r s c h e i n e n  g i b l  s t e t s  B e w e i s  v o n  
e i n e m ,  d e r  F i c h t e  n i c h t  g a n z  a n g e m e s s e n e n  B o d e n  u n d  e i n e r ,  d e n  S p ä t f r ö s t e n  a u s g u s c l z l e n  
L a g e ;  s i e  e n t w i c k e l n  s i c h  n i e  a n  f r o l i w ü c h s i g e n  T r i e b e n . "  D e m  k a n n  d e r  V e r f a s s e r  j e d o c h  
n i c h t  g a n z  b e i p t l i c h t e n  , i n d e m  m a n  n i c h t  s e i l e n  G e l e g e n h e i t  h a t , b e i d e  A r i e n  a n  F i c h t e n j u -  
g e i n l e n  (11 z  111 h i n r e i c h e n d e r  A n z a h l )  z u  f in d e n ,  d ie  N i e h l s  z u  w ü n s c h e n  ü b r i g  l a s s e n .
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zum Behufe ihrer Uebenvinterung und nacliherigen Verpup
pung. So entsteht nach und nach ein grindiger, krätzenarti
ger Ueberzug, die sogenannte s c h w a r z e  K r a n k h e i t .

C occus (L e c a n iu m )  raccinosus Ratz. F i c h t e n q u i r l -  
S c h i  1 d 1 a u s.

Man findet diese Erscheinung nur an ganz misswüch- 
sigen Ficlitenpflanzen. Mit dieser Erscheinung spricht sich 
der äusserste Kümmerungszustand solcher Hochwüclisc aus, 
und der kundige Forstmann gewahrt sie nie, ohne die gröb
sten Anzuchtfehler als Ursache zu erkennen. Spätfröste, 
Windverliagerung, Sonnenbrand, Heidekraut und manche 
andere, der Fichte widerwärtige, äussere Erscheinungen be
fördern das Uebcl.

i  7 ■ Das Benagen der Rinde rührt von einem echten Rüsselkäfer 
her, mit deutlichem, langem Rüssel und geknieten Fühlhör
nern. . . . . .  . . . .

Das Benagen der Rinde geschieht hauptsächlich an 2 bis 
5jährigen Pflanzen und zwar an den unteren Theilen bis 
zum ersten oder zweiten Astquirl. Die Verletzungen zeigen 
sich in Form von grindigen, unregelmässigen, oft bis in den 
Splint eingreifenden Frassstellen, indem der Käfer die Rinde 
mehr abschabt. An etwas stärkeren Pflanzen finden sich 
auch zuweilen unverkennbare, offene Fortpflanzungsgänge 
(Muttergiinge), die hinunter zum Wurzelstocke führen. Der 
Käfer befrisst die Pflanze nicht nur oberirdisch, sondern 
auch an den W urzeln und dem W urzelstocke, geht vorzugs
weise Pflanzungen an , besonders wenn diese zu tief gesetzt 
wurden, und kann ausserordentlich schädlich werden.

H y le s im is  (H ylcistes)  c u iiic u la r iu s  Knoch. S c h w a r 
z e r  F  i c li t e n - B a s t k ä f e r.

Der K ä f e r  ist l -,/4— 2'" lang, schmal, walzenförmig; 
der Kopf ist schwach, rüsselförmig verlängert; die Farbe 
ist schwarz oder pechbraun; das Halsschild mit einer 
äusserst schwachen, glänzenden Mittellinie, stark, tief und 
dicht punktirt, die Punkte deutlich. Der Rüssel hat bei
derseits an der Spitze einen tiefen Eindruck, und eine 
kaum bemerkbare Mittellinie ; die Fühler nicht gekniet, mit 
einem geringelten Endknopfe. Seine F o r t p f l a n z u n g  
geschieht in älterem, gewöhnlich aber gefälltem Holze, in 
Stöcken und Wurzelsträngen.

Die Y e r t i l g u n g s  mi t t e l ,  welche der Verfasser mit 
gutem Erfolge hat anwenden sehen, bestanden im A u s l e 
g e n  v o n  E i n d e n s t ü c k e n  um den Fuss der befallenen 
Pflanzen herum (wie dies bei Curculio P in i  zu geschehen 
pflegt), ausserdem im A u s h e b e n  d e r  P f l a n z e n ,  wenn 
man sie schon verloren geben musste.

Die Y o r b e u g u n g s m i t t e l  sind wohl: B e i n h a l 
t e n  d e r  S c h l ä g e  und f e h l e r f r e i  a u s g e f ü h r t e  
P f l a n z u n g ;  b e s o n d e r s  h ü t e  m a n  s i c h  v o r  
d e m  z u  t i e f e n  P f l a n z e  n.

I  8 .

download unter www.biologiezentrum.at



16

i S .  Der Käfer ist braun oder pechbraun mit gelben Zeichnungen 
auf den Flügeldecken. . . . . .

Der Käfer ist einfärbig schwarz, glänzend, die Flügel
decken stark gewölbt, gerunzelt, beinahe dreimal so breit als 
das Halsschild an der Basis; die Fühler an der Spitze des 
Rüssels eingefügt; die Beine mit Ausnahme der Knie roth. 
Länge 4 '". E r durchbohrt die, von der Ausschlagschuppe 
befreite Knospe oft bis auf den Grund, oder benagt die Rinde 
des Triebes und Stammes.

Curculio  (Otiorhynchus) ater Hb. S c h w a r z e r  R ü s 
s e l k ä f e r .

Dieser Käfer scheint in seiner ganzen Lebensweise 
ziemlich mit CuTCulio P in i übereinstimmend zu sein; 
daher auch seine Vertilgung wie dort. Siehe 19. ct.

1 9 , a. Der Frass ist dem der vorhergehenden A rt ähnlich und 
wird auch in der Regel in deren Begleitung ausgeführt. 
Beim Fressen setzt der Käfer seinen Rüssel rechtwinklich 
auf und bringt so oft bohnengrosse Verwundungen in der 
Rinde hervor mit zerrissenen, gequetschten Rändern, welche 
verharzen und ein grindiges Ansehen bekommen. Am lieb
sten sind ihm die 3—10jährigen Fichtenorte. E r frisst haupt
sächlich am W urzelstocke oder an der Rinde der oberen 
Stammtlieile und an den Knospen, seltener (wie Hyles. cuni- 
cularius) an den Wurzeln. Der K ä f e r  ist 3 ‘/2—ß'" lang; 
der Kopf ist in einen ziemlich starken etwas gekrümmten 
Rüssel verlängert; die geknieten Fühlhörner sind nahe am 
Ende des Rüssels eingefügt, dick und k u rz ; die Flügeldecken 
sind dreimal breiter als die Basis des Halsschildes; der Kä
fer ist dunkelbraun, fast glanzlos, an den Seiten des Hals
schildes, an der Stirne und Brust und in den Winkeln der 
Bauchringe, dicht rostbraun behaart. Auf den Flügeldecken 
stehen drei deutliche, rostbraune Querbinden und an der 
Spitze derselben mehrere solche Mackeln und Punkte.

Curculio  P in i Lin. (Hylobius Abietis). G r o s s e r  
b r a u n e r  F i  cli t e  n - R ü s se 1 k ä f e  r.

Das b e f r u c h t e t e  W e i b c h e n  legt seine E i e r  
an vorjährige, oder überhaupt an Fichten-, Kiefern-, und 
Tannenstöcke (an letztere jedoch selten) und an deren Wur
zeln. Die daraus entstehende L a r v e  wird gegen 9 '' 
lang und bis 2 "' breit; ist fusslos, dick und von gelblich- 
weisser Farbe ; der Kopf braun und verliältnissmässig gross. 
Sie frisst sich unter der Einde einen geschlängelten, all- 
mählig weiter werdenden Gang, und senkt an dessen Ende 
ihre, mehr oder weniger mit Wurmmehl bekleidete P u p 
p e n h ö h l e  (oft ziemlich tief) in den Split ein. Hier 
überwintert das Insekt als P u p p e  bis z u m  nächsten Früh
jahre, wo es dann als K ä f e r  erscheint, um seine verhee
rende Kraft in unseren jungen Fichtenbeständen zur Gel
tung zu bringen.

1 9 .
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V o r b  a u u u g s m i t t e l ,  welche gegen dieses so schäd
liche Insekt empfohlen wurden, sind;

1. S o r g f ä l t i g s t e s  R o d e n  a l l e s  S t o c k h o l z e s  
auf den Schlägen oder in deren Nähe. Es ist aber nicht 
genügend, das Holz zu roden, soweit es gewonnen und 
verwerthet werden kann, sondern es gehört dazu noch 
(und das ist in der Regel übersehen oder zu wenig be
achtet worden) das Wicderausfüllcn der Stocklöclicr *).

2. U n v e r z ü g l i c h e  S c h l a g r ä u m u n g ,  besonders 
von Spänen, Reisig und sonstigem Abraum, um dem Käfer 
dadurch günstige Winterquartiere zu benehmen.

3. B o d en r e i n i g u n g  von Unkraut aller Art, bevor 
man zur Aufforstung schreitet.

4. D i c h t e r e  S a a t  o d e r  B ü s c h e l - P f l a n z u n g ,  
welche weniger zu leiden haben, als weitläufige Kulturen, 
und überhaupt nur an den Bändern gefährdet sind.

5. Die V e r j ü n g u n g  m i t t e l s t  B e s a a m u n g s -  
s ch l ä g e  n in solclicn Orten, wo die Gewinnung des Stock- 
holzcs wegen gänzlichen Mangels an Absatzgelegcnheit nicht 
thunlich ist, oder B e w ir  t li s c h a f  t u n g  solcher Wald- 
theile im  P l ä n t c  rb e t r i e b  e.

6 . V e r m i s c h u n g '  des Nadelholzes mit Laubliöl- 
zern **).

Hat sich der ungebetene Gast trotz aller Vorsicht 
und Aufmerksamkeit in unseren Schonungen cingedrängt, 
so sind die wirksamsten V e r t i l g u n g s m i t t e l  folgende:

1. Das A u s l e g e  n v o n  g r ü n e r  P i c h t e n  o d e r  
K i e f e r n r i n d e .  Man vertheilt sie angemessen auf der 
ganzen, vom Käfer angegriffenen Fläche. Die Bindenstücke 
werden so gelegt, dass die Bastseite der Erde zugekehrt 
und beschwert sie etwas mit Steinen; unter ihnen sammeln 
sich die Käfer, welche dann, indem man diese Rindenstiicke 
zweimal des Tages (Mittags und Abends) untersucht, ge
sammelt und vertilgt werden.

2. Das A u s l e g e n  v o n  F a n g b ü n d e l  aus frischem 
Fichten- oder Kiefernreisig; —  eine Modification ersterer 
Fangmethode und vorzüglich dort anwendbar, wo es an 
der nötliigen Fichten- oder Kiefernrinde gebricht.

3. A b s u c h  eil d e r  S c h l ä g e  und E i u s a m m e l n  
d e r  K ä f e r  am besten durch Schulkinder.

4. F a ] i g g r a b e n  in Verbindung mit F a n g l ö  e he r n .  
Die Gräben werden aussen um die befallenen Orte herum-

*) J e d e r  F o r s l m a n n  k a n n  d ie  B e o b a c h t u n g  d e s  V e r f a s s e r s  b e s i i i l i g e n  , w e n n  e r  s i c l i  
d ie  M ü h e  n e h m e n  w i l l , a u s  d e n  S l o c k l ö c h c r n  i in  f r e i e n  S c h l a g e  e i n i g e  d e r  l i e r v o r s l e l i e n d e n  
a b g e h a c k t e n  f e i n e r e n  W u i z e l s t r ä n g e  a u s z u z i c l i e n  ; e r  w i r d  b e m e r k e n ,  d a s s  e r  F r a s s s l e l t e n  
v o n  K ä f e r n  d a r a n  f i n d e t , o d e r  a u c h  E i e r  o d e r  L a r v e n  e l c . , a b e r  n u r  s o  w e i l ,  a l s  d i e s e
S t r ä n g e  n i c h t  v o n  E r d e  b e d e c k t  w a r e n .

**) D a  O b e r f o r s l r a t h  D r  G .  K ö n i g  v o n  d e r  A n s i c h t  a u s g i n g ,  d e r  K ä f e r  k o m m e  v o n  
d e m  a n g r e n z e n d e n  h o h e n  B e s t ä n d e  h e r a b  in d i e  j u n g e n  S c h l ä g e ,  v o r z ü g l i c h  b e i m  F a l l e n ,  
d e r  B ä u m e ,  s o  e m p f i e h l t  e r  n o c h  a n d e r e  V o r b a u u n g s m i t l e l , d i e  l l i e i l s  u n w i r k s a m
t h e i l s  a b e r  g e r a d e z u  A n z i  e  h u  n  g s m  i 11 o  1 s in d .  Z u  e r s t e r e n  g e h ö r e n  W i n l e r f a l l u n g  u n d
V o r b e r e i l u n g s h i e b ,  z u  l e l z l e r e n  r e c h n e  i c h  d i e  K a h l s c h l ä g e .  S i c h e  d e s s e n  W a l d p f l e g e ,  G o l h a  
18 4 9 ,  p a g .  10 9 .

I I  e  n  s  c  h  e  1 ,  L e i t f a d e n .
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gelegt, einige, je nach der Grösse der Schläge, auch durch 
dieselben hindurch gezogen. Sie müssen 10" breit und 
12" hoch gemacht werden, mit scnkrechtcn Wänden, und 
es muss alle 10 bis 1 ‘2' ein 6 bis 8 ' tiefes Fangloch 
angebracht sein; diese Fangmethode zeigt sich am wirk
samsten in den Monaten Juni und Juli.

b. Sowohl in Hinsicht des Frasses als der Beschaffenheit ist 
dieser Käfer dem vorigen ähnlich, nur ist er kleiner als 
jener: —23/ i —3 '//" la n g , pechbraun, fettglänzend und tiefer 
punlctirt. Die Zeichnungen auf den Flügeldecken sind mehr 
weisslichgelb und die vorderste Binde derselben anders ge
stellt; die Winkel der Bauchringe sind fast gar nicht oder 
doch nur sehr sparsam behaart.

Curculio (ITylobius) piuastri.  Gyllh. K l e i n e r ,  b r a u 
n e r ,  F i c h t e n - R ü s s e 1 k ä f e r .

Uebcr die Lebensweise dieses Insektes ist noch gar 
nichts, oder nur wenig bekannt. Es trat jedoch im Kräl i -  
w i n k l e r  Keriere am Thüringer-Walde, von woher ich 
diesen Käfer zu Tausenden ei’h ielt, in den mit Kiefern 
gemischten Fichtengegenden so verheerend auf, wie sein 
Begleiter Curculio P in t. Die bei diesem angegebenen 
Y e r t i l g u n g s -  und Y or b e u g  u n g  s m i t t e l  werden 
wohl auch hier mit gutem Erfolge angewendet werden 
können.

I S t . a .  Das Benagen der Wurzeln rührt von einer Larve her, 
deren hinteres, blaugraues Ende sackförmig erweitert is t; im 
Uebrigen' ist sie gelblich (der Kopf röthlich) und durch ihre 
stets C-förmig gekrümmte Lage hinlänglich charakterisirt. 
Lange bis I 3/*".

Melolontlia vulgaris Lin. E n g e r l i n g .  Siehe Nr. 14.
b. Das Benagen der W urzeln rührt von einem 1—l ’/ i"  langen, 

braunschwarzen Tnsekte her; die Vorderbeine sind sehr stark, 
breit, handförmig, zum Graben eingerichtet; Vorderflügel 
kurz , abgerundet ; Unterflügel in zwei lange , längs des 
Rückens hinlaufende Spitzen ausgezogen ; der After mit einer 
Schwanzgabel. Die Larve is t, wenn sie schon ziemlich ver
wachsen, dem vollkommenen Thiere an Gestalt und Farbe 
ziemlich ähnlich , nur fehlen ihr die F lügel; in der ersten 
Jugend sind sie gelblichweiss.

Gryllus fjiryllotalpa (Gryllotalpa vulgaris) M a u l 
w u r f s g r i l l e ,  W e r r e .

Das V o r k o mme n  dieses Insektes beschränkt'sich  
fast nur auf Gegenden mit lockerem, nicht zu nassem 
(gewöhnlich Sand-) Boden, wie ihn das Flachland und die

9 0 .  Siehe H ylesinus cunicularius.
Siehe Curculio P in i oder Cure, p inastri 
Es ist keiner von diesen Genannten.

. .  1 7 .
1 9  a. u. b. 

8 1 .
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Niederungen bieten. Hier lebt das Thier nahe unter der 
Bodenbekleidung von Wurzeln und anderen Yegetabilien, 
durchzieht diese Erdschichte, während es seiner Nahrung 
nachgeht, mit vielen Kreuz- und Quergängen, und fertigt 
sich mit Zuhülfennhme seines Speichels ein compaktes 
Nest aus Erde an, wclches einer, mit einem Loche ver
sehenen, kinderfaustgrossen Hohlkugel ähnlich ist. In dieses 
Nest legt es seine zahlreichen E i e r ,  aus denen im Früh - 
jalire die kleinen, weissen Larven ausschlüpfen.

Das wirksamste Y e r t i l g u n g  s mi  11 e 1 bleibt Sam
meln der E i e r  in den Nestern, und zwar in den Monaten 
Juni und Juli. Zu dem Zwecke steche man Rasenstücke 
von I Q '  Grösse aus, und lege sie so, dass die Grasseite 
nach unten zu liegen konnnc. Ist die Grasnarbe sehr ge
ring, so möchte es auch vorthcilhaft sein, etwas Dünger 
untcrzulcgcn. Zur obgenannten Zeit des nächsten Jahres 
werden diese Rasenplaggen untersucht und die Nester 
saramt der Brut entfernt*).

3  3 .  Der Frass geschieht zwischen Rinde und IIolz. 3  3 ,
— — — im Holze seihst. 3 0 .

3  3 .  Die Frassstellen zeigen ein grindiges Aussehen und sind so 
wirr und regellos zerfressen, dass man die Richtung der ein
zelnen Larven- oder Muttergänge gar nicht mehr unterschei
den kann; oder der Frass zeigt sich als ein sehr breiter, nie 
über 1" langer , ziemlich ebener Gang in der Gegend der 
A stquirlen. . 3  4 .

Die Frassstellen zeigen mehr oder weniger regelmässige, 
meist gleichbreit ausgefressene Muttergänge, von denen bei
derseits die allmählig breiter werdenden Larvengänge ab
gehen. . . .  . . . .  3 5 .

— Der Frass geschieht höchstens einen Zoll unter der 
Endknospe des jungen Triebes, wo sich das 3 '" lange, fast 
farblose, durchscheinende Räupchen, wahrscheinlich zu Ende 
Juli oder Anfang August in die Rinde desselben einbohrt.
Das Bohrloch ist nicht sichtbar, aber durch ein hervorge
quollenes verhärtetes Harztröpfchen markirt. Die kleine 
Raupe frisst sich im Baste einen, gewöhnlich spiralförmigen 
Gang bis zur Spitze des Triebes, wo sie erst das Innere 
der Seitenknospen , dann das der Hauptknospen aufzehrt. 
Aeusserst selten findet man mehr als e in  Räupchen in einem 
Triebe; dann aber wohl nicht mehr als zwei.

Tinea (Blastoteres) B crgiclla .  Szs. F i c h t e n - K n o s -  
p e n - M o 11 e.

Das Räupchen ü b e r w i n t e r t  in dem Triebe, v e r 
p u p p t  sich in der Regel schon Anfangs April, und Ende 
Mai oder Anfangs Juni erscheint der kleine S c h m e t t e r -

') D a s s  d i e s e  F n n t r m e l h o d e  v i e l l e i c h t  d i e  w i r k s a m s t e  d e r  b i s h e r  b e k a n n t e n  s e i ,  b e 
w e i s e n  d i e  R e s u l t a t e  a u f  d e r  H e r r s c h a f t  G r a t z u n  i m  s ü d l i c h e n  B ö h m e n ,  w o  j ä h r l i c h  v i e l e  
H u n d e r t e  v o n  N e s t e r n  v e r t i l g t  w e r d e n .

Ü*
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l i ng .  Er ist 2— 2 l/ j /// lang, und misst 6 '" Flügelweite; 
seine thongelbe, liie und da in’s Graue schillernde Farbe, 
lässt nicht leicht eine Verwechslung dieses Insektes mit 
anderen zu.

Zu seiner Vertilgung erwartet Herr Professor Dr. 
Ratzeburg *) von den Leuchtfeuern hier einigen Erfolg.

'i  4  • a. Man bemerkt in der Gegend der, gewöhnlich v o r j ä li r  i g e n 
Quirlen, erbsengrosse, braune Klümpchen Wurmmehl , von 
einem im Inneren fressenden, sechszehnbeinigen, blassen, oft 
in’s Röthliche spielenden Räupchen herrührend. Das Räup
chen findet man schon zu Anfang Ju li, wo es sich an der 
bezeichneten Stelle einbohrt und einen, höchstens 1" langen, 
aber auffallend breiten Gang frisst, der mit flüssigem Harz
safte angefüllt ist, und wo dasselbe bis zu der, gewöhnlich 
im Mai des nächsten Jahres erfolgenden Verpuppung, verweilt. 
Die Zahl der Räupchen an einem Quirl steigt, obwohl nur 
selten, bis auf sechs Stück.

T ortrix  (Grapholitha) dorsana Hbn. F i c h t e n - R i n -  
d e n - W i c k 1 e r.

Der F a l t e r  erscheint Ende Mai oder Anfangs Juni. 
Seine Grundfarbe auf den Flügeln bildet ein helleres oder 
dunkleres Braun; der Saum der Hinterflügel ist hellgrau, 
jener der Yordcrfliigol dunkler. Auf letzteren sind feine, 
bindenförmige, silbergraue Zeichnungen, und in dem rost
gelben Spiegelfleck vier schwarze, in der Richtung des 
Gräders laufende Striche. Flügelspannung 7— 8"'.

V e r t i l g u n g s m i t t e l  möchten sein: Heraushauen
der angegangenen Stämme, oder Anwendung von Leucht
feuern zur Scliwärmzcit der Falter.

h. Der Frass zeigt ein grindiges, oft wie zerbolirtes Aussehen, 
herrührend von den vielen verworrenen, unter einander sich 
aufhebenden, zerfressenen Gängen; nicht selten mangelt diesen 
jede Spur von Frassrichtung und greifen gewöhnlich ziem
lich merklich in d< n Splint ein. Fast immer trifft man Lar
ven und Käfer zu gleicher Zeit an , und meist in ausser
ordentlich grosser Anzahl; der Frass beschränkt, sich iiber- 
diess nicht nur auf die Gegend der Astquirle, sondern ver
breitet sich von da aus oft über das ganze Stammchen.

B o s try c h u s  (Cryphalus) A b ie tis . Ratz. G e k ö r n t e r  
F i c h t e n - B o r k e n k ä f e r.

Der K ä f e r  ist ■%"' lang, dunkelbraun, gedrungen, 
Fühler und Beine hell gefärbt; das Halsschild fast kugelig, 
an den Seiten und hinten sehr fein punktirt, vorne mit 
weitläufigen, nur hie und da gereihten Körnchen; die 
Flügeldecken etwas mehr wie doppelt so lang als das Hals
schild , mit deutlichen Punktreihen, und äusserst fein 
punktirten Zwischenräumen. Behaarung nur sehr sparsam,

') D e s s e n  F o r s t i n s e k l e n ,  B a n d  II.,  p a g \  2 4 8 .
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kurz und abstehend. Dieser Käfer führt wohl nie einen 
Frass selbstständig aus, sondern erscheint in der Regel 
entweder als Begleiter oder als Nachzügler eines Haupt
insektes ; er wird daher mit diesem zugleich vertilgt.

c. Der Frass ist weniger tiefeingreifend als bei dem eben be
schriebenen Käfer und beschränkt sich fast ausschliesslich 
nur auf Bast und Rind (eigentliche Rindengänge). E r zeigt 
ein eben so verworrenes Aussehen wie der der vorigen Art. 
lässt aber doch fast überall an den äussern Grenzen der
Frassstelle die Ausläufer der einzelnen Gänge nach sichtbar.
Man findet auch hier meist Klifer und Larven zu gleicher Zeit.

B ostrychus (Crypturgua) p u sillus  Gyll. S c h m a l e r  
F i c li t e n -13 o r k e n k ä f e r.

Der K ä f e r  ist nur l/ i tl lang und sehr schmal; die 
Behaarung ausscrordcntlicli gering und kurz; die Farbe 
variirt vom Hellbraun bis zum Schwarz, und zeigt stets 
einen eigentüm lichen, nur diesem Borkenkäfer eigenen 
Fettglanz. Am liebsten geht er '20— oOjährige Stangen an, 
tritt jedoch nie selbstständig (wirklich schädlich) auf, son
dern unter ähnlichen Verhältnissen wie die vorhergehende
Art, daher auch seine Vertilgung oben so zu bewerkstel
ligen wäre.

3  5 .  Der Frass geschieht an geringeren, gewöhnlich bis ^ jä h r i 
gen Stangenhölzern oder an den Gipfelenden älterer Stämme 
lyjd stellt schöne (meist 4—Tarmige) Sterngänge dar, deren 
leicht geschwungene Strahlen, von einer gemeinschaftlichen 
Rammelkammer ausgehend, zu beiden Seiten die Larvengänge 
aussenden. Sowohl Mutter- als Larvengänge deutlich auf der 
Holzfläche sichtbar, die ersteren oft tief eingeschnitten.

B ostrychus chalcogrnphus. Lin. S e c h s z ä h n i g e r  
F  i c h t e n - B o r k e n k ä fe r.

Der K ä f e r  ist etwas über 1'" lang; ausgezeichnet 
durch drei Zälmchen auf der, neben der Naht eingedrück
ten, abschüssigen Stelle der Flügeldecken, welche, so wie 
das Halsschild, an der Basis glänzend schwarz oder dun
kelbraun sind , während der übrige Theil derselben hell 
röthlichbraun, und stark glänzend ist. V e r t i l g u n g ;  Siche 
Bostrychus typographic , Nr. 3!) h.

— Die Muttergänge sind zweiarmige, meist stark geschlän
gelte Wagegänge, welche, falls sie nicht ganz wagrecht, doch 
auch niemals lothrecht gehen, sondern dann wenigstens eine 
diagonale Bichtung haben.

3 0 .  Der Frass geschieht nicht nur an 15—20jährigen Stangen, 
sondern auch an älteren Bäumen*), in welche sich der K ä
fer oft über 4" tief einbohrt. Seine feinen mattschwarzen 
Holzgänge gehen wagrecht, zuerst gerade einwärts, dann im

3 9 .

*) Tsl v o n  d e m  V e r f a s s e r  a u c h  a n U i r k c n  u n d  E r l e n  b e o b a c h t e t  w o r d e n
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Umkreis den Jahresringen nach, und von da aus steigen die 
Puppenhöhlen auf- und abwärts. Die Brut wird schon im 
Nachsommer fertig, und kriecht nach vollkommener Ausbil
dung durch den Muttergang wieder heraus.

Bostrychus (Xyloteres) lineatus. Gyll. L i n i i r t e r  
N a d e 1 h o 1 z - K ä f e r.

Der Kä f e r  ist I V 2— l ang, sehr gedrungen und 
walzenförmig; er ist durch die Färbung der Flügeldecken 
hinlänglich charakterisirt: auf jeder derselben wechseln 
drei dunklere mit drei helleren, gelben Streifen.

Den Bau- und Werkhölzern schaden diese schwarze 
Gänge in Ansehen, Güte und Brauchbarkeit bedeutend.

Als B c g e g n u n g s m i t t e l  gegen diesen lästigen Holz
bohrer gelten: fleissige Ausforstung der Bestände; Saft
hieb mit alsbaldigem Entrinden oder Behauen und baldige 
Entfernung der gefällten Nutzhölzer aus dem Walde. Im 
Schlage kann nur das schnellste äusserlichc Abtrocknen 
des Holzes den Käfer abhalten. Der Winterhieb soll das 
Uebel vermehren; der Sommerhieb, gleich nach beendigter 
Flugzeit schützt wohl noch am meisten *).

9 9 .  Der Frass geschieht äusserlich am Stamme und dessen
Theilen. . . H .

Der Frass geschieht im Innern des Stammes oder dessen 
Theilen.

3  8 .  Der Frass geschieht in den Zapfen. 3 t t .
— — — im liolze. 3  3 .
— — — zwischen Rinde und Holz. 3  4 .

3f> .  ct. E r geschieht von Larven oder Raupen. . . 3 0 .
— — — einem l ' / 2—13/V" langen Käfer. E r ist durch

aus röthlich gelbbraun, fein und sehr dicht punktirt. jedoch 
ohne Spur von Punktreihen; Behaarung sehr fein; Halsschild 
vor dem Schildchen mit einer kurzen, glänzenden, etwas er
habenen Mittellinie, und mit fast geradem Hinterrande; die
Fussglieder schmal, das erste und zweite länglich, das zweite
viel länger als das dritte **).

Anobimn Abietis. Fbr. R o t h  b r a u n  e r  F i c h t e n -  
N a g e k ü fe r.

b. — Der Käfer ist l 2/ 3—2'" lang, walzenförmig, sehr fein 
behaart, pechschwarz, die Flügeldecken pechbraun, weich
haarig; Fühler und Beine braungelb; die ersten 8 Glie
der der Fühler kurz ,  die drei letzten lang und dünn; das 
Halsschild kurz, ohne Erhabenheiten, mit abgerundeten W in
keln, nur nach vorne verengt, gewölbt und eben; Flügel

') K ö n i g s  Y V a ld p f l e g e ,  G o l h a  1 81 9,  p a g .  146 .
'*) D i e  l i i e r  g e s t e l l t e n  D i a g n o s e n  d e r  3  a n g e f ü h r t e n  A n o b i u m - A r t e n  s i n d  d e m  W e r k e  

d e s  H e r r n  Dr.  L u d w i g  K e d l e n b a c h e r  e n t n o m m e n .  V e r g l .  d e s s e n  F a u n a  a u s t r i a c a ,  d i e  K ä f e r ,  
W i e n  1858 ,  p a g .  066 , 5 6 7 .
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decken lang, gleiclibreit, hinten eiförmig zugespitzt, durch
aus verworren punktirt.

Anohiuni longicorne. Sturm. L a n g h ö r n i g e r  F i c h 
te  n - N a g e k ä f e r.

c. Der Käfer ist dem vorigen ähnlich, V /2—2 " 'lang; das Hals
schild ist jedoch nach rückwärts auffallend verschmälert, der 
Seitenrand und ein Tlieil des H interrandes sehr stark aufge- 
bogen; schwarzbraun, die Flügeldecken, vorzüglich an der 
Spitze, heller; Fühler und Taster, Knie und Füsse gelbbraun ; 
Fühlerglieder vom zweiten bis achten allmählich und regel
mässig an Länge zunehmend.

Anobiiini angtisticollc  Ratz. D ü n n h a l s i g e r  F i c h -  
t e n - N a g e k ä f e r .

3 0 .  Der Frass geschieht von lfifüssigen Räupchen von höchstens
fi"' Länge. . . . . .

— — geschieht von fifiissigen kleinen Larven.
Anobium Abietes ; Anobium longicorne; Anobium an - 

gusticolle *).
3 1 .  a. Das Räupchen frisst anfänglich, so lange der Zapfen noch

weich ist, das Mark der Spindel aus und greift erst die 
Niissclien nach erlangter Reife an. Hier hält dasselbe sein 
W interlager und verpuppt sich erst im Frühjahre. Sowie 
die Zapfen auftrocknen, fliegt der Schmetterling aus. Oft 
sitzen bis zu 6 Räupchen in einem Zapfen; man erkennt die 
von ihnen befallenen, meist taubgewordenen, an ihrer mehr 
gekrümmten Form und am Harzausfluss-

Tortrix {Coccyx) strobilana. Ratz. F i c l i t e n - Z a p f e n -  
W i c k l e  r.

Der F a l t e r  hält 5 — 8 '" gespannt. Jiopf, Halsschild 
und Hinterleib dunkelbraun, der letztere mit helleren, 
weisslichen Einschnitten; die Beine dunkelgrau; Vorder
flügel dunkelbraun, an der Wurzel am dunkelsten, übrigens 
etwas kupferglänzend, mit sehr bestimmten, graulich silber
glänzenden, feinen Bindenstreifen durchzogen; die beiden 
ersten, ziemlich parallelen, lösen sich gegen die Mitte des 
Innenrandes in einen hellen (höchstens noch kleine, ge
wässerte, silbenveisse Strichelchen zeigenden) Fleck auf; 
die folgenden bilden ein Y, dessen beide, gabelig getheilte 
Schenkel äusserst klar gegen den hier sehr dunkel gefleck
ten Vorderrand stossen. Das Feld zwischen den beiden 
vorigen Binden meist auffallend dunkel gefärbt. Der vor
letzte Bindenstreifen läuft stark geschwungen gegen das 
Fransenende und theilt sich hier gewöhnlich. Der letzte 
umfasst halbmondförmig die Flügelspitze. Die dunkelgrauen

3 1 .

*) Is t  e s  d e m  B e t r e H e n d e n  d a r u m  zt i  t l i u n , s p e z i e l l  d ie  A r t  k e n n e n  z u  l e r n e n  , w e l 
c h e r  d i e  L a r v e n  a n g e b o r e n , "So m u s s  e r  :111s  d e m  Z a p f e n  d i e  K ä f e r  e r z i e h e n ,  u n d  d a n n  n a c h  
d e n  h i e r  g e g e b e n e n  B e s c h r e i b u n g e n  d i e  A r t  b e s t i m m e n .
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Fransen und der schmalschwarze Hinterrand ist von 2 — 3 
helleren Strichelchen durchzogen. Die Hinterflügel sind 
dunkler als die vorderen und mit helleren Fransen ge
säumt. Die ganze, an den Aussenrändern dunkel gesäumte 
Unterseite bräunlich mit silbergrauen Anfluge, am Vorder
rande der Vorderflügel die punktförmigen Anfänge der 
Silberbindenstreifen zeigend. Die E a u p e  ist bis 6 "' lang, 
etwas platt, hell gelblichweiss; die Luftlöcher sehr klein, 
braun; Afterborsten fehlen. Die Puppe ist gegen 3 ‘V"  
lang und ausgezeichnet durch spitz hervorragende Stirn, 
sowie durch eine, mit 4 Hackenbörstchen besetzte Afterwulst 
und den Mangel an Hinterleibstacheln.

b. Das Bäupchen zerfrisst die Basis der Zapfenschuppen und 
verzehrt dann die Nüsschen, ohne jedoch die Spindel zu 
verletzen.

Tinra (F luids) abietella- Fbr. T a n n e n - Z a p f e n -  
Mo t t e  *).

Der Fa l t e r  unterscheidet sich von dem der Tinea  
sylvestrella  (vergleiche Tab. 11. Nr. 42 b .) nur durch 
den Mangel der purpurrothen Schüppchen und durch 
schärfer winklige Bindenstreifen. Herr Professor Dr. 
Katzeburg zweifelt überhaupt; ob diese Motte von Tin. 
sylvestrella  spezifisch verschieden s e i , indem er bisher 
nicht im Stande war, einen Unterschied an den Baupen 
und Puppen dieser beiden Arten aufzufinden.

3  3 .  Siehe Bostrychus linecitus. 3  ( t .
— Dieser Käfer ist es nicht. 3  3 .

3  3 . « .  Die senkrecht durchschnittenen Holzgänge zeigen eine 
kreisrunde Form.

Gattung Sirex. H o l z w e s p e n * * ) .
b. Die senkrecht durchschnittenen Holzgänge haben eine ovale 

Form; die Larven haben einen breitgedrückten, flachen Kopf.

*) F ä n d e n -  s ic l i  in  e i n e m  Z a p f e n  b l o s  I l a u p e n  o d e r  L a r v e n  , u n d  w ä r e  d e r  F r a s s  s o 
w o h l  im  M a r k e  d e r  S p i n d e l ,  a l s  a u c h  in  d e n  S c h u p p e n  u n d  N i i s s c h o n  , s o  i s t  e s  g e r n t h e n ,  
e i n e n  s o l c h e n  Z a p f e n  e i n z u z w i n g e r n  u n d  a b z u w a r t e n ,  o h  h i s  .Mai o d e r  A n f a n g  J u l i  k l e i n e  
S c h m e t t e r l i n g e  a u s k o m m e n  S c h o n  n a c h  d e r  Z e i t  i h r e s  E r s c h e i n e n s  k a n n  m a n  b e i d e  A r t e n  
u n t e r s c h e i d e n  , i n d e m  d e r  F a l l e r  d e r  T o r l r e x  s t r o b i l a n a  im  Mai ,  j e n e r  d e r  T i n e a  a b i e t e l l a  d a 
g e g e n  e r s t  M it te  J u n i  o d e r  A n f a n g s  J u l i  z u m  V o r s c h e i n  k o m m t

**J M a n u n t e r s c h e i d e t  v o m  f o r s t l i c h e n  S t a n d p u n k t e  a u s  b e t r a c h t e t ,  w e s e n t l i c h  dre i  
S i r c x - A r l e n  : n ä m l i c h  S i r .  j u v e n c u s  , S ir .  g i g a s  u n d  S i r e x  S p e c t r u m , a l s  d i e  g e w ö h l i e h s t e n  
a n  W a l d l i ä u m c n  l e b e n d e n .  Ih r e  L a r v e n  s i n d  v o n  j e n e n  d e r  B o c k k ä f e r  v o r z ü g l i c h  d u r e n  
ih r e  v ö l l i g  w a l z i g e  F o r m  u n d  d u r c h  e i n e n  S c h w a n z d o r n  a m  l e t z t e n  L e i b e s r i n g e  v e r s c h i e d e n .

1. S i r e x  j u v e n c u s ,  L i n . ,  d ie  g e m e i n e  K i e  f  e  r n  -  H o  I z  -  YV e  s  p e  i s t  G " '  l a n g ,  d ie  V o r 
d e r -  u n d  M i t l e l b e i n c  (m it  A u s n a h m e  d e r  G r u n d g l i e d e r )  s o w i e  h e i  d e n  H i n t e r b e i n e n  d ie  
S c h e n k e l ,  u n d  e i n  b r e i t e r  G ü r t e l  a m  H i n l e r l e i b e  r o l h b r a u n .  D a s  W e i h  e b e n  i s t  1 "  l a n g ,  
g a n z  s l c h l b l a u  ; d i e  B e i n e  v o n  d e n  S c h e n k e l  a n  r o t h b r a u n .

2 .  S i r e x  j - i g a s ,  L in .  i s t  g e w ö h n l i c h  e t w a s  i r i ö s s e r  a l s  d ie  v o r h e r g e h e n d e ,  s c h w a r z  u n d  b r a u n -  
g e l b ,  s e h r  b u n t ;  K o p f  s c h w a r z ,  n u r  h i n t e r  d e n  A u g e n  m i t  g e l b e n  H a l b m o n d l l e c k e ; B o h 
r e r  m a s s i g ,  n u r  u m  ' / ;1 L ä n g e  ü b e r  d e n  H i n t e r l e i b  h i n a u s r a g e n d  ; F ü h l e r  5 0 — 2 5 g l i e d r i g .  
S i r e x  s p e c t r u m ,  l t a l z  i s t  in d e r  G r ö s s e  s e h r  v e i  ä n d e r l i c h : D a s  W e i b c h e n  i s t  g e 
w ö h n l i c h  9 — 1 1 ' " ,  j e d o c h  a u c h  z u w e i l e n  n u r  5 ' "  l a n g ;  d i e  M ä n n c h e n  G— I I ' “ ; s c h w a r z ,  
a u s g e z e i c h n e t  d u r c h  d a s  Y V e is s  a m  S e i t e n r a n d e  d e r  V o r d e r b r u s t  u n d  m e i s t  a u c h  h i n -  

l e n n  A u g e ; d e r  B o h r e r  i s t  l ä n g e r  a l s  d e r  H i n t e r l e i b  ; d ie  F ü h l e r  1 9 — 2 5 g l i e d r i g
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Gattung C eram byx. B o c k k ä f e r * ) .
Ihr Vorkommen an stehenden Stämmen ist meist schon 

ein sicheres Zeichen des eingetretenen Todes der Stämme.

3  4« Siehe Bostrychus Abietis und Bost, pusillus. 3 4  b.xx.c.
Siehe Bostrychus chalcographus. 3  5 .
— Von den genannten Arten ist es keine. 3  5 .

3  5 .  Am Frasse ist deutlich ein mehr oder weniger breiter Mut
tergang zu unterscheiden, von dem aus beiderseits die, sich 
allmählich erweiternden Larvengänge abgehen 3 ® .

Am Frasse bemerkt man nichts dergleichen; er stellt nur 
einen einzigen, oft handgrossen Familiengang dar ,  welcher 
von den gleichmässig und gedrängt vorrückenden Larven 
gemeinschaftlich angelegt wird.

H yles in u s  (Dendroctomus) inicans. Kug. G r o s s e r  
F i c h t e n - B a s t k ä f e r .

Der Kä f e r  ist 3— SIV " lang, braun oder gelbbraun, 
mit ziemlich langen, graugelben Haaren zerstreut besetzt; 
die Fühler und Füsse sind bei schwarzen Individuen roth- 
gelb ; das Halsschild ist breiter als lang, nach vorne ver
engt, stark und ziemlich dicht punktirt, mit platter Mittel
leiste; der Körper ist länglich, die Flügeldecken walzen
förmig, an der Spitze abwärts gewölbt, an der Wurzel 
erhaben gerandet, runzelig körnig punktirt, mit breiten, 
aber wenig tiefen, hie und da undeutlichen Punktstreifen.

Er bewohnt nur solche Rindenstcllen der Fichte, die 
an Harzandrang kränkeln, und im Baste für ihn räumlich 
genug sind. Je nachdem dieses Harzübcl nur einseitig ist, 
oder rundum geht, sind auch die Vorgänge seines Frasses 
verschieden. —  In dem einen, wie in dem anderen Falle 
setzt der Käfer seine Brut am unteren Itande der krank

') V o r z ü g l i c h  s i n d  e s  z w e i  A r t e n ,  w e l c h e  h i e r h e r  z u  r e c h n e n  s i n d :
C e r a m b y x  ( O i o m o r p h u s )  l u r i d u m ,  L i n  i s t  5 — 7 " '  h i n g  , f e in  g r a u  b e h a a r t ,  s e h r  f e in

u n d  d i c h t  p u n k t i r t ;  d; is  H a l s s c h i l d  v o r  d e r  M it te  a m  b r e i t e s t e n ,  a m  G r u n d e  e t w a s  v e r e n g t  
u n d  e i n g e s c h n ü r t ,  s e i n e  S c h e i b e  s o w i e  d a s  S c h i l d c h e n  in  d e r  M i l lo  d e r  L ä n g e  n a c h  l e i c h t  
v e r t i e f t ;  d i e  F l ü g e l d e c k e n  m it  e i n i g e n  u n d e u t l i c h  e r h a b e n e n  L ä n g s l i n i e n  D i e  F ü h l e r  s i n d  
e i t f g l i e d e r i g ,  b o r s t e n f ö v m i u ' ,  v o n  h a l b e r  K ö r p e r l i i n g e  , ih r  z w e i t e s  G l i e d  n u r  w e n i g  k ü r z e r  a l s  
das '  dr i t t e . '  A u g e n  b e i n a n e  g a n z  in z w e i  T h e i l e  g e t h e i l t .  D i e  F l ü g e l d e c k e n  b r e i t e r  a l s  d a s  
H a l s s c h i l d ,  m i t  z i e m l i c h  s t a r k  v o r r a g e n d e n  S c h u l t e r n ,  n a c h  r ü c k w ä r t s  e l w a s  v e r e n g t ,  o b e n  
d a c h  g e w ö l b t  F ä r b u n g  u n d  G r ö s s e  s i n d  b e i  d i e s e r  A r t  s e h r  v e r ä n d e r l i c h :  d i e  g r o s s e n  I n d i 
v i d u e n  s i n d  g e w ö h n l i c h  g a n z  s c h w a r z ,  o d e r  d ie  S c h e n k e l  r o t h ;  b e i  d e n  k l e i n e r e n  I n d i v i 
d u e n  s i n d  g e w ö h n l i c h  d ie  F l ü g e l d e c k e n  u n d  H e i n e  b r a u n ,  l e t z t e r e  o f t  d u n k l e r ;  d a s  H a l s 
sc h i l d  e n t w e d e r  f e i n  u n d  s p a r s a m  p u n k l i r l ,  g l ä n z e n d  o d e r  ä u s s e r s t  d ic h t  p u n k t i r t ,  g l a n z l o s ,
a n  d e r  S p i t z e  q u e r r u n z l i g  o d e r  ro l l i  g e s ä u m t .

C e r a m b y x  (P ih a g iu m )  i n d u g a l o r ,  F b r .  i s t  e b e n f a l l s  n u r  7 ' "  l a n g ;  d ie  F ü h l e r  s i n d  e i n 
g l i e d r i g ,  f a d e n f ö r m i g ,  v o n  h a l b e r  K ö r p c r l ä n g e ,  i hr  d r i t t e s  u n d  v i e r t e s  G l i e d  w e n i g  a n  L ä n g e  
v e r s c h i e d e n ,  d a s  e r s t e  v i e l  l ä n g e r  a l s  d a s  dr i t t e  ; K o p f  h i n l e r  d e n  A u g e n  v e r l ä n g e r t  u n d  b a l s -  
f ö r i n i g  c i n g e s c h n ü r l ; d ie  A u g e n  n u r  s e h r  w e n i g  a u s g e r a n d e l ;  H a l s s c h i l d  a u f  d e r  S c h e i b e  
g l e i c h ,  o h n e  H ö c k e r ,  b e i d e r s e i t s  in d e r  M it t e  m i t  e i n e m  s p i t z i g e n  D o r n e .  D i e  F l ü g e l d e c k e n  
g e g e n  d ie  S p i t z e  v e r e n g t ,  a u f  d e m  R ü c k e n  f l a c h g e w ö l b t  , b l a s s g e l b b r a u n , m it  w e i s s l i c h e m  
F i l z e  d i c h t  b e k l e i d e t ,  dre i  e r h a b e n e  L ä n g s l i n i e n  a u f  d e n s e l b e n ,  u n d  z w e i  m e h r  o d e r  m i n d e r  
r e g e l m ä s s i g e  Q u e r b i n d e n  n a c k t ,  s c h w a r z  H i n t e r s c h c n k e l  b e i n a h e  d i e  F l ü g e l d c c k e n s p i t z e  
e r r e i c h e n d , s c h w a c h  g e g e n  d i e  S p i t z e  v e r d i c k t ; d i e  F u s s k l a u e n  e i n f a c h .  ( V e r g l .  Dr .  W i l h e l m  
R e d t e n b a c h e r ’s  F a u n a  A u s t r i a c a ,  d ie  K ä f e r ;  W i e n  1858,  p a g .  8 4 5  u n d  p a g  8 70 . )
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haften Stolle mittelst eines w a g r e c h t e n  M u t t e r g a n g e s  
ab; die Larven fressen in Masse aufwärts und untergraben 
in ihrer verharzten Behausung die ganze Rinde, selbst 
den Splint mit angreifend; dann verpuppen sie sich in 
dem, vom Harze ganz schmierig gewordenen Wurmmehle 
und ü b e r w i n t e r n  in diesem Puppenlager. Dabei über
zieht sich das Aeussere der Prassstelle, mehr oder weniger 
mit Harz. Am alten Holze geht der Käfer hauptsächlich 
krankhafte Eindenstellen an, am Mittelholze nur solche 
Stämme mit krankhaftem Wurzelstocke. Bis jetzt ist noch 
kein ausgedehnterer Prass von ihm beobachtet worden.

3 6 .  Die Muttergänge sind zweiarmige, mehr oder weniger wag-
rechte. Avenigstens nie lothrechte Doppelgänge . 3 ? .

Die Muttergänge sind ein- oder zweiarmige, geradlaufende, 
oder mehr oder weniger geschwungene Lothgänge. 3  8 .

3  'S. Die Muttergänge sind zweiarmige, oftmals etwas diagonal lau
fende Wagegänge; sie sind meist stark geschlängelt, und 
beide von einer gemeinschaftlichen Rammelkammer ausge
hende Arme messen 1 — l 3/i"  und sind fast über z/ \ “ breit.

I ly lc s in iis  p o ly ^ ra p h u s  Lin. (Pnlygraphus pubes- 
cens. Fbr ) D o p p e l ä u g i g e r  F i c h t e n - B a s t k ä f e r .

Der Kä f e r  ist V4— 1 lang und vor allem ausge
zeichnet durch die,  von einem Fortsatze der Stirne in 
zwei Hälften getheilten Augen; übrigens ist er schwarz
braun, oder gelbbraun, fein, und vorzüglich auf den Flügel
decken sehr dicht punktirt, mit kurzen schuppenartigen 
Härchen ziemlich dicht besetzt; Fühler und Beine blass 
gelbbraun; die Flügeldecken mit undeutlichen Spuren von 
vertieften Streifen, ihr aufstehender Wurzelrand fein ge- 
zähnelt; Halsschild mit feiner, erhabener Mittellinie.

Hinsichtlich seiner f o r s t l i c h e n  B e d e u t u n g  ist 
dieser Käfer jedenfalls zu den g e f ä h r l i c h e r e n  Fichten
feinden zu zählen; seine Brut zerstört den Bast auf eine 
auffallende Weise.

Seine Y e r t i l g u n g s -  und V 0 r b a u u n g s  mi t t e  1 sind 
bei Bost, t.ypoyraphus, siehe Nr. 39. b.

3  8 .  Die Lothgänge sind meistens sehr lang, gewöhnlich gerade, 
oder nur leicht geschwungen, jedenfalls aber durchaus in glei
cher Breite ausgefressen. . • . • 3 f l .

Die lothrechten Muttergänge sind sehr kurz, nur V2" bi> 
höchstens *2" lang, die oft sehr unregelmässige Einschnürun
gen und Erweiterungen haben, und so ein darmälinliches Aus
sehen erhalten. Stellenweise erscheinen sie nicht selten ga
belförmig getheilt. Die Larvengänge sind auffallend lang, 
nicht überzahlreich, laufen unregelmässig, sich oft durchkreu
zend, in der Regel Widergänge oder Verästelungen bildend.

I ly le s in u s  (Hylastes) p a ll in tu s  Gyll. G e l b b r a u n e r  
F i c h t e n - B a s t k ä f e r .
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Der Kä f e r  ist Vä— V /21“ lang, auf den ersten Blick 
an seiner hellgelbbraunen Farbe und an der sehr gedrun
genen Gestalt zu erkennen, sowie an der starken Ein
schnürung am Yorderrande des Halsschildes. Der Rüssel 
hat eine kleine erhabene Mittellinie und ist durch eine 
eingedrückte, halbkreisförmige Linie von der Stirn ge
trennt. Halsschild so lang als breit, stark und dicht 
punktirt, mit kurzer, glänzender, nach vorne abgekürzter 
Mittellinie. Flügeldecken kaum breiter als das Halsschild, 
etwa um die Hälfte länger als zusammen breit, tief 
punktirt gestreift, fein graii behaart, die gewölbten Zwi
schenräume runzelig gekörnt.

Man findet dieses Insekt in Fichten lind Kiefern gleich 
häufig, soll jedoch auch Tannen und Lärchen angehen. Der 
Käfer s c h w ä r m t  sehr früh und kann wie Bost, typo- 
grciphus vertilgt werden. Siehe dort, pag. ISO.

3  We a. Der im Ganzen lothrechte Mnttergang ist in der Regel 
zwei- oder mehreremale schwach /’-förmig geschwungen oder 
sanft gekniet und lauft von der, zwei kurze Seitenäste zeigen
den Rammelkammer nach oben und unten aus. Der Mutter- 
gang ist über 1'" breit, bei einer Länge von nicht selten 7" 
oder darüber und zeigt 2—4 Luftlöcher; die gedrängten am 
Ende über 1'" breiten Larvengänge sind oft bis 4" lang; 
gewöhnlich verfolgen nur wenige (der mittleren Larvengänge) 
die horizontale Richtung, während die übrigen theils aufwärts 
steigen, zum Theile abwärts laufen. Die Puppenwiegen nur 
ganz oberflächlich in den Bast eingreifend.

Bostrychus L a n d s .  Fbr. Y i e l z ä h n i g e r  B o r k e n -  
k ä f  e r.

Der K ä f e r  ist 1 J/ 2— l s/ 4'" lang, heller oder dunkler 
braun, oder gelbbraun; das Halsschild vorne dicht ge
körnt, hinten fein und sehr weitläufig punktirt, mit glatter 
Mittellinie; die Flügeldecken ziemlich gleiclimässig punktirt 
gestreift, mit einzelnen gereihten feinen Punkten in den 
Zwischenräumen ; die eingedrückte Spitze fast vollkommen 
kreisrund, beiderseits am Umfange mit drei bis sechs 
kleinen, nicht gekrümmten Zähnen, und mit einem kleinen 
Zähnchen innerhalb des zweiten und dritten Zahnes.

Der Käfer bewohnt Fichten und Kiefern , zieht letz
tere den ersteren vor, und kommt wohl nur sehr selten 
einmal an einer Lärche vor. Auch soll er mitunter junge 
Kiefernpflanzen am unteren Stammende mit Brut belegen 
und sic so zum Absterben bringen *).

Die Yorbauungs- und Vertilgungsmittel sind ziemlich 
gleich mit jenen des Bost, typographus; siehe dort, 
pag. 30.

b. Die Muttergänge sind meist ganz gerade und senkrecht und 
erreichen die Länge derer der vorhergehenden A r t; gewöhn-

*) S i e h e  D r .  G.  K ö n i g ’s  W a k l p f l e g e ,  G o t h a  1819 ,  p ; i g .  1 43 .
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lieh sind sie jedoch kürzer, 2— 4" lang. Mitunter theilt sich 
wohl auch ein solcher Muttergang an seinem oberen Ende 
in eine Gabel; jedoch gehören solche Bildungen zu den Ab
normitäten. Die in der Regel sehr zahlreichen und dicht ge
drängten Larvengänge verfolgen ziemlich die horizontale 
Richtung- Anzahl der Luftlöcher an einem Gange gewöhn
lich 2—4.

B ostrych u s  typographus .  Lin. A c h t z ii h 11 i g e r
F  i c h t e n - B o r 1c e n k ä f e r.

Der Kä f e r  ist 2— ä'/j"' lang und über 1"' breit, 
fast ganz walzig, gedrungen, hinten nur wenig, aber plötz
lich verschmälert; schwarz, die Flügeldecken und Beine 
braun, oder ganz braun oder gelbbraun Das Halsschild 
auf der vorderen Hälfte dicht gekörnt, hinten fein weit
läufig punktirt; das Schildchen klein, glatt und eben; 
Flügeldecken fein punktirt gestreift, an der eingedrückten 
Spitze beiderseits mit 4 Zähnchen, von denen der oberste 
öfters undeutlich, der dritte aber der grösste ist. Die 
breiteren Individuen mit einem kleinen Höckerclien am 
Vorderrande der gekörnten Stirne, sind We i b c h e n .

Vo r k o mme n .  Die Fichte ist seine Hauptholzart, er 
geht jedoch auch Kiefern und Lärchen an; ob er auch in 
Weisstannen und fremden Nadelhölzern vorkommt, ist noch 
nicht hinlänglich begründet.

L e b e n s w e i s e .  Die Brut beginnt schon zu Anfang 
oder Mitte Mai,  selten im April, und braucht 12— 13 
Wochen bis zum Ausfliegen, welches gewöhnlich Ende 
Juli oder Anfangs August erfolgt. Ueberhaupt hängt die 
Entwicklung gar sehr von äusseren Einflüssen , haupt
sächlich aber von der Witterung ab: j e  wä r me r  und  
t r o c k n e  r d i e s e  i s t ,  j e  w e n i g e r  S p ä t f r ö s t e ;  
d e s t o  r a s c h e r  g e h t  di e  E n t w i c k l u n g  vor  s i ch.  
Mit Ausbruch des Buchenlaubes beziehen die Käfer ihre 
Brutplätze, und darüber angestellte Beobachtungen sowie 
gemachte Erfahrungen, lehren uns folgendes:

1. Sie ziehen die sonnigen Stellen, namentlich Hauun
gen, auch die liickigen Bestände, anderen vor.

2. Sie lieben mehr trockene, hohe Lage, als niedrige 
und feuchte.

o. Das Gebirge ziehen sie der Ebene vor.
4. Sie greifen lieber gefälltes, als noch stehendes

Holz an.
ö. Von diesem ersteren lieben sie mehr das frisch 

gefällte, als schon älteres.
(). Sie meiden so viel möglich zum Theil entrindete

Stämme, um ihre Brut abzusetzen; an ganz entrindetes
Holz gehen sie nicht.

7. Stockholz, so wie stehende umgerodete Stöcke, be
ziehen sie nur ungern.

8 . Beim Klafterholze ist es vorzüglich die obere 
Scheiterreihe, welche mit Brut besetzt wird.
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9. Das im Safte gefällte Holz ziehen sie anderem vor.
10. Sie wählen unter dem stellenden Holze lieber krän

kelnde Stämme als völlig gesunde ; letztere nur im Nothfalle.
11. Sie gellen lieber an altes Holz als an jüngeres, 

unter «50 Jahren.
Das Käferpaar bohrt sieh zuerst, nahe unter der 

Krone, und lieber an der Sonnenseite des (zur Fortpflan
zung ausgesuchten) Stammes ein, legt liier die Begattungs
oder Rammclkammcr an, und führt von dieser aus einen 
2— 7" langen Muttergang in dem Baste gerade aufwärts, 
zu dessen beiden Seiten das Weibchen seine 20— 80 Eier 
glcichmässig absetzt. Gewöhnlich wird noch ein zweiter solcher 
Muttergang abwärts geführt, sehr oft aber fehlt dieser auch. 
Ist das Geschäft dos Eicrablegens beendet, so sterben beide 
Gatten. Die fusslosc L a r v e  kommt oft schon nach 
14 Tagen aus, wird gegen 3'" lang, ist anfänglich ganz 
weiss, später am Kopfe braun, und auf dem Rücken röth
lich. Sie frisst von dem Muttergange aus in der Bast
haut seitwärts bogig fort, und gräbt endlich, nach erlangter 
Vollwüchsigkeit am Ende dos Ganges sich eine Puppen
wiege. Aus der anfänglich weissen und weichen, später 
gelben und härteren P uppe, schlüpft binnen kurzer Zeit 
der ausgebildete Käfer a us , der sich nach völliger Erhär
tung durch die Rinde gerade hcrausbohvt in’s Freie. Sehr 
günstige Sommer können doppelte Bruten fördern; dann 
wird aber die zweite Brut öfter vom Winter überrascht, 
und fliegt, wenn sie indess nicht umkommt, erst im Früli- 
linge aus. Gewöhnlich kommt in jedem Sommer nur eine 
Brut zu Stande, und der K ä f e r  ü b e r w i n t e r t  meist an 
Wurzelstöcken, in Rindenritzen und unter der Rinde, 
selten unter Moos. Die Menge, in welcher dieses Insekt 
zuweilen auftritt, ist ungeheuer, und hat hauptsächlich 
ihren Grund in der grossen Lcbenszähigkeit des Thieres. 
Am empfindlichsten ist das Insekt im Eier-, Larven- und 
Puppenzustande, besonders gegen unmittelbare Einwirkung 
der Sonne und des Lichtes, oder gegen grosse Feuchtig
keit in Verbindung mit einem gewissen Grad von Kälte. 
Der Käfer dagegen erträgt Hitze und K älte, Nässe und 
Trockenheit; ja man hat Beispiele, dass sich Käfer in 
geflösstem H olze, welches über 3 Wochen eingefroren ge
legen hatte, doch erhalten haben. Seine häufigsten Be
gleiter sind B ostrychus chalcographus und H yles in m  
pcillia tus, gewöhnlich auch B ostrychus L a ric is.

Dass der Käfer mit zu den schädlichsten Forstinsekten 
zu rechnen sei ,  unterliegt wohl keinem Zweifel, aber um 
so wichtiger muss uns die Frage erscheinen: Unter wel
chen Umständen ist Wurmtrockniss zu fürchten? —  Woran 
ist sie zu erkennen? —  Wie ist der Wurmtrockniss vor
zubeugen? —  und endlich : Wie hat man sich zu beneh
men, um ihr Schranken zu setzen? —

Die U m s t ä n d e ,  u n t e r  d e n e n  W u r m t r o c k n i s s  
zu b e f ü r c h t e n  s t e h t ,  liegen in dem Vorhandensein
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günstiger Brutplätze, und geeigneten, zahlreichen Brut
materiales für die Käfer und in der Witterung. Ausge
dehnte Windbriiclie, grosser Yorrath überständigen Holzes, 
grosse Yorräthe gefällten, nicht bewaldrechteten oder un- 
entrindeten Holzes auf den Schlägen, in Yerbindung mit 
verzögerter, oder zu spät erfolgter Abfuhrc, lassen Wurm- 
ti’ockniss befürchten.

Man e r k e n n t  d i e s e l b e :  1. am Gelb- oder lloth- 
werden der Nadeln; 2. am Gramverden des Stammes;
3. am Abblättern der Rinde; 4. an der Anwesenheit von 
auffallend vielen Spechten; 3. an den leicht ersichtlichen 
Bohrlöchern; 6 . an dem ausgeworfenen Wurmmehle ; 7. am 
Herausfallen desselben beim Anschlägen an den Stamm;
8 . am Ausfluss von Harztröpfchen, und 9. endlich, am 
Schwärmen der Käfer.

Zu den Y o r b a u u n g s m i t t c l n  gehört: 1. Man bringe 
die Fichte nur auf den, ihrer Natur angemessenen Stand
ort. 2. Man erziehe die Fichtenwüchse gesund und stand
haft, und bilde und erhalte auch ganz besonders die Be- 
wurzelung recht fehlerfrei. 3. Man stelle vom Anfang die 
Fichtenanwüchse in naturgemässen Schluss, und durch
forste bald und oft. 4. Man verhüte alle Verletzungen am 
stehenden Holze soviel als thunlich. 5. Man suche Sturm-, 
Schnee- und Eisbruch möglichst zu verhüten. 6 . Man ent
ferne auf’s Schleunigste alle gebrochenen, beschädigten 
oder sonst merklich kranken Fichten aus dem Bestände.
7. Man pflege und schütze alle Meisen- und Spcchtarten, 
sowie überhaupt a lle, sich von Insekten nährenden Yögel.
8 . Man fälle, bereite und räume die Hölzer, wo cs nur 
immer angeht, schon im Herbste und Winter, um welche 
Zeit die Fortpflanzung des Käfers ruht. 9. Können die 
aufbereiteten Hölzer vor der Begattung der Borkenkäfer 
nicht geräumt werden, so ist das gefährdete Holz zeitig 
zu entrinden, bevor die junge Brut darin sich ausgebildet 
hat. 10. Man behaue alle Bauhölzer, und entrinde alle 
Bloche, wofern sie länger im Walde liegen bleiben müssen.
11. Man spalte die Scheithölzer unverweilt aus, und zwar 
so viel thunlich, breite Scheite mit schmalcr Rindenseite.
12. Beim Aufklaftern der Scheite lege man diese so, dass 
die Rindenseite derselben nach unten zu liegen kommen. —

Greift der Borkenkäfer \mgewölmlich schnell um sich, 
und werden die Folgen seines Frasses auch ausserhalb 
der Schläge in den vollen Beständen auffallend sichtbar, 
so muss man ernstlich darauf ausgehen, seine Brut zu 
vertilgen, theils durch Aushauen der s. g. Wurmfichten, 
theils durch Einlocken in Fangbäume oder Fangschläge.

Ueber das E n t f e r n e n  der  W u r m f i c h t e n  ist im 
Allgemeinen nichts weiter zu sagen. Wo der Borkenkäfer 
aber schon sehr zahlreich erscheint, zumal an den neueren 
Hieben, werden zeitig im Frühlinge abkömmliche Stämme
—  s. g. F a n g b ä u me  — gefällt, und im Ganzen liegen 
gelassen, bis die Borkenkäfer sich darauf eingebohrt, und
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ihre Eier darin abgesetzt haben. Während der Brut ent
rindet man diese Stämme und vertilgt nrstere auf diese 
Art. Man kann einen solchen Stamm vorerst auf der 
oberen Seite entrinden, ihn dann umdrehen, und so zwei
mal als Fangbaum gebrauchen *). Bei den F a n g s c h l ä g e n  
verfährt man auf dieselbe Art, nur dienen da nicht e i n
z e l n e  Stämme, sondern das unaufbereitete Holz ganzer 
Schläge. Das Brennholz wird vorkohlt, das Lang- und 
Nutzholz entrindet.

') A uT  d e n  Hocl i t rr i i l l i c h  K m s k v ’s e h e n  H e r r s c h a f t e n  in O b e r ö s t e r r a i ' h  b e s i e h t  i m l e r  H e r r n  
D ir e k t o r  H la v a  f i ir  s ä i i i m t l i c l i e s  V e r w a l t u n g s p i r s o n a l  d i e  V e r o r d n u n g ,  a u f  j e d e m  n e u  e i n -  
z u l e g c n d e m  S c h l a g e  i m  N a d e l h o l z e  e i n e  A n z a h l  v o n  F a n g b ä u m e n  l i e g e n  z u  la p p e n .  D i e s e  
s in d  in  S ä g e b l n e h f o r m  a u s g e s c h n i t t e n ,  m it  „ F a n g n a u m  N r  1, N r  2  e t c . “ b e z e i c h n e t  u n d  
di e  b e t r e f f e n d e n  K e v i e r f ö r s l e r ' g e h a l t e n ,  d i e s e l b e n  b e i  ih r e m  R e v i e r h e g n n g e  z u  u n t e r s u c h e n  u n d  
g e n a u  d i e  Z e i l e n  z u  n o l i r e n ,  in w e l c h e n  d e r  K ü f e r  a n f l i e g t ,  w a n n  s i c h  d i e  L a r v e n  u n d  P u p p e n  
e n t w i c k e l n  e t c .  D a s  B l o c h  w i r d  d a n n  e r . t r i n d e l  u n d  a u  d ie  h e r r s c h a f l l .  I l r e t l s ä g e n  a b g e =  
l i e f er t  ; d ie  a b g e n o m i n e n e  B o r k e  a b e r  s a n i m t  d e r  d ar in  i j e l i m l l i e h e n  U n i t  an  Orl u n d  S t e l l e  
v e r b r a n n t .  E s  i st  d i e s  w o h l  in V e r b i n d u n g  m it  e i n e r  s o n s t  g u t e n  F n r s l u i r l h s r . h a f l  d a s  e i n z i g e  
Mitte l,  u m  n a c h h a l t i g  d e n  W a l d  v o r  d i e s e m  g e f ä h r l i c h e n ,  k l e i n e n  F e i n ' !  z u  b e w a h r e n .
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II. T a b e l l e

zur Bestim m ung der an der lebenden

K ie fe r

f r es s en de n  I ns ek t en .

— __

H e n s c h c l ,  L e i l f a d e n .
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1 . Der Frass geschieht an jüngeren 1—30jährigen Stämmen. 19.
------------ — älteren 30- und mehrjährigen Stämmen. 4  3 .

£ .  Der Frass geschieht äusserlich an der Pflanze und ihren
Theilen. . . . .  3 .

Der Frass geschieht im Innern der Pflanze. 3  8 .
3 t  Die Verletzungen sind an den Nadeln. . . 4«

------------ — der Rinde der Stämme oder Zweige oder an
den Knospen. . . . .  ® 6 .

Die Verletzungen sind an den W urzeln. 3 0 .
<1. Der Frass geschieht von Raupen oder Larven. 5 .

— — — — Käfern oder Heuschrecken. 19 .
5 . Die Raupen sind 10—lGbeinig, d. h. sie haben immer 6

Brust- und 2 Afterbeine und 2, 4 , 6 oder 8 Bauchfüsse 
(Schmetterlingsraupen). . . . . . . © •

Die Raupen sind 8beinig, d. h. es fehlen ihnen die Bauch
füsse; oder aber 18- oder 22beinig, wenn sie ausser den 6 
Brust- und 2 Afterbeinen noch 10 oder 14 Bauchfüsse haben 
(After- oder Blattwespenraupen). 1 Ä .

O., Die Raupen sind lGbeinig. . V.
— — — 10—14beinig. 1 1 .

1 • Die Raupe ist nackt, mit einem langen rückwärts gerichte
ten Afterhorne. . . . . .  8.

Die Raupe entbehrt des Afterhornes. 9 .
8. Die vollwüchsige Raupe ist 2 '/a—Solang, nackt, hat an den 

Seiten auf jedem Ringe (mit Ausnahme des zweiten und drit
ten) lichtrothe weissumflossene Punkte, welche in einer oli
vengrünen breiteren Seitenbinde stehen. Die Grundfarbe der 
Raupe ist grün, mit fünf deutlichen, helleren Längsstreifen. 
Das am After befindliche Horn ist dunkel-braunröthlich und 
zeigt sich schon bei der Raupe in ihrer frühesten Jugend.

S p h in x  pinastri. Lin. K i e f e r n - S c h w ä r m e r .
Die P u p p e  ist 13—18"' lang, mit starkem After- 

griffel; ihre Farbe ist dunkelbraun. O rt d er V e r p u p 
p u n g :  unter der Erde, im Moos etc. Z e i t  der  V e r 
p u p p u n g :  im August und September. S c h w a r m z e i t  des 
Falters: Juni und Juli. Der S c h m e t t e r l i n g  misst 3"

3*
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Flügelspannung Kopf und Augen gross ; Rollrüssel lan g;
Fühler prismatisch, mit einer Hackenspitze; Flügel ganz- 
randig, grau, mit schwärzlichen Strichen und Hinterleib 
beinahe kegelförmig zugespitzt, schwarz und weiss ge- 
gürtelt. Die E i e r  wer len an den N adeln , gewöhn
lich älteren Kiefern, in Parthien von 10— 15 Stücken 
abgelegt, aus welchen schon nach 14 Tagen oder längstens 
3 Wochen die kleinen Räupchen auskriechcn. Dieses wirk
lich ganz harmlose Thier ist ohne sein Verschulden in so 
üblen Ruf unter den Forstmännern gekommen, und wurde 
hier nur der Vollständigkeit wegen angeführt.

9»  Die Raupen sind Knospenwarzenraupen d. h. es stehen auf 
den Leibesringen regelmässige Querreihen knospenähnlicher, 
stark erhabener Warzen oder Knöpfchen; die beiden ersten 
dicht hinter dem Kopfe sind auffallend gross, stark  hervor
ragend, nach vorne gerichtet. Die Yerpuppung findet zwi
schen sparsamen Fäden oder in durchsichtigen Cocons statt, 
und zwar weder unter der E rde noch im Moose.

Bom byx dispar oder Bom byx Monacha. Tab.I., 7 a. u. b.
Die Raupen haben keine Knospenwarzen; sie sind meist 

sehr stark behaart, was sie selbst schon in ihrer ersten Ju 
gend charakterisirt. . . . . . . I O .

Die Raupe ist kahl und wird bis l '/V ' lang; die Grund
farbe ist grün, der Kopf röthlichbraun, mit gelbweissen Strei
fen und Flecken; längs des ganzen Körpers ziehen sich auf 
beiden Seiten ein schmaler, orangerotlier Streifen und mit 
diesem parallel 2 — 3 verloschene, weisse Längsstreifen hin, 
desgleichen einer auf dem Rücken. Das junge Räupchen (bei 
einer Länge von 2—3'") hat eine spannende Bewegung und 
ist mit Ausnahme des braunen Kopfes dunkelgrün. Später
(bei einer Länge von 6—7"') werden weisse und gelbe
Streifen schwach bemerkbar und die spannende Bewegung 
hört auf.

IVoctua (Trachea) p in ip e rd a . Esp. F o r l - E u l e .
Die V e r p u p p u n g  erfolgt zu Ende des Juli oder 

Anfangs August im Bereiche des Kronenschirmes der 
Bäume unter Moos, Streu etc. und in Ermanglung Dieses, 
oft 2— 3" tief unter der Erde. Die P u p p e  ist ziemlich
gestreckt, braun, und bis über 8"' lang; hat am Kopfe
und Halsschilde eine schwach erhabene, kurze M ittelleiste; 
der vierte Ring zeigt auf der Riickcnseite ein, rückwärts 
zur Hälfte von einem gerunzelten Walle umgebenes Grüb
chen; der oben gewölbte Afterfortsatz ist auf der Unter
seite etwas eingedrückt, am Ende mit zwei Dornen; an 
der Basis mit einer braunen Borste; scheinbar fast ganz 
kahl. Gegen Fnde März erscheint der S c h m e t t e r l i n g .
Die S c h w ä r m z e i t  dauert bis in den Mai, wo die Falter 
sich begatten, und das Weibchen seine Eier ablegt. Der 
F a l t e r  misst über 1" Flügelspannung bei VV' Länge.
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Die Grundfarbe der Vorderflügel ist braunroth, die der 
Hinterflugei und des Hinterleibes einfarbig dunkelbraun. 
Die Vorderflügel haben schöne, weissliche und rothe Zeich
nungen ; erstere bilden nächst vielen kleineren Punkten 
und ‘Makeln einen grossen, beinahe die halbe Breite der 
Flügel einnehmen len, fast halbmondförmigen Fleck auf der 
vorderen Hälfte, und einen kleineren viereckigen oder 
rundlichen, näher den Basairan le derselben. Der Saum 
ist dunkelbraun und weiss gewürfelt; lie Unterseite der 
Yorderfliigel röthlich, mit einer verloschenen B inde; Hinter - 
fliigel mit einem schwarzen Punkte. Vor Icrleib braunroth, 
mit weisslichen und röthliehen Zeichnungen; der Halskragen 
deutlich, mit weissem Saume. Das Mä n n c h e n  ist schlan
ker, mit schwach gekrümmten Fühlern, und hat nebst den 
obigen Farben noch mehr o 1er weniger Gelb in den Vor- 
derflügeln.

Das A b l e g e n  der  E i e r  geschieht zeilig, an den 
Nadeln älterer Bäume, in der Regel ß— 8 , zuweilen aber 
auch 20 Stück an einer Nadel; selten zweireihig. Die 
Gesammtzahl der abgesetzten Eier eines Weibchens steigt 
von 30 bis 70 Stück. Das kleine R ä u p c h e n  e r s c h e i n t  
schon im April oder Mai, wo es sich zuerst in die Knospen 
der jungen Maitriebe einbohrt; später geht cs an die 
älteren Nadeln, welche oft mit der Scheide verzehrt wer
den. Am liebsten scheinen den Raupen Stangenhölzer zu 
sein, auf einem entkräfteten, durch Streurechen herabge
kommenen Boden. Sie bewohnt mehr das mil lere Hiigel- 
l anl ,  als die ausgedehnten Ebenen, hauset mehr in den 
erhöhten, trocknercn und wärmeren Lagen auf dürftigem, 
schwächeren Kiefernbeständen, frisst häufiger auf Unter
wüchsen und in den unteren Aesten, als hoch in den 
Kronen, vorzugsweise wo Gedrängtheit, Bodenverwilderung 
oder frühere Kulturfehler Wachsthumsstockungen verur
sachten, lind zieht dabei ebenfalls kümmerliche uni alte 
Nadeln vor.

Dass die Forleule mit zu den schä llichsten Kiefern
insekten gehört, dass sie durch ihre Menge, in der sie 
oft auftritt und durch ihre grosse Gefrässigkeit im Stande 
sei, ganze Wallcomplcxe zu entna lein u n i zum Absterben 
zu bringen, oder mindestens doch be leuten le Verluste am 
Zuwachs hervorzurufen, braucht wohl nicht erst erwähnt 
zu werden.

Die wirksamsten V e r t i l g u n g s m i t t e l  dieses schäd
lichen Forstinsektes sind folgende.

1. Der S c h w e i n c e i n t r i c b  ist unbedingt das wirk
samste Mittel, und zwar vom Juli un i August, wenn die 
Raupen herabsteigen, um sich zu verpuppen, bis in den 
April zur Flugzeit der Schmetterlinge, so lange ns über
haupt die Witterung (nur immer) gestattet.

2. Sollte dazu die Gelegenheit fehlen, so muss man 
das A b p r e l l e n  der  R a u p e n  während des Frasses um 
so sorgfältiger betreiben.
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3. Das Ab l e s e n  der Raupen vom niedrigen Holze. 

Es bietet sich hierzu ein günstiger Zeitpunkt, wenn die 
Raupen zur Verpuppung von den Bäumen herabsteigen. 
Besonders bei regnerischer, kalter Witterung halten sie 
sich dann oft mehrere Tage klumpenweise am Fusse der 
Stämme zusammen, und können leicht getödtet werden.

4. F a n g g r ä b e n  sind, falls sic nahe genug aneinander 
gelegt werden, zu empfehlen. Ist jedoch der Bestand 
schon ganz kahl gefressen, und will man die Verbreitung 
der Raupen in die angrenzenden Waldtheile verhindern, 
so wendet man

4. I s o l i r u n g s g r ä b e n  an.
Der Boden ist nach Abholzung des Bestandes umzu

graben oder umzupflügen. um die in demselben befind
lichen Puppen tiefer unter die Erde und so zum Absterben 
zu bringen. Auch soll in solchcn Raupenjahren der Ab
schuss von Füchscn, Harden, Iltissen etc. eingestellt, und 
besonders sollen alle Vogelarten geschont werden.

f lO . a. Auf dem zweiten und dritten Halsringe trägt die, im aus
gewachsenen Zustande gegen 3" lange Raupe zwei stahlblaue 
Nackenstreifen. Im allgemeinen ist die Farbe bald braun, 
bald mehr grau, auf dem Rücken dunkler. Die ganz jungen 
eben ausgekommenen kaum 4 '"  langen Räupchen zeigen noch 
keine Spur von den blauen Nackenstreifen, wohl aber an de
ren Stelle braunschwarze Einschnitte. Die Behaarung an den 
ersten drei gelblichen Ringen ist ausserordentlich lang. — 
Schon nach der ersten Häutung treten die beiden charakte
ristischen blauen Nackenstreifen deutlich hervor.

B o m b y x  (Gastropacha) P in i .  Linn. K i e f e r n -  
S p i n n e r .

Die V e r p u p p u n g  erfolgt gegen Ende Juni oder 
Anfang Juli, und zwar theils unter Rindenrissen, theils in 
der Krone der Bäume. Der Cocon,  den die Raupe dabei 
anfertiget, hat eine elliptische, an beiden Enden zugespitzte 
Form, und ist von weisser oder schmutzig grauer Farbe. 
An dem dünnsten Ende ist er nur oberflächlich mit 
einigen Fäden versponnen, um das Durchbrechen des Fal
ters zu erleichtern. Dieser erscheint schon im Juli und 
seine Flugzeit dauert bis in den August fort.

Der w e i b l i c h e  S c h m e t t e r l i n g  misst gegen 3" 
Flügelspannung und ist über 1" lang. Die Farbe ist im 
Allgemeinen braun; die Hinterflügel dunkler, einfarbig, 
beide gross und abgerundet; die Vorderflügel sind mehr 
graubraun, an der Basis stark behaart; es zeichnet sie 
ferner aus: eine breite, nach der Aussenseite unregel
mässig gezackte, hie und da von schwärzlichen Punkten 
und Flecken begrenzte Binde, sowie ein verwaschener, 
rundlicher Fleck, vor der Basis der Vorderflügel roth- 
braun; in letzterem ein h a l b mo n d f ö r mi g e r ,  oder drei
eckiger P u n k t ,  s c h n e e w e i s s .  Der Körper ist dick,
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die Fühler sind kurz und. einfach, ersterer stark und 
dicht behaart. Auch dem männlichen Falter fehlt der cha- 
rackteristische, w e i s s e ,  h a l b m o n d f ö r m i g e  Fleck auf 
den Vorderflügeln nicht; er ist aber kleiner, schlanker und 
dunkler gefärbt, mit schön gekämmten Fühlern.

Das A b l e g e n  der  E i e r  erfolgt gewöhnlich kurz 
nach der Begattung, meist in der letzten Hälfte des Mo
nates Juli; das Weibchen wählt dazu entweder Rinden
ritzen oder auch wohl Nadeln und schwache Zweige des 
Unterholzes; ein Eierhaufen zählt selten mehr als 50 Eier, 
obgleich ein Schmetterling in der Regel 100— 1 5 0 , ja 
zuweilen über 200 Stück ablegt. Schon nach Verlauf von 
2 0 — 25 Tagen erscheinen die kleinen Räupchen, und 
eilen, nachdem sie zuvor einen grösseren oder geringeren 
Theil der Eierschalen verzehrt haben, ihrem Futter zu. 
Sie setzen ihren Frass oft bis in den Spätherbst fort, 
überhaupt so lange, als es die Witterung zulässt. Tritt 
endlich Kälte und anhaltendes Regenwetter ein, so steigen 
sie von den Bäumen herab und beziehen als halbwüchsige 
Raupen ihre Winterquartiere unter der Moos- oder Streu
decke, möglichst nahe am Stamme. Im April des nächsten 
Jahres kommen sie wieder zum Vorschein, begeben sich 
abermals auf ihre Nahrungspflanzen und um diese Zeit 
wird eigentlich der Frass erst am empfindlichsten. Er 
dauert ohne Unterbrechung (ausser zur Zeit der Häutung 
oder bei etwa eintretender kalter, regnerischer Witterung, 
wo sie sich klumpenweise in den Nadelbüscheln oder in 
den Astquirlen zusammenziehen) bis zum Juni fort. Um 
diese Zeit ist der Frass in der Regel beendigt und die 
Raupen bereiten sich zur Verpuppung vor.

Der K i e f e r n s p i n n e r  ist ohne Zweifel das s c h ä d 
l i c h s t e  aller Kieferninsekten. Abgesehen davon, dass 
die S y m p t o m e ,  welche einem solchen Frass voraus
gehen, s e hr  l e i c h t  u n b e m e r k t  b l e i b e n ,  gehört gerade 
diese Raupe zu denen, welche am w e n i g s t e n  durch 
Witterungseinflüsse g e f ä h r d e t  sind; sie frisst ausserdem 
zu z w e i  Z e i t e n ,  i n w e l c h e n  d i e  V e g e t a t i o n  am 
m e i s t e n  g e s t ö r t  wi r d;  der Frass hält selbst die 
Nächte hindurch an , und die Raupe nimmt ohne Unter
schied Jung-, Mittel- und Althölzer zur Nahrung hin

Zur V e r h ü t u n g  eines Kiefernspinnerfrasses schreibt 
Herr Professor Dr. Ratzeburg *) jährliche R e v i s i o n e n  
vor, die am besten im Monate November vorgenommen 
werden, indem dann an verschiedenen Punkten im Be
stände, hauptsächlich an den dominirenden Stämmen, das 
Moos in einem Umkreis von 3 Klafter Durchmesser um 
diese herum, weggenommen, ausgeschüttelt und nach Rau
pen durchsucht wird. Findet man unter vielen Stämmen, 
wenn auch nur einzelne Raupen, so muss zum planmässigen

*) F o r s t i n f e c t s n ,  B a n d  II.,  B e r l i n  1 8 4 0 .  p a g .  1 59 .
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Sammeln geschritten werden, bis die Witterung dieses 
vorhin lert. Im April wird dann das Sammein fortgesetzt, 
und zwar am besten durch Abprellen von den Bäumen auf 
untergebreitete, grosse Fangtücher.

V e r t i l g u n g s m i t t e l  sind (ausser diesem Abprellen) 
noch.

1. Anwendung von R a u p e n g r ä b e n .  (Siehe vorher
gehende Art pag. 38.)

2. S a mme l n  des  w e i b l i c h o n  S c h m e t t e r l i n g s  
in den Morgenstun .len.

3. V e r t i l g u n g  der  P up p e n .
4. A b b r e n n e n  eines schon verloren gegebenen Be

sten les bei günstiger Witterung, um die Verbreitung des 
Insektes in die benachbarten Waldtheile zu vorhin lern.

5. E i n t r i e b  v o n  S c h w e i n e n  im Herbst und 
Winter.

6 . A b b u s c h e n  und augenblickliches Verbrennen des 
dadurch erhaltenen Reis- und Astholzes, der Rinde und 
des Abraumes.

b. Auf dem zweiten und dritten Halsringe fehlen die beiden 
stahlblauen Nackenstreifen. Die ausgewachsene Raupe ist 
i'/V ' lang; längs der Mitte des Rückens läuft eine dunkle, 
breite Binde; inmitten dieser steht auf jedem Ringe (mit Aus
nahme der drei ersten und des zwölften) ein abgerundeter, 
sam mtschwarzer, orangeroth eingefasster Fleck. Der Kopf 
ist gross und stark gewölbt Auf der Oberseite eines jeden 
der drei ersten Ringe stehen ai'ht, auf dem zwölften sechs, 
zum Theil etwas undeutliche, in Querreihen gestellte, braun- 
rothe Wärzchen. Die Grundfarbe ist bräunlichgrau, mit Grau
gelb gesprengelt. Die Unterseite ist graugelb; Luftlöcher, 
Kopf und Afterklappe schwarz; die ganze Raupe ziemlich 
stark und lang behaart.

B o m b y x  (Gastrepacha) p inivora. Fr. K i e f e r n -  
P r o z e s s i o n s - S p i n n e r .

Die Ra u p e  dieses Spinners gehört zu den prozessio- 
nirenden; bei ihren Wanderungen folgt die zweite Raupe 
der ersten, die dritte der zweiten u. s. f ., so dass der 
ganze Zug eine Kette bildet; auch während des Frasses 
halten sie sich familienweise gesondert, indem sich gewöhn
lich zwei Raupen, deren jede eine Nadel sich erwählt, 
gegenüber sitzen. Im August verlassen sie die Bäume und 
begeben sich behufs der V e r p u p p u n g  unter die Erde, 
respektive in den Sand.

Der mä n n l i c h e  F a l t e r  misst bis 14"' Fliigelwcite, 
das We i b c h e n  bis 17"' bei V2— Länge.  Die Grund
farbe ist blassröthlich braungrau, auf den Vorderflügeln 
drei gezackte Binden deutlich getrennt und durchgehend, 
zwischen der zweiten und dritten ein kurzer, winkliger, 
halbmondförmiger Schmitz; zwischen der dritten Binde 
und dem Flügelsaume beginnt am Vorderrande eine zwar
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breite, aber schon von der Mitte verschwindende, ver
waschene B inde; Eransensaum der Vorderflügel gefleckt.

Dieses Insekt wird wohl niemals zu besonderen Ver- 
tilgungsniassregeln zwingen, u n i es gehört überhaupt fast 
ausschliesslich dem nördlicheren Europa an. Im Falle sich 
jedoch eine Vertilgung nöthig machte, geschieht diese 
durch Abraupen der befallenen Pflanzen und Stämme in 
den Monaten Juni und Juli.

. a. Die Raupe ist zehnbeinig, mithin ihre Bewegung spannend. 
Volhviichsig ist sie bis \ ' / a“ lang, dünn und durchaus von 
gleicher Stärke. Die vorherrschende Farbe ist Grün; ein 
weisser Streifen längs des Rückens und ein feinerer auf 
beiden Seiten desselben setzen sich über den Kopf fo r t ; 
dicht unter den Luftlöchern ist ein breiterer, schwefelgelber 
Streif; die Unterseite blos mit verloschenen, undeutlichen, 
gelbelnden Längslinien; die beiden Bauch- und Afterbeine 
sehr stark ; die Raupe scheinbar kahl.

G eom etra  (Ficlonia) piuiaria. Lin. G e m e i n e r  
K i e f e r n - S p a n n e r.

Gewöhnlich im Monate October, (ausnahmsweise wohl 
auch schon im September oder erst im November) verlässt 
die Raupe die Bäume, um sich (jedoch ohne Anfertigung 
eines Cocon’s) im Moose oder unter der Bodenstreu zu 
verpuppen. Die P u p p e  ist (>"' lang, anfangs ganz grün, 
später rothbraun, glänzend, gedrungen, nach hinten stark 
zugespitzt. Die F lu g z e i t  des Falters fällt in die Monate 
Mai und Juni, und da erfolgt auch die B e g a ttu n g  und 
das E ie r  ab le g e n . Der w e ib l ic h e  F a lt e r  misst I W '  
Flügelspannung und ist 1 2" lang. Die Grundfarbe der 
Flügel ist; rothbraun, nach den Rändern zu, sowie 1— 2 
Querbinden, dunkelbraun. Die Unterseite der Vorder
flügel ist heller, mit gelblichwcisscn Punkten und Flecken; 
gegen den Hinterrand dunkler. Die Iiinterflügel sind unter- 
seits graubraun, mit einzelnen schwarzbraunen, und gelblich 
weissen Flecken. Das M än n ch en  charakterisiren schöne, 
gekämmte Fühler. Die Farbe ist an den Vorderflügeln 
beiderseits hellbräunlich gelb; am Vorder- und Hinter
rande, sowie am Saume derselben von Dunkelbraun sehr 
scharf abgegrenzt. Die E ie r  sind von der Grösse eines 
halben Mohnkornes, und werden zeilig in den Nadeln der 
Krone abgesetzt. Die j u n g e n  Räupchen kommen schon 
zu Anfang des Juli zum Vorschein, und fressen nun fort 
bis zur Zeit der Verpuppung.

Der K ie f e r n s p a n n e r  bewohnt vorzugsweise son
nige, erhabene Lagen im wärmern Hügellande und geht 
jüngere, lichte Kiefernbestände am liebsten an; er ver
breitet sich leicht weiter, lebt aber sehr gedrängt zu
sammen und scheint manchen Widerwärtigkeiten zu unter
liegen. Da dieses Insekt die Kiefern sehr selten gänzlich, 
und meist erst im Nachsommer befrisst, daher die Knospen-
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bildung nicht gänzlich stört; da es auch die Nadeln selten 
bis zur Scheide aufzehrt und die der jüngsten Triebe ohne
hin mehr verschont: so erholen sich die beschädigten 
Stämme von dessen Frasse zwar leichter, leiden aber (ab
gesehen von der oft mehrere Jahre fortdauernden Kränk
lichkeit) bedeutend an Zuwachs.

Da der K ie fe r n s p a n n e r  in seiner forstlichen Lebens
weise der K i e f e r n e u l e  sehr glcichkommt, nur weniger 
schädlich ist: so sichert man die Forste gegen seinen 
Frass durch dieselben V e r  t i lg u  n g s -  und V o r b a u u n g s-  
m it t e l ,  welche oben gegen die N octua  p in ip erd a  ange
zeigt worden sind. Der Schweineeintrieb verdient jeden
falls den Vorzug *). Gegen das Abprellen schützt sich die 
Eaupe durch festeres Anspinnen.

b. Die Raupe ist zehnbeinig. Die Länge beträgt bei Volhvüch- 
sigkeit nicht viel über 1". Im Ganzen ist sie der letzt be
schriebenen sehr ähnlich. Die Grundfarbe ist grünlichgelb; 
die Rückenlinie dunkelgrün und heller gesäumt; die Seiten
streifen breit, weiss. und nach unten dunkelgrün begrenzt; 
ein Streifen unter den Luftlöchern gelb. W as die Raupe 
aber hauptsächlich von der vorhergehenden unterscheidet, 
ist: der Kopf grünlichweiss, mit mehreren b r a u n r o t h e n  
P u n k t e n  u n d  F l e c k e n .  Uebrigens ist auch diese Raupe 
scheinbar kahl.

Geom etra (Enomos) li turaria. Lin. B l a u g r a u e r  
K i e f e r n - S p a n n e r .

O r t  und Z e it  der Verpuppung, sowie die ganze 
übrige Lebensweise ist nicht auffallend von jener der 
Geometra p in ia r ia  verschieden. Der F a l t e r  misst etwas 
über 1" Flügelspannung; die Vorderflügel sind oberseits 
blaugrau und dunkel bestäubt, die Hinterflügel sind mehr 
oder weniger unregelmässig, viereckig (trapezoidisch) ge
formt, von gleicher Grundfarbe wie die Vorderflügel, aber 
etwas heller und nach der Basis zu bräunelnd. D rei, am 
Vorderrande der Vorderflügel entspringende, allmählich nach 
hinten zu schmäler werdende Bindenstreifen, sowie die 
Fortsetzung zweier derselben (aber verloschen) auf den 
Hinterflügeln dunkelbraun; eine Binde neben dem dritten 
Streifen der Vorderflügel, zunächst dem Aussenrande röth- 
lichgelb, breiter, als die übrigen, von einer dunkleren 
Linie begrenzt, und auf der gelblich w eissen, braunge- 
sprcngelten Unterseite deutlich bemerkbar. Das M ä n n c h e n  
mit sehr schwach gefiederten Fühlhörnern.

') S e h r  g u t e  E r f o lg e  z u r  V e r t i l g u n g  d i e s e s  I n s e k l e s  h a t  a u c h  d a s  Z u s a m m e n r e c h e n  
d e s  M o o s e s ,  w ä h r e n d ,  o d e r  s o g l e i c h  n a c h  d e r  V e r p u p p u n g  in  d e n  v o n  ih m  a n g e g r i f f e n e n  
B e s t ä n d e n  (a u f  d e n  T h ü r in g e r  H a id e fo r s t e n  b e i  S a a t f e ld ,  in  d e n  J a h r e n  1 8 1  u n d  1 8 1 7 )  g e 
h a b t. D a s  z u s a m m e n g e r e c h t e  M o o s  w u r d e  b e i  f e u c h t e m  W e t t e r  a u f  g r o s s e  H a u f e n ,  m it  
s c h i c h t w e i s e  d a z w is c h e n  g e s t r e u t e n ,  u n g e l ö s c h t e m  K a lk  g e b r a c h t ,  u n d  s p ä t e r  a l s  D ü n g e r  g u t  
a b g e s e t z l .  B e s s e r  w ü r d e  e s  w o h l  s e in ,  d i e s e  N a h r u n g s m a s s e n  d e m  W a l d e  n i c h t  z u  e n t 
n e h m e n .  —
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1 ® .  Die Larven sind achtbeinig; der Frass ist stets von eigen
tüm lichen  Gespinnsten begleitet.
— — — 22-beinig, leben oft zu grossen Familien bei
sammen, fertigen jedoch nie ein Gespinnst an.

1 3 «  Die Larven leben 2—4 an der Zahl in einem gemeinsamen 
Gespinnste.
------- fertigen jede für sich selbstständig ein Gespinnst an,
leben daher einsam, oder doch nur äusserst se lten , zu 
zweien *) beisammen.

1 4 .  Die Larve wird gegen 3/4" lang, ist die meiste Zeit während 
ihres Frasses, besonders aber vor erreichter Vollwüchsigkeit, 
dunkelgrün, der Kopf heller und auffallend gross; leicht 
zu erkennen ist sie durch die, auf allen Leibesringen deut
lich bem erkbaren, Querreihen bildenden, schwarzen Pünkt
chen, und den beinahe schwarzen, ziemlich breiten Rücken
streifen. Ihr Frass ist wahrscheinlich der früheste aller 
Lyden; er dauert von Mai bis Mitte Jun i, nach welcher 
Zeit sich schon alle zur Verpuppung unter die Erde begeben 
haben. Der Frass beschränkt sich nur auf die älteren Na
deln , und erstreckt sich nie über den Maitrieb. Das Ge
spinnst ist rundlich , stets etwas durchsichtig, und in der 
Regel dicht unter dem Maiquirl.

T e u th re d o  (T/yda) c ry th ro c c p lia la , Lin. G e s e l l i g e  
K i e f e r n - G e s p i n n s t - B l a t t  w e s p e .

Die F lie g e  ist bis 6 '" lang, bei 11— 13" 'Flugweite, 
und durch ihre auffallende Färbung leicht zu erkennen. 
Der ganze Körper ist schön stahlblau; der Kopf des 
W e ib c h e n s  roth, der des M ä n n c h e n s , mit Ausnahme 
des Vordertheiles, mit dem übrigen Körper gleichfärbig; 
Kinn, Vorderschienen und Tarsen rotlibraun; Flügel stark 
rauchgrau. Die F lu g z e i t  fällt in den April. Die V er
t i lg u n g  geschieht durch S c h w e in e e in t r ie b ,  zur Zeit, 
wo die Larven und Puppen in der Erde liegen, oder 
durch Tödten der ersteren im Gespinnst.

1 5 .  a. Die Larve frisst nur auf 2—4-jährigen Kiefern, selten 
auf etwas älteren. Durch die Eigenthümlichkeit ihres Frasses 
ist- sie gar nicht mit anderen zu verwechseln. Sie beginnt 
ihren Frass stets unter dem Knospenquirl des Maitriebes; 
dieser wird dadurch nicht selten seiner gänzlichen Nadeln 
beraubt, oder behält nur wenige Ueberreste; hier nimmt 
auch ihr eigenthümliclies, sackförmiges, dicht voll Koth- 
stückchen hängendes, und dadurch oft ganz undurchsichtiges 
Gespinnst seinen A nfang, während es gewöhnlich beim 
Astquirl endet. Mit zunehmender Grösse rückt die Larve 
bei ihrem Frasse immer weiter am Triebe abw ärts, indem

1 3 .  

1 « .

1 4 .

1 5 .

*) W i e  d i e s  d e r  H e r r  P r o f e s s o r ,  D r . R a t z e b u r g  z u  b e o b a c h t e n  G e le g e n h e i t  h a t t e .  
( S i e h e  d e s s e n  W e r k  ü b e r  F o r s t in s e k t e n ,  B a n d  III. B e r l in  1 8 4 1 ,  p a g .  7 8  T e n l h r e d o  c a m p e s t r i s .
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sie mit dem Vordertheile ihres Körpers aus der untereu 
Oeffnung des Sackes hervorkommend, sich die nöthigen Na
deln holt. Der Frass währt von Ende Juni bis Ende Juli.

T e n tlire d o  (hyda)  cn m p e s tr is . Lin. K o t h s a c k -
K i e f e r n - B 1 a 11 w e s p e.

Die V e r p u p p u n g  geschieht in der Erde, und
zwar erst gegen das Frühjahr hin; schon im August be
geben sieh die Larven unter die Erde und bleiben daselbst 
in einer Höhlung ruhig und unverän lert bis zur Verpup
pung liegen. Die w e ib l ic h e  W e s p e  ist 7— 8'" lang uni 
bis 14"' gespannt, das M än n ch en  hingegen stets kleiner 
un.l schlanker. Dieses Insekt unterscheidet sich von nach
stehendem durch gröbere Skulptur und durch schönen, 
breiten, braunrothen Hintcrlcibsgürtel; Flügel stark gel- 
belnd, ein kleines Wölkchen hinter der schwarzen Hälfte 
des Randmales. Das M än n ch en  gleicht dem Weibchen 
in der Farbe fast ganz, nur ist der Kopf, wegen des gelben, 
die Fühlerbasen von aussen ganz einschliessenden Halb
ringes , schöner; die Fühler werden gegen die Spitze 
dunkler und haben auf dem ersten Gliede einen schwarzen 
Fleck.

Die Larve wird etwas über 1" lang, lebt zw ar, wie die 
vorhergehende, einsam, jedoch in einem k o t h l o s e n  Ge- 
spinnste, von älteren Kiefernnadeln. Sie liebt vorzüglich 
40—80jähriges Holz und kommt auch in noch älteren Be
ständen vor. Herr Professor Ratzeburg sah sie auf 20—40jäh- 
rigen, auf schlechtem Boden und in hoher Lage erwach
senen Kiefern am Rennstieg des Thüringer Waldes unweit 
Eisenach; Hartig spricht von einem Frasse an 3jährigen 
Kiefern. Der Frass dauert von Mitte Juni bis Mitte August; 
die Raupe geht dabei nicht aus ihrem sackförmigen Ge- 
spiimste heraus, wandert auch nicht von einem Aste zum 
ändern und lässt sich, behufs der Verpuppung, die unter 
der Bodendecke erfolgt, vom Frassbaume herabfallen.

TiM itlirvdo (Lycla) p ra te n s is .  Fbr. G e s p i n n s t- 
K i e f e r n - B 1 a 11 w e s p e.

Die F lie g e  erscheint gegen Ende Mai ocler Anfangs 
Juni. Das w e ib l ic h e  I n s e k t  ist 5 — 7'" lang und misst 
gegen 13"' Flugweite; das M än n ch en  ist meist etwas 
kleiner uni schmächtiger, gewöhnlich nur 5"' lang. An 
der Innenkante der Vorderschienen steht am Anfänge ties 
letzten Drittels ein langer, starker D o r n . Es ist daher eine 
Verwechslung mit anderen Arten gar nicht möglich: diese 
Eigenthümliehkeit, ferner die ungewöhnlich bunten Farben 
des Kopfes un .l Rumpfes (schwarz und gelb) und die roth- 
braun gebuchteten Ränder des Hinterleib-Rückens, sowie 
die fast ganz bräunlichgelbe Bauchseite des W e ib c h e n s ,  
dem auch das M än n ch en  sehr ähnelt (es hat nur einige 
gelbe Flecken weniger), unterscheiden sie hinlänglich. Das
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Insekt kann xu den m e r k lic h  s c h ä d l ic h e n  gerechnet 
werden, und auch hier wird sich der Eintrieb von Schweinen 
von Anfang September bis A pril, vielleicht als das wirk
samste Mittel bewähren.

I 6. Die ersten sechs Bauchfüsse, oder auch alle (in dem Falle 
aber undeutlicher) zeigen auf der Sohle eine oder 
^-förmige, der Kopf fast immer eine halbmondförmige, 
dunkle Zeichnung.
— Sohle der Brustfüsse hat diese Zeichnungen nicht; der 
Halbmond auf dem Kopfe fehlt

1 7 . Die Larve wird in der Regel nicht viel über einen Zoll 
lang; mit zunehmendem Alter ändert sie die Farbe auf 
eine auffallende Weise, aber dcnnoch stechen alle diese ver
schiedenen Färbungen stets mehr oder weniger in’s Gelbe, 
Gelbgrüne oder G rüne, und besonders die beiden letzteren 
Färbungen trifft man oft schön hell und rein. Am liebsten 
sind ihr 20—40jährige, kränkliche, auf schlechtem Stand
orte erwachsene Stangenorte, von unterbrochenem Kronen- 
schlusse.

Tentliredo (Lophyvus) Pini.  Lin. G e m e i n e  K i e f e r n -  
B l a t t  wes p e .

Jährlich erscheinen z w e i  B r u te n . Die Larve d er  
e r s t e n  B r u t  frisst vom Mai bis Juni; in der ersten 
Zeit benagt sie blos die R ä n d e r  der Na lein, später 
dagegen frisst sie dieselben, einige Linien unterhalb der 
Spitze beginnend, in kurzen, der Mittclrippe parallelen 
Streifen, erst zuletzt beisst sic auch diese durch und 
lässt von der Nadel nur einen kurzen Stummel zurück; 
auf diese Art verzehren die Larven erst die eine seitliche 
Hälfte, un.l dann die andere. Werden sie berührt, so 
schnellen sie mit dem Yordcrkörpcr in die Höhe und 
nehmen dann diese cigenthümlichc S- oder G-förmigen 
Stellungen an. Am liebsten sind ihnen die älteren, oder 
doch vorjährigen Na lein, un i nur durch Noth gezwungen, 
oder aus Zufall, vergreifen sie sich an den jüngsten Vor
schlägen; in dem Falle kommt es dann aber auch nicht 
selten vor, dass sie selbst die junge saftige Rinde der
selben benagen. Der Frass wir l familienweise, in.lern sie 
sich oft dicht zusammendrängen, ausgeführt, und zwar 
zuerst in den Kronen des Obcrliolzcs. Finden sie da 
nicht mehr zureichende Nahrung, so steigen sic auf die 
unteren Zweige, auf das Unterholz o ler in die Schonungen. 
Ende Juni 0 ler Anfang Juli hört tier Frass auf, und die 
Larve bereitet sich zur V erp u p p u n g  vor. Diese ge
schieht entweder in den Kronen, Astwinkeln, Nadelbü
scheln etc. o ler im Bereiche des Kronenschirmes am Stamme 
längst der Wurzelstränge, und ihrer Verzweigungen, unter 
Moos etc. Die Larve fertigt sich einen festen, tönnclien-
o.lcr bohnenförmigen C o co n  an, und ruht darin als

1 9 .  

I S .
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P u p p e  ungefähr drei Wochen. Schon mit Ende des Mo
nates Juli erscheint die F l ie g e .

Das W e ib c h e n  ist 4— lang,  mit besonders 
breitem Hinterleib, und misst 8— 9'" Flügelspannung. Der 
Körper ist bräunlichgelb und schwarz gezeichnet, die Beine 
ganz gelb; die Flügel gelbelnd, am Aussenrande etwas 
angeräuchert, die Fühler des Weibchens nur schwach, die 
des Männchens schön lang gefiedert. Nach erfolgter Begat
tung unterbringt das Weibchen 80— 120 E i e r  in die 
zuvor aufgeschlitzten Ränder der Nadeln reihenweise, in 
Parthien von 10— 20 Stück. Nach Verlauf von 14  Tagen, 
längstens 3 Wochen, also im August, erscheint das kleine 
Räupchen, frisst bis in den Oktober hinein, verpuppt sich, 
und ü b e r w in te r t  so theils an den Stämmen und Zwei
gen, in der Regel jedoch in der Bodendecke. Dies ist 
die z w e i t e  B r u t ,  deren Wespen im April des nächsten 
Jahres erscheinen.

Die K i e f e r n b la t t w e s p e  nimmt wohl, was Schäd
lichkeit und Massenliaftigkeit anlangt, den dritten Rang 
unter den Kiefern-Insekten ein; doch wird der, durch sie 
angerichtete Schade, dadurch wieder etwas gemildert, dass 
die Wespe nie die Nadeln sammt den Scheiden verzehrt, 
und so keine tödtliche Wirkung auf die Pflanze äussert.

Zur V o r b e u g u n g  gegen dieses Insekt muss man 
vor Allem darauf bedacht sein, lückenfreie, gesunde und 
kräftige Kiefernbestände zu erziehen und zu erhalten, be
sonders die Bodenverarmung zu verhüten, und wo sich eine 
Raupenvermehrung zeigt, dem Uebel, so gut es geht, zu 
begegnen. An der weniger in die Augen fallenden Wespe 
lässt sich das Dasein dieses Insektes nicht leicht erkennen. 
Nur erst nach dem Auskriechcn der Räupchen im M ai 
und wieder im A u g u st  werden hier und da an den be
fallenen Zweigen nackte, fadenförmige Blattrippen sichtbar; 
kurz darauf gewahrt man auch mehr entnadelte Zweig- 
grüppen, mit den nun schnell heranwachsenden, in Massen- 
naftigkeit zunehmenden Afterraupen. Zudem finden sich 
die kleinen Cocons während des J u l i  an den Stämmen, in 
den Rindenrissen, an Aesten und Zweigen angesponnen, 
sowie auch vom S p ä th e r b s te  bis gegen den A p r i l  am 
Boden unterm Moose meist dicht bei einander.

V e r t i lg u n g s m it t e l  sind:
1. Das S a m m eln  d er R a u p en  durch A b b r e c h e n  

der von ihnen besetzten Zweige, oder durch Ab p r e l le n  
derselben auf untergebreitete Tücher. Man kann übrigens 
auch mit letzterer Methode zugleich

2. den S c h w e in e e in t r ie b  verbinden, wobei man 
dann die, von den Bäumen geworfenen Raupen von den 
Schweinen verzehren lässt. Die geeignetste Zeit zu diesem 
letzteren Verfahren ist jedoch der O k to b er  und N o v e m 
b e r , wo die Bäume von den Raupen verlassen werden, 
die sich unter der Bodendecke zur Verpuppung begeben.
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3. Der A b t r ie b  und die U m r o d u n g * ) der stark 
befallenen Orte im Nachsommer oder Winter. Geschieht 
dies vor dem Verpuppen, so ist der Erfolg am sichersten; 
verweilt man aber damit bis zum Winter, dann müssen die 
Cocons zeitig vor der Verpuppung so tief untergebracht 
werden, dass die darin befindlichen Raupen ersticken.

a. Die Larve wird selten über 1" lang; die gewöhnliche 
Grösse beträgt 10— 1 1 '". Die Färbung ist stets unrein, 
oberseits gewöhnlich dunkel rauchgrau, mit oder ohne 
Strich in’s Grüne; die Unterseite, eine Längslinie auf dem 
Rücken, sowie ein schmaler Streifen über den Luftlöchern 
sind heller, blassgrün. Zwei den Rückenstreifen begren
zende Linien, und eine über dem Luftlöcherstreifen stehende, 
dunkler; letztere aus dunklen Flecken zusammengesetzt. 
Unmittelbar nach der Häutung ist die ganze Färbung heller ; 
angegebene Zeichnungen jedoch stets vorhanden.

Tenthredo (Lophyrus) rufa. Fall. R o t h g e l b e  
K i e f e r n -  B l a t t w e s p e .

Die L a r v e  frisst ebenfalls, wie jene der Tenth. P in i. 
gesellig, oft klumpenweise, und zwar am liebsten an 
10— 15jährigen, im freien Stande erwachsenen Kiefern. 
Ihr Hauptfrass fällt gewöhnlich in die Sommermonate Mai 
und Juni, und trifft dann meist nur die älteren Nadeln 
der Seitenzweige, mit gänzlicher Verschonung der jüngsten 
Maitriebe und der Gipfelparthie. Von den ein- und zwei
jährigen Nadelu lassen sie gewöhnlich nichts übrig, als die, 
den jüngeren Räupchcn nicht schmeckenden Stümpfe und 
Mittelrippen. Die Afterraupen verschwinden bei Eintritt 
ihrer Verwandlung ganz plötzlich. Der C o co n , den sie 
sich unter der Bodendcckc anfertigen, ist weich, kleiner 
als der von Tenth. P in i, hell, weisslich oder gelblich ge
färbt. Von nun an ruht gewöhnlich die weitere Entwick
lung bis zum nächsten Frühling. (Verläuft aber die Frass- 
zeit rasch und gut, so erfolgt die nächste Verwandlung 
schon im hohen Sommer über der Erde und es entsteht 
alsdann eine, die nunmehr schon reiferen Maitriebe mit 
angreifende Nachbrut.) Die W e sp e  schwärmt im April 
und Mai. Das W e ib c h e n  ist 3'" lang, schlank, und misst 
8— 9'" Flügelspannung; der Körper ist schmutzig rostgelb, 
unten strohgelb, hie und da mit schwarzen Abzeichnungen; 
Flügel gelblich. Das M än n ch en  hat schöne doppelt ge
kämmte Fühler; der Körper oben ganz schwarz, unten 
schön gelbroth; Beine röthlichgelb; Vorderflügel fast glas
hell, die Hinterflügel rauchgrau. Durch den fast punkt
losen, spiegelglatten Mittelschild sind beide hinlänglich aus
gezeichnet.

Die V e r t i l g u n g  wie bei Tenth. P in i  und meist 
mit dieser zugleich. Siehe pag. 46.

*) D r .  G . K ö n ig e s  W a l d p f l e g e ;  G o th a  1 8 4 9 ,  p a g .  4 2 6 .
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b. Die Larve erreicht nie die Lauge von eiuem Zoll; der
Kopf ist brauuroth, mit schwarzen, jedoch n ie  halbmond
förmige Bogen bildenden Zeichnungen; diese bestehen meist 
nur aus isolirten Stirn- und Scheitelflecken; seltener sind 
sie in einander verschmolzen. Die Larve ist auffallend hell 
gefärbt, entweder schön citronengelb oder grünlichgelb auf 
dem Rücken, und eine unterbrochene Linie über den L u ft
löchern dunkler; übrigens sehr schlank.

Tentliredo (Lophyrus) pallida. Kl. B l a s s e  Ki e-  
f e r 11 - B 1 a 11 w e s p e.

Auch diese Larve lebt iu grossen Familien zu 30— 70  
Stück an den Na.lclbüsclicln jüngerer Kiefern. Der C o
co ns ist dem tier letzt beschriebenen Art ähnlich. Die
w e ib l ic h e  F l ie g e  ist nur 3 V /"  lang und 7 i,Y" ge
spannt; der Körper dunkel gefärbt mit hellen Zeichnun
gen; die Beine ganz blassgclb. Diese Art gehört mit zu 
den gemeinsten und kann wie Tenth. P in i, (s. pag. 4ß) 
zuweilen mit ihr vertilgt werden.

1 ®. Der F 'rass geschieht von einer IV4"  langen Heuschrecke; 
die Flügel reichen bis zur Mitte der L egeröhre; ihre Farbe  
ist lichtgrün, braun gesprengelt.

Gryllus v c m ic ivo ru s .  Lin. W a r z e n f r e s s e n d e  
H e u s c h r e c k e .

Der durch dieses Insekt verübte Schaden ist bis 
jetzt noch von sehr wenig Belang.

— — — von einem Käfer
9 0 .  Der Kopf des Küfers ist rüsselförmig verlängert

— — — — — nicht rüsselförmig verlängert
9  1 . Die Oberseite des Käfers mit mehr oder weniger grünglän

zenden Schüppchen bekleidet; der Körper geflügelt, weich; 
die Flügeldecken nach hinten bauchig erweitert. Die Fühler 
sind gekniet, nahe am Mundwinkel eingefügt; der Rüssel 
ist kurz und eckig, an den Seiten mit einer tiefen, schnell 
abwärts gebogenen Fühlerfurche.

Curculio mollis oder Curcul. atomarius Tab. I . ; 1 3 .
— — — — ist braun oder braungrau geschuppt oder be
haart; die Fühler gekniet, ihr Schaft lang, an der Spitze, 
gewöhnlich am Mundwinkel des kurzen, eckigen Rüssels 
eingefügt; die Fühlergrube unter die Augen gebogen; Kör
per kurz eiförmig, oder länglich eiförmig, ungeflügelt; die 
Achseln der Flügeldecken stumpf abgerundet

9  9 .  a. Der Käfer ist 3 '/a—4'"  lang, die Flügeldecken sind fast 
mehr wie doppelt so lang, als zusammen breit, pechbraun, 
fein punktirt gestreift, und schwach fleckig, (an den Seiten 
dichter) beschuppt. Schenkel ungezähnt; alle Glieder der

9 0 .
9 t .

9 3 .

a. u.b.

9 9 .
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Fühlergeissel länger als breit; Rüssel an der Spitze aus- 
gerandet.

C urculio  (Brachyderes) incaiius. Lin. B e s t ä u b t e r  
R ü s s e l k ä f e r .

b. Der Käfer ist l ' / i—2"' lang, selir stark gewölbt, kugelig etc.
C urculio  (Tylacites) Coryli. Gyll. Tab. I.,

9  3 .  Der Käfer ist 7—15'" lang; die Fühler buchförmig durcli- 
bliittert
— — — nur i 'A —2'" lang, länglich, wenig gewölbt; Fühler 
fadenförmig; Halsschild breiter als der Kopf; Flügeldecken 
äusserst schwach gerunzelt, auch kaum punktirt. Bei dem, 
stets grösseren Weibchen sind die Flügeldecken bläulich- 
schw arz, das Halsschild röthlicli gelb; beim Männchen ist 
auch letzteres bläulichschwarz. Schienen und Fussglieder, 
theilweise die Schenkel, und ("e drei bis vier ersten Fühler
glieder gelb.

C lirysom ela  (Calomicrus) pinicola. Duft. K l e i n e r  
K i e f e r n - B 1 a 11 k ä f e r.

Vom Mai an trifft man diesen kleinen Käfer den gan
zen Sommer hin lurcli auf jungen Kiefern, vornehmlich in 
den oberen Parthion, wo er an den Nadeln u n i der jun
gen Rinde die Epidermis abnagt; — ein allgemeines Krän
keln, besonders in den schwächeren Trieben ist dann nicht 
zu verkennen, wenn der Käfer, wie dies gewöhnlich der 
Fall ist, in grosser Menge eine Pflanze befallen hat.

9 4 .  Der Käfer ist oberseits vorherrschend rothbraun oder gelb
braun
------- — — schwarz, oder schwarzbraun, glänzend; eine
breite Binde beiderseits auf dem K opfe, mehrere grössere 
Flecken und ein Mittelstreifen auf dem H alsschilde, zwei 
Flecken auf dem Schildchen und viele unregelmässige F le
cken und Punkte auf den Flügeldecken, schneeweiss, dicht 
schuppig behaart. Die Brust rottig, der Bauch dicht, filzig, 
anliegend behaart. Länge 14—15'".

M clolon lha  (Polyphylla) fullo . Lin. W e i s s g e f l e c k 
t e r  M a i k ä f e r ;  M ü l l e r * ) .

Kommt in San Igegenden und dort nur sehr unter
geordnet vor.

9  5 .  a. Der Käfer ist 7—8'" lang, schmutzig gelb bis gelbbraun, 
und sehr lang, zottig behaart; auf jeder Flügeldecke sind 
vier erhabene Längslinien; Fühler zehngliedrig mit drei
blättrigem Endknopfe.

*) W e g e n  e t w a  n ö t h ig  w e r d e n d e r  V o r b e u g u n g s -  u n d  V e r l i l g u n g s n i a s s r e g e l n  
s o w i e  d e r  n a c h f o l g e n d e n  b e id e n  A r ie n  w ir d  a u f  M e lo lo n th a  v u lg a r i s  v e r w i e s e n .  
T a b e l le  I , i i  )

H e n s c h e l ,  L e i l f a d e n .  4

1 3 .

9 4 .

9 Ä .

d i e s e r
( S ie h e
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Melolontlia (Rizotrogus) so lst it ia l is .  Lin. Z o t t i g e r  
M a i lc ä f e r.

b. Der Käfer ist 10—11'" lang, Fühler zehngliedrig mit seclis- 
bis siebenblättrigen Endknopfe. Die Spitze der Afterdecke 
kurz, an der 1 asis ziemlich stark eingeschnürt, und an der 
Spitze fast halbkreisförmig erw eitert; die Ränder der etwas 
erweiterten Flügeldecken, der unbedeckte Theil des Hinter
leibes, sowie (gewöhnlich) die Beine, schwarz.

Melolontlia Il ippocastan i.  Fbr. K a s  t a n  i e n - M a i 
lt iife r.

c. — — — 10—13"' lang; die Afterdecke ist a l l m ä h l i c h  
in eine ziemlich breite Spitze ausgezogen etc. etc.

Melolontlia  vulgaris .  Lin. G e m e i n e r  M a i-
k i i f e r  Tab. I. 1 4 .

J5IJ. Der Frass geschieht von Rüsselkäfern; die Fühler sind ge
kniet, und nahe an  d e n  M u n d w i n k e l n  eingefügt*) 9  7.
— — — — — , Fühler gekniet, in  d e r  M i t t e  des  R ü s 
s e l s ,  oder näher derselben eingelenkt ä ®.

fS 7 .  Die Käfer sind braun oder pechbraun, mit rothbraunen, 
oder weisslichgelben, bindenförmigen, bogigen Zeichnungen 
und Punkten auf den Flügeldecken.

C urculio  P ini oder Curul. pinastri Tab. L. l O a .  u. b.
— — haben auf den Flügeldecken keine bindenförmigen
Zeichnungen, sind einfärbig, meist grün- oder grauschuppig 
behaart, hinter der Mitte etwas bauchig erweitert 8 1 <
Der Käfer ist heller oder dunkler pechbraun, mit lichteren, 
gelblichweissen, oder röthlichen, z. Th. bindenförmigen Zeich
nungen auf Halsschild und Flügeldecken 2 9 .
 — ---einfärbig blau, grünlich- oder schwarzblau; Rüssel
so lang oder etwas länger als das Halsschild, sanft gebo
gen ; Kopf kaum pu n k tirt, mit einem Grübchen zwischen 
den Augen; Halsschild breiter als lang , vorne verengt, 
äusserst dicht punktirt, mit glatter Mittellinie; der Vorder- 
rand nicht aufgeworfen, an den Seiten ohne Ziihnchen. 
Flügeldecken ziemlich tief gestreift, die Streifen scharf be
grenzt , am Grunde mit tiefen, viereckigen Punkten, die 
Zwischenräume, fein, lederartig gerunzelt, und mit einer 
mehr oder weniger regelmässigen Reihe von kleinen Körn
chen, welche, von der Seite besehen, feine Querrunzeln bil
den. Die Schenkel deutlich gezähnt; die Flügeldecken den 
After freilassend. Liinge ZVi —3"'.

Curculio (Magdalinus) vio laceus. Lin. B l a u e r  
K i e f e r  n - R ii s s e 1 k ä f e r .

*) S o l l l e  d e r  in  F r a ^ c  s i c h e n d e  k e in  R ü s s e lk ä f e r  s e i n ,  s o  v e r g l e i c h e  m a n  d ie  o b e n  
l in ie r  N r. Üö a n y e lü h r lc  C h r y s o m e la  p in ic o la .
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Der K ä f e r  erscheint schon im Monate Mai, wo 
man ihn oft in grosser Menge an den jüngeren Kiefern 
antrifft. Die 4'" lange un i V /z "  breite L arve lebt 
unter der Rinde, wo sie sich einen sanft geschlängelten, 
meist in der Richtung von unten nach oben breiter wer
denden Larvengang ausnagt, an dessen breitestem Ende die 
Puppemviege im Spinte eingesenkt ist. Der Kopf ist klein, 
mit einem schwarzen Augenpunkte, die drei ersten Leibes
ringe stark vortretend, besonders die Eusswiilste; das 
Luftloch des ersten, mit einem Hornplättclien versehenen 
Ringes deutlich; Behaarung äusserst sparsam. P u p p e 
31/2 /// lang. Der Käfer soll übri gens auch den Eichten 
mitunter schädlich werden.

9 ® .  a. Der Käfer ist 23/4 — 3"' lang, peclibraim; der Rüssel 
lang und ziemlich stark gebogen ; auf dem Ilalsscliilde stehen 
acht grössere und kleinere, gelblichweiss behaarte Punkte; 
auf der hinteren Hälfte der Flügeldecken ist eine gemein
schaftliche , hellere, rostrothe oder gelblichweiss behaarte 
Binde, welche im ersteren Falle nur an der Naht und am 
Saume der Flügeldecken eine weissliclie Färbung annimmt. 
Vor dieser, nahe an der Basis der Flügeldecken, befindet 
sich noch eine abgekürzte, in Form eines Fleckes erschei
nende Bindenzeichnung, welche ste ts, wie das Schildchen 
und die Unterseite gelblicbgrau behaart ist. Der H inter
rand des Halsschildes ist ziemlich stark gebuchtet, mit 
spitzig vortretenden H interecken; die Mittellinie auf dem
selben deutlich erhaben.

Ciirculio (Pissodes) notatus. Hb. W e i s s p u n k t i g e r  
K i e f e r 11 - R ü s s e 1 k ä f e r.

Der E r a ss  des Käfers zeigt sich wie grobe Nadel
stiche in der Rinde (vorzüglich) 4 —  Bjähriger Pflanzen, 
oder an den Zweigen älterer Bäume. Gewöhnlich legt das 
Weibchen auch noch seine E ie r  an die ihm zur Nahrung 
dienenden Kiefernpflanzen, und tödtet also die jungen 
Kiefern, besonders solche, die vorher schon vom Ourcid. 
P iiii verletzt und geschwächt worden sind, nicht nur durch 
seinen Erass, son.lern auch durch seine Brut. Die L a rv e  
unterscheidet sich von jener des Ourcul P iiii durch die, 
freilich ausserordentlich feine Behaarung der Unterseite, 
welche schon bei zweimaliger Yergrösserung ziemlich deut
lich hervortritt. Sie lebt unter der Rinde von Kiefern
stöcken, aufgeklaftertum H olze, vorzüglich aber unter der 
Rinde 15 —  ilOjäliriger Stangenhölzer oder 4 — 8jähriger 
Kiefernpflanzen, wo sie auch den Hauptschalen anrichtet. 
Sie frisst sich meist unterhalb des ersten Quirles oder 
auch weiter oben ein; die G änge sind leicht geschlängelt, 
gewöhnlich in der Richtung von oben nach unten gehend, 
sich allmählich bis zu 2'" Breite erweiternd; hier endigen 
sie in eine 5'" lange, nach der Rindenseite mit Holz
spänen ausgepolsterte Puppenwiege, welche oft, wenn die 
Rinde schwach, tief in das Holz eingesenkt ist.
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Seiner f o r s t l i c h e n  B e d e u tu n g  nach gehört er zu 
den gefährlichsten Feinden der Kiefer.

V o r b e u g u n g  und V e r t i lg u n g  ist in der Haupt
sache wie bei Curculio P in i (Tab. I ., 19, ct.), nur ist 
in letzterer Hinsicht noch das H e r a u sh a u e n  oder A u s
z ie h e n  der mit Brut besetzten Stangen oder Pflanzen zu 
empfehlen, welche sich durch Gelbwerden der Nadeln kennt
lich machen. Gewöhnlich wird man dies Geschäft in den 
Monaten Juni und Juli vornehmen können. Erwähnens- 
werth sind noch die s. g. F a n g s ta n g e n :  10 —  12jährige 
Kiefernstangen werden der stärksten Aeste beraubt, in die 
Erde (unter die Kicfernsclionung vertheilt) eingesteckt, 
un l zur oben angegebenen Zeit untersucht.

b. Der Käfer ist- gewöhnlich etwas grösser als Cure, notatus, 
gedrungener, und zeichnet sich vor allem durch die ^-för
mige Zeichnung auf dem Halsscliilde zwischen den vier 
Mittelpunkten aus.

Curculio  (Pissodes) A bictis. Lin. K l e i n e r ,  b r a u n e r  
K i e f e r n - R Ii s s e 1 k ä f e r.

3 0 .  Das Benagen der Wurzeln geschieht von einem vollkom
menen Insekte 3  I .
— — — — ------- einer L arve , a. Fühler la n g , Beine
breit bandförmig, zum Graben eingerichtet, am After mit 
einer Schwanzgabel — Gryllus Gryllotalpa. — b. Fühler 
äusserst kurz, kaum bemerkbar, Alter ohne Schwanzgabel, 
hinteres Ende sackförmig erw eitert, blaugrau; Lage stets 
gekrümmt — Melolontha vulgaris. — Tab. I ,  *£ 1 a. u. b.

3 1 .  a. Das Insekt ist 1— l ’/V' lang, geflügelt, mit starken, hand
förmigen Grabbeinen etc.

Gcyllus G ryllotalpa. Lin. Tab. I. 3  1 ö
b. — — — 3 '/a — 6"' lang, der Kopf ist rüsselförmig ver

längert etc.
Curculio  P ini. Lin. Tab. I. 1 9  a.

3  3 .  Der Frass geschieht in den Knospen oder Trieben 3  3 .
— — — im Holze 3 6 .
— — — zwischen Rinde und Holz 3  7 .

3  3 .  Die Verletzungen geschehen von kleinen Räupchen 3  4 .
 — ------- einem Käfer 3  5 .

3  4 .  « .E in e  Knospe, gewöhnlich die mittelste Endknospe des
Längentriebes oder seltener des Quirles findet man zu 
Ende des Sommers und im W inter schon ganz ausgefressen; 
sie ändert ihre Farbe, wird schwarzgrau, bleibt ganz und 
gar in ihrem Wachsthum zurück und stirbt endlich ab , so 
dass sie schon Anfangs Mai gänzlich von den Seitentrieben 
überwachsen ist. Vorzüglich an fi— 14jährigen, meist gut
wüchsigen Beständen.
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T ortrix  ( Coccyx) turionana Lin. K i e f  e r n - K n o s p e n- 
W  i ck l er.

Die Flügelspannung des F a lt e r s  beträgt 3/i" ;  die 
Grundfarbe der Vorderflügel ist rothbraun, mit bräunlich
grauem Fransensaume; die der Hinterflügel lichtgrau, ein
farbig, die Fransen heller. Die Vorderflügel sin l mit blau
grauen, silberartig glänzenden Querbinden durchzogen, von 
denen besonders die beiden ersten am Basalrande stets 
durchgehend, einander stark genähert, und parallel laufend 
sind, und so nur einen schmalen Streifen der Grun Ifarbe 
zwischen sich einscliliessen. Die schon näher dem Aussen- 
rande befindlichen Binden sind meist unterbrochen, z. Th. 
abgekürzt, übrigens schöner und heller; ein, von einer 
grauen bogigen Binde gewöhnlich ganz abgegrenzter Augen
fleck an der Spitze der Flügel stets vorhan len. Wurzel 
der Fühler, der Kopf und vordere Thoil des Halsschil les 
rothbraun. Der kleine Schmetterling sc h w ä r m t schon im 
Mai und legt seine E ie r  einzeln auf die eben entstehenden 
Spitzknospen junger Kiefern. Das kleine Räupchen dringt 
während des Sommers bis auf die Markröhre des wach
senden Triebes ein, ur_ frisst noch vor Winter die be
wohnte Knospe aus. Hat die R a u p e ihre vollkommene 
Grösse erreicht, so ist sie gegen 5'" lang. Die V e r p u p 
p u n g  erfolgt gegen Ende April und zwar in der Art, dass 
die, bis 4"' lange P u p p e  in der Regel mit dem Kopftheile 
abwärts gerichtet ist. Ein B e g e g n u n g s m it t e l  möchte 
sein das A u sb r e c h e n  d er b e f a l le n e n  K n o sp  en gegen 
Ende des April, wo schon die todten Knospen sich leicht 
von den gesunden durch ihre geringere Grösse und ihre 
dunklere Farbe unterscheiden lassen.

Der noch ganz zarte Maitrieb wird von oben herein völlig 
ausgefressen; die in der Entwicklung begriffenen, noch ganz 
kurzen Nadeln bekommen ein kränkliches Aussehen, haften 
nur noch ganz lose an den Nadelscheiden; der Trieb welkt 
von oben herein, soweit er ausgefressen ist, und fällt später 
ganz ab. Auf diese Weise beschädigt eine einzige Raupe 
oft mehrere Triebe.

Tortrix  (Coccyx) d uplana. Hb. K i e f e r  n - Q u i r l -  
W i c k l e r .

Der F a lt e r  hat über 7'" Flügelspannung und ist 
über 3 ,;/ lang. Er hat im Ganzen mit dem K i e f e r  n- 
K n o sp  e n - W i c k le r ,  T. tu rio n a n a , viel Aehnlichkeit. 
Auch bei ihm ist die Farbe der Flügel aus einem Blaugrau 
und Braun gemischt, das erstere durchzieht letzteres in 
Form von fein gerieselten Binden, von denen drei durch
gehen und eine abgebrochen ist. An der Basalhälfte sind 
die mit diesen Binden abwechselnden nur schwach bräun
lich, am Ende der Spitzenhälfte wird aber diese Farbe ein 
schönes bläuliches Rothbraun (dunkel Goldlakroth), welches 
beiderseits von einem ins Graue verlaufenden Längswisch
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mehr oder weniger vcnvaschen erscheint. Der Fransensaum 
blaugrau. Hinterflügel beim W eib  eb en  fast ganz grau, beim 
M än n ch en  gegen die Basis heller mit'weissgrauem Fransen
saume. Unterseite grau, an den Vorderflügeln dunkler, an 
den Hinterflügeln, besonders gegen die Basis heller, am Vor
derrande der Vorderflügel fein hell gestrichelt. Halsschild 
grau und nur der Kopf rothbraun. Die P u p p e  über 
3 "' lang, ziemlich gedrungen, besonders ausgezeichnet durch 
lange Flügelscheiden, einen starken Stirnfortsatz und sehr 
lange Hackenborsten am stark gedornten Afterring.

Der Frass geschieht hauptsächlich an 6 — 12jährigen, (mit 
wenig Ausnahmen) auf schlechtem Standorte und in son
niger Lage erwachsenen, jungen Kiefernbeständen und nur 
in seltenen Fällen an Stangen, die älter als 30jälirig sind. 
Der eigentliche Frass des in der Knospe überwinternden 
Räupchens beginnt erst im F rü h jah re , indem es die mar
kige Substanz der Knospen und des, während des Frasses 
aus diesen sich entwickelnden Triebes verzehrt. Dadurch 
wird der junge Trieb iii seiner normalen Ausbildung gehin
dert, und nimmt, ohne jedoch in der Regel abzusterben, 
eigentüm liche Windungen und Biegungen an — s. g. Post
hörner — , die sich aber später wieder verwachsen. An 
manchen Stämmen sind die Spuren übrigens noch bemerk
bar, wenn sie schon eine Stärke von 5 — 6" erlangt haben.

T o r t r ix  (Coccyx) B u o lia iia . Fbr. K i e f e r n - T r i e b -  
W i  e k l e r .

Die R au p e wir.l bis 7"' lang, ist kahl, schmutzig
braun, der Kopf schwarz; scchzehnbcinig und sehr lebhaft. 
Sic ist gegen Ende Mai ausgewachsen, v e r p u p p t  sich im 
Juni, und Anfangs Juli erscheint der kleine F a lte r . Dieser 
hat viel Aelinlichkeit mit Tort, tu rio n a n a , ist jedoch 
etwas grösser (4"' lang und bis 10'" Flügelspannung) und 
auch im Ganzen von helleren Farben. Die Vorderflügel 
sind schmal, gclbroth, hie und da rothgelb; die Hinter
flügel grau; beide mit graulich weissem Fransensaume, und 
Seidenschimmcr. Die Zeichnungen der Vorderflügel bestehen 
aus weissen, in der Mitte bläulichen Querbinden, welche 
sich am Vorderrande häufig in eine /-förmige Gabel theilen. 
Eine Binde auf der äusseren Hälfte der Flügel (gewöhn
lich die zweite, durchgehende) umscliliesst, indem sie sich 
in zwei, sich gleich darauf wie Ler vereinigende Arme theilt, 
einen Augenpunkt der Grundfarbe. Vorderleib und Kopf 
gclbroth, letzterer etwas heller. Unterseite der Flügel 
dunkelgrau, am Vorderrande der Vorderflügel weiss und 
roth gefleckt.

Herr Professor Dr. Ratzeburg zählt dieses Insekt 
mit zu den se h r  s c h ä d l ic h e n , theils wegen des unmittel
baren, oft beträchtlichen Schadens, den es an den Kiefern
dickungen verübt, tlieils wegen der verderblichen Folgen, 
die aus bemerkten, krüppelwüchsigen Beständen für den 
späteren technischen Gebrauch hervorgehen.
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Behufs der V e r t i lg u n g :  Entfernung der, mit der 
Raupe besetzten Triebe, und zwar am vortheilhaftesten im 
Monate Mai, avo die jungen Triebe sclion eine ziemliche 
Länge erreicht haben, die kranken aber dann schon leicht 
an ihren seltsamen Formen erkannt werden können. Ihre 
Vertilgung durch Leuchtfeuer wäre zur Zeit, wo die 
Schmetterlinge schwärmen, zu versuchen.

d. Unterhalb *) des Knospenquirles der eben erst lvrvorge- 
brochenen T riebe, bemerkt man (gewöhnlich im Monate 
Juni schon) einen Harztropfen von der Grösse einer s ta r 
ken Erbse. Im nächsten Frühjahre nimmt diese Galle durch 
neuen Harzzufluss zu und erreicht oft die Grösse einer 
W allnuss; sie umschliesst oft den befallenen, unten beulig 
aufgetriebenen Trieb, wenn nicht ganz, so doch meist zu 
Vs Theilen seines Umfanges.

T ortrix  (Coccyx) rcsinana. Lin. K i e f e r n - H a r z -  
g a l l e n - W i c k l e r .

Das R ä u p ch en  ist über 5 'w lang, gelblich roth- 
braun, an der Basis des achten Ringes mit einem grossen 
dunkel durchschimmerndcn Flecken; die Luftlöcher gross, 
von einem schwarzbraunen Ringe umgeben. In der oben 
angedeuteten Harzgalle v e r p u p p t  sich die Raupe. Die 
Puppe bis 4'" lang, ziemlich gedrungen mit etwas gehöhl
ter Stirn. Im Monate Mai erscheint der S c h m e tte r lin g .  
Seine Flugweite beträgt 8"', seine Länge bis 4'". Flügel 
ziemlich breit, Schultern wenig vorstehend; Fühler lang 
und dünn, an der Basis dick. Der Kopf, Rumpf und die 
Vorderflügel haben ein etwas kupfrig glänzendes Braun
schwarz zur Grundfarbe, welches auf den Vordcrflügeln
von silbergrauen, in der Mitte mit feinen schwarzen Linien 
durchsetzten Bindenstreifen durchzogen ist. An der Spitzen
hälfte machen sich gewöhnlich' drei grössere, braunschwarze 
Flecken bemerklich, sind aber auch nicht selten durch
hellere Bindenstreifen getheilt. Fransensaum schwärzlich 
grau. Hinterflügcl dunkel braungrau mit hellgrauem Fran
sensaume. Unterseite dunkclbraungrau, an den hie und da 
dunkler gcflcckten Hinterflügeln holler. Auf dem dunklen
Grunde der Yorderflügel die Anfänge der silbergrauen
Binden durchschimmernd. Der weibliche Falter setzt seine 
Brut nahe unter die Knospenquirle der eben hervorgebro- 
chenen Triebe und hier frisst sich das Räupchen später ein.

Uebrigens ist der, von diesem Insekte angerichtotc 
S ch a d e  von g e r in g e r  B e d e u tu n g .

3  5 .  Meist schon im April bemerkt man die vorjährigen Kronen
triebe , sowie die der Seitenzweige unterhalb der Knospen
quirle, 1 — 4"'  davon entfernt, angebohrt. Die Bohrlöcher

*) D a d u r c h  u n l e r s c h e i d e l  s ic h  d i e s e r  W i d d e r  h in lä n g l ic h  v o n  s e in e n  G a l l u n g s v e r -  
w a n d t e n ,  in d e m  d e r  d u r c h  j e n e  b e w ir k t e  H a r z a u s f lu s s  n ie  u n m it t e lb a r  u n te r h a lb  d e s  j ü n g s t e n  
K n o s p e n q u ir l e s  e r f o lg t .
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erscheinen wie mit starkem Vogeldunst geschossen, und 
sind mit einem Walle ausgeflossenen Harzes umgehen. Der 
Käfer frisst, indem er im Triebe aufwärts steigt, die Mark
röhre bis unter die Knospen aus, oft auch diese selbst, und 
verlässt durch die Eingangsöffnung, indem er sich wieder 
rückwärts begibt, den Trieb; selten frisst er sich seitwärts 
durch die Knospen, oder unter denselben wieder heraus. 
Oft auch steigt er nur eine kurze Strecke aufw ärts, kehrt 
dann um, und setzt seinen Frass nach unten zu fort. Die 
schwächeren Triebe der Aestclien brechen in der Regel an 
der Stelle des Bohrloches, und fallen häufig mit dem noch 
darin sitzenden Käfer ab; sind sie jedoch stärker, wie dies 
in der Regel bei den kräftigeren Kronentrieben der Fall
is t ,  so verwächst der Frass zw ar, die beschädigten Tbeile
sind aber sofort an ihrem buschichtem Aeusseren zu er
kennen. Hauptsächlich bemerkt man den Frass an Stangen
hölzern, jedoch auch an älteren Bestanden, selten aber geht 
der Käfer jüngere, ?ls zehnjährige Orte an. Der Frass hat 
viel Aehnlichkeit mit dem der Tortrix Buoliana , unter
scheidet sich jedoch bestimmt von diesem durch die k o t h -  
l o s e  R ö h r e ,  welche der Käfer zurück lässt.

Hylesimis^i^encZf’ocfomitsJ piniperda. Lin. K i e f e r n -  
M a r k - K ä f e r ; W a 1 d g ä r t n e r.

Der K ä fer  ist walzig, gewöhnlich schwarz, die Flügel
decken braun, Fühler und Füssc rostroth, öfters der gauze 
Käfer braun oder gelbbraun. Der Kopf zerstreut punktirt 
mit einer erhabenen Mittellinie auf dem Yordertheile der 
Stirne; Halsschild massig nach voriie verengt, an der Basis 
breiter als lang, zerstreut punktirt, mit glatter Mittellinie; 
Flügeldecken etwas breiter als das lialsschild, doppelt so 
lang als breit, sehr fein gestreift punktirt, die Zwischen
räume etwas gerunzelt, und jeder mit einer Kcihe kleiner 
Höckerclien; der zweite Zwischenraum auf der abschüssigen 
Stelle glatt, scheinbar furchenartig vertieft; Länge I s 4—

In den ersten Frühlingstagen schon, sowie die W itte
rung beständiger wird, sieht man den Küfer schwärmen 
und sein Begattungsgeschäft vollziehen. Im Monate Mai 
legt das Weibchen seine E ie r  ab, und wählt dazu vorzüg
lich frisches, liegendes Holz von Windbrüchen, Klafter
holz etc. etc. Der Muttergang, den das Käferpaar anlegt, ist 
ein L o t lig a  11g , meist ganz gerade, aber s t e t s  m it  e in e r  
k u r z e n  K r ü m m u n g  beginnend, selten über 3" lang, und 
bis vier Luftlöcher zeigend. Die L a r v e n g ä n g e  sind zahl
reich, gedrängt, öfters his 3" lang und darüber, durch
kreuzen sich oft, oder bilden Widergänge; R a m m elk a m 
m er fehlt (wegen der, im Freien erfolgenden Begattung).

Gewöhnlich im Juli, seltener im August, ist die Brut 
fertig, und bohrt sich heraus in’s Freie, um sich auf 
oben beschriebene Weise in die Triebe zu begeben. Xur 
wenige ü b e r w in te r n  in  d ie s e n  am Stamme, die mei
sten werden theils mit den, vom Winde abgebrochenen
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Zweigen auf die Erde geworfen, oder verlassen früher 
ihren Aufenthalt, um sich mehr oder weniger tief an den  
A V u rzeln  einzubohren (oft bis auf den Splint), und so 
den Winter zu verbringen.

Ihre s c h ä d lic h e  W ir k s a m k e it  besteht aber nicht 
allein darin, dass sie Kicfernjungwüclise, Stangenorte und 
ältere Bestände verunstalten und verkrüppeln; dass sie 
durch das Anbohren die schon mit kleinen Zapfen oder 
Blüthen versehenen Aeste zum Absterben bringen, und so 
entschieden nachtheilig auf die natürliche Verjungung, oder 
auf die Samengewinnung cinwirken; oder darin, dass sie 
durch ihr Winterquartier die Wurzeln, besonders wenn 
sie in grösserer Anzahl erscheinen, bedeutend verletzen: 
sondern sie befallen, wiewohl seltener, auch die Kiefern
schonungen gemeinschaftlich mit Curculio no ta tus, und 
richten auch auf diese Art einen nicht unbedeutenden 
Schaden an. Der Käfer gehört also mit zu den sc h ä d 
l i c h s t e n  K ie f e r n in s e k t e n ,  denen mit allen zu Ge
bote stehenden Mitteln entgegengearbeitet werden muss.

Vor Allem sorge man für E n t fe r n u n g  des dem Käfer 
angenehmen B r u tm a tc r ia le s .  Alle angegangenen Bäume 
(welche leicht an den Bohrlöchern, die selten über 10' 
Höhe sich befinden, und an dem Bohrmehle erkannt wer
den), sowie etwa noch im Walde liegendes Spaltholz ist 
bis längstens Ende Juni zu entfernen. Hat sich jedoch 
der Käfer schon auffallend verbreitet, so wende man Fang
bäume an (siehe Bost, typographus, pag. 28), und unter
suche diese bis spätestens Ende Juni.

» f i .  ct. Der Frass geschieht von einer Larve; sie ist 4 l/a — 5'" 
lang, gelblich weiss, flachgedrückt; der Kopf sehr klein, 
beinahe ganz im ersten Leibesringe versteckt; daher ausser
ordentlich gross, die folgenden dagegen auffallend klein, so 
dass sie wie der Stiel an einer Scheibe erscheinen; letzter 
Ring ohne Afterzange. Sie fressen zwischen Bast und Splint 
einen 2 — 3" langen, geschlängelten, sich allmählich erwei
ternden Gang, der sich am Ende in das Holz einsenkt, und 
beim senkrechten Durchschneiden eine schmal ovale Oeff- 
nung zeigt, deren langer und kurzer Durchmesser sich ver
halten wie 3 :1. Hauptsächlich an Kiefernpflanzen und jün
geren Stangenorten.

B u p re s tis  (Anthaxia) q u a d r ip u n c ta ta .  Lin. V i e r 
p u n k  t i g e r - K i e f e r n - P r a c h t k ä f e r

Der Käfer ist lang, plattgedrückt, breit, schwarz
mit einem Strich ins Grüne, kupferig schillernd. Halsschild 
mit vier, in eine Querreihe gestellten Grübchen; Flügel
decken unregelmässig runzelig punktirt.

F a n g s t a n g e n  wären zu seiner Vertilgung zu ver
suchen. Entfernen der mit Brut besetzten Stangen oder 
Pflanzen.
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b. Der Frass geschieht von einer Larve; sie ist 4"' lang, wal- 
zig, hinten und vorne zugespitzt, etc. etc., kommt gewöhnlich 
mit Buprp.stis quadripunctata zusammen vor, und ihre 
Gänge zeigen beim senkrechten Durchschneiden eine kreis
runde Form.

C/iiiculio (M agdalinus) vio lacens. Lin. 9 ® .
3 ? .  — — — — Käfern und ihren Larven gemeinschaftlich. 

E rstere fertigen einen deutlichen, breiteren, ein-, zwei- 
oder mehrarmigen Muttergang an , und nachdem sie ihre 
Eier zu beiden Seiten desselben abgesetzt, fressen die sich 
entwickelnden Larven ihre seitlich abgehenden, sich allmäh
lich erweiternden, geschlängelten (Larven-) Gänge. 3  8 .
— — — nur von Larven oder Raupen; der Muttergang 
fehlt, und man bemerkt entweder nur eine unter der Rinde 
ausgefressene, hie und da sich öfters gangförmig erwei
ternde Stelle, oder einen geschlängelten, sich allmählich 
erweiternden Larvengang, an dessen Ende die Puppenwiege
sich befindet 4 * .

3 ® .  Die Muttergänge sind Sterngänge 3 ® .
— — — Wagegänge 4 0 .
— — — Lothgänge. 4 1 .

39 . a. Der Sterngang ist in der Regel drei-, nur selten vier- 
armig; die Arme werden bis 3V2‘ lang, sind stark geschlän
gelt, der eine gewöhnlich die Richtung nach oben nehmend, 
während die beiden anderen nach unten laufen. Larven
gänge sehr einzeln. Unter der Rinde von Kiefernpflanzen, 
an Stangenhölzern und Kiefernästen.

Hyl csiuus (Dendroctomus) minimus. Fbr. K l e i n 
s t e r  K i e f e r n -13 a s t k ä f e r.

Der Käfer ist nur VV" lang, grauschwarz, die Spitze 
der Schienen, Fiisse und Fühler gelbbraun, Spitze der 
Flügeldecken gewöhnlich braun; Stirne sammt dem sehr 
kurzen Eiissel glänzend glatt, behaart. Halsschild nicht 
länger als breit, vorne stark verengt, überall fein gekörnt, 
und mit grauen Schüppchen bedeckt, kaum eine Mittellinie 
freilassend. Flügeldecken so breit als das Halsschild, ge
streift punktirt, an der abschüssigen Stelle neben der Naht 
etwas eingedrückt, die Punkte der Streifen viereckig, die 
Zwischenränder derselben sehr schmal, äusserst fein gerun
zelt, mit grauen, wenig abstehenden Borstenhaaren.

Die Vertilgung, im Falle sie sich überhaupt nothwen- 
dig machen sollte, geschieht durch Aushauen oder Ausreissen 
der befallenen Stangen und Pflanzen und Entfernen der
selben.

b. — — — selten nur drei-, meistens fünf- bis siebenarmig. 
Die Arme werden bis 2V2" lang, sind vielfach geschlängelt, 
knorrig, zuweilen in der Richtung nach der Rammelkammer 
wieder zurückgehend, oder sich am Ende in eine Gabel
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theilend. D ie, wie bei der vorigen A rt nicht sehr zahl
reichen Larvengänge sind auf der Splintfläche stark sicht
bar , wie mit einem Gravirstifte eingedrückt, besonders die 
die Puppenhöhlen. Staramtheile mit dicker Rinde meidet 
dieser Käfer. Vorkommen wie bei voriger A rt; eben so 
auch seine Vertilgung.

B ostrychus bidens. Fbr. Z w e i z ä h n i g e r  I v i e f e r n -  
B o r k e n k ä f e r.

Der Käfer ist 1'" lang, heller ocler dunkler braun, 
öfters das Halsschild und der Kopf schwarz, fein behaart; 
Halsschild nach vorne verengt, vorn dicht gekörnt, hinten 
ziemlich dicht punktirt, mit glatter und auch etwas erha
bener M ittellinie; Flügeldecken fein punktirt gestreift, ihre 
Spitze bei dem M ä n n c h e n  eingedrückt, am Anfänge des 
Eindruckes mit einem grossen hackenförmig abwärts ge
krümmten Zahne und über demselben gewöhnlich noch mit 
einem kleinen Höckerchen. Bei dem W e i b c h e n  ist nur 
die Naht der Flügeldecken erhaben, und beiderseits eine 
schmale Furche bemerkbar; die charakteristischen zwei 
Zähnclien fehlen.

4 0 .  a• Der Muttergang stellt einen, mitunter höchst regelmäs
sigen , zweiarmigen, ----- „------- förmigen Wagegang dar,
dessen einzelne Arme bis 2" Länge erreichen; der Eingang 
ziemlich lang; der ganze Gang ausserordentlich tief in den 
Splint eingeschnitten; die Larvengänge sind sehr kurz, nur 
selten die Länge von einem Zoll überschreitend, nicht über
mässig zahlreich, daher sie sich auch fast nie kreutzen oder 
vereinigen. Die Puppenwiege tief in das Holz (oft über 3"') 
eingesenkt; Fluglöcher wie mit Hühnerschroten geschossen. 
Der Käfer bewohnt in der Regel Stangen, kommt jedoch 
auch an 50—70jährigen Stämmen vor, und sein Frass ist 
nicht selten von tödtlicher W irkung. E r liebt vorzugsweise 
die Kronentheile des Stammes, sowie überhaupt jene , mit 
noch dünner, röthlichgelber, blättriger Rinde; nur ausnahms
weise findet man ihn unter ganz starker Borke.

H y le s im is  (Dendroctomus) m in o r . Hart- K l e i n e r  
K i e f  e r  n - ß  a s t k ä f e  r.

Der Käfer ist etwas kleiner als Hyles. piniper da 
und von diesem besonders dadurch unterschieden, dass die 
Höckerrcihc auf dem zweiten Zwischenräume nicht an der 
abschüssigen Stelle verschwindet, sondern sich so, n ie  auf 
dem ersten und dritten Zwischenräume, bis zur Spitze der 
Flügeldecken fortsetzt.

Der V o r b a u u n g  und V e r t i l g u n g  geschieht wie 
Hylesimis piniperda. (Siehe pag. 56.)

b. — — — — weniger regelmässigen, meist mehr oder weniger 
diagonal laufenden, blos zollangen W agegang*) dar, mit

*) H e r r  P r o f e s s o r  D r . R a lz c b u r g  b e z e i c h n e t  d ie  F r a s s n r t  d i e s e s  K ä fe r s  a n  d e r  K i e -  
f e r  a l s  W a g e g a n g ,  in  F o lg e  d e s s e n  e r  a u c h  v o n  m ir  u n le r  d i e s e r  A b l h e i l u n g  a u f -
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sehr vereinzelten Larvengängen. Unter der Rinde von Kiefern
pflanzen und geringeren Stangen.

B ostryclm s (Crypturgus) pityographus. Ratz. K l e i 
n e r  K i e f e r n - B o r  k e n lt ä f e r.

Der Käfer ist nur V4— 1'" lang; das Männchen mit 
einer starken, von dichten, goldgelben Haaren gebildeten 
Bürste auf der Stirne; das Halsschild nach vorne verengt, 
mit mehr oder weniger gereihten, stets deutlichen, kleinen 
Körnchen, hinten punktirt, undeutlich eingesehnürt; die 
Flügeldecken an der abschüssigen Stelle stumpf zugespitzt, 
mit erhabener Naht; der Käfer ist schlank, heller oder 
dxmkler braun, kaum behaart; die Flügeldecken mit deut
lichen, innen breiteren Punktreihen und glatten Zwischen
räumen derselben; die abschüssige Stelle am Umkreis auf- 
gewulstet, neben der Naht furchenartig vertieft.

Ausziehen oder Aushauen der befallenen Kiefern, und 
Entfernen derselben ist das sicherste Mittel zu seiner Ver
tilgung. Als V o r b a u u n g s  m i t t e l  dienen uns die Läute- 
rungs- und Durchforstungshiebe, sowie überhaupt Reinhal
tung der Wälder.

4  1 . Siehe Bostrychus Laricis . . Tab. I., 3 0  a.
— Hylesinus pinipevda , dessen Lebensweise . . . 8  5 .

Es ist keiner von diesen. Der Muttergang ist kurz, bis
2" lang, schwach diagonal laufend, 2—3 Luftlöcher zeigend.
Die Larvengänge sehr gedrängt, verwirrt und zerfressen,
wodurch nicht selten der ganze Frass undeutlich wird. Voi'- 
züglich am Wurzelstocke, da, wo der W urzelanlauf beginnt.

H y les in u s  (Hylastes) ater. Payk. S c h w a r z e r  Kie-  
f e r n - B a s t k ä f e r .

Der Käfer ist 13 — 2" lang, schwarz; der Rüssel nn 
der Spitze eingedrückt, mit einer kleinen erhabenen Mittel
lin ie , welche sich bis zur Stirne fortsetzt; das Halsschild 
viel länger als breit, mit beinahe geraden Seitenrändern, 
seine Oberseite dicht punktirt, auf der hinteren Hälfte mit 
glatter M ittellinie; die Flügeldecken punktirt gestreift, die 
Zwischenräume runzelig gekörnt; Fühler und Füssc rotli- 
braun; junge Exemplare gelb oder gelbbraun. Bisher ist
dieses Insekt nur sehr untergeordnet, meist in Gesellschaft
anderer aufgetreten.

4 S .a .  Gewöhnlich beginnt der Frass in der Gegend des ersten 
Quirls, von wo aus sich die geschlängelten, allmählich weiter 
werdenden Larvengänge nach unten zu verbreiten, bis sie 
in eine fast 1 2 "  lange, ziemlich tiefe, eirunde Puppenhöhle

g e f ü h r t  w o r d e n  i s l .  D a  ic h  d e n s e lb e n  j e d o c h  a n  d e r  T a n n e  m il  S t e r n g ä n g e n  z u  
b e o b a c h t e n  G e le g e n h e i t  h a l l e ,  s o  h a b e  ich  s e in e n  F r a s s  an  d ie s e r  H o lz a r t  a ls  S t e r n g a n g  b e 
s c h r ie b e n .  ( S i c h e  T a b . III. d ie  T a n n e .)
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enden. Die Gänge sind meist mehrere Zolle lang, auf dem 
Splint und der Rinde sichtbar und mit Wurmmehl ange
stopft.

C urculio  notatus. Hb. 9  9 .

b. Gewöhnlich beginnt der Frass an den dreijährigen, höch
stens vierjährigen Quirlringen 10 bis 20jähriger Stangen.
Der Frass ist hier mehr concentrirt, und zeigt entweder 
nur e i n e  grosse Höhlung unter der Rinde, welche jedoch 
stets ziemlich tief in den Splint eingreift, oder von dieser 
ausgehende, breite, aber verhältnissmässig kurze Gänge, 
deren Zahl von der Menge der darin lebenden Räupchen 
abhängt. Rindenauftreibung an der Stelle der Pflanze fehlt 
nie, meist bemerkt man auch Harzausfluss und etwas 
Wurmmehl.

Tinea (Phycis) sy lvcstre l la .  Ratz. K i e f e r u - Z a p f e n -  
M o t t e -

Die R a u p e  wird bis 1" lang, fast walzig, gegen
das Ende etwas verschmälert; die Grundfarbe ist thcils
schmutzig hellgrün, thcils hell röthliclibraun; Bücken 
hellgrau. Der Kopf, der getlieilte Nackcnschild, ein 
horniges Fleckchen unter demselben und die Brustfüsse 
röthlich braun. Behaarung ziemlich deutlich; die Wärzchen 
ganz dunkel. Zur Seite der Hauptwu'st des 11. Ringes 
über dem auffallend grossen Luftloche ein ringförmiger, 
horniger Fleck. Die V e r p u p p u n g  erfolgt gegen Ende 
Juni oder Anfangs Juli. Die P u p p e  ist 6"' lang, hell
braun, gestreckt; die Flügel bis über die Hälfte des 
Körpers hinausragend, einen breiten Zwischenraum zwi
schen sich lassend; der Hinterleib ohne Dornenkränze; 
die ziemlich ansehnliche Afterwulst mit 6 starken Hacken
borsten. Um Mitte August erscheint der F a l t e r ;  seine 
Flügelspannung beträgt bis 13"', seine Länge gegen 5'". 
Rollrüssel lang; Taster über den Fühlergrund hinaus- 
stehencl; die borstenförmigen Fühler lang, das erste Glied 
dicker und länger als die übrigen. Beim W e i b c h e n  
die folgenden wenig abgesetzt, beim M ä n n c h e n  deut
lich gesägt, stark gewimpert, die ersten 6 —  10 fast 
verschmolzen und am Innenrande mit einem stark beschupp
ten, geschwungenen Leistchen bekleidet. Beine lang, Schienen 
mit massigen Spornen. Grundfarbe des Kopfes, Rumpfes, 
an den Beinen und Yorderflügcln aschgrau, überall mit 
h e 11 p ur p ur r o t li e n S c h ü p p c h e n ,  besonders deutlich 
auf dem Halsschilde, der Flügelbasis und den Beinen. 
Vorderflügel oberseits mit drei Bindenstreifen ; der der Basis 
am breitesten, zuweilen eine wahre Binde bildend, die 
anderen beiden winklicli. Zwischen dem ersten und zweiten 
bleibt eine helle ziemlich breite Binde. Der Raum zwischen 
dem zweiten und dritten ist fast noch einmal so breit, und 
hat in der Mitte ein grau weisses, nach aussen gebuchtetes
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Fleckchen. Alle drei Bindenstreifen mit hellem Saume.
Die Fransensäume aschgrau, mit dunklerer Schuppenreihe 
durchzogen, und vor denselben zieht eine schwarze, grau 
gebuchtete L in ie; die Hinterflügel sind bräunlich grau mit 
dunklerem Rande und weissgraucn Fransensäumen. Die 
Unterseite weissgrau, die der Vorderflügel dunkler, seiden
glänzend, mit wenig durchschimmernden Zeichnungen.

Die Raupe dieses Falters lebt ausser an Kiefernstangen 
auch noch (und zwar am häufigsten in Kiefernzapfen. 
Uebrigens ihre Schädlichkeit nicht gross.)

4  3 .  Der Frass geschieht äusserlich am Stamme mit seinen Theilen 3 .
— — — im Inneren des Baumes und seinen Theilen 4  41.

4 4 .  Der Frass geschieht im Holze . . 4  5 .
— — zwischen Binde und Holz 4 0 .
— — — in den Zapfen.

Curculio  notatus. Hb. (Larve) Ä ö . a .
Tinea s^lvestrel la .  Ratz. (Raupe) 4 %.b.

4  5 .  a. Der Frass geschieht in Form von Leitergängen und zwar 
von einem kleinen, walzigen, auf den Flügeldecken schwarz 
und gelbbraun gestreiften Borkenkäfer. Das Bohrloch bei 
senkrechtem Durchschnitt kreisrund, von nicht vielmehr als 
einer halben Linie Durchmesser, schwarzblau gerändert.

Bostrych us lineatus. Gyll. Tab. I. ; 3  0 .
b. — — — von einer bis lVs" langen, vollkommen walzigen 

Larve; sie hat nur 6 Brustbeine, selbst die Afterbeine feh
len; der Körper begeht aus 12 Ringen, der letzte in einen 
Schwanzdorn endigend; der senkrechte Durchschnitt der 
Gänge zeigt eine vollkommen kreisförmige Oeffnung. Mit 
dem Grösserwerden der Larven erweitern sich die Gänge 
allmählich , sind schön schlangenförmig geschwungen, und 
zeigen nie die bei voriger Art angedeutete, schwarzblaue 
Beränderung. Durchmesser der Bohrlöcher fast über 1'".

S ir ex  ju vencu s .  Lin. G e m e i n e  K i e f e r n - H o l z -  
We s p e .  Siehe Tab. 1., 33 a. die Anmerkung.

c. — — — von einer rotlien oder braunrothen, an den Seiten 
bräunlich- oder röthlichgelben, ziemlich flach gedrückten 
Raupe; Kopf auffallend breit gedrückt, Frasszangen stark 
hervortretend; Zahl der Beine 16; der dieser Raupe eigene, 
unangenehme Moschusgeruch, lässt übrigens nicht leicht eine 
Verwechslung zu. Sie erreicht eine Länge von 31/*".

Cossus  lig'iiiperda. Fbr. (Bom byx Cossus). K o p f- 
w e i d e n - S p i n n e r ; W e i d e n b o h r e r *).

*) D ie s e s  I n s e k t  g e h l  N a d e lh ö lz e r  n u r  s e i l e n  an  , lin d  is t  h ie r  n u r  d e r  V o l ls tä n d ig k e it  
w e g e n ,  s o w i e  w e g e n  d e r ,  in  ih r e m  A e u s s e r e n  s o  a u lT a lli 'm lc n  l i a u p e ,  e r w ä h n t  w o r d e n ;  i l e s lo  
s c h ä d l ic h e r  d a g e g e n  w ir d  e s  d e n  L a u b h ö lz e r n ,  v o r z ü g l ic h  d e n  P a p p e ln ,  E r le n ,  W e id e n ,  L in d e n ,  
P iiis te r n ,  F ic h e n  e t c .  e i e  , u n d  w ir d  s p ä le r  a m  h e lr c l l c n d e n  O rte  a u f  d i e s e  T a b e l le  s ic h  b e 
z o g e n  w e r d e n .
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In einem grossen, eiförmigen Gewebe, das aus abge
nagten Spänen verfertiget und von innen glatt ausgesponnen 
i s t , verwandelt sie sich endlich in eine rothbraune, mit 
scharfen Haken und Spitzen versehene P u p p e ,  nachdem 
sie zwei Jahre lang als Raupe gelebt. Einige Wochen 
nach der Verpuppung schon erscheint der S c h m e t t e r 
l i ng .  Seine Flugbreite beträgt gegen 3 '/V '; die Fühler 
haben einen weissgrauen Schaft, und sind schwarzblättrig, 
beim Männchen stärker, gefiedert. Kopf und Halskragen 
weissgrau, der letztere ist gelb gesäumt; Rücken braun
grau, am Ende weisslich gemischt, und mit einem schwar
zen bogigen Querstreifen eingefasst; der Hinterleib asch
grau mit weissgrauen Ringen. Die Vordcrflügel zeigen sich 
schwarzbraun gewölkt, mit vielen schwarzen Streifen gegit
tert, und hin und wieder mit schimmelartig weissgrauem 
Dufte belegt. Die Hinterflügel bleicher, mehr grau, mit 
matten Querlinien. Auf der Unterseite sind die Vorder
flügel braungrau, die hinteren schimmelgrau, sonst wie ober
halb gezeichnet; das M ä n n c h e n  viel kleiner als das 
W e i b c h e n. Letzteres bringt vermittelst der Legeröhre 
seine Eier unter die Rinde. Von hier bahnt sich, gleich 
nach dem Auskriechen, die junge Raupe mit ihrem sehr 
scharfen Gebisse, den Weg durch das Holz bis auf das Mark, 
zieht lange Gänge darin, und wo sie in Mehrzahl vorhanden 
ist, muss das Verderben des Baumes unausbleiblich erfolgen. 
Uebrigens verweilt die Raupe nicht immer bis zu ihrer 
Verpuppung in einem und demselben Baume, sondern be
zieht deren oft mehrere; wie sollte sonst ihr Vorkommen 
in allen Grössenstadien auf Wegen erklärt werden?

4 6 .  Der Frass zeigt deutlich Mutter- und Larvengänge 4 ’S1.
Der Muttergang fehlt. Der Frass besteht nur in einem 

geschlängelten, allmählich weiter und tiefer werdenden 
Larvengang; vorzüglich in der Gegend der Wurzelanläufe.

Curculio  notatus. H b.. 4 2 ,a .
4  9'. Die Muttergänge sind zweiarmige Wagegänge 4 0 .  a. u. b.

— — Sterngänge. . . . . . . 4  8 .
— — — Lothgiinge, denen des Bostrychus Laricis 
(Tab. 39j ähnlich; der Muttergang steigt von der Be
gattungskammer gerade auf- und abwärts und ist von unge
wöhnlicher Liinge und Breite; erstere beträgt nicht selten 
12—15", letztere gewöhnlich gegen l'/a " ', mitunter sogar 
darüber. Die Larvengänge sind sehr zahlreich, gehen un
ordentlich geschlängelt querüber, breiten sich mehr und 
mehr a u s , und vereinigen sich häufig bald , so dass dann 
die Brut ihren Frass gemeinschaftlich fortsetzt und so die 
ganze Rinde untergrübt. Gabelig getheilte Muttergänge von 
sehr geringer Länge (2") findet, man zuweilen, oder sie sind 
stark J geschwungen, und dann ganz besonders denen des 
Bost. Laricis ähnlich; doch wird man nie eine Verwechs
lung zu befürchten haben, wenn man die oben angegebene 
Breite des Mutterganges im Auge behält.
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B ostrych u s stcnographus. Duft. G r o s s e r  K i e f e r n -  
B o r k e n k ä f e r .

Der K ä f e r  ist dem Bost, typoyraphus  sehr nahe 
verwandt, aber grösser 3 — 3 '/3'" lang; das Halsschild ist 
hinten mit tieferen Punkten (mit Ausnahme der glatten 
Mittellinie) zerstreut besetzt; die Flügeldecken haben stär
kere Punktstreifen; ihr Eindruck an der abschüssigen 
Stelle zeigt beiderseits sechs Zähnclicn, von denen die oberen 
klein sind, während der vierte die übrigen bedeutend an 
Grösse .übertrifft. Ucbrigens ist er in der Färbung sehr ver
änderlich. Er liebt vorzüglich Stämme mit dicker Borke, 
und aucli nur da entwickelt sich seine Brut normal. Unter 
dünner, blättriger Einde findet man nicht selten seinen 
Muttergang, dann aber tief in den Splint eingeschnitten, 
während die Eier entweder gar nicht zur Entwicklung ge
langen, oder die Larven nach wenigen Tagen, wie der Frass 
zeigt, eingelien.

A^ o r ba u u n g  und V e r t i l g u n g  wie bei J3os£. typo
g ra p h ic  (pag. 28).

Dieser Käfer ist es nicht.

4  8 .  Vergleiche Iiylesinus m inim us und Bostrychus biclens
— Von diesen beiden Käfern ist es keiner. Die Stern

gänge sind meist 3—östrahlig, die einzelnen Arme oft bis 
3" lang und nicht selten über 1 '" breit; meist tief in den Splint 
eingeschnitten, besonders wenn die Rinde sehr dünn ist, we
niger tief, bei dickerer Rinde; gerade, oder leicht geschwun
gen, nie gabelig getheilt. Sind die Larvengänge normal 
entwickelt, so erreichen sic nicht selten die ausserordentliche 
Länge von 43/ j —5“, sie sind stark geschlängelt, durchziehen 
und berühren sich oft, und sind schwach auf der Splint
fläche sichtbar. Die abnormen Formen sind jedoch bei 
diesem Käfer weit häufiger und sogar vorwiegend. Die 
Larvengän^e sind dann vereinzelt, drei- bis viermal breiter 
als die M uttergänse, meist muschelförmig ausgenagt, kurz, 
tief in den Splint und nicht selten sogar in das Holz ein
gesenkt, und fc st immer mit weissem oder bläulichgrauem*) 
Wurmmehle angestoptt, so d; ss der Käfer oft wie gepudert 
erscheint. Bis je tz t ist es mir noch nicht gelungen, den 
Käfer unter stärkerer Borke der unteren Stammtheile zu 
finden. Meinen Erfahrungen zu Folge bewohnt er nur 
Gipfelpartbien, die stärkeren Ae>te, vorzüglich in den Achsel
gegenden etc. etc., überhaupt nur Stammtheile mit der noch 
dünnen, röthlichgelben, blättrigen Rinde.

Bostrychus ncumiiiatiis. Gyll. S c h a r f z a h n i g e r  
K i e f e r n - B o r k e n k ä f e r.

4 1 .

3 0 .

’ ) D ie s e  F ä r b u n g ' r iih i'l, w i e  d a s  M ik r o s c o p  z e ig t ,  v o n  b e ig e in e n g - lc m  L a r v c n k o lh  l ie r
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Der K ä f e r  ist dom B ostrychus L a ric is  am ähn
lichsten, jcdoeli gedrungener gebaut, indem er Va 60 breit 
ist, als lang. Er ist hellbraun, ziemlich glänzend, mit 
langen, gelbbraunen, abstehenden Haaren. Fühler und 
Beine sind lichter gefärbt; Halsschild nicht sehr dicht 
punktirt, auf dev vorderen Hälfte gekörnt, o h n e  g l a t t e  
Mittellinie; die Flügeldecken sind deutlich punktirt ge
streift, in den inneren Zwischenräumen mit einzelnen grös
seren Punkten, hinten kreisförmig, ziemlich tief einge
drückt, der Xahtrand des Eindruckes stark erhaben, unten 
zahnartig vortretend, der Seitenrand des Eindruckes mii 
drei Zähnen, deren oberster nur in Form eines kleinen 
Höckerchens angedeutet, deren unterster aber, etwa in 
der Mitte des Randes stehender, ein ziemlich langer, spitzi
ger Zahn i s t ; mitunter ist seine Spitze gctheilt *). Das 
M ä n n c h e n  ist um a kleiner als das Weibchen. Die 
S c h w ä r m -  und mithin B e g a t t u n g s z e i t  des .Käfers 
fällt in den Monat Mai. Die Begattung erfolgt unter der 
Rinde, zu welchem Behufe sich beide Gatten eine geräu
mige Rammelkammer anfertigen. A on dieser aus legen 
sie die Gänge an, und es kommt nicht selten vor, dass 
man zwei Käferpaare gemeinschaftlich an einem Sterngang 
arbeiten sieht. Ende Mai oder Anfangs Juni ist dieses 
Geschäft beendigt; der Käfer begiebt sich wieder heraus 
in’s Freie, oder stirbt gleich nach seiner Arbeit unter der 
Rinle. Die Anzahl der Eier, welche ein Weibchen ab
setzt, ist nicht sehr gross, gewöhnlich 4 0 — 50, und selbst 
diese Zahl wird noch bedeutend verringert, indem man 
annehmen darf, dass gewöhnlich nur die Hälfte davon 
wirklich zur Entwicklung kommt '*"*). Die Eiernischen sind 
übrigens tief, und wechselweise in Zickzackform gegen
über gestellt. Schon nach 14 Tagen erscheint die Larve, 
sie ist der des Bost, steiiogrciphus ähnlich, jedoch klei
ner ***). Mitte Oktober fand ich den Käfer schon voll
ständig ausgebildet, wiewohl noch weich; seine Färbung
war auch nocli ganz hell strohgelb. Am o0. April des 
nächsten Jahres fand ich den Käfer noch unter der Rinde; 
am 9. Mai hatten sämmtliclie bereits das Holz verlassen. 
Dunkelbraune Färbung hatten nur jene, todt in den Gängen 
gefundenen Exemplare.

Da das Vorkommen dieses Käfers keineswegs so 
selten zu sein scheint, wie bisher angenommen wurde, 
und die Form seines Frasses sich sehr nachtheilig für 
das Wachsthum der 40— (»0jährigen Kiefern äussem muss, 
so kann er in Rücksicht darauf füglich zu den g e f ä h r 
l i c h e n  Kieferninsekten gerechnet werden, und es ist

*) U n t e r  d e n  v i e l e n  E x e m p la r e n ,  w e l c h e  m ir  v o r l i e g e n ,  z e ig e n  f ü n f  d i e s e  A b w e ic h u n g .
**) F ü r  d i e s e  A n n a h m e  s p r e c h e n  s ä m m t l ic h e  m ir  v o r l i e g e n d e  F r a s s s l ü c k e .

***) In  d e r  Z w i s c h e n z e i t ,  v o m  J u n i  b is  O k to b e r ,  w a r  ic h  a b g e h a l t e n  m e in e  B e o b a c h 
t u n g e n  f o r t z u s e lz e n

H e m c h e l ,  Leitfaden.
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auch sehr wahrscheinlich, dass manche, wegen "Wurmtrock- 
niss gefällte Kiefer als das Opfer des Dost. Lciricis  an
gesehen wurde, während der eben beschriebene Käfer der 
verkannte Thäter war. Auch ist es kaum glaublich, wie 
dieser Käfer so lange dem Auge unserer ausgezeichneten 
Entomologen hat verborgen bleiben können, so dass er 
bis heute noch nicht in die Reihe der in Oesterreich vor
kommenden Insekten aufgenommen worden ist.
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zu r  B c s L im m u n g  dor ;m dor lo b en d o n

Tanne
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Die Verletzungen geschehen äusserlich an der Pflanze oder 
ihren Theilen
— — — im Inneren der Pflanze oder ihrer Theile
Der Frass geschieht an den Nadeln, und zwar von huschelig 
behaarten Raupen.

B om pyx dispar oder Bom pyx Monacha Tab. L, 7 a. u
— — — an den Wurzeln der jungen Pflänzchen 

Melolontha vulg. oder Gryllotalpa vulg Tab.l., 8  1 a. u
— — — an der Rinde des Stammes, und zwar von einer 
weissflockig behaarten Rindenlaus. Nur durch die ausser
ordentliche Anzahl, in der dieses Insekt die Stämme (meist 
ältere 60—90jährige) befällt, ist ihr Schaden erklärbar.
Die Stämme bekommen gegen Anfang Juni ein ganz hell
bläuliches Ansehen, und nicht lange nachher erscheinen sie 
uns weissflockig überzogen. Am häufigsten findet sich 
diese Krankheit in mitten der geschlossenen, oft zu dich
ten I'estände, in denen die Luftschichten mehr todt sind, 
wie dies in den dumpfigeren Mulden öfters der Fall ist. 
Gelinde, allmähliche Lichtung ist wohl das beste V o r b e u 
g u n g  s m i 11 e 1.

C J im n o s  P iceae . Ratz. T a n n e n - R i n d e n l a u s .
Der Frass geschieht zwischen Rinde und Holz
— — — im Holze selbst Tab. I. 3
Die Fluglöcher an der Aussenseite der Rinde scheinen 
wie mit starken Stecknadeln gestochen; selten ist die Art 
der Muttergänge deutlich zu unterscheiden, und in der 
Regel stark zerfressen; — oder der Frass zeigt schöne, 
ziemlich regelmässige Sterngänge . . ■ 5 .
— — — — ------- — sind wenigstens Ton der Grösse eines
Mohnkornes oder grösser; der Muttergang deutlich von den 
Larvengängen zu unterscheiden und ist entweder ein Wage
oder Lothgang; im ersteren Falle sind die Puppenwiegen
tief in das Holz eingesenkt. f t .
Der 1 lange Käfer kommt sowohl an älteren als auch 
ganz besonders an jungen und mittelwüchsigen Stämmen 
vor, liebt jedoch mehr- die Fichte. Seine Gänge laufen sehr
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flach, sind gewöhnlich nur auf der Rinde sichtbar, durch
setzen oft nicht einmal den B a s t, und greifen wohl nur 
selten ein wenig in den Splint ein.

B ostrychus pusillus.  Gyll. Tab. 1., & 4  c.
b. Der Käfer ist ®4—1"' lang, walzig, gestreckt etc. (s. Nr. 40 b.)

Der Frass stellt schöne, regelmässige 3—7-, gewöhnlich 
östrahlige Sterngänge dar*); sowohl Mutter- als Larven
gänge scharf in das Holz eingeschnitten.

B ostrychus pytiographus. Ratz. Tab. IL ,  4 0  b.
c. — — — bis V*'" lang, aber sehr gedrungen; seine Farbe 

ist gewöhnlich ganz schmutzig gelbbraun , die Beine heller 
gefärbt, an der abschüssigen Stelle der Flügeldecken mit 
grossen, graugelben Borstenhaaren; Halsschild auf der vor
deren Hälfte dicht, erhaben gekörnt; die Körnchen sind in 
5 —6 regelmässige, gedrängte Reihen geordnet, und bilden 
einen ziemlich breiten Rhombus. Seine Gänge sind in der 
Regel ganz zerfressen, wie mit einem Bohrer zerstossen, 
oft ohne Spur von Muttergang. Sie leben in zahlreichen 
Familien zusammengedrängt.

B ostrychus (Cryphalus) P iceae .  R atz.**). G e k ö r n 
t e r  T a n n c n - B o r k e n k ä f e r .

Besondere V o r b a u u n g s -  und V e r t i l g u n g s m a s s -  
r e g  e i n werden sich wohl nie nöthig machen.

O. a. Der Muttergang stellt einen sehr kurzen, gewöhnlich nicht 
viel über 1" langen, breiten, hie und da unregelmässig ein
geschnürten Lothgang dar.

I ly lc s in u s  palliatus. Gyll.. Tab. I .,  3  8 .
b . ------- --------- mehr oder weniger regelmässigen, gewöhnlich

aber etwas diagonalen, ein- oder zweiarmigen Wagegang 
dar. Nicht selten kommt es vor, dass die beiden Arme fast 
unter einem rechten Winkel auf einander stossen, so dass, 
indem der eine Arm vollkommen wagrcclit is t, der andere 
beinahe die lothrechte Richtung verfolgt. Häufig findet man 
sie auch 'XOCX -förmig zusammengestellt, und in einer 
Länge von 3" und darüber. Die Puppemvicgen sind tief in 
das Holz eingesenkt, so dass sich der Käfer vollständig 
darin zu verbergen vermag

B ostrych u s  curvidens. Germ. K r u m m z ä h n i g e r  
T a n n e n - B o r lc e l) k ä f e r.

') V e r g le i c h e  d ie  A n m e r k u n g  T a b . H ., 10 b.
" )  E s  i s l  h ö c h s t  i n t e r e s s a n t ,  d a s s  d i e s e r  K ä fe r  a u c h  in  t r o c k e n e n  M o h n k ö p fe n  v o r -  

k o m m l, w i e  d i e s  z u  b e o b a c h t e n  H e r r  J o s e f  K n ö i'Ie in , k k O o z ir k s in g e n ie u r  z u  L in z , l i e l c g e n -  
h e i t  h a t te .  D a s  I n s e k t  is t  n u r  d a r u m  b is  j e t z t  ( s e lb s t  in  d e n  n e u e s t e n  e n l o m o l o y i s c b c n  
W e r k e n ,  z. B . in  d e m  d e s  H e r r n  D r  L  H e d le n b a c h e i )  n o c h  n ic h t  a l s  in  O e s t e r r e ic h  v o r -  
k o in m e n d  a n g e n o m m e n  w o r d e n  , w e i l  e s  ir r ig e r  W e i s e  a ls  C r y p h . T il ia e  F b r . a n y e s p r o c h e n  
u n d  u n te r  d i e s e m  N a m e n  v e r s e n d e t  w o r d e n  is t
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Der Käfer ist 1— l'/V "  lang, gewöhnlich schwarz, die 
Flügeldecken braun oder gelbbraun; das Halsschild auf der 
vorderen Hälfte diclit gekörnt, hinten weitläufig punktirt; 
Flügeldecken stark punktirt gestreift, die Punkte der 
Streifen gegen die Spitze tiefer und breiter werdend; die 
Spitze der Flügeldecken eingedrückt, hat beim Mä n n c h e n  
(»— 7 Randzälinc, von denen der oberste gewöhnlich ge
rade aufwärts gerichtet, der zweite und fünfte hackcnförmig 
gebogen sind. Das W e i b c h e n  liat nur 3— 4 kleine, 
stumpfe Zälinchen hinter einander innerhalb des Randes 
parallel der Nalit, und eine starke, gelbe, runde Haarbürste 
auf der Stirne, welche beim Männchen viel kleiner ist.

Dieser Käfer ist unstreitig an der Weisstanne das 
schädlichste Insekt, und sein gewöhnlicher Begleiter ist 
der eben beschriebene Cryplialus Ptceac. Am häufigsten 
findet man ihn an alten, bereits kränklichen Stämmen, 
besonders in den Gipfelparthien, er verschmäht jedoch 
auch jüngeres Holz nicht und vergreift sich sogar zuweilen 
an der Fichte *).

V o r b a u u n g  und V e r t i l g u n g  möchte wohl ähnlich 
wie bei B ostrychus typographies bewirkt werden.

') In  m e in e r  S a m m lu n g  v o n  F r a s s s l c l l e n  b e f in d e n  s i c h  v ie r  F i c h t e n - S c h e i t e ,  w e l c h c  
h ö c h s t  r e g o l m ä s s i g e  G a n g e  v o n  d ie s e m  K ä fe r  e n t h a l t e n ,  u n d  a u s  d e n e n  ic h  ih n  n o c h  le b e n d  
h c r a u s s c h n i l l .
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zur Bestim m  Ling der an der lebenden

L ärch e

f r e s s e n d e n I n s e k t e n .

— o i e o x t -

download unter www.biologiezentrum.at



download unter www.biologiezentrum.at



1 .  Der Frass geschieht äusserlich der Pflanze und ihren
Theilen . . . . . .
------- — im Inneren der Pflanze oder ihrer Theile

2 .  Der Frass geschieht zwischen Rinde und Holz . . .
— ------- im Holze seihst Tab. I

3 .  a. Der Frass zeigt einen sehr kurzen, gewöhnlich nicht viel
über 1" langen, breiten , hie und da unregelmässig einge
schnürten Lothgang als M uttergang, von dem beiderseits 
die Larvengänge auslaufen.

H ylcsin u s  palliatus. Gyll. Tab. 1.,
Dieser Käfer kommt gewöhnlich stärkeren

Stämmen vor.

b . -------geschieht an 4— 1 (»jährigen Pflanzen sowohl am Stamme,
als auch an den Aesten. Man erkennt solche befallene Stämme 
sogleich an den Rindenauftreibungen, in der Gegend, wo die 
Raupen gehauset haben: gewöhnlich erfolgt auch an der 
Stelle Harzausfluss. Das Räupchen ist bräunlich grau, mit 
braunem, fast schwarzem Kopfe, Nackenschilde, Brustscliil- 
dern und Afterklappe. Afterborsten nicht vorhanden; das 
Luftloch des 11. Ringes höher als die übrigen, und von 
einem grossen, schwarzen Ilornringe umgeben. Das Räup
chen frisst nur unter der Rinde; bald in der Nähe eines 
Astes um das Stämmchen oder den Zweig herum, bald die 
Richtung nach oben annchmend. Am Ende des Ganges 
lindet sich eine grössere, mit Gespinnstfäden ausgekleidete 
Höhlung zur Verpuppung. An dieser Stelle findet man die 
Puppen aus der Rinde etwas hervorgeschoben, deren Hülsen 
dann, nachdem sie vom Schmetterling verlassen worden sind, 
an den Stämmen hervorragen. An einem Stämmchen zählte 
ich 43 Gallen.

Tortrix  (Coccyx) Zebcana. Ratz. L ä r c h e n - W i c k l e r .
Der F a l t e r  hat bis 6'" Flügelspannung, 3 //y Körper

länge, zuweilen selbst m ehr; Kopf m assig; Taster wenig 
vorstehend; Fühler ziemlich kurz und dick; Flügel ge
wöhnlich mit wenig vorragenden Schultern; Grundfarbe 
von Kopf, Rumpf und Vorderflügel ein dunkles Grau; auf 
letzteren stehen 12— 14 schwarze Flecken in der Spitien- 
hälfte; die beiden, dem Innenrande am meisten genäherten,

18.
3 « .

3 » .
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hinter denen meist noch zwei schwarze Punkte stehen, 
liegen etwas mehr an der Basis hin, und die 4 folgenden 
von der Flügelmitte bis zum Hüiterrande. Die sechs, am 
Vorderrande liegenden, wechseln mit gelblich weissen 
Flecken ab. Der äusserste schwarze Fleck nimmt die 
Spitze ein, und zieht sich als schwarzer Streifen von dem 
Fransensaume bis zum Innenrande fort. Innerhalb dieses 
schwarzen Streifens ist noch ein schwach stahlblau glän
zender, öfters in einzelne Flecken zertheilter Streifen. 
Hinteriiügel sehwarzbraun, etwas kupferglänzend, mit bräun
lich weissem Saume. Unterseite schwarzbraun, mit schwach 
durchscliimmcrnden Flecken des M ittelfeldes, aber stark 
angedeuteten Flecken des Vorderrandes.

Die F l u g z e i t  füllt in die Mitte oder Ende Mai. 
Die V e r t i l g u n g  geschieht durch Ausschneiden und Ver
brennen der befallenen Stämme Herbst bis längstens 
in den Monat April.

4 .  Der Frass geschieht an den Wurzeln . Tab. / .,
— — — an den Nadeln oder Knospen, oder an der Rinde

Ä. Die Nadeln sind entweder an der oberen Hälfte (selten 
ganz) gelb, und eigentüm lich flammig gebogen und gekräu
selt, so dass sie ein erfrorenes Aussehen haben; oder sie 
sind nur in der M i t t e  gelb, und an d e r  Stelle knieförmig 
eingebogen . .
— — zeigen nicht diese abnormen Form en, sondern man
bemerkt nur ,  dass sic mehr oder weniger benagt oder ab
gefressen s in d . . . .

— Die Verletzungen geschehen an der Rinde oder den 
Knospen Tab. L ,

ft. a Man bemerkt im Vorsommer, von Mitte Mai an , an den 
Nadeln kleine, mit sclmeeweissen Haaren überzogene Rin- 
denläuse. Sie sitzen wie Flöckchen weisser Baumwolle an 
den Nadeln, saugen diese aus, und bewirken dadurch ein 
auffallendes Umknicken derselben und ein Gelbwerden an 
dieser Stelle. Bei starkem Anfalle sehen die jungen Lär
chen, wie leicht beschnei’t, aus, und es ist dies eben keine 
gute Vorbedeutung für ihr künftiges Gedeihen.

C herm es Laricis. I-Irtg. L ä r c h e n - R i n d e n l a u  s.
b. — Die Nadeln sind in der Regel bis zu Theilen eigen- 

thümlich flammig gebogen und gekräuselt, und sehen wie 
erfroren aus. Es rührt dies von der Raupe eines kleinen 
Schmetterlings her, welche im Frühjahre ganz in die Na
deln hineinkriecht, und diese von der Spitze bis zur Mitte 
ausfrisst.

Tinea (O rnix) Laricinella . Bechst. L ä r c h e n - M i n i r -  
M o 11 e.

S O .
5 .

e .  

».  

1 9 .

Gewöhnlich findet man dieses Insekt an 6— ÜOjäh- 
rigen, nach König auch an 40— 60jährigen Beständen
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besonders in Ostiagon, und in Jahren, die das erste Aus- 
brechen der Lärche durch Spätfröste und kalte, trockne 
Ostwinde stören, oder doch zurückhalten, Die R a u p e  
kaum 2"' lang, dunkel rothbraun, Kopf und Füsse klein.
Mit Ende Mai erfolgt die V e r p u p p u n g  an den Nadeln 
in einem kleinen Gehiiiisc, und schon nach 2 — 15 Wochen 
erscheint der F a l t e r .  Dieser hat 4 1/a /,< Flugweite und 
1 V2'" Länge ; Flügel sehr schmal, Fransensäume sehr breit;
Fühler und Beine auffallend lang. Durch seine eintönige 
aschgraue, etwas schillernde Färbung gar nicht zu ver
kennen.

Y o r b a u u n g  und V e r t i l g u n g :  Frühzeitige Durch
forstungen ; vielleicht Anwendung von Leuchtfeuern. —

7 .  Der Frass geschieht von Raupen oder Larven
. — — von Käfern oder Heuschrecken Tab. 1L, I

8 .  a. Die Raupe ist stark behaart, 16-beinig Tab. 7 a. u. b.
b. — — ist kahl, üO-beinig, wird wenig über 1 lang. Schon

in der letzten Hälfte des Mai erscheint die L arve, ist um 
diese Zeit mehr schmutziggrün , später jedoch schön gras
grün. Sie befrisst nie die älteren Nadeln der Büscheln, 
sondern nur die frischen der Triebe. Im Juli hört der 
Fräs auf, und die Larven liegeben sich behufs der Verpup
pung in die Erde.

T c n tiirc d o  (Nematus) L .u ic is . Hrtg. K l e i n e  L ä r 
c h e  n - 1) 1 a 11 w e s p e.

Die F l i e g e  ist 2 — IV" lang und misst 6 -8"' Flügel
spannung; Flügel ganz durchsichtig; Hinterleib schwarz.

Die V e r t i l g u n g  geschieht (lurch Apprellen der 
Larven zur Zeit ihres Frasses.

— — — — — — wird nahezu einen Zoll lang. Sie er
scheint erst Ende Juni und Anfangs Ju li, wo der Frass 
beginnt, und bis Mitte August anhält. Sie ist auf dem 
Rücken grünlich grau, an den Seiten heller; Kopf, Brust 
und Beine glänzend schwarz, ersterer behaart. Der Frass 
beschränkt sich hei dieser A rt fast nur auf die Nadeln der 
Knospen, seltener gehen sie die der Triebe an. Mitte August 
stürzen sie sich von den liäunien herab, begeben sich unter 
die liodendecke, überwintern als Larven, verpuppen sich im 
Mai des nächsten Jahres und erscheinen im Juni als Fliege.

T e n th re d o  (Nematus) E r ic h so n ii . Hrtg. G r o s s e  
L ä r c h e n - B 1 a 11 w e s p e.

Die F l i e g e  ist 4— 5'" lang und 10 — 11"' gespannt, 
V e r t i l g u n g  wie oben.

*
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Nachträge und Berichtigungen.

B o s try c h u s  s te n o g rn p h u s . Duft. (Tab. I I ,  pag. 04.)
Diesen Käfer stelle ich jetzt in clie Reihe der m e h r  

s c h ä d l i c h e n  Kieferninsekten. Der Bestand, in welchen 
er sich hief cingcnistot hat, ist ein kräftiges, 1.w- bis 
24jähriges Kiefernstangenholz und gehört zu den Wal
dungen der königl. Belgischen Herrschaft Palin bei Gross- 
Kanisa in Ungarn. Der Bestand ist zum Tlieil etwas 
räumdig, was einen sehr stuffigen AVucbs der Stämme zur 
Folge hatte, so dass Stangen von 10— 12“ Stärke nichts 
Seltenes sind. Uebrigcns ist die Lage fast eben, sanft 
nach Norden geneigt. Nach Süden hin grenzt der Bestand 
an einen vor 3 Jahren eingelegten Schlag, auf welchem man 
behufs der Saamengewinnung einige der stärkeren Kiefern 
überhalten, und als sie anfingen zu kränkeln, sie hcraus- 
zuschaffcn versäumt hatte. Von diesen aus, sowie von den 
nicht aus dem AValde gebrachten Kiefernästen, verbreitete 
sich der Käfer in den anstossenden Stangenort, den er 
jetzt horstweise in ausserordentlich kurzer Zeit zum Ab- 
sterben bringt. Die Nadeln der von ihm befallenen Stangen 
werden binnen vier AVoclien rotli; die Stangen selbst 
übrigens sind noch in vollem Safte und in der Hinsicht 
von den noch gesunden wenig oder gar nicht verschieden. 
Sein Auftreten erregt unsere Besorgniss in hohem Grade, 
um so mehr, als sein Frass schon eine ziemliche Ausdeh
nung erlangt zu haben scheint und das schwächere Holz 
fast gar nicht verwertliet werden kann. Behufs seiner 
Vertilgung werden Fangbäume geworfen.

B o s try c h u s  ac u m in a tu s . Gylh. (Tab. I I ,  pag. 04.J
In Ungarn fand ich Gelegenheit meine Beobachtungen 

über diesen Käfer fortzusetzen. Er ist jedenfalls, was 
Schädlichkeit betrifft, mit Bost, bidens auf eine Stufe zu 
stellen. Dass er auch in 15- bis 20jährigen Kiefernstangen 
vorkommt und diese tödtet, habe ich in letzter Zeit öfter 
zu beobachten Gelegenheit gehabt. Auch diese befällt er 
hauptsächlich nur in den oberen Stammtheilcn, wo die 
Rinde anfängt, pergamentblättrig zu werden und findet 
man ihn häufig in Gesellschaft des Bost, bidens. Zu An
fang des Monates Mai bohrte sich der Käfer ein; in der 
zweiten Hälfte dieses Monates konnte ich schon die kleinen, 
weissen, durchscheinenden Lärvchen bemerken, welche bis
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Juni die Länge von l 3/s bis 2'" erreicht haben, Sie sind, 
wie alle Borkenkäferlarven, fusslos, die drei ersten Leibes- 
ringe auffallend gross und wulstig; Kopf massig gross, 
hell waclistaffetgelb, glänzend; die Mundtheile, besonders 
die Oberkiefern, kastanienbraun. Uebrigens ist der Körper 
fast ganz kahl, nur am hinteren Ende mit einzelnen, 
äusserst feinen, gelblichen Härchen besetzt. Mit Anfang- 
Juli fand icli Puppen und einzelne, wiewohl noch ganz 
weiche Käfer und Ende dieses Monates schwärmte der 
letztere. Anderthalbige Generation scheint bei ihm normal 
zu sein; sehr warme Sommer können wohl auch zwei 
Bruten fördern *).

3 . H y la s t u s  a n g u s t a tu s .  H erbst**)- S c h m a l e r  K i e 
f e r  n - B a s t k ä f  er.

Er ist in der Tab. I I  unter Nr. 31 c. einzureihen. 
Der Käfer ist 1'/3 bis 13/V" lang, schmal, gestreckt. Das 
H a l s s c h i l d  mi t  e i ne r  f e i n e n ,  d e u t l i c h  e r h a b e n e n ,  
den V o r d e r r a n d  b e i n a h e  e r r e i c h e n d e n ,  g l ä n z e n d  
g l a t t e n  M i t t e l l i n i e ;  der  R ü s s e l  g e w ö h n l i c h  mi t  
e i n e r  v e r t i e f t e n ,  s e i c h t e n  M i t t e l l i n i e ,  w e l c h e  
o b e r h a l b  d e s s e l b e n ,  in e i ne  s t e t s  v o r h a n d e n e  
k l e i n e ,  g l a t t e  Gr ube  endet .  Ausscrdcm ist der Käfer 
glanzlos, heller oder dunkler braun; die Füsse und Fühler 
rostfarbig. Flügeldecken tief punktirt gestreift, die Zwi- 
schenräumc der Punktstreifen nur auf der hinteren Hälfte 
mit gereihten, deutlich erhabenen Körnern und feinen, 
gelbgraucn, an der abschüssigen Stelle der Flügeldecken 
gedrängter stehenden, gereihten Härchen. Früher hatte icli 
nie Gelegenheit gehabt, die Schädlichkeit dieses Käfers 
an den jungen Kiefern zu beobachten. Ich fand ihn an 
2- bis 4jäln\, bereits im einjährigen Alter ausgepflanzten 
Kiefcrnpflanzen, und glaube bemerkt zu haben, dass der 
Käfer vorzüglich jene unberührt gelassen hat, deren Fuss 
durch eine starke Grasnarbe gedeckt war, oder welche 
von den wuchernden, gewöhnlichen Schlagpflanzen den 
wohlthätigen Schutz gegen zu starke Sonnenhitze gemessen 
konnten. Der F r a s s  des Käfers z e i g t  s i c h  i n do p
p e l t e r  Ar t  und ist im Ganzen genommen jenem des 
Hylastes cunicularius an der Fichte sehr ähnlich. Der 
F r a s s ,  welchcn man am S t a m m e  bemerkt, verbreitet 
sich höchstens 2" hoch über die Erde und zeigt sich in 
der Rinde ganz in der Art von Stichwunden, wie sie 
Curculio notatus hervorbringt; auch bemerkt man wohl 
hie und da Frassstellen von grösserer Dimension, oder 
undeutliche , spiralig angelegte, lotlirechte Muttergänge, 
welche nach dem Wurzelstocke führen. Das Stämmclien

')  D ie  v o n  m ir  im  O k to b e r  v o r ig e n  J a h r e s  g e f u n d e n e n  , n o c l i  w e i c h e n  K ä fe r  (v e r g l .  
|i;ig- s c h e i n e n  a u c h  e in e r  z w e i t e n  l lr u l  a n g e h ö r l  zu  h a b e n

') H e r r  P r o f e s s o r  D r. R a t z e b u r g  , a n  w e l c h e n  ic h  m e h r e r e  E x e m p la r e  d i e s e s  K ü fe r s  
s c h i c k t e ,  w a r  s o  g ü t i g ,  m ic h  ü b e r  d ie  I d e n t itä t  d i e s e r ,  s o w i e  e in ig e r  a n d e r e r  A rt a u s s e r  
Z w e i l e l  z u  s e t z e n ,  w o f ü r  m e in e n  w ä r m s t e n  D a n k  a u s z u s p r e c h e n  ic h  h ie r  G e l e g e n h e i t  n e h m e .
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sieht an dieser Stelle, von den vielen hervorgequollenen 
.Harztröpfchen überzogen, krindig aus und kann durch 
seine röthliche, welke Benadelung, sowie durch gänzliches 
Zurückbleiben oder sehr spindliehe Form der Maitriebe 
schon aus der Ferne erkannt werden. Auffallender und 
stärker noch als diese Rindenverletzungen am Stammtheile 
zeigen sich jene am Wurzelstocke und an den Wurzeln. 
Hier findet man, falls das Stammchen stark genug war, 
deutliche, lothrechte Muttergänge mit 1— 2 Luftlöchern, 
und undeutliche, vereinzelte Larvengänge. Die Muttergänge 
greifen gewöhnlich sehr tief in das Holz ein, was bei 
schwächeren Wurzelsträngen zur Folge hat,  dass von 
diesen oft kaum mehr, als die ganz dünne Rinde übrig 
bleibt. Gegen Ende Juni hatte der Käfer seine Gänge 
bereits fertig; an einer Pflanze fand ich um diese Zeit 
auch schon halberwachsene Larven. Aller Wahrscheinlich
keit nach bringt der Käfer die Pflanze erst zum Krän
keln,  indem er sie mit Beginn des Frühlings und der 
warmen Witterung am Stamme benagt. Sind dadurch die 
Säfte in’s Stocken gerathen und der Brutplatz auf diese 
Art tauglich gemacht, so beziehen die Käfer die Wurzeln 
und sterben (wenigstens lassen die vielen todten Exem
plare , welche ich dort fand, darauf schliessen) , nachdem 
die Brut von ihnen abgesetzt worden ist. ln  diesem 
Sommer ruinirte dieser Käfer hier (königl. Belgische Herr
schaft Palin in Ungarn) eine bedeutende Anzahl Pflanzen, 
und da sein Frass viele Achnlichkeit (besonders für den 
weniger Kundigen) mit jenen von Mäusen verursachten 
hat, so mag wohl auch diesen Thieren nicht selten Unrecht 
geschehen. Ueberhaupt ist der Käfer sowohl wegen seiner 
erdbraunen Farbe, als auch wegen seines versteckten Auf
enthaltes schwer an den Wurzeln zu entdecken. Das Ein
locken der Käfer unter frische Rindcnstücke und in Fang
bündel soll versucht werden; jedenfalls aber darf das 
Entfernen der kranken Pflanzen, am besten im Juni, nicht 
versäumt werden. Zu dem Behufe s t e c h e  man die 
Pflanzen aus (beim Ausziehen würden die meisten Käfer 
in der Erde Zurückbleiben), setze sie in eine Art Meiler, 
nemlich mit der Grasseite und den dürren Pflänzlingen 
nach innen gekehrt, und stecke letztere in Brand. Auf 
diese Weise werden auch die Erdbällen mit erhitzt und 
durchräuchert und so die darin befindliche Brut vertilgt.
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1. Die Verletzungen der Pflanze (bezugsweise des Baumes) 
geschehen in gewöhnlicher Weise: e n t w e d e r  durch a u s 
s e r  l i e h e  B e n a g u n g  der Blätter, Triebe, Rinde, W ur
zeln u. s. w- von Raupen oder Larven oder von vollkom
men ausgebildeten Insekten, z. B. Käfer; o d e r  das Holz 
oder sonstige Theile des Baumes (Triebe, Knospen etc.) 
werden i n n e r l i c h  verletzt (durchbohrt, zerfressen): es 
zeigen sich jedoch n i e m a l s  als Folge dieser Verletzungen 
Gallenauswüchse oder vorherrschend abnorme Blattbildungen fB, 

In Folge von Insektenbeschädigungen entstehen an 
den Blättern, Zweigen oder Knospen eigentüm liche An
schwellungen oder mehr oder weniger runde, kugelförmige, 
oft spitze, kegelförmige oder gekräuselte und eckige, oder 
auch ganz flache, tellerförmige G a l l e n a u s w ü c h s e ,  oder 
a u f f a l l e n d e  B l a t t b i l d u n g e n  (z. B. taschenförmig er
weitert, oder tutenförmig zusammengerollt) *) 1 4 9 .

£ . Der Frass geschieht an  oder in  den Blättern, Knospen
oder Blüthen. . . 3 .
------- — -------------- Früchten 98 .
------------ --------- — dem Stamme, den Zweigen oder
Trieben 1 0 3 .
 — ------- — — den W urzeln oder im Wurzelstocke 1 4  9'.

3 .  Der Frass geschieht ä u s s e r l i c h  4 .
 — ---im I n n e r n  dieser Theile 9 4 .

4 .  Der Frass geschieht von Raupen oder Larven 5 .
----------------- Käfern 4  Ä .
--------— -  Blattläusen (vergleiche Anmerkung 1 0 5  b,

5 .  Die Raupen oder Larven sind gestreckt, von oben besehen
mehr oder weniger walzig, gewöhnlich von ziemlich gleicher 
Dicke, entweder ganz kahl oder mehr oder weniger stark 
behaart oder bedornt, selten schleimig, schneckenartig; sie 
haben m i n d e s t e n s  8 Beine, von denen immer 6 vorne 
am Kopfe, und 2 (Afterbeine oder Nachschieber) am Af
ter stehen G.
------------ — haben n u r  6 (meist ziemlich lange) Kopfbeine 3 9 .

*) N ic h t  z u  v e r w e c h s e l n  m it  d e n ,  m i t t e l s t  G e s p in n s t f a d e n  z u s a m m e n g e s p o n n e n e n  B lä l -  
t e r b ü s c h e ln ,  s .  g .  R a u p e n n e s t e r n .

6*
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f i .  Raupen mit 10 oder 16 Beinen*) . V.
— oder Larven mit 8, 20 und 22 Beinen 3 6 .

'S. Raupen mit 16 Beinen . . . .  . 8 .
------- 10 Beinen, Bewegung spannend (Spanner-Raupen) 8  1 .

8 . Der Leib der Raupen ist mit ziemlich grossen, erhabenen, 
knopfförmigen W arzen besetzt. Behaarung stark oder we
nigstens bedeutend lang . . . .  . . 9 .
----------------------e n t w e d e r  ganz ohne W arzen, o d e r  diese
sind nur klein und wenig vorstehend . . . 1 8 .
 — ---------------— mit langen, verästelten, fleischigen Dornen
besetzt. Voll wüchsige Raupe bis 1%" lang, nach vorne 
etwas verschmälert; Farbe schwarz violett, in den Leibes
einschnitten heller; Dornen mit Ausnahme ihrer schwarzen 
Spitzen, sowie ein Streifen unter den Luftlöchern und einer 
längs des Rückens dunkel fleischfarben; Kopf gross, schwarz, 
stark vom Körper abgeschnürt. An der jungen Raupe bemerkt 
man statt der Dornen nur grosse, schwarze, einhaarige 
W arzen, ihre Farbe grünlich-braun.

P ap il io  ( Vanessa) p olych loros .  Lin. R ü s t e r n 
f a l t e r ;  g r o s s e r  F u c h s .

Man hat diese Raupe schon an den meisten deut
schen Laubhölzern fressend gefunden; Kirschbäume, Ul
men, Weiden und Pyramidenpappeln scheint sie jedoch 
allen ändern vorzuziehen. Die Raupen leben zur Zeit ihes 
Frasscs familienweise beisammen, bis gegen Ende Juli die 
V e r p u p p u n g  erfolgt. Sie wählen als Ort dazu Baumzweige,
Zäune u. dgl. Die P u p p e  hängt frei und ist mit ihrem 
After angesponnen. Sie ist 1" lang, wie die aller Tagfal
ter, eckig**) und ziemlich schlank; auf dem Halsschilde ein 
nasenförmiger, ziemlich stark vorspringender Fortsatz; der 
Kopf in zwei ohrähnliche Spitzen ausgezogen, an den Sei
ten der Flügel, sowie am Hintorleibe mehrere spitzige 
Höcker; Farbe braun, hinter den Nasenhöcker drei 
Paare pcrlmutterglänzender Erhabenheiten. Im Juli er
scheint der F a l t e r .  Seine Flügelspannung beträgt 2" und 
darüber. Die Hintcrrändcr der Flügel stark gebuchtet, 
in den Ausschnitten gezähnt; parallel mit diesen oberseits 
eine schwarze, mit vielen blauen Fleckenzeichnungen ge
zierte Binde. Die Grundfarbe ist oberseits ein schönes 
Braunroth, nach den Rändern hin ins Gelbe übergehend; 
Yorderrand mit zwei grossen, schwarzen Flecken; ausser
dem sind noch mehrere solche und gelb gefärbte unregel
mässig auf den Yorderflügeln vertheilt. Der Körper, so
wie die Basis der Flügel seidenartig, röthlich-braun be-

*) J e n e  d e r  G r u p p e  G e o m e tr a  a n g e h ö r ig e n  1 2 -  o d e r  1 4 b e in ig e n  R a u p e n  s in d  ih r e r  g e 
r in g e n  B e d e u t u n g  w e g e n  a u s s e r  A c h t  g e l a s s e n  w o r d e n .

**) A n  d ie s e r  e c k i g e n  F o r m , s o w i e  a n  d e r  A r t  ih r e r  B e f e s t i g u n g  k ö n n e n  a l l e  T a g f a l 
t e r p u p p e n  l e i c h t  e r k a n n t  w e r d e n .  E n t w e d e r  n h n il ic h  s p in n e n  s ic h  d i e s e l b e n  n u r  a m  
A f t e r  l e s t ,  w o d u r c h  s i e  e in e  h ä n g e n d e ,  g e s t ü r z t e  L a g e  b e k o m m e n ,  o d e r  e s  w e r d e n  a u s s e r d e m  
n o c h  e i n i g e  F ä d e n  u m  d ie  M ilte  d e s  L e ib e s  g e l e g t ,  w o d u r c h  d ie  P u p p e  g l e i c h s a m ,  w i e  ü b e r  
e in e r  G u r te  r u h e n d ,  e n t w e d e r  e in e  h o r i z o n t a l e  o d e r  e in e  k o p f a u f w ä r t s  g e r i c h t e t e  ( s t e h e n d e )  
L a g e  e r h ä lt .

download unter www.biologiezentrum.at



6

haart. Die E i e r  werden im Juli in Parthien von 150 bis 
200 Stücken an den Zweigen der Art abgelegt, dass sie 
denselben mehr als zur Hälfte umschliessen und sind von 
heller röthlichbrauncr Farbe. Seiner f o r s t l i c h e n  B e 
d e u t u n g  nach gehört dieser Falter zu den u n m e r k l i c h  
s c h ä d l i c h e n ;  für den Landwirth und Gärtner jedoch hat 
er eine grössere Bedeutung: Y e r t i l g u n g :  durch Ausbre
chen der einzelnen Raupen zweige, 

ü .  Die seitlichen Knopfwarzen des ersten Ringes dicht hinter 
dem Kopfe sind viel höher als die übrigen, daher ohrähn
lich vorstehend.

ci. B o m b y x  dispar: b. B o m b y x  Dlonacha. I.
Äbth. Tab. I. V
— ---------------------- sind nicht merklich grösser als die der
übrigen Leibesringe; Schmetterlinge wenigstens auf den F lü
geln atlassweiss, Hinterleib z. Th. braun oder gelb behaart

IO .  Die Raupen haben oberseits längs des Rückens eine roth 
gefärbte, doppelte Zickzacklinie, von der eine breite, dunkle 
Mittellinie eingeschlossen wird.

Die erwachsene Raupe (gegen Ende Maij ist gegen 
l 2/ 3" lang, auf den Knopfwarzen mit braungelben, langen, 
auf dem Rücken kürzer werdenden H aarbüscheln; Körper 
ziemlich gleich dick mit grossem, wenig behaartem, gröss- 
tentheils schwarzem Kopfe. Oberseite hellgrau mit feiner 
schwarzer Punktirung und mit über den ganzen Rücken 
ziehenden, entweder schneeweissen oder schön citronengelben 
Spiegelflecken und vier Reihen bräunlichrothen Knopfwar
zen. Der Spiegelfleck des vierten und fünften Ringes ist 
durch eine schwarze, gabelförmige Zeichnung unterbrochen; 
Unterseite schmutzig graugelb. In der Hand rollt sich die 
Raupe zusammen; Weiden- und Pappelarten sind ihreFrass- 
pflanzen.

B o m b y x (Liparis) Salicis .  Lin. A t l a s s - S p i n n e r .
Der Frass der Eaupen beginnt im Monat Mai und 

dauert bis En.le Juni. Fast immer erfolgt die V e r p u p 
p u n g  auf Bäumen. Zu dem Zwecke spinnen sie mehrere 
lockere Fäden, wodurch nicht selten auch etliche der be
nachbarten Blätter zusammengezogen werden, worin (sowie 
zwischen Rindenritzen) die P u p p e n  ruhen. Diese sind 
gedrungen, besonders am Kopfe breit, glänzend schwarz 
mit mehreren gelblichweissen Flecken und Linien; die Be
haarung aus gelben, zottigen Büscheln bestehend; Augen, 
sowie ein Knöpfchen zwischen denselben deutlich hervor
ragend ; Kopf und Halsschild mit feiner M ittelleiste; 
Länge 1". Im Juli erscheint der F a l t e r .  Das W  e i b-  
c h e n  m isst i ‘/ 2— 2" Flügelspannung bei einer Länge 
von nahe \ “. Der Hinterleib etwas verdickt; Farbe 
durchaus rein atlassweiss, nur die Beine schwarz geringelt. 
Das M ä n n c h e n  ist etwas kleiner und schlanker, die

a  u. b.

I O  

ft 1 .
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Fühler gekämmt und bräunlich gefärbt. Die grünlichen 
E i e r  werden bohnenförmig aussen an der Rinde der 
Bäume oder an den Blättern abgelegt, und mit einem 
eigenthümliehen (wie Herr Prof. Ratzeburg ihn bezeichnet) 
speichelartigen Kleister überzogen. In diesem Zustande 
überwintern sic gewöhnlich*). Ihre f o r s t l i c h e  S c h ä d 
l i c h k e i t  ist relativ. Für Jenen, der es viel mit Pap
peln- und Weidenzucht zu thun hat, kann die Raupe sehr 
lästig werden; dann bleibt das Absuchen und Vertilgen 
der leicht in die Augen fallenden Eierspicgcl das wirk
samste und am leichtesten ausführbare V er t i l g  u n g s  m i t t e l .

11 . a. Die erwachsene Raupe (Ende Mai oder Anfang Juni) ist 
über 1 " lang und ziemlich gleich dick, oberseits graubraun, 
an der Unterseite grau und gelb marmorirt. Ueber den 
sechsten bis zehnten Leibesring auf dem Rücken zieht sich 
beiderseits eine zinnoberrothe, in jedem Einschnitt abgesetzte 
Zickzacklinie, welche die dunkle Grundfarbe in Form einer 
breiteren Mittellinie einschliesst. In dieser letzteren steht 
auf dem neunten und zehnten Ringe eine hellrothe vertiefte 
W arze. Die ersten drei Ringe mit vielen quergestellten, 
schmutzig-rothbraunen, kleinen Fleckenzeichnungen. Behaa
rung in Form von sternförmigen, langen, gelben Büscheln; 
über den Luftlöchern des vierten bis elften Ringes ein kur
zer, dichter, abgebrochener, sc  h n o e  w e i s  s e r  und zu beiden 
Seiten des rothen Doppelstreifens des Rückens ein eben 
solcher b r a u n  gefärbter Filzstreifen. Das junge, kaum ein 
P aar Linien lange Räupchen ist an den rothbraunen H aar
filzflecken des vierten und fünften Ringes kenntlich.

B o m b y x  (L iparis) c h ry s o r rh o e a . Lin. G o l d  a f 
t e r ;  k l e i n e r  S c h  warn m - S p i n  n e r.

Diese Raupe ist weniger wählerisch, was die Nah
rungbetrifft, als die vorher beschriebene; befrisst eben so 
gern Pappel- und Weidenarten, als Ulmen und Eichen, 
scheint aber ganz besonders die Obstbäume zu lieben. Im 
April beginnt sie schon den Frass, indem sic die Knospen 
und später die Blätter benagt. Gewöhnlich mit Ende 
Mai bereitet sie sich zur V e r p u p p u n g  vor. Zu dem 
Ende versammeln sich in der Regel mehrere Raupen, um 
einige Blätter gemeinschaftlich mit wenigen lockeren Fällen 
zusammenzuspinnen. Das Ge s p i n n s t ,  in welchem die 
Puppe liegt, ist wenig dicht, ziemlich durchsichtig, grau
braun und mit Raupenhaaren durchweht. Die P u p p e  ist 
Vs" lang) schwarzbraun mit helleren Einschnitten und gelb
braunen Haarbüscheln; am Kopfe breit, Augen vorragend; 
Halsschild mit deutlicher glatter L eiste; Flügelgegend sein- 
schwach gerippt und stark eingedrückt. Im Juni erscheint 
der S c h m e t t e r l i n g :  Flügelspannung etwas über 1".

”)  N u r  s e i l e n  k r ie c h e n  d ie  R ä u p c h e n  n o c h  im  N a c l i s o in m o r  a u s  ; f r e s s e n  d a n n  
n u r  n o c h  w e n ig - ,  u n d  ü b e r w in t e r n  in  R i iu le n r i lz e n  o d e r  z w i s c h e n  d e n  S t a m m l le c h le n  u n d
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seine Länge y*". Beide Geschlechter sind cler vorigen 
Art ähnlich, beim Männchen aber der ganze Hinterleib, beim 
Weibchen nur das Ende desselben, rothbraun und sie sind 
da dm'cli von der vorigen Art hinlänglich unterschieden. 
Die E i e r  werden in Parthien von 200 bis 300 Stücken an 
die Unterseite der Blätter, wolil auch an Zweige oder an 
die Stämme gelegt und mit der Afterwolle des Weibchens 
überzogen (daher kleiner Schwammspinner“). Binnen weni
ger, circa 15 bis 20 Tage schlüpfen die kleinen Räup- 
clien aus und beginnen noch in demselben Jahre ihren 
Frass, indem sie mehrere benachbarte Blätter mit jenem, 
auf welchem sie ausgekrochen waren zusammenspinnen und 
die Oberhaut derselben benagen. Hier überwintern sie an 
den Bäumen und solche Raupennester sind fast immer zu
verlässig an den Resten des Eierschwammes zu erkennen, 
welchen man selbst noch im nächsten Frühjahre in ihnen 
vorfindet; auch fallen dieselben im Spätherbste und Win
ter, zu welcher Zeit die Bäume blätterlos sind, sofort in 
die Augen. Im Frühjahre kehren die Raupen nur noch 
Anfangs, bei ungünstiger Witterung in ihr Nest zurück, 
später, wenn sie grösser sind und sich schon mehr 
über den ganzen Baum zerstreut haben, benützen sie 
Astwinkel ctc. zu Zufluchtsstätten bei schlechtem Wetter. 
Seiner f o r s t l i c h e n  B e d e u t u n g  nach gehört dieser 
Schmetterling jedenfalls zu den s c h ä d l i c h e  r e n Laubholzin
sekten, indem seine Raupen besonders junge Eichen häu
fig befallen und nicht selten ganz entblättern. Bei dieser 
Holzart wird der Frass um so empfindlicher, als er, da 
die Eiche später als andere Laubhölzer ausschlägt, um so 
längere Zeit auf die Knospen beschränkt ist. Die Ve r 
t i l g u n g  geschieht leicht durch Ausbrechcn oder Aus
schneiden der Raupennester mittelst einer Baurascheere 
vom Monat November an bis in den März; und durch 
Verbrennen derselben.
b. Die vollwüchsige Raupe (Ende Mai oder Anfangs 

Juni) ist der vorherbeschriebenen sehr ähnlich, ebenfalls et
was über 1" lang, aber am Bauche schwarz und beiderseits 
unter den Luftlöchern roth gezeichnet. Die beiden Zick
zacklinien des Rückens mehr brennend roth (bei jüngeren 
Raupen orangefarben und stark ineinander fliessend); auf 
dem vierten, fünften und zwölften Ringe steht ein schwar
zer, weiss bestäubter Wulst. Bauch- und Afterfüsse hell 
gefärbt.

B o m b y x  (Idparis) n u rif lu a . Fabr. F r ü h b i r n -  
S p i n n e  r.

Diese Raupe findet sich ebenfalls auf vielen Holz
arten, besonders auf Obstbäumen, Weiden, Ulmen, Linden, 
aber auch an Buchen und Eichen. Ende Mai oder An
fangs Juni v e r p u p p t  sich die Raupe (gewöhnlich jede 
für sich) zwischen zusammengerollten Blättern, an Zweigen 
oder Stämmen in einem braunen, durchsichtigen Gespinnste.
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P u p p e ;  jener der B. chrysor.rhoea vollkommen ähn
lich. Die F l u g z e i t  d e s  F a l t e r s  fällt in den Juli. 
Dieser ist dem vorherbcschricbencn ausserordentlich ähn
lich, aber sofort an der g o l d g e l b  en Afterwolle des W e i b 
c h e n s ,  sowie au der g l e i c h g e f ä r b  t e n  Endigung desHin- 
terleibes beim Mä n n  c h e n  zu erkennen. Die E i e r  werden in 
Parthien von 150 bis 200 an Blättern abgelegt und mit 
der Afterwolle überdeckt, woher auch diese Eiersclrwämme 
ein mehl' goldgelbes Aussehen haben. Nach ungefähr 14  
Tagen erscheinen die kleinen, braunen, schwarzköpfigen, 
mit verschiedenen langen, borstigen, auf den Wärzchen 
sternförmig stehenden Haaren versehenen Eäupchen, z e r 
s t r e u e n  s i c h  s c h o n  i m H e r b s t e ,  überwintern am 
Fusse der Bäume unter der Bodendecke und setzen im 
April ocler Mai des nächsten Jahres ihren Frass fort. 
F o r s t l i c h e  B e d e u t u n g :  Die Eaupe kommt viel weniger 
an wirklich forstlichen Waldbäumen, als vielmehr an Obst
bäumen vor. Sollte sich eine '"V er  t i l g  ung nöthig ma
chen, so geschieht sie wohl am besten durch Absuchen 
der Eierschwämme an den Blättern oder bei Obstbäurnen 
auch durch Aufhäufung und Feststampfen von feuchtem 
Schnee im Winter rings um den Fuss der Stämme, wel
cher auf diese Weise leicht bis Anfang Mai erhalten wer
den kann und so die Eaupen zurücklialten wird.

1  %. Die Behaarung der Raupe ist auf allen Leibesringen ziem
lich gleichmässig, höchstens auf den hinteren etwas gerin
ger oder kürzer, oder sie ist durchaus so kurz und so ge
ring, dass die Raupe fast kahl erscheint . . .
------------ — auf dem Rücken des vierten bis siebenten
Ringes vier dichte, seidenartige, scharf abgekantete, gelbe 
oder bräunlichgraue Bürsten bildend, auf dem elften Ringe 
zu einem langen, dichten, rothen oder braunröthen H aar
pinsel zusammengedrängt. G rundfarbe, sowie die übrige 
Behaarung grünlichgelb, auf der Unterseite und in den E in
schnitten der Ringe sammetschwarz. Schon bei der Länge 
von 4—5"' zeigt das junge Räupchen sowohl Bürsten als 
Afterpinsel; die ganz kleinen erscheinen schwarz, mit vie
len lang behaarten W ärzchen besetzt-

B o m b y x  (Orgyia) p u d ib u n d a . Lin. R o t h s c h w an  z .
Der Frass der Raupen beginnt in der letzten 

Hälfte des Juli und dauert fort bis Anfang Oktober. Um 
diese Zeit begeben sie sich von den Bäumen herab, um 
sich am Boden unter Moos u. dgl. zu v e r p u p p e n ;  ge
wöhnlich aber, wenn der Frass ein bedeutender ist, sind 
die Bäume schon gegen Ende August fast kahl, was die 
Eaupen dann zwingt, die bis zur Verpuppung noch nö- 
thige Nahrung vom Bodenschutzholz oder Bodenunkräu
tern *) zu beziehen. In der letzten Hälfte des Oktober

13 .

*) I c h  s a h  s i e  v o r  z w e i  J a h r e n  in  O b e r ö s t e r r e ic h ,  tr o tz  a n d e r e r  u m s t e h e n d e r  G e s t r ä u c h e  
a n  E u p h o r b iu m  a m y g d a lo id e s  n a g e n ;  e in m a l  s o g a r  a u f  D a p h n e  M e z e r e u m . G e w is s  e in  s e l 

t e n e s  Z e i c h e n  v o n  P o ly p h a g ie !
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begeben sie sich unter die Moosdeckc um sich dort in 
einem, äusserlich nur aus wenigen Fäden und llaupen- 
haaren bestehenden, im Inneren festeren, coconähnlichen 
G e s p i n n s t e  zu verpuppen. Die P u p p e  ist J/ a bis 
lang; vorn dunkelbraun, hinten heller, gedrungen, am 
Kopfe breit mit einigen kurzen Haaren; die Mittelleiste 
des Halsschil des nur sehr schwach und kurz; die Flügel
gegend stark gerippt; Fühler stark erhaben; Hinterleib 
mit einem Griffelfortsatz. Der S c h m e t t e r l i n g  erscheint 
selion im Mai un.l seine Flugzeit dauert den ganzen Juni 
hindurch. Die Flügelspannung beträgt gegen 2", seine 
Länge 'VV' und ist durch matte, thongraue Farbe ausge
zeichnet. Die, an der Spitze stark gebogenen Vorder
flügel etwas bräunolnd, mit dunkleren Spritzern über,säet, 
am Rande dunkler geileckt, über die Mitte mit gewöhnlich 
drei bräunlichen, unregelmässig gezackten Bindenstreifen, 
von denen der, dem Basalrande zunächststehende, in der 
Regel am deutlichsten hervortritt. Unterseite jedes Flü
gels mit einem graubraunen Fleckchen. Das M ä n n c h e n  mit 
schön gekämmten Fühlern, im Ganzen dunkler, stärker 
besprengt; die Zeichnungen deutlicher. Im Juni legt der 
Falter seine circa 100 E i e r ziemlich tief unten am Stamme 
an die Rinde ab, aus denen in der letzten Hälfte des Juli 
die kleinen Räupchen auskricchen. Seiner f o r s t l i c h e n  
B e d e u t u n g  nach gehört dieser Falter jedenfalls zu den 
schädlicheren Laubholzinsekten. Man trifft seine Raupe 
fast an allen Laubbäumen fressen, an Birken, Eichen, Ha
seln, Linden, Pappeln, Ulmen, W eilen, Obstbäumenu.s.w., 
aber ganz besonders schädlich wird sie der Buche, welche 
oft durch sic ihres ganzen Blätterschmuckes beraubt wird. 
Die Bäume werden zwar nicht getödtet, aber doch im 
Zuwachs bedeutend zurückgcsetzt. Die am leichtesten 
ausführbaren Vor t i l g u n g s m i t t e ]  bestehen im Sammeln 
der Puppen während des Spätherbstes und Winters und 
im Zerquetschen der Raupen, wenn sie (in Massen) von 
den Bäumen herabsteigen, um sich zu verpuppen.

13 . Die Behaarung ist stark, wenigstens z. Th. strahlig, stern
förmig gestellt; der Körper theilweise mit kleinen, wenig 
erhabenen W ärzchen besetzt. . . .
— — — weniger stark , oft ziemlich schütter, oder
auch nur in Form von ganz einzelnstehenden, sehr kurzen 
Börstchen; niemals sternförmig strahlig

1 4 .  a. Die erwachsene, kleinköpfige Raupe (in der letzten
Hälfte des Juni) ist gegen V /\“ lang, fast durchaus gleich 
dick, mit langer, an den Seiten weisser, auf dem Rücken
gelblicher Behaarung. Bauch- und Afterbeine roth und 
schwarz gefleckt, ziemlich lang. Grundfarb e bräunlichschwarz; 
zweiter bis elfter Ring auf dem Rücken mit zwei grossen 
Flecken, die von ganz kurzen, dichten, rothbraunen Sam
methaaren gebildet sind, und die Mittellinie zwischen sich 
einschliessen ; unter diesen beiderseits eine Reihe einzelner,

14 .

15 .
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gelblichweiss gefiirbtor- Das junge R äupchen, mit Aus
nahme der l’otlien Bauch- und Afterfiisse, rein schwarz. Die 
gelbbraunen Rückenstreifen zeigen sich erst später auf dem 
zweiten und dritten Ringe. Die Raupen wohnen bis zur 
Zeit ihrer Verpuppung, oft an 200 familienweise beisam
men in Einem Gespinnste und verlassen dasselbe nur, wenn 
sie auf Nahrung ausgehen.

B om byx. (Gastropacha) ln n c s tr is . Lin. B i r l t e n -  
N e s t- S p i n n c r.

Gegen Ende Juli zerstreuen sich die Raupen untl 
begehen sich in den Boden, wo die V e r p u p p u n g  inner
halb eines braungraucn undurchsichtigen Cocons erfolgt. 
Der S c h m e t t e r l i n g  ist einer der frühesten, fliegt meist 
schon im April, legt seine E i e r  in Form von circa einen 
Zoll breiten Ringen um die dünnen Zweige der Bäume 
und überzieht sie mit der blaugraucn Afterwolle. Die Flü
gelspannung des W e i b c h e n s  bis 1 die Länge 3,'n". 
Grundfarbe der Flügel lebhaft rothbraun, nach den Aus- 
senrändern stark blaugrau angehaucht; eine, über beide 
Flügel ziehende schmale, auf den Hinterflügeln weniger 
scharf begrenzte Binde, eine unbestimmte Zeichnung an 
der Basis und ein rundlicher Fleck in der Mitte der Vor- 
derfüigel, weiss oder gelblichweiss. Die Unterseite dunk
ler. M ä n n c h e n  kleiner, schlanker, mit schönen, doppelt 
gekämmten Fühlern. Unter den ’Waldbäumen ist es die 
Birke, wohl auch Eiche, welche diese Raupe allen ändern 
vorzuziehen scheint; sie geht jedoch auch an Weiden, 

Pappeln, Linden etc. Uebrigcns ist sie für den Forst
mann von geringerer B e d e u t u n g ,  als für Gärtner und 
Landwirthc, deren Pflaumen- und Kirschbäumen sie be
deutend zusetzen kann. Die besten V er t i 1 g u n gs mi 11 e 1 
sind Ausschneiden der Raupennester an regnerischen Ta
gen, zu welcher Zeit sich die Raupen dorthin zurückzie
hen; oder das Entfernen der leicht sichtbaren Eierringe.

b. Die Raupe lebt fast auschliesslich auf E ichen, ist er
wachsen (in der zweiten Hälfte des Juni) etwas über 1" 
lang, gleichdick, Kopf gross, braunschwarz. Die Grundfarbe 
ist oben ein dunkles Blaugrau, unterseits heller ins Grün
liche; Rückenlinie bläulichschwarz; die ersten drei Ringe 
jeder mit acht, eine Querreihe bildenden, die anderen Ringe 
mit vier röthlichbraunen Knöpfchen. Vom vierten Ringe an, 
.jeder in der Mittellinie mit einen rotlibraunen, filzhaarigen, 
leicht abreibbaren Querfleck. Luftlöcher schwarz, unterhalb 
eines jeden (vom vierten Ringe angefangen) zwei heller ge
färbte, Knöpfchen und auf diesen sternförmig gestellte, 
lange, weissgraue, widerhackige H aare*); der ganze übrige

') D ie s e  K a u p e  h a t  d ie  E ig e n lh i im l i e h k e i i ,  d a s s  s i e  ih r e  s p r ö d e n  M aare  s e in 1 l e i c h t  
v e r l ie r t ,  s o  d a s s  m  r a u p c n f r ä s s ig e i i  O r te n  o f t  d ie  g a n z e  h i l f t  m it ih n e n  g e s c h w ä n g e r t  i s t  
u n d  s i e  d a h e r  le i c h t  v o n  M e n s c h e n  u n d  T h ie r e n  e in g e a t h m e t  w e r d e n  k ö n n e n .  S i e  e r r e g e n  
d a n n  n ic h t  s e l t e n  s e h r  g e f ä h r l i c h e  in n e r e  E n t z ü n d u n g e n ,  u n d  in  s o l c h e n  O r te n  s o l l t e  d a h e r
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Körper fein behaart. Das junge Räupchen ist gelb, Kopf 
Beine und Nackenschilder schw arz; Behaarung lang, weiss 
und schwarz.

B o m b y x  (G astropacha) p ro c c s s io n e a . Lin. P r o 
z e s s i o n s - S p i n n e r ;  V i e r  e i c h e n  - Spi  1111 er.

Diese Eaupe ist in Bezug auf Lebensweise eine 
der merkwürdigsten, ln  der Mitte des Mai schlüpfen die 
kleinen ltäupclien aus dem Eie und begeben sich in die 
Baumkronen. Sie ziehen dann in geschlossenen Eeihen 
auf Nahrung aus, verbinden sich unterwegs noch mit an
deren Familien, so dass ein solcher Eaupenzug, besonders 
wenn die Eaupen schon mehr erwachsen sind, eine ansehn
liche Länge bekommt und von Ferne einer Schlange nicht 
unähnlich ist. Sind sie bei ausreichenden Futtervorräthen 
angelangt, so zerstreuen sie sich, und sammeln sich erst 
wieder zur Zeit der Häutung, indem sie ihren Eückzug 
in eben solchen geschlossenen Kcilicn antreten. Gewöhn
lich in breiten Astaehseln oder Gabeln machen sic Halt, 
und bereiten sich ein gemeinschaftliches Gespinnst, in 
welches sie von nun an regelmässig jeden Morgen zurück
kehren, sich am Tage ruhig verhalten, und es Abends in 
geschlossenen Zügen wieder verlassen , uni dem Futter 
nachzugehen. Diess G e s p i n n s t  ist innerlich oft ganz 
mit alten Eaupenbiilgcn angefüllt, welche mit ihren Haa
ren an den Gespinnstfädcn hängen bleiben. In der er
sten Hälfte des Juli erfolgt die V e r p u p p u n g .  Zu dem 
Zwecke setzen sich die Eaupen neben und über einander 
(oft 5 bis 8 Schichten bildend) während mehrere der stär
keren den ganzen Eaupenballcn umspinnen und nach voll
endeter Arbeit durch einige gelassene Oeffnungen sich 
auch unter Dach machen. In diesem allgemeinen, nicht 
selten kinderkopfgrossen, festen, mit Eaupenkotli und Bäl
gen gefüllten Co c on bereitet sich noch jede Puppe einen 
selbstständigen, sehmutzigweissen, ganz dichtcn Cocon und 
gegen Mitte August kommt der S c h m e t t e r l i n g  hervor. 
Nur des Nachts schwärmen die Falter und begatten sich, 
während sie den Tag sitzend verbringen und zum Eicrab- 
lcgen benützen. Der w e i b l i e h e  Schmetterling misst I V3 
bis 11/ i '1 Flugweite und ist etwas über lang; die Füh
ler sind hellbraun, Jvopf und Eücken bräunlich-aschgrau, 
Hinterleib bräunlich mit schwärzlichbrauner Afterwolle. 
Vorderflügel aschgrau mit zwei tiefbraunen, an den entge
gengesetzten Seiten dunkelgrau beschatteten Querbinden 
und dazwischen zuweilen mit einem Mondfleck. Hinterflü- 
gcl des (mit schön gekämmten Fühlern versehenen) schlan
keren Mä n n c h e n s  weiss, mit grauer, verwischter Mittcl-

ile m  P u b l ik u m  d e r  Z u lr i l l  p o l iz e i l ic h  v e r h o le n  w e r d e n .  S e lb s t  a u f  d e r  H a n d ,  d u r c h  b l o s s e  
B e r ü h r u n g  d e s  T h i e e s  k ö n n e n  s c h m e r z l i c h e  E n t z ü n d u n g e n  e n t s t e h e n ,  wre s s h a lb  s ic h  a u c h  
d ie , in  s o l e h c n  R a u p e n d is t r ik le n  z u r  V e r t i lg u n g  a n g e s l e l l l e n  A r b e i t e r  v o r  B e r ü h r u n g  d e r  
R a u p e n -  o d e r  P u p p e n n e s l e r  m it b l o s s e r  H a n d  m ö g l i c h s t  h ü t e n  m ü s s e n .
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binde; jene des Weibchens einfach grau; Fransen der Vor- 
derfliigei gefleckt. Die weissen mohngrossen E i e r  werden 
in Partbien von 150— 200 Stücken an die Rinde der 
Stämme, und zwar an der Sonnenseite, oder an stärkere 
Aeste abgelegt, mit der Aftenvolle nur wenig bedeckt, 
überwintern daselbst, und gegen Mitte Mai des nächsten 
Jahres kommt daraus das Räupchen hervor. Eichen und 
^erreichen sind die natürlichen Nahrungspflanzen der Raupe 
und nur in dcrNoth nimmt sie auch andere, sowohl Holz
ais Krautgewächse an. Die sonnigen Baumpartliien, wie 
insbesondere Randbäume werden stets zuerst befressen; 
ganz geschlossene Bestände scheint sie weniger zu lieben.
Nur wenige der, in der Regel ganz kahl gefressenen Bäume 
sterben ab, aber sie werden doch stark im Wüchse zurück
gesetzt und bekommen häufig in Folge des Frasses dürre 
Acsto. Da nun noch ausserdem die Raupe durch ihre gif
tige Behaarung oft sehr gefährlich für Menschen- und 
Thicrleben werden kann, so ist es um so mehr Pflicht, 
Anstalten zu ihrer V e r t i l g u n g  zu treffen. Ucbrigens 
sind die Mittel dazu sehr einfach und bereits durch die 
Lebensweise des Thieres an die Hand gegeben: man ver
nichtet (u. z. im Juni) die am Tage in den Gespinnsten 
versammelten Raupen, durch Ausbrechen und Verbrennen 
der Nester; oder man entfernt zu Ende Juli und Anfangs 
August die Verpuppungsballen; es muss jedoch stets die 
äusserste Vorsicht den Arbeitern empfohlen werden. Ein 
V o r b a u u n g s  m i t t e l  möchte sein : die Einsprengung der 
Eiche so zu bewirken, dass sie mehr auf das Innere der 
Bestände beschränkt würde.

15 . Die Raupen im Ganzen etwas dunkel gefärbt mit s c h w a r 
z e r  Rückenlinie und neben dieser beiderseits ein brauner 
und schwarzer Längsstreifen; oder die Raupe mit w e i s s e r  
Rückenlinie und parallel mit dieser braunrothe , blaue und
z. Th. schwarze Längsstreifen 80 .

Die Färbung der Raupe ist im Ganzen eine h e l l e ,  
g e l b e  oder r  ö t h 1 i c h g e 1 b e, entweder nur mit dunklen, etwas 
erhabenen Punkten, oder mit anderen Zeichnungen; oder 
die Raupe ist e i n f a r b i g  g r a u  mit schwarzen Punkten auf 
dem Rücken 16 .

16 . Die Raupen, nur in ihrer ersten Jugend gesellig, leben
nicht während ihres Frasses zu grossen Gesellschaften in 
gemeinschaftlichen Gespinnstnestern; nach hinten sind sie nicht 
auffallend verschmälert, entweder mit schwarzen und gelben, 
durch röthlichc Quergürtel unterbrochenen Längslinien; 
oder mit breiten, abwechselnd citronengelben und graugrü
nen Längsstreifen und grossen, schwarzen, querreihig ge
stellten Punkten . . . . . . . . 1 9 «
— — werden höchstens 9"' lang, leben während des F ras
ses in seidenartigen Gespinnstnestern gesellig, und verpup
pen sich auch da gemeinschaftlich, Körper stark nach hin-
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ten verschmälert grau oder gelb mit mehr oder weniger 
Grün; Kopf und der getheilte Nackenschild schwarz. Die 
gelbbraunen Härchen der Oberseite stehen auf schwärzlichen 
W ärzchen; auf dem zweiten bis zwölften Ring zwei grosse, 
schwarze oder schwarzbraune, die beiden mittelsten Haar
warzen von aussen einschliessende Flecken

11 a. Die Raupe mit schwarzen und gelben, durch orangen- 
rothe Gürtel unterbrochene Längslinien; Luftlöcher gross, 
schwarz, mit einem gelben Ringel; Kopf gross; Länge bis 
über 2 ".

B o m b y x  (Pygaera) b u c tp l in la . Lin. L i n d e n -  
S p i n n e r ;  M o n d v o g e l .

Sie lebt vom Juli bis Oktober auf den verschieden
sten Laubhölzern, besonders Buchen, Linden und Eichen, 
deren jungen Bäumen sie wohl auch manchmal Schaden 
zufügen kann. Die V e r p u p p u n g  erfolgt unter der Erde, 
ohne Cocon; im Juni des nächsten Jahres erscheint der 
S c h m e t t e r l i n g .  Flügelspannung gegen 2'/*"; Fühler 
braun, beim Männchen gelb gefiedert; Kopf und Brust
schild ockergelb, letzteres mit rostfarbener Doppellinie 
eingesäumt; Hinterleib blassgelb, in den Seiten schwarz 
gefleckt; Vorderflügel aschgrau, an der äusseren Spitze ein 
grosser, hellgelber, rostfarbig gewölkter Mondfleck; an der 
Wurzel und am Innenrande sind sie silbergrau, mit zwei 
gelblichen, schwarz und braun gerandcten Querlinien; 
Hinterflügel herrschend gelblichweiss. V e r t i l g u n g s m i t 
t e l  machen sich wohl nie nöthig. 

b. — — — breiten, abwechselnd citronengelben und grau
grünlichen Längstreifen und ziemlich grossen, etwas erha
benen, runden, scliarzen Punkten; die Behaarung nur äus- 
serst kurz und einzeln, so dass die Raupe fast kahl er
scheint. Länge bis über 1Va".

N o c tu a  (Episema) c o e ru lc o c e p h a ln . Ochsh. B l a u 
k o p f .

Sie frisst vom Mai angefangen bis in den Juni 
vorzüglich auf Obstbäumen (Zwetschken, Pflaumen); auch 
auf Pappeln habe ich sie schon gefunden. Im Juni v e r 
p u p p t  sie sich an den Zweigen in einem, an den einge
sponnenen Holzspänen, Kothstückclien etc. leicht erkenn
baren C o c o n ,  aus dem der F a l t e r  mitunter noch im 
Herbste, gewöhnlich aber erst im nächsten Frühling aus
schlüpft. Seine Flugweite beträgt gegen 1 '/V', seine 
Länge etwas über ' / i ‘ \ Farbe der Vorderflügel bläulich
grau, die der hinteren thongelb. Ucber die Mitte der er- 
steren zieht sich eine, ein Drittheil der Flügel einneh
mende, am Vorderrande breitere, stahlgrüne, ausgezackte 
Binde, in der^n Mitte drei mehr oder weniger getrennte, 
gelbliche Flecken stehen; die Basis mit kaffeebraunen W i
schen; Flügel ziemlich schmal; der Fransensaum gefleckt. 
An Obstbäumen, wie ich dies in Böhmen zu beobachten

1 8 .
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Gelegenheit hatte, oft sehr schädlich; jedoch lässt sich die 
V e r t i l g u n g  leicht durch Abschütteln oder Ablesen und 
Zertreten der Kaupen bewirken.

1 8 .  Die Räupchen sind gelb, mehr oder weniger grünlich gefärbt 1 9 .  
----------— grau, mit schwarzen Kopf- und eben solchen Na
ckenschildern. Länge bis 7'".

T inen  (Hyponomeuta) p ad e lln . Lin. K l e i n e
S cli w a r  zp u n k  t - M o t t  e.

Diese, wie die beiden folgenden Arten kommen auf 
verschiedenen Obst- und Waldbäumen (besonders Prunus- 
Pyvus- und Rliamnus-Arten) vor; inOberösterreich beob
achtete ich sic auch auf Akazien (T. cognatellü)■ — Die 
Raupen v e r p u p p e n  sich zu Anfang oder Mitte Juni.
Der Co c on ganz dünn und durchsichtig. Die P u p p e  bis 
4 1/ / "  lang, am Kopf, Rumpf und z. Th, an den Flügeln 
uni am Hinterlcibe schwarzbraun; Afterwulst mit sechs 
hackigen Borstenhaaren. In der ersten Hälfte des Juli 
erscheint der S c h m e t t e r l i n g :  Flügelspannung 9— 10'" ; 
die Fransensäume der Hinterfiügel ganz grau; Vorderflügel 
grauliclnvciss mit ‘25— 30 schwarzen Punkten. Die Räup
chen kommen noch im Nachsommer aus den Eiern hervor 
und überwintern in einem, von ihnen angefertigten Ge- 
spinnstc. Die befressenen, oft ganz kahlen, mit Gcspinn- 
sten beladenen Gewächse gewähren einen höchst widerlichen 
Anblick. Für den Gärtner, der durch den Frass seine 
ganze Obsternte cinbiisscn kann, gehört diese Raupe, so
wie die beiden folgenden, zu den unangenehmsten Insek
ten. Das Ausbrcchen oder Ausschneiden der Raupennester 
ist wohl das einfachste Verfahren um diese lästigen Gäste 
zu entfernen.

1  9 .  a. Die Raupe wird bis 7"' lan g ; auf dem vierten bis eilf- 
ten Ring, hinter den grossen, schwarzbraunen Rückenflecken 
noch zwei kleinere, haarlose, die mittelsten Haarwarzen nicht 
ganz berührende, braunschwarze Flecken.

T in e a  (Hyponomeuta) cv o n y n ic lln . Lin. M i t t 
l e r e  S c l i w a r z p u n k t - M o t t e .

Vorkommen, Zeit der Verpuppung, Vertilgung und 
Flugzeit des Falters wie bei Tin. padella. C o c o n  ganz 
undurchsichtig. P u p p e  bis 4 ,/ i" / lang; Afterwulst ohne 
hackige Borstenhaare. Der S c h m e t t e r l i n g  hält 11'" 
Flügelspannung; Vorderflügel weiss mit etwa 50 schwar
zen Punkten.

b . ------------ — 9'" lang; von denen bei evonymella  angege
benen Charakteren keine Spur vorhanden.

T in e a  (Hyponomeuta) c o g n a te lla . Hbn. G r o s s e  
S c h w a r z p u n k t - M o  t t e.

Vorkommen, Zeit der Verpuppung, Vertilgung und 
Flugzeit des Falters wie bei Tin. padella. Coc o n  un-
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durchsiclitig. P u p p e  5'" lang, ganz blassgelb, mit Aus
nahme des dunkleren Hinterleibsendcs und der schwarzen 
Augen; Afterwulst mit G hackigen Borstenhaaren. Der 
S c h m e t t e r l i n g  misst gegen 12'" Flügelspannung; Yor- 
derfliigel mit 25— 30 schwarzen Punkten; Fransensäume 
der Hinterflügel (besonders gegen die Spitze zu) mehr 
weisslich (als bei padella).

S O . a. Die Raupe (Ende Mai, Anfangs Juni) 1 ]/ 2" lang, mit 
schwarzer Mittellinie und zu beiden Seiten derselben mit 
einem braunen und einem schwarzen Längsstreifen; übrigens 
bräunlichgrau, Kopf, Brustfüsse, Afterklappen und an den 
Luftlöchern schwarz. Die jungen Räupchen, welche im Juli 
auskriechen, sind mit Ausnahme des schwarzen Kopfes, der 
Brustfüsse und Afterklappen, ganz gelb, einzeln, lang, 
schwarz behaart, verspinnen sich sogleich auf der Blattseite 
und benagen unter dem Gespinnst die Epidermis des Blattes.

P a p il io  (Pontia) C ra ta c g i. Lin. G e m e i n e r  
B a u m - W e i s s l i n g .

Je nachdem die Eaupen früher Nahrung bedürfen, 
erweitern sic diese ersten Gespinnstc durch Zuziehung 
neuer Blätter, welche bald braun werden, und an ihrer 
Trichterform leicht zu erkennen sind. In diesen Nestern 
( k l e i n e  Eaupennester genannt) überwintern sie und v e r 
p u p p e n  sich Ende Mai oder Anfangs Juni des nächsten 
Jahres. Die gegen 1" lange P u p p e  ist an Form jener 
der P. polycllloros (vergl. Nr. 8) ähnlich, aber sogleich 
an der Farbe (grüngelb und schwarz punktirt und gefleckt), 
sowie an der Art der Befestigung (gewöhnlich an Acstcn 
oder Zweigen mit dem hinteren Ende angesponnen und 
durch mehrere über den Eückcn laufende Fäden mehr oder 
weniger in horizontaler Lage erhalten) leicht zu erkennen. 
Schon nach Verlauf von etwa 14 Tagen erscheint der 
grosse, weisse S c h m e t t e r l i n g .  Seine Flügelspannung 
beträgt bis 2 1/2</> Leib, Beine und Fühler schwarz, die 
letzteren mit weiss cm Endknopfe : Flügel mit starken,
schwarzen Adern, an ihren Aussenrändern dunkel augeräu
chert. Die E i e r  werden in rundlichen Haufen von circa 
150 Stücken an den Blättern abgesetzt und sind von hocli- 
gelber Farbe. Auch diese Eaupe frisst vorzugsweise auf 
Obstbäumen, welchen sie ausserordentlich schädlich wer
den kann. V e r t i l g u n g  wie bei Bom byx crysorrhoea 
(Nr. 11 a).

b. — Raupe (Ende Mai, Anfangs Juni) gegen 2 " lang mit 
weisser Mittellinie und mit dieser parallel braunrothe und 
graublaue Längsstreifen; Kopf gross, blaugrau, mit zwei 
schwarzen, grossen Flecken. Auch sie leben während des 
Frasses gesellig, oft mehrere Hunderte in einem, gewöhn
lich an Astgabeln befestigten Gespinnste.
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B o m b y x  (Gastrox>acha) l ie n s tr ia . Lin. R i n g e l -  
S p i n n e r .

Die Frasszeit dauert von Ende April bis Ende 
Mai. Um diese Zeit zerstreuen sich die Raupen nach al
len Richtungen, um sich einen passenden Platz zur V er- 
p u p p u n g  zu suchen. Sie geschieht an Wänden, Zäunen, 
an Bäumen u. dgl. in einem gelblichweissen, im Inneren 
mit feinen Mehlstaub angefüllten C o c o n .  Auch die, et
was über ■%" lange P u p p e  erscheint bestäubt braun
schwarz, ziemlich stark, gelb behaart; die Flügelgegend 
mit zwei Quereindrücken; Halsscliild mit schwacher, glat
ter Mittelleiste. Im Juli fliegt der leicht kennbare 
S c h m e t t e r l i n g :  seine Flügelspannung (des W e i b c h e n s )  
bis V /2“, die Länge Grundfarbe ein röthliclies Rost
gelb ; zwei Quorlinien sind gelb , mit dunkelrothbraunen 
Säumen; eine durch sie eingeschlossene Mittelbinde, sowie 
eine Bogenlinie auf den Hinterflügeln sind deutlich her
vortretend. Fransensäume der Hinterränder hell und dun
kel gefleckt. Unterseite mit der oberen gleichfärbig, 
einen schwachen Schattenstreifen über die Mitte. Die 
E i e r  überwintern, werden zu 400 bis 500 Stücken in 
Form von breiten Ringeln spiralförmig um die schwächeren 
Zweige gelegt und sind von braungrauer Farbe. Der 
Ringclspinner ist nicht nur den Obstbäumen durch Ent
blättern und Benagen der Früchte s e h r  s c h ä d l i c h ,  
sondern kann auch den forstlichen Laubhölzern ziem
lich naclitlieilig werden. So soll er schon Eichen, W eiss
buchen und Ulmen ganz abgefressen haben*). Hat man 
es versäumt, zu seiner V e r t i l g u n g  die Eierringel im 
Herbste und während des Winters auszuschneiden, so ist 
cs am Thunlichsten, die gesellig fressenden Raupen, ent
weder in den Gespinnsten oder ausserhalb dieser zu tödten. 
Herr Professor Ratzeburg schreibt das Abkehren mittelst 
kleiner, scharfer Besen vor; auch soll das Ausschiessen 
mittelst Schicsspulver schon mit gutem Erfolge angewendet 
worden sein. Letzteres wird doch wohl nur bei einzelnen 
Obstbäumen ausnahmsweise Anwendung finden.

2  1 . Die Raupe am letzten Leibesringe mit zwei genäherten, 
feinen, geraden Spitzen; — oder der Kopf ist gross, vorne 
flach mit dunkler V-förmiger Zeichnung und am Scheitel 
stark eingekerbt. (Männliche und weibliche Schmetterlinge 
geflügelt)

— — weder am letzten Leibesringe mit zwei Spitzen, 
(sind solche vorhanden, so stehen diese auf dem Rücken 
des e i l f t e n  Ringes) noch der Kopf am Scheitel stark ein
gekerbt. (Die weiblichen Schmetterlinge ungeflügelt) « 3 .

*) B e c h s t e in ’s  F o r s t in s e k le n ,  p a g .  2 8 9 .
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ct. Die Raupe wird (bis Endo Juni) 1" lang und ist stets 
kenntlich an den zwei genäherten, am letzten Leibesring be
findlichen, feinen geraden Spitzen. Die Farbe variirt unge
mein, so dass bald die rothc, bald die grüne vorherr
schend ist.

G c o m c tra  (Caberci) p u sa r ia . Lin. K l e i n e r  B ir 
k e n  - S p a n n e r .

Obwohl die Raupe aucli schon auf anderen Wald- 
bäumen (Buchen, Hainbuchen, Eichen, Aspen, Weiden, 
Erlen etc.) angetroffen worden ist, so gehört sie doch 
eigentlich nur der Birke an. Sie frisst von Mai bis Ende 
Juni, lässt sich dann an Fäden von den Bäumen herab 
uud v e r p u p p t  sich innerhalb eines ganz dünnen Gewe
bes in cler Erde. Als rothbraune, V2" lange P u p p e  
überwintert das Insekt und im Mai fliegt der S c h m e t 
t e r l i n g .  Seine Flugweite beträgt 1"; Farbe schneeweiss, 
stark seideglänzend; die Vorderflügel mit drei, die Hinter- 
fliigel mit zwei grünen, wenig bogigen, schmalen Binden
streifen. Unterseite gleichfalls schneeweiss, an den Vor- 
derrändern stark bräunlich besprengt. Als V e r t i l g u n g s 
m i t t e l  wird das Betreiben solcher raiipenfrässiger Orte 
mit Schweinen vorgesclilagcn, zur Zeit (am bestell vom 
August an), wo die Puppen im Boden ruhen.

b . ------------ (bis Mitte oder Ende September) über 2" lang,
ist durchaus gleichdick und ausgezeichnet durch grossen’ 
vorne flachen, fast viereckigen, braunen Kopf, und dunklere 
V-förmige Zeichnung auf der Stirn. Der Scheitel stark aus
gekerbt, wodurch beiderseits ein hornähnlicher Höcker ent
steht; Körper stark warzig, die grössten Warzen in cler 
Regel weiss; Luftlöcher braun. In  der Farbe variiren sie 
sehr; gewöhnlich sind sie grünlichgrau; seltener bräunlich 
oder gelblich.

G c o m e tra  (Amplridasis) b e tu la r ia . Lin. G r o s s e r  
B i r  lc e n - S p a n n e r ; A s t  - S p a n 11 e r.

Die Raupe frisst vom Juli bis Anfang Oktober auf 
den verschiedensten Laubliölzern; zieht jedoch immer die 
Birke anderen vor und ist den Zweigen, an denen sie sitzt, 
sowohl hinsichtlich der Farbe, als auch ihrer steifen Hal
tung wegen, täuschend ähnlich. Im Oktober v e r p u p p t  
sic sich in der Erde. Die P u p p e  nahezu 1" laug, dun
kelbraun, und auch sie zeigt hinter dem Kopfe zwei Hö
cker. Im Mai oder zu Anfang Juni erscheint der F a l t e r ;  
seine Flügelspannung beträgt bis über 2" ; der Leib kegel
förmig zugespitzt; Grundfarbe meist graulich oder gelblich
weiss und sowohl die Ober- als Unterseite der Flügel, 
sowie der Körper mit unzähligen braunen Spritzern überdeckt. 
Als V e r t i l g u n g s  m i t t e l  dienen das Abschütteln und Töd- 
ten der Raupen, wenn sich ihr Vorkommen nur auf we
nige Stämme beschränkt; aiisserdem das Betreiben solcher
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Orte mit Schweinen vom Oktober augefangen. Uebrigens 
wird selten die Nothwendigkeit dazu geboten sein.

23 . Die Raupe auf dem Rücken des eilften Ringes ohneFleiscli- 
spitzen
— — zeigt auf dem eilften Ringe zwei Fleischspitzen. Sie 
wird etwas über :t/^" lang, ist rothgelb mit einer Mischung 
von Dunkelbraun und Grün; jeder Leibesring beiderseits 
des Rückens mit zwei, kaum sichtbaren, gelben (auf den 3 
ersten und auf dem vorletzten Ringe grösseren) Pünktchen; 
der fünfte Ring beiderseits mit einem schwärzlichen Schat
tenstreifen.

G e o n ic tra  (FUhm-ia) a u ra n t ia r ia .  Ilbn. O r a n g e n 
r o t  h e r  S p a n n e  r.

Der m ä n n l i c h c  S c h m e t t e r l i n g  mit 1 %" 
Flügelspannung, ist auf den Vorderflügeln röthlichgelb, 
rostbraun bestäubt mit drei dunkleren Bindenstreifen 
durchzogen, deren beide kürzesten dicht beieinander an 
der Basis stehen. Zu jeder Seite der längeren ein dunk
ler Punkt; Hintcrfliigcl heller mit einer dunkleren, bogen
förmigen Wellenlinie und einem Punkte innerhalb dersel
ben. Die Unterseite blassgclb, mit durchscheinenden 
Zeichnungen. Das braun- und gelbgefleckte W e i b c h e n  
mit kurzen, hellgrauen, etwas bräunlich gefleckten, lang- 
behaarten Flügcllappcn. L e b e n s w e i s e  und V e r t i l 
g u n g  wie bei Geom. brumatci (Vergl. Nr. 25 c.).

2 4 . Die Raupen sind erwachsen höchstens 74" lang; über dem 
Rücken mit einer oder mehreren helleren oder dunkleren 
Längslinien
— — sind bis 14'" lang; in der Mitte des Rückens mit zar
ten X-förmigen, einen dunklen Augenpunkt im Winkel ein- 
schliessendenFiguren; K örpersehr gestreckt, bräunlichgelb, 
durch röthlichbraune, hellgesäumte und dunkle Streifen sehr 
bunt gefärbt.

G eo m e tra  (F idonin)  p ro g c in m a rin . Hbn. We i -  
d e n - S p a n n e r.

In Grösse und Gestalt ist der Schmetterling bei
derlei Geschlechts der Geom. defo liaria  (vergl. Nr. 25 b) 
ähnlich. Die Grundfarbe beim M ä n n c h e n  ist jedoch dum
pfer gelb, röthlichbraun bestäubt; letztes Drittheil der 
Vorderflügel mit einer röthlichbraunen, von zwei dunklen, 
unregelmässig gezackten Bindenstreifen eingeschlossenen 
Binde, und mit noch einem Bindenstreifen weiter gegen 
die Flügelbasis. In dem Felde ausserhalb des letzteren 
ein dunkler, schräger Strich. Die Hinterflügel schmutzig- 
weiss mit verloschenen Flecken und Wischen und dunk
len Punkten vor dem Fransensaume. Unterseite schmut- 
iigweiss, rothbraun bestäubt, die Zeichnungen der Ober
seite durchsehimmornd. Fühler der Männchen röthlich-

9 4 .

25 .
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gelb, doppelt gekämmt. L e b e n s w e i s e  und V e r t i l 
g u n g  wie bei Geom. brumata (vergl. Nr. 25 c).

5 g 5 .  «. Die Raupe wird lang, ist weisslichgriin mit sehr 
deutlicher, weisser Längslinie zu beiden Seiten des Rückens, 
einer anderen mehr verwaschenen oberhalb der Füsse und 
vielen anderen, sehr zarten und schwachen über dem Rücken 
und in den Seiten.

Gcoinctra (Fidonia) ncscularia. Trslte. R o s s k a 
s t a n i e n - S p a n  n e  r.

Flügelspannung des M ä n n c h e n s  über 14'"; Füh
ler gekämmt. In Farbe ziemlich der Geom. brumata 
(siehe Nr. 25 c) ähnlich, die Flügel mehr gestreckt, mit 
nur zwei, meist sehr undeutlichen, gesägten, nach aussen 
weiss eingefassten (ein etwas dunkleres, mit schwarzbrau- 
nen Striclielchon bezeichnetcs Mittelfeld einschliessenden) 
Strichen. Hintcrfliigcl stark gerundet, grauweiss, mit deut
lichem, dunklem Punkte, und mehreren solchen, einen 
Saum bildenden vor den Fransen. Die blässere Unter
seite mit einem gesägten Bindenstreifen über die Vordcr- 
und Hintcrfliigcl. Das W e i b c h e n  ist gänzlich flügellos, 
5'" lang, braungrau mit starkem Afterbarte.

b. — ------- ebenfalls bis 3/ t"  lang ; ist oberseits röthlichbraun
mit dunkler Mittellinie, unten gelblich. Die Einschnitte der 
Ringe bläulichgrau. An beiden Seiten zieht sich der Länge 
nach ein breiter, hellgelber, oben meist schwarz gesäumter 
(die von einem braunrotlien Fleck umflossenen Luftlöcher 
in sich aufnehmender) S treifen; die Bauchfüsse röthlich.

Gcoinctra (Fidonia) defoliaria. Lin. W a l d l i n 
d e n  - Sp a n n e r ; H a i n  b ucl i  e n - S p a n n e  r.

Die 0'" lange (man n l i c h e )  P u p p e  ist rothbraun, 
hat hinter dem Kopfe (ähnlich wie Geom. betularia) 2 
Ohrenhöckerchen und einen zweispitzigen Aftergriffel. Die 
Flügelspannung des m ä n n l i  cli en S c h m e t t e r l i n g s  be
trägt 1%"; die Fühler doppelt gekämmt; Vorderflügel et
was gestreckt, abgerundet. Grundfarbe röthlich - braun
gelb, an den Ilinterflügeln heller und schmutzig. Vorder
flügel mit zwei breiten, gezacktcn, dunkelrotlibrauncn und 
weisslich eingefassten Querbinden; die eine, schmälere, 
nahe am Grunde der Flügel, beinahe halbmondförmig; die 
andere, breitere, ziemlich parallel dem Aussenrande. Der 
Raum zwischen diesen beiden Binden zeigt einen fast 
halbmondförmigen Fleck und ist am hellsten gefärbt. Ba
sis dunkelbraun. Hinterflügel mit einem schwarzen Punkt. 
Die Unterseite heller als die Hinterflügel, mit durchschim
mernden Zeichnungen. Das W e i b c h e n  charakterisiren 
seine langen Beine; ist 5"' lang, ganz flügellos, schmutzig 
gelb, schwarz gefleckt und gesprengelt. Flugzeit um einige 
Tage früher als bei der folgenden Art. Was f o r s t l i c h e  
B e d e u t u n g  anbelangt, so kann dieser Spanner zu den

7*
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m e r k l i c h  s c h ä d l i c h e n  Insekten gerechnet werden, indem 
er den Obstbäumen, Buchen, Eichen und Birken in manchen 
Jahren schon bedeutend zugesetzt haben soll, ln  seiner 
sonstigen Lebensweise stimmt er mit der folgenden Art 
fast ganz überein, daher auch seine V e r t i l g u n g  wie dort,

— — — nur 7"' lang; Grundfarbe hell, gelblichgrün, mit 
dunklerer Mittellinie; beiderseits des Rückens drei sehr 
helle, grünlichgelbe Längsstreifen, deren mittelster und un- 
tester häufig unterbrochen, gleichsam geronnen; Luftloch
ringe b ra u n ; die Haare kurz, am längsten am Kopfe, am 
ersten und zwölften Ringe. In der ersten Jugend ist das 
Räupchen grau, dann wird es hell gelblich, bleichgrün, mit 
weissen, kaum sichtbaren Linien über dem Rücken; Kopf 
schwarz.

Geoinetra (Acidalia) hruinata. Lin. W i n t e r -  
S p a n n e r ;  S p ä t t l i n g ;  F r  ü h b i r n - S p  a n n  er.

Diese Eaupe nimmt ebenfalls fast alle Laubhölzer 
zur Nahrung hin ; Obstbäume scheinen ihr aber am mei
sten zu behagen; unter den Waldbäumen sind ihr die lieb
sten Eichen, Buchen, Hainbuchen und Ulmen. Ende April 
schlüpft das Eäupchen aus dem Eie und beginnt seinen 
Prass, indem es in die Blatt- und Blüthenknospen ein
dringt; hat erst das Laub sich mehr entwickelt, so macht 
es sich an dieses, nimmt vorläufig nur die zarteren, jüngsten 
Blätter, später auch ältere, und ist bereits Alles verzehrt, 
so verachtet es selbst die noch übrig gebliebenen Blatt
stiele nicht, klebt sie zu einem Knäuel zusammen und 
hält sich darin verborgen. Die V e r p u p p u n g  erfolgt 
gegen Ende Mai oder zu Anfang Juni; die Eaupen lassen 
sich an Gespinnstfäden an den Bäumen herabgleiten und 
begeben sich 2 — 3" tief in die Erde. Die P u p p e  liegt 
in einer gerundeten Höhlung, ist nur Vs" lang, gedrungen, 
hellbraun, Haare am Kopfe fehlend. Der Aftcrgriffcl kurz, 
am Ende zweiarmig. Erst im November oder im Dezem
ber bei lauen Nächten fliegt der m ä n n l i c h e  S c h m e t 
terling und begattet sich. Seine Flügelspannung beträgt 
1", die Flügel breit, fächerförmig abgerundet, äusserst 
dünn un i zart; die Farbe dumpf schmutzig braungrau, 
auf den Vorderflügcln bedeutend dunkler, am Vorderrande 
etwas in’s Kupfrige schillernd. Die Zeichnungen bestehen 
in mehreren, oft verwaschenen, daher gewöhnlich undeut
lichen, welligen dunkleren Linien; die Unterseite heller 
mit vier, häufig undeutlichen Punkten und durchschimmern
den Linien, die etwas seidenglänzenden bräunlichgrauen 
Fransensäiune an der Basis mit einzelnen dunklen Flecken. 
Das W e i b c h e n  beinahe S W "  lang; die Grundfarbe 
graubraun mit vielen weissen Schüppchen (besonders am 
Kopf und Halsschild) übersäet; die Fühler und Füsse lang 
und dünn; Flügcllappen ziemlich lang, braun, weiss be
schuppt, vor dem Ende Binde und an der Basis
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meist mehrere Flecken schwarzbraun. Die kleinen, grün
lichgelben E i e r c h e n  werden in Klümpchen von 3— 20 
Stücken an die Knospen gelegt, aus denen zur oben ange
gebenen Zeit die Räupchen entschlüpfen. Als Obstinsekt 
gehört dieser Spanner zu den s e h r  s c h ä d l i c h e n ;  als 
eigentliches Forstinsekt aber immerhin zu den m e r k l i c h  
s c h ä d l i c h e n .  Seine V e r t i l g u n g  bewirkt man in Gärten 
am besten durch Anlegen von Tlieerbänclern um die ein
zelnen Stämme in den Monaten Oktober und November, 
auf welchen die Weibchen beim Hinaufklettcrn kleben 
bleiben. Auch wird noch empfohlen die Erde um die Bäume 
herum 1' tief (in der Zeit vom Juni bis September) auf
zugraben und dann festzutreten, wodurch die Puppen so 
tief unter die Erde gebracht Avcrden, dass sie sich nicht 
mehr entwickeln können. Im Walde ist natürlich diess 
Alles nicht tlrunlich; hier hat man überhaupt nur eine ge
ringe Auswahl von Mitteln, und man wird wohl stets zu 
dem des Raupenklopfens in untergehaltene Schirme grei
fen müssen.

2 0 .  Der Körper der Larven schleimig, wodurch sie ein schne
ckenähnliches Aussehen bekommen. Der Frass geschieht 
nur durch Benagen der Epidermis; die B lätter vertrocknen 
dadurch und werden braun

— — — — nicht schleimig; bei manchen Arten werden 
die B lätter von den Rändern her stückweise aus
gefressen

2  9'. a. Die Larve ist mit schw arzer, nach Tinte riechender 
Masse überzogen, wird gegen 4"' lang, ist (abgewischt) hell 
lauchgrün mit dunklerem Rückenstreifen; der Kopf schwarz, 
die Mundtheile gelb, die Luftlöcher und die zwanzig Beine 
braun. Häufig im September und Oktober auf Kirschen- 
und Zwetschkenbäumen; auch auf Schleedorn.

Tcnthrcdo (Allantus) aethiops. Fb. S c h w a r z e  
0 b s  t- B la11  we s p e .

Die F l i e g e  wird 2"' lang, mit Ausnahme der Vor- 
derschiencn, Kniegelenke, der Basis der Mittelschienen, 
theilweise des Mundes und der vorderen Fussglieder 
(welche genannten Theile gelbbraun sind) tief schwarz, 
glänzend, schwach behaart; Hinterleib kurz, fast eiförmig; 
die Fühler neungliedrig, nur wenig kürzer als der Hinter
leib ; Flügel angeräuclicrt mit schwarzem Randmale. Im 
Oktober begibt sich die Raupe in die Erde und v e r 
p u p p t  sich in einem tönnchenförmigen Cocon, aus wel
chem sich im Mai oder Juni des nächsten Jahres die 
kleine Wespe entwickelt. Das Insekt kann einzelnen Obst- 
bäumen oft beträchtlich schaden und man hat verschiedene 
Laugen zum Bespritzen solcher Bäume in Vorschlag ge
bracht.

2 *.

2 8 .
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h. — — — — grünlich weisslichem Schleime überzogen; cler 
Darmkanal schimmert dunkelgrün durch. Der Kopf braun, 
eine, von einem Auge bis zum ändern über den Scheitel 
ziehende, halbkreisförmige Linie dunkelbraun (bei jungen 
Larven fehlend). Die beiden hintersten Brustfusspaare mit 
schwarzbraunen Schildern und Ringen. Man bemerkt sie 
zu zwei Zeiten: im Sommer einmal, von Mitte Mai bis zum 
Juli; dann wiederum von Mitte August bis Mitte September, 
und zwar ausschliesslich auf Linden.

T en tlii 'cd o  (Allantus) a n m ilip e s . Kl. K l e i n e  
L i 11 d e n - B 1 a 11 w e s p e.

Die m ä n n l i c h e  W e s p e  wird 2"', das AVci li
e h e n  his 2 '/V" lang, ist der vorherbeschriebenen sehr 
ähnlich, auch glänzend schwarz mit Ausnahme der Basis 
der Schienen mul einzelnen Fussglieder (an den Fuss glie
dern der Hinterbeine nur die erste Hälfte des ersten Glie
des w eiss); die Flügel an der Basis am hellsten, nach der 
Spitze zu allmählich stärker angeräuchert. Behaarung 
äusserst fein. In Lindcn-Alleen und Parkanlagen kann die 
Larve öfters sehr unangenehm werden. Anstatt des, bei 
der vorigen Art angeführten Bespritzens mit Lauge behufs 
der ‘V e r t i l g u n g ,  rätli Herr Prof. Ratzeburg, lieber den 
Boden um den Fuss der befallenen Bäume umzugraben, 
wodurch die schwachen Tönnchen des Insektes verstürzt 
und die Wespen an ihrer weiteren Entwicklung verhindert 
werden.

Larven mit 20 oder 22 Beinen; sie fertigen während ihres 
Frasses kein Gespinnst an. .
— — 8 Beinen, in Gespinnsten lebend; ihre Länge (gegen 
Ende Juli) ;V 7 '; Kopf schwarz, der übrige Körper hell 
dottergelb ; Rückenschild auf dem ersten Ringe getheilt, zu 
beiden Seiten desselben noch ein grösseres, dreieckiges. Sie 
leben gesellig in Familien von 5— 20 und noch mehr Stü
cken, bewegen sich schnell in ihrem Gespinnste und lassen 
sich bei Berührung des Zweiges zur Erde fallen.

T e n th rc d o  (Lyda) e ly p e a ta . Kl. G e s e l l i g e  Obs t -  
B l a  11 w e s p e.

Der Frass dauert vom Juni bis Anfang August. Um 
diese Zeit begeben sich die Larven in die Erde, überwin
tern da, v e r p u p p e n sich im Mai und Ende Mai er
scheint die We s p e .  Länge des W e i b c h e n s  ö'/V"; 
Flügelspannung bis Jl'". Am Hinterleibe ist sie blau
schwarz, die Ränder hell, gesägt; die Unterseite mit hel
leren Binden; Beine weissgclb mit Ausnahme des grössten 
Theilcs der Vorder- und Mittelhüften und eines Fleckes 
an der Basis der Schenkel (schwarz). Der Grund der 
Fühler, ein herzförmiger Fleck zwischen denselben, und 
die Mundtheilc gelb ; der übrige Körper schwarz. Punk- 
tirung- am Kopf, Rumpf und besonders am Schildchen sehr
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grob und tief, zum Theil runzelig. Die Vorderflügel mit 
einer rauchgrauen, breiten Binde. Das 5"' lange und 9'" 
gespannte M ä n n c h e n  unterscheidet sich vom Weibchen 
durch ganz gelben Vorderkopf, ganz weissgelbe Beine und 
bräunlichgelben, nur am Grunde oben schwärzlichen Hin
terleib. An Obstbäumen wird die Larve zuweilen m e r k 
l i c h  s ch ä dl  i c h, kann aber leicht durch Sammeln der Rau
pen in den Gespinnsten v e r t i l g t  werden.

®f>. Larven mit 20 Beinen.
— — 22 Beinen.

3 0 .  Die Larven sind sehr deutlich, (oft ziemlich lang) behaart.
— — — ganz kahl oder die Behaarung ist nur schwach 
bemerkbar.

3 1 .  ct. Die Larve wird 1" lang, ist dunkelgelb auf dem ersten 
und zwölften Ringe mit zwei, auf jedem der übrigen mit 
vier querreihig gestellten, schwarzen Flecken; die Behaa
rung lang, Kopf schwarz. Man findet sie im Herbste an 
Pappeln, besonders an der P37ramidenpappel häufig.

Tenthredo (Clctdius) v iminalis . Fall. G e l b e  P a p 
p e l - B l a t t w e s p e

Im Herbste v e r p u p p t  sich die Larve in der Erde 
und im Mai des nächsten Jahres fliegt die W e s p e .  Sie 
ist 3— 4"' lang, von vorherrschend liell-bräunlichgelber 
Farbe; der Kopf und ein Theil des Rumpfes schwarz. 
Beim M ä n n c h e n  sind die Fühler braun an der Innenseite 
lang behaart und beinahe so lang als der Leib. Als V e r 
t i l g u n g s m i t t e l :  das Abklopfen der Larven von den 
Bäumen.

b . ------- — nur Va" lang, ist am Rücken grünlich-graubraun,
am Bauche und an den Seiten grünlichweiss; Kopf bräun- 
lichweiss, an den Augen, am Scheitel und an der Stirn mit 
einem grossen, schwarzbraunen Fleck und ausserdem noch 
punktirt. Die Behaarung ziemlich lang und hell. W ährend 
des Mai und Juni sieht man sie, vorzüglich an Kirschbäu
men, die B lätter an der Unterseite benagen.

Tenthredo (Cladius) a lbipes. Kl. W e i s s b e i n i g e  
K i r s c h e n - B l a t t w e  spe.

Gegen Ende Juni begeben sich die Larven in die 
Erde, machen sich einen Cocon und v e r p u p p e n  sich 
entweder gleich (dann erscheint im Juli die Wespe und 

• im August frisst die zweite Raupenbrut); oder sie über
wintern um sich erst im nächsten Frühjahre zu verpuppen 
(dann fliegt die W e s p e  im Mai). Ihre Länge beträgt 2 
bis 3"', ist ganz schwarz, nur die Taster und die Beine 
(beinahe ganz) bräunlich weiss. Den Kirschbäumen kann 
dieses Insekt s e h r  s c h ä d l i c h  werden. Behufs seiner V er-

3 0 .  
3 9 .
3 1 .

3 3 .
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t i l g u n g  wendet inan das Umgraben der Erde unter den 
Bäumen an, zur Zeit, wo Raupen oder Puppen in der 
Erde liegen und dadurch verstiirzt werden. Bespritzen 
der Bäume mit Kalkwasser oder Laugen.

3  2 .  Die Larven sind grün, melir oder weniger bUiuelnd, am 
vordem und hintern Ende schön hellgelb oder orangenfar
big; der Kopf schwarz. . . . . .
------- — am ganzen Körper hellgrün, oder mit einem dot
tergelben Streifen über den Luftlöchern; nie an den beiden 
Enden gelb gefärbt.

3  3 .  a. Die Larve wird über 1" lang, ist bläulichgrün, nach dem 
vorderen und hinteren Ende in ein schönes citrongelb ver
laufend; der erste Ring ganz gelb. Der Kopf, sechs Rei
hen Rückenflecken, eine Reihe am Bauche und ein Fleck 
auf dem letzten Ringe tief schwarz. Am liebsten frisst sie 
auf jungen Birken, ist aber auch schon auf Lorbeerweiden, 
Ebereschen, Erlen, Balsampappeln und Haseln beobachtet 
worden. Sie schleudert beim Fressen den Hinterleib oft 
und schnell in die Höhe, so dass das hintere Ende beinahe 
den Kopf berührt.

Tcnthrcdo (Nemcitus) scptentrionalis .  Lin. B r e i t- 
fü s  s ig e  B i r k  e n - B l  a 1 1we s p  e.

Der Frass dauert von Mitte Mai bis gegen die 
Mitte des Septembers. Da begeben sich die Larven von 
den Bäumen herab, verpuppen sich am Boden in einem rau
hen, tönnchcnförmigen C o c o n ,  und im Juli oder August 
erscheint die "Wespe.  Ihre Länge beträgt 4— 4 
über die Flügel 10— 11"'; Fühler ncunglicdrig; erstes 
Fussglied breit schaufelförmig; das Schildchen sehr deut
lich, die Mittelbrust sehr dicht und deutlich punk
tirt, matt. Beim W e i b c h e n  ist der Kopf, Rumpf (mit 
Ausnahme der wcisslichcn Rückenkörnchen) und am 
(röthlieh-gelbbraunen) Hinterleibe die Basis und Spitze 
schwarz. Mund bräunlichschwarz; Schienen und Fiisse 
der Vorder- und Mittclbeine ganz licht, bräunlich; 
die ersteren an der Basis mit einem weissen Ringel. 
Fussglieder der Hinterbeine, sowie die Enden der gleich
falls weiss geringelten Schienen, schwarz; die Schicnen- 
dornen röthlichbraun. Ueber die Flügel eine breite, am 
Randmale beginnende, bräunlichgraue Binde. Die E i e r ,  
zuweilen gegen 150 an einem Blatte, werden in die Blatt
rippen der Birkenblätter cingeschoben und aus ihnen 
schlüpft binnen weniger Tage das Lärvchen aus. Die 
f o r s t l i c h e  B e d e u t u n g  dieser Wespe ist zwar nur g e 
r i ng;  sie konnte aber doch, da ihre Raupe mitunter ziem
lich zahlreich erscheint und .so auffallend in ihrem Aeus- 
seren ist, nicht gut unerwähnt bleiben. 

b. — — — ebenfalls über 1" lang, ist der eben beschriebenen 
sehr ähnlich, doch hat sie sieben, aus schwarzen Warzen 
zusammengesetzte Längsstreifen über den Rücken und die

3 1 .

3 3 .
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gelbe oder Orangefarbe ist nur auf den drei ersten und den 
beiden letzten Hingen, u. z. scharf abgegrenzt, vorhanden. 
Der Kopf und ein grosser Fleck am letzten Leibesring 
schwarz. Die Larve kommt mitunter häufig auf W eidenar- 
ten, besonders der Bruch-, Silber- und ßandweide vor und 
hat ähnliche Gewohnheiten in ihrer Bewegung, wie die vor
her beschriebene.

Tentliredo (Nem atus) S alic is .  Lin. G e m e i n e  
W e i d e n - B 1 a 11 w e s p e.

F r a s s z c i t ,  V e r p u p p u n g uncl F l u g z e i t  der 
Wespe wie bei Tenth, seplen.tr ion alis (vergl. oben). Die 
W e s p e  ist 3 ' 2— lang-, fast durchaus hell-bräunlich- 
gelb ; der grösste Tlieil des Rückens mit dem Schildchen, 
z. Th. der Oberkopf und meist ein Brustfleck schwarz. 
Den obenangeführten Holzarten soll sie oft s e h r  s cli ä d 1 i c h 
werden. V e r t i l g u n g :  durch Abschütteln und Tüdtcn der, 
nur sehr locker sitzenden Larven.

4. a. Die Larve wird nicht ganz 1" lang, am After mit zwei 
Spitzen und einem schwärzlichen F leck; sonst hellgrün, 
über den Luftlöchern mit einem schönen, aus dottergelben 
Flecken gebildeten Längsstreifen und mehreren dunkleren 
Punktreihen. Sie charakterisirt auch noch ausserdem ihr 
e igentüm licher Geruch. — Auf W eiden, Pappeln und 
Ulmen.

Tentliredo (Nematus) pcrspicil laris.  Kl. G e l b e  
Rii  s t e r n - B l a t t  we s p e .

Die AVespc fliegt Ende Mai und im Juni, ist der 
Tenth. Salicis zum Verwechseln ähnlich, und hauptsäch
lich durch gelbes Schildchen (bei jener schwarz) und stets 
deutlichen, grossen, schwarzen Brustflcck verschieden. 
V e r t i l g u n g :  wie oben.

f>. — — — nur gegen '-/V' lang, ist durchaus von grüner 
Farbe, mit sechs, z. Th. unterbrochen, abwechselnd helleren 
und dunkleren Längsstreifen. Sie lebt auf Eschen.

Tentliredo (Allantus) nigcrriina. Kl. S c h w a r z e  
E s c h  e n - B 1 a 11 w e s p e.

Anfangs Juni geht die Larve in die Erde, um sich 
zu v er p u p e n .  Die S1/ ^ “ lange W e s p e  ist leicht kennt
lich an ihrer fast durchaus glänzend schwarzen Farbe, nur 
die Schenkelspitzen und beim M ä n n c h e n  die Vordcrschiencn 
theilweise bräunlich. Dieses Insekt gehört zu den m e r k l i c h  
s c h ä d l i c h e n ,  denn es soll Eschcnbeständc schon einige 
Male bedeutend gelichtet und im Wüchse zurückgebracht 
haben. V e r t i l g u n g  wie bei Tenth. Salicis (Nr. 33 b.)

5. Die Larve ist blassgrün, weiss gepudert und lang; die 
Mittellinie des Rückens mit abgekürztem, dunklem Streifen, 
der Kopf am Scheitel und an den Augen schwarz gezeich-
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net. Man findet sie häufig im Vor- und Nachsommer mit 
dem Skeletiren der Erlenblätter beschäftigt.

Tentliredo (Allantus) ovata. Lin. R o t h  fl e c k i g e  
E r l e n  - B 1 a 11 w e s p e.

Die Wespe wird bis S'/j'" lang; Mittelbruststück 
und der Rand der vorderen braunroth; ein Ring an der 
Basis der Hinterschienen und die Rückenkörnchen weiss- 
lich. Im Uebrigen schwarz, der Kopf, das Schildchen und 
z. Th. der Rumpf äusserst grob und weitläufig punktirt. 
F o r s t l i c h e  B e d e u t u n g :  gering.

— — — ohne weisse Bepuderung; der Körper heller oder 
dunkler g rü n ; der Kopf meist gross, kugelig gewölbt.

3  6 .  Die Larve ohne dunklen Rückenstreifen
— — wird bis Ende August über l 1/»" lang; ist grasgrün, 
zu beiden Seiten des dunklen, schwärzlichen Rückenstrei
fens gelbgriin; der Kopf heller und der Leib mit vielen 
griesartigen, helleren Wärzchen übersäet; die Luftlöcher 
f a s t  h e r z f ö r m i g  und wie die Augen schwärzlich. In der 
Ruhe rollt sie sich, bloss mit den Brustfüssen auf der B latt
fläche sich haltend, schneckenförmig zusammen. Vorkom
men : auf Birken.

Tentliredo (Cimbex) variabilis. Kl- G r o s s e  Bi r -  
k e n - B 1 a 11 w e s p e.

Die V e r p u p p u n g  erfolgt im September, entweder 
am Baume oder auch am Boden, in einem meist braunen 
Coc on.  Gewöhnlich im Mai oder Juni des nächsten Jahres 
(selten des zweiten) erscheint die W e s p e .  Sie ist 3/ i  
bis 1" lang, Fühler sechsgliedrig, die drei letzten Glieder 
stets hell gefärbt. In der Farbe ausserordentlich variirend, 
so dass rein schwarze, und ganz bunte, rothbraun, gelb 
und schwarz gezeichnete nicht selten Vorkommen. Ihre 
f o r s t l i c h e  B e d e u t u n g  ist bis jetzt (abgesehen von 
Bechstein’s Berichten) noch g e r i n g  zu nennen. Sollten sich 
V e r t i l g u n g s m i t t e l  nöthig machen, so würde das Ab
klopfen, Sammeln und Tödten der Larven keine Schwie
rigkeiten bieten.

8 9 .  a. Die Larve ist der vorigen ähnlich, aber schlanker und 
kleiner, das Grün dunkler und matter, die Luftlöcherflecken 
kleiner und e l l i p t i s c h ;  W ärzchen am Körper fehlen. Vor- 

. kommen: auf Weiden.
Tentliredo (Cimbex) liicoruin. Ratz. G r o s s e  

P e l z  - B l a t t  we s  p e.
Die W e s p e  wird 3/ j — 1" lang; die Fühler sechs

gliedrig; am ganzen Köper braungrau behaart; Fussglieder 
und Schienen braungelb, F o r s t l i c h e  B e d e u t u n g :  
gering.

3 6 .
3 9 .
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b. — — — der eben beschriebenen ähnlich, jedoch sind die, die 
Luftlöcher umgebenden Flecken h e r z f ö r m i g .  Sie lebt 
auf Weiden und hat die E igentüm lichkeit, aus Drüsen, die 
über den Luftlöchern stehen, eine übelriechende Feuchtig
keit bei der Berührung auszuspritzen.

Tenthredo (Cimbex) A inciinac. Fb. G r o s s e  W e i 
de  n - B l  a t  t w e s p e .

Im Juli oder August v e r p u p p e n  sieh die Larven 
in einem maschig durchlöcherten C o c o n ,  in welchem die 
P u p p e n  bis zum Frühjahre ruhen. Die W e s p e  ist 8 
bis 10"' lang; die Fühler fünfgliedrig mit rothbraunem 
Endknopfe, Körper schwarz, stark behaart, Bauch und After 
rothbraun, Lefze und z. Th. das Kopfschild, und beim 
W e i b c h e n  die ltändcr der Bauchringe w eiss; die Füsse 
und Schienen bräunlich. F o r s t l i c h e  B e d e u t u n g  eben
falls gering.

3  8 .  Die Larven sind mindestens viermal so lang als breit
— — — kaum dreimal so lang als breit

3 9 .  Die Larve lebt im Mai bis August auf E rlen ; sie ist o'/V" 
lang, von oben besehen, an den Seiten gezähnt; jeder Kör
perring mit einer Querfurche und hinter und vor dieser mit 
zwei behaarten, glänzenden Querleisteheu; am After grün. 
Sonst schwarz mit einem Strich in’s G rüne; ziemlich stark 
behaart und glänzend. Sie werden durch Zerfressen der 
Blätter den Erlen oft sehr schädlich.

C’hrysoilie la  (Agelastica) A lni. Lin.
Beschreibung des Käfers und Yertilgungsmittel

(siehe Nr. 92).

4 0 .  a. Die Larven werden 4— 5'" lang und nahezu 2'" breit.
Die Grundfarbe ist sclnnutzigweiss, zweiter und dritter Ring 
mit zwei schneeweissen Seitenhöckern. Kopf, Beine, ein 
Rückenfleck auf dem ersten Ringe und eine Reihe Höcker 
beiderseits des ganzen Leibes glänzend schwarz. Verpup
pung an den B lättern. Die Puppe am After befestigt, hän
gend, bis 5'" lang, bräunlich gelb, mit sehr vielen, eckigen 
regelmässig gestellten, schwarzen Punkten und Flecken.
Der Frass dauert vom Mai bis in den August und be
schränkt sich fast ausschliesslich auf Aspen und Pappeln, 
welchen Holzarten das Insekt sehr schädlich werden kann.

C hrysoincla  (Lina) P opuli .  Lin. und Chrys.  
(Lina) Trem ulac. Fabr*).

Beschreibung der Käfer und Vertilgungsmittel
(siehe Nr. 85 a. u. b.).

3 0 .
4 0 .

*) D a  d i e  L a r v e n  d i e s e r  b e i d e n  A r l e u  s o  g r o s s o  A e h n l i c h k e i t  m i l  e i n a n d e r  h a b e n ,  u n d  
fas t  i m m e r  z u s a m m e n  a n g e l r o l l ' e n  w e r d e n ,  w u r d e n  s i e  h i e r  u n t e r  e i n e r  N u m m e r  z u s a m m e n -  
C e f a s s l .
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b. — Larve der vorherbescliriebenen ähnlich, jedoch breiter, 
mehr eiförmig, Beine kürzer, die Rückenpunkte kleiner, 
weiter von einander entfernt, a u f  dem  n e u n t e n  R i n g e  
n o c h  n i c h t  g a n z  in e i n e m  F l e c k  v e r s c h m e l z e n d .  
Auf Birken und Saal weiden, an welchen sic am häufigsten ge
troffen wird, oft schädlich.

C liry so in c la  (Adim onia) Capreae. Lin.
Beschreibung des Käfers und Vertilgung (siehe 

Nr. 90.).

‘1 1 . Der Käfer ha t an allen Beinen eine gleiche Anzahl Fuss- 
glieder *).
— — ist schön smaragdgrün mit oder ohne Gold- oder Ku
pferglanz, l/ i— 1" lang. Die Fussgliederzahl ungleich: an
den Hinterbeinen drei, an den Vorder- und Mittelbeinen
fünf. Fühler und Augen schwarz, erstere fadenförmig, et
was länger als Kopf und Halsschild zusammengenommen. 
Der Kopf gross, dreieckig, wie an einem Stiele am (schmä
leren fünfeckigen) Halsschilde hängend; der Scheitel mit 
einer tiefen Mittellinie. Die Flügeldecken weich, etwas ein
gerollt, jede mit zwei deutlichen Längsrippen zunächst der 
Flügelscheide. An der Brust mit wenigen weissen, seiden
artigen Haaren.

Lytta vesicatoria. Fb. S p a n i s c h e  F l i e g e ;  S p a 
n i s c h e  M ü c k e ;  P f 1 a s t e r k ä f e r.

Am gewöhnlichsten findet man ihn auf Eschen und 
zwar oft in solcher Menge, dass sich buchstäblich die 
Acste biegen. An Aliornc und Tappeln geht er weniger 
gern, hingegen liebt er unter den Gartengewächsen be
sonders den spanischen Iloller oder Flieder (Syringa). 
Im Monate Juni sind sie am häufigsten, sind im Stande
die Eschen ganz zu entblättern und können in Folge dessen
dieser Holzart s e h r  s c h ä d 1 i c h werden. Während der war
men Tageszeit sind sie sehr flüchtig und nicht leicht 
durch Schüttel zur Erde zu werfen. Ihre V e r t i l g u n g  
geschieht daher am besten in den frühen Morgenstunden. 
Da sie in den Apotheken oft gut bezahlt werden, so dürfte 
durch diesen Erlös wenigstens ein Theil der Sammlerlöh
nung zu decken sein. Vorsicht beim Sammeln derselben, 
da sie die Eigentümlichkeit besitzen, auf der blossen Haut 
Blasen zu erzeugen.

4 ® .  Käfer mit fünf Fussglieder. Körper e n t w e d e r  ziemlich 
schmal, lang gestreckt oder breit und flachgedrückt: dann 
sind die Fühler faden- oder schnurförmig, und mehr oder 
weniger deutlich gesägt (B uprestiden)\ o d e r  der Käfer

I S .

' )  S o l l t e  d i e s  w e g e n  d e r  K l e i n h e i t  d e s  I n s e k t e s  s c h w e r  z u  e n t s c h e i d e n  s e i n ,  s o  v e r 
g l e i c h e  m a n  n u r  d i e  i iä c l i s ir o lg - e n d e  Art ,  u n d  m a n  w i r d  s o g l e i c h  in  d e n  S t a n d  g e s e t z t  s e i n ,  
z u  b e s t i m m e n ,  in  w e l c h e  G r u p p e  d e r  f r a g l i c h e  K ä f e r  g e h ö r e ,  fa l l s  e r  ü b e r h a u p t  e i n  f o r s t l i c h e r  i s t .
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mehr gedrungen, der Leib d ick : dann sind die Fühler im 
Verhältniss zum Körper sehr kurz, und am Ende in breite 
B lätter erweitert, wie beim gemeinen Maikäfer (Lam elli- 
cornidcie). 4  3 .
— — vier Fussgliedern. Körper e n t w e d e r  schlank, ge
streckt, gewöhnlich sehr gross, mit langen, borstenförmigen 
Fühlern (Cerambycinae) ; o d e r  der Körper ist mehr oder 
weniger eiförmig, der Kopf häufig rüsselförmig verlängert 
mit keulenförmig verdickten Fühlern (Curc-ulionidcie) ; o d e r  
letzterer nicht rüsselförmig verlängert, Fühler schnurför
mig, nur selten schwach gegen die Spitze verdickt (Chry- 
somelidcie) 5  5 .

4  3 .  Die Fühler am Ende in breite Blätter erweitert 4  4 .
— — — — nicht blattförmig erw eitert, sondern faden-
oder schnurförmig, häufig schwach gesägt 5 0 .

4 4 .  Die Fühler am Ende mit m e h r ,  als drei B lä tte rn ; die Kä
fer 10— 1 5 " 'lang. I. Abth. Tab. II . Nr. 24*).
— — ■— — mit drei B lättern 4  5 .

4  5 .  Der Käfer ist, besonders an der Brust, häufig auch auf 
dem Halsschilde, am Kopf und Hinterleib, lang zottig be
haart. 4 0 .
— — — ganz glatt, nur an der Unterseite kaum sichtbar, 
grau behaart. Länge 5—6'"; die Fühler bräunlichgelb 
mit schwarzen Endgliedern; Körper eiförmig, ziemlich hoch 
gewölbt **); Kopf und Halsschild dicht punktirt, letzteres 
stark gewölbt. Schildchen abgerundet, dreieckig, beinahe 
halbkreisförmig. In Farbe variirt dieser Käfer sehr: ge
wöhnlich ist die'U nterseite grünschwarz oder blauschwarz;
Kopf und Halsschild mit Ausnahme der gelben Seitenrän
der grün oder blaugrün; die Flügeldecken braungelb mit 
grünem Schimmer. Mitunter jedoch ist der ganze Käfer 
grün, blaugrün oder schw arz; oder es sind blos die Flügel
decken so gefärbt; alle diese Färbungen metallisch.

M elo lo n th n  (Anomal») F r isc h ii . Fbr. F r i s c h ’scher 
L a u b k ä f e r .

Im Juni und Juli, vorzüglich auf "Weidenarten.

4 6 .  Kopf, Halsschild, Beine und Schildchen (letzteres öfter 
dicht weiss behaart) stets mehr oder weniger grün, mit, 
oder ohne Metall- oder Kupferglanz. Brust und Hinterleib

*) M a n  f a h r e  u n t e r  d i e s e r  N u m m e r  w e i t e r  in  d e r  B e s t i m m u n g  fort .
**) V o n  d e n  C e t o n i e n  ( G o ld k ä f e r n ) ,  m i t  d e n e n  er ,  s e i n e r  F a r b e  w e g e n ,  v o n  d e m  U n 

g e ü b t e n  v e r w e c h s e l t  w e r d e n  k ö n n t e ,  d a d u r c h  s c h o n  h i n l ä n g l i c h  u n t e r s c h i e d e n ,  v o n  a n d e r e n  
in  d i e s e  A b t h e i l u n g  g e h ö r i g e n  A r i e n ,  d u r c h  d e n  g ä n z l i c h e n  M a n g e l  v o n  B e h a a r u n g  o d e r  B e -  
s c h u p p u n g  d e r  O b e r s e i t e ,  u n d  d u r c h  s e i n e  F ä r b u n g ;  e s  k ö n n t e  a l s o  n u r  m i t  d e n  d r e i  ü b r i 
g e n ,  a b e r  f a s t  i m m e r  s e l t e n e n  A n o m a  1 a - A r t e n  e i n e  V e r w e c h s l u n g  V o r k o m m e n .
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ebenso, aber stets etwas dunkler, gefärbt, meist durch dich
ten Haarüberzug gelblichweiss erscheinend. Länge 4—6'".
— — — — häufig der ganze Körper ziemlich gleichfarbig 
mit den Flügeldecken; diese mehr oder wenigerwachstaffet- 
gelb ; die ganze Oberfläche besonders das Halsschild ent
weder lang und zottig, oder ganz kurz und anliegend be
haart, in letzterem Falle die Behaarung nur bei schiefer 
Richtung deutlich erkennbar und der Käfer wie bestäubt 
erscheinend. Länge 6—8'''.

4 9 .  Die Flügeldecken schmutzig braungelb, mässig glänzend, 
wenigstens beim Weibchen um das Schildchen herum 
schwärzlich ; die N aht derselben stets schwärzlichgrün.
— — gewöhnlich hell rothhraun, ziemlich stark glänzend 
(selten an der Naht oder an den Rändern dunkler; oder 
ganz pechbraun; oder bläulichschwarz); Kopf, Halsschild 
und das Schildchen grün oder blaugrün, erzfärbig glänzend, 
erstere mit langen abstehenden Haaren besetzt. Die U nter
seite dunkler, beinahe schwarz, metallisch und ebenfalls 
zottig, aber dichter behaart. Länge 4 — 5'".

Melolontha (Phylloperlha) horticoln. Lin. G a r t e n -  
L a u  b k ä f e r.

Im Juni findet man den Käfer am häufigsten; und 
zu der Zeit sind die Bäume oft über und über mit ihm 
beladen. Er ist an allen Gcwächsen, sowohl holz- als 
krautartigen sehr schädlich, indem er sie nicht selten ganz 
kahl frisst. Dazu kommt noch, dass seine Larve (sie ist  
heller, kleiner, länger behaart, der letzte, sackförmige Lei
besring heller gefärbt und weniger erweitert als beim ge
meinen Engerling) gleich jener des Maikäfers, die Wur
zeln der Gewächse benagt und so noch mehr schadet als 
das Insekt selbst. Seiner f ö r t l i c h e n  B e d e u t u n g  
nach gehört er also zu den s e h r  s c h ä d l i c h e n ,  
nur trifft der Schaden in der Eegel mehr den Landwirtli 
und Gärtner als den Forstmann. Ucber Y o r b a u u n g  
und V e r t i l g u n g :  (siehe Melolontha vulgaris, I. Abth. 
pag. 13.).

4  8 .  «. Kopf und Halsschild mit ziemlich dichter, abstehender 
Behaarung; Brust zottig, Schildchen, der ganze Hinterleib 
und der unbedeckte Tlieil des letzten Ringes etwas dichter, 
grau behaart; die Flügeldecken grau bestäubt, nur beim 
Weibchen der äusserste Rand derselben, sowie die Gegend 
um das Schildchen herum schwärzlich. Länge 4—öVa'".

M elolontha (Anisoplia) fruticola. Fabr. G e t r e i  de- 
L a u b k ä f e r.

Der Käfer ist oft eben so häufig wie der vorige, 
erscheint Mitte Juni, wird aber mehr an Getreide als an 
Laubhölzern angetroffon.

4 9 .

4 8 .

4 *.
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b. Der breite Seitenrand der Flügeldecken, ein grosser, 
viereckiger, das Schildchen umschliessender Fleck an der 
Basis und ein Querfleck über die Mitte (alle diese Zeich
nungen durch die Nahtlinie und den Seitenrand mehr oder 
weniger unter einander verbunden) schwarz, metallisch. 
Bald verschwinden mehr die gelbe Grundfarbe, bald mehr 
diese Zeichnungen; in der Kegel sind aber die letzteren 
deutlich. Behaarung ähnlich wie bei der vorigen A rt; die 
Flügeldecken fast kahl. Länge 4 7 i—5

M elolontlia  (Anisoplia) agrieo la . Fbr. A c k e r -  
L a u  b k ä f e r.

Der Käfer vorzüglich auf Getreide.

4 0. a. Der Käfer mit neungliedrigen Fühlhörnern; Lunge 7 bis
8 '" ; besonders am IJalsschilde und an der Unterseite lang 
und zottig behaart; der obere Theil des Kopfes und der 
Bauch gewöhnlich etwas dunkler gefärbt.

M elolontlia  (Rhizotrogus) so lst i t ia l is .  Lin. G r o s 
ser ,  z o t t i g e r  M a i k ä f e r .

Heber V e r t i l g u n g  (siehe M elolontlia vulgaris,
I. Abth. p ag . 13.)

h . ------------ zehngliedrigen F üh lern ; Länge (>—7 x(%“. Halsschild
nach vorn und rückwärts gleichstark verengt, an den Spit
zen gerundet, durchaus röthlich-braungelb behaart; die 
Brust zottig; die Flügeldecken bestäubt erscheinend.

Ulelolontha (Rhizotrogus) aequinoctia lis .  Fbr. 
K l e i n e r ,  z o t t i g e r  M a i k ä f e r .

Ueber V e r t i l g u n g :  (siehe M el. vulgaris, I.
Abth. pag. 13.)

50. Käfer schmal, lang gestreckt; die Flügeldecken ohne reif
artig schimmernde Behaarung. (Das erste Glied der Hinter- 
füsse so lang als die folgenden zusammengenommen; der 
Fortsatz der Vorderbrust gegen die M ittelbrust massig breit, 
hinter den Vorderhüften nicht eckig erweitert. Der Kopf 
bis zu den Augen in das Halsschild eingezogen; der Hin
terrand der Augen gewöhnlich vom Vorderrande des H als
schildes berührt. Schildchen dreieckig, an der Wurzel 
breit, nach rückwärts scharf zugespitzt; Halsschild beider
seits am Hinterrande zur Aufnahme der gerundet erweiter
ten Wurzel jeder Flügeldecke ausgerandet)
— ziemlich breit und flach.

5 1. a. (Das Schildchen rund;  der Hinterrand des Halsschildes
zweimal gebuchtet, in der Mitte am breitesten, nach rück
wärts etwas verengt; Spitze der Flügeldecken abgerundet, 
der Aussenrand fein gekerbt oder gesägt; erstes Fussglied 
derllinterfüsse bedeutend länger als das zweite und so wie

5*.
5 1 »

download unter www.biologiezentrum.at



32

dieses, nicht gelappt.) Käfer dunkel-erzfärbig, die Flügel
decken dicht und feinpunktirt, jede mit drei bis vier erha
benen Längslinien und sechs grösseren, gelben Tupfen, 
welche mit jenen der anderen Flügeldecke zwei Kreise bil
den, von denen der hintere der grössere ist. Länge 4J/ 3—5'",

l iuprest is  (Mdanuphila) (lccastiginn. Fbr. Z w ö l f 
p u n k t i g e r  P a pp  e 1 - P r a c h t k  äfer .

Die Larve lebt in den Wurzeln der Pyramiden- 
und Schwarzpappel und schadet dadurch dieser Holzart 
ziemlich beträchtlich.

b. (— — klein, dreieckig; Halsschild beiderseits am H inter
rande ziemlich stark — zur Aufnahme der gerundeterweiter
ten Wurzel jeder Flügeldecke — ausgerandet. Kopf nicht 
bis zu den Augen in das Halsschild zurückgezogen, diese 
ziemlich weit von dem Halsschildrande entfernt. V orderbrust 
mit breitem, beiderseits hinter den Vorderhüften stark 
eckig erweitertem, dann wieder schnell und scharf zuge
spitztem Fortsatz). Flügeldecken mit drei kupfrig glänzenden 
Grübchen und eben so vielen erhabenen Längslinien; der 
Zwischenraum zwischen der ersten derselben und der Naht 
eben. Fühler und Unterseite des Käfers kupferfarbig oder 
goldglänzend, die Ränder grün. Länge 4% —7"'.

ß u prest is  (Chrysobothris) nlfinis. Fbr.S  e c h s p u n k -  
t i g e r  E  i c h e n - P r a c h t k ä f e r.

Vorkommen an Eichcn, die Larve in denselben, 
ohne jedoch, da sie nur in ganz alten Stämmen lebt, be
sonders schädlich zu sein.

5 £ .  Letzter Bauchring ausgerandet oder schwach bogig ausge
schnitten, mit einer seichten Mittelfurche. (Das Männchen 
mit zwei kleinen Höckerchen auf der Mitte des Spitzenran
des des ersten Bauchringes.)
------- nicht ausgeschnitten, sondern ganzrandig und abge
rundet.

5 3. a. Der Käfer ist 3—V / i “ lang, blau, grün oder erzfarbig; 
der Scheitel gewölbt; die Stirne eben; Fühler schwach ge
sägt, so lang als Kopf und Halsschild zusam men; letzteres 
breiter als lang, nach rückwärts verengt, quer gerunzelt 
mit einer Mittelrinne und einem erhabenen Leistchen in den 
Hinterwinkeln.

Bup rcstis (Agrilus) tenuis. Ratzeb. D ü n n e r  
P r  a c h t k ä f e r .

Vorkommen; vorherrschend in 5 — 10' hohen Eiclien- 
heistern; selten in solchen von Euchen. L e b e n s w e i s e ,  
S c h ä d l i c h k e i t  und V e r t i l g u n g :  wie bei Dup. nociva 
(siehe <T>4 0.).

5 3. 

54.
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b. — nur 2—2W " lang; gewöhnlich heller oder dunkler erzfar
big, seltener blaugrün; die Fühler sind tief gesägt, beim 
Männchen fpst gekämmt-gesägt; d r Scheitel des Kopfes 
seicht gefurcht; Halsschild mit einem sehr deutlichen, bei
nahe die Mitte desselben erreichenden Leistchen beiderseits 

i den Hinterecken.

Buprcstis  (Agrilus) aiigustuliis. Ratzb. S c h m a l e r  
P r a c h t k ä f e r .

Vorkommen: sicher in älteren Eiclienpflanzen und 
an diesen die schädlichste Art. L e b e n s w e i s e  und V e r 
t i l g u n g  wie bei Bup. nociva (siehe Nr. 54 b).

5  4 .  a. Käfer 5'/2—ß1/^"  lang ohne erhabene Linie in den Hin
terecken des Halsschildes; Körper sehr schlank die Flü
geldecken rach rückwärts stark verschmälert, grün, jede 
mit einer deutlichen weissen Makel hinter der MLte neben 
der Naht und gewöhnlich mit zwei solchen am Seitenrande.

Bupr cst's (Agrilus) biguttatus. Fab. Z w e i p u n k -  
t i g e r  P r a c h t k ä f e r .

Vorkommen: an alten Eichen und Buchen; Scha
den rur scheinbar.

b. — 212—3Vi'" lang, blau, grün, erzfarbig oder schwarz- 
motallisch; Halsschild überall gleichmässig, dicht querrun
zelig, mit sehr flacher, undeutlicher Mittelfurclie und einem 
kleinen erhabenen Leistchen in den H interecken; die F lü 
geldecken hinter den Schultern verengt, hinter der Mitte 
etwas erweitert, die abgerundeten, fein gezälmelten Spitzen 
schwach divergirend, die Fühler kürzer als Kopf und Hals
schild, mit nur mässig erweiterten, dreieckigen Gliedern; 
Scheitel mässig gewölbt; Vorderrand der Vorderbrust aus- 
gerandet.

Buprcstis  (Agrilus) nocivus . Ratzb. S c h ä d l i c h e r  
Pracht käf er*) .

Vorkommen: vorzüglich in schwachen Buchenstan
gen und frischverpflanzten Buchenheistern. Der Käfer fliegt, 
wie die meisten B up restid en  nur in den lieissestenMo- 
naten (Juni und Juli) begattet sich, und das Weibchen 
legt seine E i e r  entweder einzeln oder in Partliien von 3 
bis 5 Stücken an der Rinde der sclrwachen Stämmchcn 
ab. Die L a r v e  wird bis 5'" lang und ist kaum V “ 
breit; am hinteren Ende mit zwei Afterzangen; der Kopf 
sehr klein und beinahe gänzlich im ersten (sehr grossen)

*) H e r r  Dr.  L .  R e d t e n b a c h e r  ( v e r g l .  d e s s e n  F a u n a  a u s t r i a c a ;  II. A u l l .  1 8 3 8 ;  p a g .  4 7  b ,  
s t e l l t  d ie  B u p .  F a g i  R t z .  u n d  B u p .  n o c i v a  a ls  V a r i e t ä t e n  d e r  B u p .  v i r i d i s .  F b r ,  au f ,  u n d  b e h ä l t  
fü r  d i e s e  dr e i  A r t e n  d e n  F a b r i c i u s ’s c h e n  N a m e n  v i r i d i s  be i .  I c h  b in  ü b e r  d i e  I d e n t i t ä t  d i e s e r  
dr e i  A r t e n  u m  s o  m e h r  in  Z w e i f e l ,  a l s  d i e ,  in  H e r r n  P r o f .  R a t z e b u r g s  „ F o r s t i n s e k t e n ' 1 ( B d .  I. 
183S>; Taf .  5 ,  F i g .  7 c  u n d  8 c) f ü r  B u p .  F a g i  u n d  n o c i v a  a b g e b i l d e l e n  L a r v e n  s o  a u f f a l l e n d  v o n  
e i n a n d e r  v e r s c h i e d e n  s i n d .

H e n  s c l i  e l ,  L e i t f a d e n  8
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Leibesring versteckt; Körper im Ganzen flach. Bald nach 
dem Ausschlüpfen aus dem Eio bohrt sie sich durch die 
Rinde bis auf den Splint uud frisst da in geschlängelten, 
flachen, allmählich mit dem Fortwachsen der Larve sich 
erweiternden Gängen fort bis zu der, im zweiten Jahre 
erfolgenden V e r p u p p u n g ,  üb ersteht diese entweder un
mittelbar unter der Rinde, oder senkt das Ende des Gan
ges zu dem Beliufe mehr oder weniger tief in das Holz 
ein. Je nachdem der Gang mehr die gerade aufsteigende 
Richtung beibehält oder mehr spiralig sich um das Stämm- 
chen herumzieht, sind die Folgen für das Wachsthum des
selben grösser oder geringer. Im letzteren Falle über
stellt die Pflanze selten die Verletzungen. Diese, sowie 
jene unter Nr. 53 aufgeführten Arten gehören unbedingt 
zu den sehr schädlichen Buchen- und Eichen-Insektenund 
können nur durch Aushauen der Pflanzen, die mit der 
Brut dieser Insekten besetzt und an ihrem kränklichen 
Aussehen erkennbar sind, v e r t i l g t  werden.

5  5 .  Der Kopf des Käfers ist in einen mehr oder weniger lan
gen, spitzigen oder breiten, runden oder eckigen Rüssel 
verlängert; die Fühler mit einem geringelten oder ungeglie
derten Endknopf-
— — — — — nicht rüsselförmig verlängert; die Fühler 
borsten-, faden- oder schnurförmig, nur selten nach der 
Spitze zu kaum bemerklich verdickt.

5 6 .  Die Fühler (oft im rechten Winkel) geknickt; ihr erstes 
Glied (der Schaft) bedeutend länger als die übrigen.
------- gerade oder leicht gekrümmt; die Flügeldecken den
After freilassend; vorletztes Fussglied zweilappig, an der 
Unterseite filzig behaart.

5 9 .  a. Der Kopf ist hinter den Augen bedeutend lialsförmig 
verengt, wie an einem Stiele hängend; die Augen stark 
vorspringend; der Rüssel kurz und dick. Die Oberseite 
korallenroth; Kopf, Fühler, Schildchen und die Unterseite 
schwarz; die Beine entweder ganz röthlich oder nur die 
Schenkel in der Mitte roth gefärbt. Länge 3'".

Curculio (Apocleres) Coryli. Lin. D i c k k ö p f i g e r  
H a s e l - R ü s s e l k ä f e r .

Er kommt am häufigsten auf Haseln vor, findet 
sich jedoch auch dann und wann häufig auf Buchen, Hain
buchen, Erlen etc. Um seine E i e r  abzulegen, nagt das 
Weibchen die eine seitliche Hälfte des Blattes quer durch, 
beisst die Mittelrippe ab, durchschneidet auch noch einen Theil 
der anderen Blatthälfte und wickelt diesen, solosgetrennten  
Theil dos Blattes der Art zusammen, dass er oben und 
unten geschlossen ist, während der untere losgetrennte 
Lappen unter einem bestimmten Winkel (unzusammenge- 
rollt) seitwärts absteht. Im Juli oder August ist die dar-

5 6 .

6 9 .

5 8 .

5 9 .
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in befindliche L a r v e  erwachsen uncl die Blatttüte mit 
einer Menge ihres schwarzen, fadenförmigen Kothes ange- 
füllt. Zur angegebenen Zeit findet inan häufig auch schon 
P u p p e n  oder Käf er .  Letztere bohren sicli seitlich her
aus und rollen neue Blätter zusammen, welche mit der 
darin befindlichen Larve im Herbste abfallen. Das Insekt 
ist zwar nur unmcrklich schädlich, verdiente aber hier we
gen der merkwürdigen Gestalt, welche es den Blättern zu 
geben vermag, angeführt zu werden.

b. — — — hinter den Augen nicht oder nur wenig verengt; 
die Vorderschienen ohne sägeformige Zahnung*); die F lü
geldecken mit mehr oder weniger regelmässigen Punktstrei
fen, fast viereckig, nur wenig länger als zusammen breit; 
das Weibchen am Vorderrande des Halsschildes beiderseits 
mit einem spitzigen, nach vorwärts gerichteten Dorn; Ober
seite fast gar nicht b e h a a rt, gleichfarbig mit der Unterseite, 
diese blau oder grün mit Goldglanz. Liinge 2' —3"'.

') In  d i e s e  A b t h e i l u n g  ' l e r  R h y n c h i t e s  g e h ö r e n  v i e l e  A r i e n  d i e  fasL g l e i c h  häut ig-  V o r
k o m m e n  u n d  h i e r  w e n i g s t e n s  k u r z  e h a r a k t e r i s i r l  w e r d e n  s o l l e n .

I. It h y  n c  li i t e  s  m i t  r o t h  e  11 o  d o r b r n u  n e u  F l  ii g o  1 d e  c  li e  11.
1. R h .  a e q u a l u s  Lin .  L ä n g e  d u n k e l  e r z f a r b i g ,  ä u s s e r s t  d i c h t p u n k l i r l

u n d  b r a u n  b e h a a r t ;  F l ü g e l d e c k e n  t ie f  p u n k t i r t  g e s t r e i f t ,  r o t h ,  d ie  Na ht  
s c h w ä r z l i c h ;  W u r z e l  d e r  K ü h l e r  u n d  d i e  H e i n e  ö f t e r s  r o t h b r a u n .

II R h y  n c  h i I e  s  m i t  s c  h w  a r z  e  n F l ü g e l d e c k e n .
2 .  R h  B  e  I ii 1 a  e .  L i n  L ä n g e  2 " '  ; s c h w u r : ' ,  g l ä n z e n d , ä u s s c r s l  za r t  b e h a a r t ; 

R ü s s e l  k a u m  l ä n g e r  a l s  d e r  K o p f ,  a n  d e r  S p i t z e  e t w a s  e r w e i t e r t ; K o p f  s e h r  
g r o s s ; d ie  F l ü g e l d e c k e n  p u n k l i r l - g c s l r e i l l ,  Z w i s c h e n r ä u m e  d e r  S t r e i t e n  mit  
e i n e r  m e h r  o d e r  m i n d e r  r e g e l m ä s s i g e n  P u n k l r e i h e .  R e i m  W ä n n c h e n  s i n d  d ie  
H i n l e r s c l i e n k c l  s e h r  s t a r k  v e r d i c k t  ( D i e  R l a l l r o l l e n  d i e s e s  K ä f e r s  h a b e n  an  
d e r  B a s i s  z w e i ,  s e i t l i c h  a b s t e h e n d e  L a p p e n  D e r  K ä f e r  d u r c h n a g t  n c m l i c h  
b e i d e  R la l l h i i ir t c n  b i s  a u f  d ie  M i l t c l r ip p e ,  j e d o c h  s o ,  d a s s  b e i d e  S c h n i t t e  ü b e r  
e i n a n d e r  i n  e i n i g e r  E n t f e r n u n g '  a u f  d ie  B l a t t r i p p e  I r c l l c n .  D e r  o b e r e ,  s o  a b -  
g e t r e n n l c  I l la t t t l i e i l  w i r d  z u s a m m e n  g e w i c k e l t  u n d  d i e  R o l l e  m i t  d e r  B l a t t -  
s p i t z e  g e s c h l o s s e n .  V o r z ü g l i c h  a n  B i r k e n . )

III. R h y  n c  h i t e s  m i t  b l a u e n ,  g r ü n e n ,  k u p f e r -  o d e r  g  o  1 d g  l ä  n z e  n -  
d e  n F l ü g e l d e c k e n .

a F l ü g e l d e c k e n  v e r w o r r e n ,  n i c h t  g e s t r e i f t  p u n k t i r t .
5 .  R h .  a u  r a t  u s .  S c o p o l i  L ä n g e  5 " '  K ä f e r  g r ü n l i c h  o d e r  p u r p u r r o t h ,  g l ä n -  

z e n d ,  lang-  b e h a a r t ;  d ie  S p i t z e  d e s  R ü s s e l s ,  d i e  F ü h l e r  u n d  F ü s s e  s c h w a r z -  
b l a u ;  l l a i s s c h i l d  b e i m  M ä n n c h e n  a m  V o r d e r r a n d e  b e i d e r s e i t s  m i t  e i n e m ,  n a c h  
v o r n e  g c r i c l i l  e i e n  D o r n .

K. R  li.  B a c h  u s  L i n .  i y 4 — 2 " ' ;  p u r p u r r o i h  g o l d g l ä n z e n d  ; d ü n n e r  u n d  
k ü r z e r  b e h a a r t ;  R ü s s e l  l ä n g e r  a ls  d a s  l l a i s s c h i l d  u n d ,  s o w i e  d i e  F ü h l e r  u n d  
F ü s s e ,  g a n z  b l a u ;  H a l s s c h i l d  b e i  b e i d e n  G e s c h l e c h t e r n  o h n e  D o r n e n  A n  
d e n  F r ü c h t e n  d e r  O h s l b ä u m e  m i t u n t e r  s e h r  s c h ä d l i c h  

b.  F l ü g e l d e c k e n  m e h r  o d e r  w e n i g e r  r e g e l m ä s s i g -  g o s t r e i f l - p u i i k l i r l ; O b e r s e i t e  
d e u t l i c h  b e h a a r t ;  R ü s s e l  l a n g ,  f a d e n f ö r m i g ,  s t i e l r u n d ;  d i e  Z w i s c h e n r ä u m e  d e r  
P u n k t s l r c i f e n  a u f  d e n  F l ü g e l d e c k e n  m i t  e i n e r  m e h r  o d e r  m i n d e r  r e g e l m ä s s i 
g e n  P u n k l r e i h e .

5 .  R h .  c u p r e u s .  L i n .  L ä n g e  2 " '  O b e r s e i t e  d e s  K ä f e r s  b r a u n ,  m e t a l l i s c h  
o d e r  k u p l e r g l ä n z e n d ,  f e i n  u n d  s p a r s a m ,  w e i s s g r a u  b e h a a r t  ; d i e  F l ü g e l d e c k e n  
l i e f  p u n k l i r t - g c s l r c i f t

0 .  R h .  i n t e r r u p  l u s .  S l p h .  L ä n g e  1 O b e r s e i t e  b l a u  o d e r  b l a u g r ü n ;  
H a l s s c h i l d  s o  lang- a l s  b r e i t ,  an  d e n  S e i t e n  e t w a s  g e r u n d e t  e r w e i t e r t ;  
d ie  F l ü g e l d e c k e n  f a s t  u m  d ie  H ä l f t e  l ä n g e r  a l s  z u s a m m e n  b r e i t .  D i e s e r  
K ä f e r  k a n n  a n  d e n  j u n g e n  O b s l b ä u m e n ,  b e s o n d e r s  an  d e n  T r i e b e n  d e r  B i r -  
n e n - P f r o p f r e i s e r  d a d u r c h  , d a s s  e r  s i e  d u r c h b o h r t ,  u m  s e i n e  F Je r  h i n e i n z u -  
l c g e n ,  b e d e u t e n d  s c h ä d l i c h  w e r d e n .  Oft  e r s c h e i n e n  d i e s e  T r i e b e  w i e  m it  
d e r  G a r t e n s c h e e r e  a h g e s c l m i l l e n ,  i n d e m  d e r  o b e r e  T h e i l  h ä u t i g  a b b r ic h t  u n d  
z u r  E r d e  fäll t.

8 *
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C u rc u lio  (Rliynchites) B c tu le ti ,  Fbr. M e t a l l i 
s c h e r  B i r k e  n - R t i s  s e l k ä f  e r  *).

Es kommt auf den Blättern fast aller Laubliölzcr 
vor und zwar einmal im Mai, dann wieder im September.
Dieser Käfer wickelt ebenfalls die Blätter rollenförmig zu
sammen um seine E i er unterzubringen, nur bestehen diese 
Rollen stets aus mehreren, meist vier bis sechs Blättern 
eines Triebes. An den fünflappigen Blättern des Wein- 
stockes wickclt er zwei Lappen von der rcchten nach der 
linken, und zwei in entgegengesetzter Richtung, während 
er den fünften Lappen z’-n  Schliessen der Rolle ver
wendet.

5  8 .  Der Rüssel wird vom Käfer in der Ruhe unter (1;e Brust,
zwischen die Vorderhüften gelegt. 6 8 .
--------ist vorgestreckt; kann nicht unter die Brust gelegt
werden. 5  9 .

5 9 .  Der Rüssel kurz; die Fühler näher der Spitze, a’s der
Mitte desselben stehend. 6 0 .
------- lang, d. h. die Fühler näher der Mitte, als der Spitze
desselben stehend; die Fühlermrche n i c h t  unter die Augen 
gekrümmt. 6  f .

6 0 .  Der Rüssel zu beiden Seiten mit einer Furche zur Auf
nahme der Fühler. . . . . .  . 6 1 .
------------------------------ Grube, in welcher die Fühler am Grunde
befestiget sind; der Körper länglich, fast immer grün oder 
graugrün beschuppt. 6 4 .

6 1 .  Körper des Käfers länglich; fast stets zweimal so lang
als breit. 6 3 .
— — — f?Sc kugelig, nicht viel länger als breit, sehr 
stark gewölbt; der Rüssel breit, durch eine vertiefte Quer
linie von der Stirn geirennt; die Flügeldecken mit bräun
lichen Schuppen dicht und etwas fleckig besetzt, in den 
Zwischenräumen der Punktstreifen mit autstehenden, steifen 
spersamen Eörstchen; an der Basis der N aht unbeschuppt, 
schw rrz; die Fühler und Beine rostroth. Länge lVu—2"'

Curculio (Strophosomus) Coryli. Fabr. H a s e l -  
R ü s s e l k ä f e r .

Er kommt auf sehr verschiedenen Laubhölzern 
(auch auf Nadclbäumen) vor und schadet ganz ausseror
dentlich durch Benagen der jungen Triebe, insbesondere 
den noch zarten Birken-, Buchen- und Eiehenpflanzen.
Eben so gefährlich ist er Knospen und Blättern. Die V e r 
t i l g u n g  geschieht durch Sammeln der Käfer in Schirmen.

*)  R h  y n  c l i  i t  e s  P o p u l i  L :n .  s t ’i n m l  in A l ’e m  m i l  d i e s e r  A r l  ü b e r e i n ,  d e r  U n t e r s c h i e d  
l i e g t  n u r  in  d e r  F ä r b u n g ; :  d ie  O b e r ? p :tp g r i m ,  erz rä rb i 'r , I m p f e r -  o d e r  g o l d g l ä ’i z e n d  ; d ie  U n 
t e r s e i t e  a b e r ,  s o w i e  d e r  f i ü s s e l  i> id  d i e ' B e i n e  b l a u .  L ä n g e  i  b i s  V o r k o m m e n  a ’i
P a p p e l n ,  B i r k e n  e i e .
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6 9 .  Der Rüssel ist länger als breit, gerade; der Körper metal
lisch grün oder blau beschuppt oder behaart.
— — — sehr kurz, gerade, breit, der Länge nach schwach 
vertieft; die Fühler rothbraun, lang und dünn, so lang wie 
der halbe K örper; ihr erstes Glied sehr lang, nach der 
Spitze zu etwas verdickt; die Flügeldecken fast viermal 
länger als das Ilalsschild, pechbraun, bei abgeriebenen 
(überwinterten) Exemplaren weniger, bei frischen stärker 
mit braunen und grauen, hie und da metallisch glänzenden 
Schuppenhärchen bekleidet. Länge 3 V2—4'".

Curculio (Brachydcres) incanus. Lin. B e s t ä u b 
t e r  R ü s s e l k ä f e r .

Vorkommen: ebenso häufig an Kiefern wie anLaub- 
hölzern; clen letzteren jedoch vorzüglich schädlich, beson
ders den jungen Birken, deren Triebe er benagt und zum 
Absterben bringt. In neuerer Zeit wurde er auch am 
Thüringer Walde (Weimarischen Anthciles) den Eichelsaa
ten und Pflanzungen durch Benagen der Wurzel schädlich. 
Sammeln der Käfer ist wohl das beste Vertilgungsmittel.

6 3 .  a. Das erste, lange Glied der Fühler reicht über die Augen 
hinaus; die Schenkel mit einem kleinen, stumpfen Zahne; 
die Fühler sehr lang, dünn; die Flügeldecken braunfleckig 
röthlich oder grünlich beschuppt, lang eiförmig, hinter der 
Mitte am breitesten; das Halsschild breiter als lang; die 
Fühler und Füsse röthlich gelbbraun; Länge 2—21/V'/.

C urculio  (Polydrusus) cervinus. Lin, B e h a a r t e r  
R ü s s e l k ä f e r .

Ebenfalls schädlich durch Benagen der Triebe und 
Blätter verschiedener Laubhölzer.

b. — — — — — — erreicht höchstens den Hinterrand der 
Augen; Oberseite des Käfers mit haarförmigen, gold- oder 
kupferartig glänzenden Schuppen bekleidet, an der Brust 
weisslich; Fühler und Beine bräunlichroth; Halsschild viel 
breiter als lang; die Flügeldecken doppelt so breit als 
das Halsschild, nach rückwärts stark bauchig erweitert; die 
Schenkel nicht gezähnt; Länge 3'/>—4'".

Curculio  (Polydrusus) nticans. Fabr. G l ä n z e n 
d e r  L a u b h 0 1 z - R ii s s e 1 lc ä f e r.

Schaden  ̂ie bei vorhergehender Art.

© 4 .  Das vierte bis achte Glied der Fühler kurz-kegelförmig; 
die Schenkel mit einem deutlichen Zahne.
— — — — — — — — fast knopfförmig.

6  5 .  a. Der Käfer ist oberseits grau behaart, sonst schwarz 
und nur die Fühler und Beine gelb oder röthlich gelbbraun; 
Länge 2—2 ,/ i " \

6 3 *

6 5 .
66.
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C urculio  (Phyllobius) oblongus. Lin. L ä n g l i 
c h e r  R ü s s e l  k ä f e  r.

Vorkommen; vorzüglich auf Buchen.

b. — — — gewöhnlich grau oder graugelb, selten grünlich 
oder kupferglänzend, dicht haarförmig beschuppt; die Füh
ler und Leine röthlichgelb; das Schildchen halboval mit 
gerundeter Spitze; die Schenkel stark gezähnt; Länge 3 />_—4'".

Curculio  (Phyllobius) calcaratus. Fab. G e s p o r n 
t e r  R ü s s e l k ä f e r .

Vorkommen: besonders an jungen Eichen; nach 
M itteilungen aus Böhmen sogar den exotischen Arten be
deutend schädlich.

c. — — — dicht mit runden, grünen, schön metallisch glän
zenden Schuppen bedeckt; die Fühlergruben etwas auf die 
Oberseite des Rüssels gerückt und nur durch einen schma
len Raum von einander ge trenn t; das Halsschild mehr als 
um die Hälfte breiter als lang, wie die Stirne ohne erha
bene Mittellinie ; an der Spitze eingeschnürt; Vorderbeine 
ohne Zottenhaare; der Rüssel kürzer als der Kop f ; die 
Beine bväunlichgelb; Länge S'/V"*

C urculio  (Phyllobius) argentatus. Lin. S i l b e r 
g l ä n z e n d e r  L a u b h o 1 z - R ft s s e 1 k ii f e r.

Vorkommen: auf allen Laubhölzern; doch vorzüglich 
an Buchen.

d. — — — nur 2—Ü'A l ang; unten und oben äusserst 
dicht blaugrün oder grün beschuppt; die Beine schwarz; 
die Fftsse, sowie die Geisel der Fühler rothbraun.

Curculio  (Phyllobius) m aculicornis.  Germ. B l a u 
g r ü n e r  L a u b h o 1 z - R ii s s e 1 k ä f e r.

Vorkommen: wie oben.

1*6. ct. Die Schenkel deutlich gezähnt ; der Käfer ist auf den 
Flügeldecken mit länglichen, hier und da haarfönnigen 
Schuppen ziemlich dicht bedeckt; diese kupfer- oder gold
glänzend oder grünlich, auf den abwechselnden Zwischen
räumen gewöhnlich heller gefärbt, so dass die Flügeldecken 
gestreift erscheinen; die Fühler und Beine röthlichgelb, sel
ten die Schenkel oder Schienen schwärzlich; Länge 2 ‘/j bis 
3"'.

Curculio  (Phyllobius) Pyri. Lin. G e s t r e i f t e r
0  b s t - R ii s s e 1 k ii fe r.

Vorkommen und Schalen: Obstbäumen (Birn-
und Apfclbäumen).

b. — — nicht gezähnt; der Käfer glänzend glatt, schwarz 
und nur die Seiten des Halsschildes und die B rust grün 
beschuppt; die Fühler und die Beine braungelb; häutig sind
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Kopf und Halsschild, oder selbst auch die Flügeldecken 
braun (bei unreifen Exemplaren); Länge 1 'A—2"'

Curculio  (Phyllobius) viridicollis . Fbr. G r i i n h a l -  
s i ge r  L a u bh o 1 z - R ü  s s e 1 k ä f  er.

Vorkommen: besonders an jungenBuchen und ihnen 
oft bedeutend schädlich.

© 7 . a. Der Rüssel fadenförmig, sehr dünn und laug, öfter so 
lang als der ganze Körper, mehr oder weniger gebogen; 
die Fühler lang und dünn, achtgliederig, ihr erstes Glied 
bis zu den Augen reichend; die Augen gross, an den Sei
ten des Kopfes nicht vorspringend; das Halsschild breiter 
als lang, nach vorne etwas verengt; das Schildchen klein, 
rund und erhaben; die Flügeldecken meist dicht behaart, 
zusammen länglich herzförmig, an der Spitze einzeln abge
rundet; die Afterdecke mehr oder weniger vorragend; die 
Schenkel gegen die Spitze keulenförmig verdickt, vor der
selben gezähnt. Länge 2 ‘/ 2—3% "'.

Curculio  (Balcilinus). L a n  g - R ü s  s l e r  *).

b. — — niemals so lang als der Körper, dünn, fast gerade; 
die Fühler etwas vor der Mitte des Rüssels eingefügt, acht- 
gliedrig; zweites und drittes Glied derselben länglich, die

*)  D i e  h i c h e r  g e h ö r i g e n ,  fü r  u n s  w i r b l i g e r e n  A r i e n  s c h a d e n  h a u p t s ä c h l i c h  d u r c h  d a s  
V e r d e r b e n  d e r  E i c h e l n  u n d  H a s e l n ü s s e ,  in w e l c h e  s i e  i h r e  E i e r  l e g e n ,  s o  d a s s  d i e s e  F r ü c h t e  
v o n  d e n  s p ä t e r  d a r a u s  s i c h  e n t w i c k e l n d e n  L a r v e n  of t  g ä n z l i c h  a u s g e f r e s s e n  w e r d e n .  ( Im  
S e p t e m b e r  v e r l a s s e n  d i e  L a r v e n  i h r e n  A u f e n t h a l t  u n d  b e g e b e n  s i c h  in d ie  E r d e ,  w o  s i e  
e i n  b i s  z w e i  J a h r e  in  d i e s e m  Z u s t a n d e  v e r b l e i b e n .  S i c  s i n d  g e l b ,  b e i n l o s ,  b i s  0  L i n i e n  
l a n g ,  m i t  z i e m l i c h  g r o s s e i n  b r a u n e m  K o p f e  u n d  g e l n e i l t e r  G a b c l l i n i e ) A u s s e r d e m  s c h a d e n  
d ie  K ä f e r  n o c h  d u r c h  A n s t c c h e n  u n d  B e n a g e n  d e r  B la t t -  u n d  B l ü l l i c n k n o s p e n  D ie  V e r t i l 
g u n g  k a n n  n u r  g e s c h e h e n  d u r c h  S a m m e l n  d e r ,  m i t  B r u t  b e s e t z t e n  F r ü c h t e ,  w e l c h e  g e 
w ö h n l i c h  f r ü h e r  v o n  d e n  B ä u i n e n  f a l l e n  a l s  d i e  g e s u n d e n ,  u n d  d a h e r  n i c h t  s c h w o r  z u  e r k e n 
n e n  s i n d .  D i e  d r e i  w i c h t i g e r e n  A r t e n  s i n d :

1. B a l a n i n u s  n u c u m .  D e r  K ä f e r  i s t  o  b is  l a n g ;  d i e  S c h e n k e l  v o r  d e r  S p i t z e
m it  e i n e m  g r o s s e n  d r e i e c k i g e n  Z a h n e ;  d a s  S c h i l d c h e n  W e i s s  b e s c h u p p t ; d i e  l e t z t e n  G l i e d e r  
d e r  F ü h l e r  k ur z ,  d a s  l e t z t e  l a s t  k n o p f f ö r m i g ,  k a u m  l ä n g e r  a ls  d i c k ;  K ä l e r  e i f ö r m i g ,  m i t  g r a u e n  
o d e r  g e l b g r a u e u  h a a r f ö r m i g e n  S c h u p p e n  b e d e c k t ;  d ie  S c h u l t e r n  u n d  u n r e g e l m ä s s i g e ,  h i e  
u n d  da  b i u d e n f ö r m i g  z u s a m m c n t l i o s s c n d e  M a e k e l n  a u f  d e n  F l ü g e l d e c k e n  h e l l e r  b e s c h u p p t ;  
d e r  R ü s s e l  r o l h b r a u n ,  g e g e n  d ie  S p i t z e  z u  e t w a s  v e r d i c k t ,  a n  d e r  W u r z e l  g e s t r e i f t  u n d  p u n k -  
li rl ,  b e i m  M ä n n c h e n  s c h w a c h ,  b e i m  W e i b c h e n  s t a r k  g e b o g e n .

Ü. B a l a n i n u s  v e n ö s  u s .  G e r m .  D e r  K ä f e r  i s t  3 " '  l a n g ;  d ie  S c h e n k e l  v o r d e r  
S p i t z e  mit  e i n e m  g r o s s e n ,  d r e i e c k i g e n  Z a h n e ;  d a s  S c h i l d c h e n  w e i s s  b e s c h u p p t ;  a l l e  G l i e d e r  
d e r  F ü h l e r  l ä n g l i c h  ; d a s  le t z t e  w e n i g s t e n s  d o p p e l t  s o  l a n g  a l s  d ic k  ; d i e  M i t t e l l in ie  u n d  d ie  
S e i l e n  d e s  H a l s s c h i l d e s  h e l l e r  b e s c h u p p t ;  F l ü g e l d e c k e n  s o w i e  d e r  ü b r i g e  K ö r p e r  g r a u g e l b  
b e s c h u p p t ,  m i t  e i n i g e n  u n b e s t i m m t e n ,  d u n k l e r e n  B i n d e n ;  d ie  B e h a a r u n g  a u f  d e r  h i n t e r e n  
Hä l f t e  d e r  N a h t  d i c h t  a n  e i n a n d e r  g e d r ä n g t  u n d  b ü r s t e n a r l i g  a u f g c r i e h l e l ; R ü s s e l  w i e  b e i  d e r  
v o r i g e n  A r t .

ö .  B a l a n i n u s  t u r b a t u s .  S c h ö n h .  D e r  K ä f e r  i s t  2  b is  2  l a n g ;  d i e  
S c h e n k e l  v o r  d e r  S p i t z e  m it  e i n e m  g r o s s e n  d r e i e c k i g e n  Z a h n e ;  d a s  S c h i l d c h e n  w e i s s  b e 
s c h u p p t ;  a l l e  F ü h l e r g l i e d c r  l ä n g l i c h ,  d a s  le t z t e  w e n i g s t e n s  d o p p e l t  s o  l a n g  a ls  d i c k ;  d a s  
H a l s s c h i l d  o h n e  h e l l e r  I n ; - c h u p p t e  L ä n g s l i n i e ;  d ie  N a h t  d e r  F l ü g e l d e c k e n  d e r  g a n z e n  L ä n g e  
n a c h  g l e i c h m ä s s i g  e r h a b e n ;  K ö r p e r  e i f ö r m i g ,  d i c h t  g r a u  o d e r  g r a u g e l b ,  s c h e c k i g  b e s c h u p p t ;  
d e r  R ü s s e l  d e s  \ V c i b c h c n s  l ä n g e r  a l s  d e r  K ö r p e r ,  d e r  d e s  M ä n n c h e n s  k ü r z e r ,  g l a t t ,  n u r  an  
d e r  W u r z e l  f e i n  p u n k t i r t ,  m a s s i g  g e b o g e n .
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folgenden sehr kurz und von ziemlich gleicher Grösse; die 
Augen an den Seiten des Kopfes stark vorspringend; das 
Halsschild breiter als lang, vorne stark verengt; das Schild
chen 1: nglich, erhaben; die Flügeldecken breiter als das 
Halsschild mit stumpfwinkelig vorragenden Schultern, gegen 
die Spitze gewöhnlich etwas bauchig erweitert, den Hin
terleib fast immer ganz bedeckend; die Vorderbeine länger 
und stärker als die anderen, ihre Schenkel stets (häufig so
gar sehr stark) gezähnt. Die wichtigsten Arten mit einer, 
oder zwei Querbinden über die Flügeldecken; Länge bis V".

Curculio (Anthonomus•). O b s t - R ü s s e l k ä f e r  *).
G S .  a. Die Beine mit s trrk  verdickten Schenkeln, zum Sprin

gen eingerichtet; der Käfer ist l 'A '"  lang ; der Rüssel fast 
doppelt so lang als der Kopf, etwas gekrümmt, die kurzen, 
dicken Fühler auf der Mitte tragend; die Augen sehr 
gross; das Halsscbild klein, vorne stark eingeschnürt; 
Schildchen deutlich; die Flügeldecken reihiq; punktirt, die 
Zwischenräume fast glatt; der ganze Körper mit bräunlich
grauen Haaren bedeckt; die Fühler und Fiisse röthlich- 
b rau n ; die Schenkel gedornt

Curculio (Orchestes) Fagi. Gyll. S c h w a r z e r  B u- 
c h e n - R ü s s e 1 k ä f  e r.

Im ersten Frühjahre, so wie die Buclicnbliitter aus- 
zubrechen beginnen, sieht man den .Kiifcr schon damit be
schäftigt diese, sowie die Fruchtknoten der weiblichen Blü- 
then zu zernagen. Die Blätter bekommen dadurch, dass 
sie an den Rändern verschrumpfen und braun werden, das 
Aussehen, als hätten sie vom Froste gelitten. Im Mai 
legt das Weibchen seine E i e r  an die Blätter. Das ganz

*)  D i e  l i i e h c r  g e h ö r i g e n  dr e i  w i c h t i g e r e n  A r i e n  s i n d  b e s o n d e r s  d e n  O b s t b ä u m e n  
s c h ä d l i c h  u n d  z w a r  e i n e s t h c i l s  d u r c h  A n s l c c h c n  d e r  B l ü t h o n k n o s p e n ,  w e l c h e  v o n  d e n  d a r i n  
s i c h  e n t w i c k e l n d e n  L a r v e n  n u s g c I V c s s c n  w e r d e n  ; a n d e r e n t h e i l s  d u r c h  A n s l c c h c n  d e r  j u n g e n  
F r ü c h t e ,  w o d u r c h  d i e s e  v e r d e r b e n .  D ie  E n t w i c k l u n g  d e s  K ü f e r s  a u s  d e m  E i e  e r f o l g t  u n g e 
m e i n  r a s c h  ( in A b i s  5  W o c h e n ) ;  d ie  L a r v e  w i r d  b i s  5  L i n i e n  l a n g ,  i s l  f u s s l o s ,  m i l  g r o s -  
s e m ,  s c h w a r z e m  K o p f e .  D i e  g e m e i n s t e n  A r t e n  s i n d :

I. A  n I h o  n o  m  u s  i l r u  p a r  u in L i n ,  P  f i  r s  i c  h - R  ü s s  c  1 k ä f  e  r. L ä n g e  ISA  
b is  2 " '  d e r  K ä f e r  g a n z  r o i h b r a u n ,  z i e m l i c h  d i c h t  g r a u g e l b  b e h a a r t ; d ie  F l ü g e l d e c k e n  f e i n  
p i i nk t i i ’l - g c s t r e i f l  m it  z w e i  w e n i g  b e h a a r t e n  ( d a h e r  d u n k l e n )  g e w ö h n l i c h  z i e m l i c h  s c h w a c h e n  
u n r e g e l m ä s s i g c n  B i n d e n ;  a l l e  S c h e n k e l  m it  e i n e m  g r o s s e n .  s p i t z i g e n .  d r e i e c k i g e n  Z a h n e  u n d  
m i t  e i n e m  k l e i n e r e n  v o r  d i e s e m .  D e n  P l i r s i e h b ä u m e n  s e h r  s c h ä d l i c h .

'i. A n t h o n o m u s  p o m o r i i m .  L in .  A  p f  c l  - 1 !  ü s  s  e l  k ä  f e  r. L ä n g e  2 " '  K o p f ,
B r u s t  u n d  H i n t e r le ib  s c h w ä r z l i c h ,  f e i n  g r a u  b e h a a r t  ; B e i n e  u n d  F ü h l e r  r o s t r o t h  ■ d i e
F ü h l e r k c u l e  u n d  d e r  v e r d i c k t e  T l i e i l  d e r  S c h e n k e l  d u n k e l ;  d a s  H a l s s c l i i l d  u n d  d ie  F l ü g e l 
d e c k e n  r ö l h l i e h b r a u n ,  e U a s  u n g l e i c h  g r a u  b e h a a r t ;  e r s l e r e s  m i t  d ic h t e r ,  w e i s s g r a u c r  MiM el-  
l i m e ;  d ie  F l ü g e l d e c k e n  mit  e i n e r  h e l l e n ,  s c h i e f  n a c h  r ü c k w ä r t s  g e r i c h t e t e n ,  n a c h  a u s s e n  zu
b r e i t e r e n  B i n d e ,  w e l c h e  a n  d e n  R ä n d e r n  s c h w ä r z l i c h  g e f ä r b t ,  l ind  v o n  k l e i n e n ,  e r h a b e n e n ,
w e i s s l i c l i e n  H a a r b ü s c h e l n  b e g r e n z t  i s t .  D e r  R ü s s e l  l a n g ,  d ü n n ,  w e i n y  g e b o g e n  ; ’ S c h i l d c h e n  
w e i s s .  D e n  A p f e l b ä u n i e n  s c h ä d l i c h .

• A  n I h o  n o  m  u s  P  y  r i. K ol la r .  B i r n - R ü s s e l k i i f e r .  L ä n g e  2 ' "  d e m  v o r i g e n  ä u s s e r s l  
ä h n l i c h  j e d o c h  s c h m ä l e r ,  d ie  M i i g e l d e e k c n  n a c h  v o r n e  m e h r  v e r e n g t ;  ihr  R ü c k e n  v o n  d e r  
W u r z e l  b i s  z u r  B i n d e  s t e t s  d u n k l e r ,  p e c h b r a u n ,  d i e  B i n d e  n u r  w e n i g  h e l l e r  g e f ä r b t  u n d  ni c h t  
s c h a r f  b e g r e n z t ; d i e  S c h e n k e l  d ü n n e r  a l s  b e i  d e r  v o r i g e n  Art ,  ih r e  S p i t z e  n u r  w e n i g  d u n k l e r  
g e f ä r b t .  D e n  B i r n b ä u m e n  s c h ä d l i c h .
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kleine L ä r v c l i e n  bohrt sich unter die Oberhaut des 
Blattes und frisst die innere Blattsubstanz in Form eines 
geschlängelten, allmählich sich erweiternden Ganges 
aus, wclchcr als weisse Zeichnung auf der Oberfläche des 
Blattes erscheint. Die L a r v e  wird "V“ lang, ist über 
'/■>'“ breit, gelblich weiss. Oft linden sich bis fünf und 
noch mehr Larven in einem Blatte, leben als solche drei 
Wochen lang, v e r p u p p e n  sich dann in einem kleinen ku
geligen Cocon und kommen nach 8 oder 14 Tagen als Kä
fer zum Vorschein. Die f o r s t l i c h e  B e d e u t u n g  ist in 
der Regel gering; in manchen Jahren jcdoch erscheinen 
die Käfer in solcher Menge auf den jungen Buchenanwüchsen, 
dass sie denselben do cli einen merklichen Schaden zufügen 
können. Auch beeinträchtigen sie durch das Verderben 
der weiblichen Blütlien nicht selten die Buchenmast. Zu 
ihrer V e r t i l g u n g  lässt sich gar nichts tliun; denn das 
Abpflücken und Sammeln der, mit Larven besetzten Blät
ter, wäre doch wohl etwas zu mühsam. 

b. Die Schenkel nicht mehr als gewöhnlich verdickt, nicht 
zum Springen eingerichtet. Der Käfer 4"' lang und 2'" 
breit; der Rüssel sehr stark gebogen, so lang als Kopf und 
Halsschild zusammen; Farbe schwarz oder pechbraun, die 
Seiten des Halsschildes, die Vorderbrust, sowie der hintere 
dritte Theil der Flügeldecken und die Schenkel in der 
Mitte dicht weiss beschuppt; Halsschild und Flügeldecken 
mit einzelnen Büscheln schwarzer, aufstehender Schuppen; 
die Schenkel der Hinterbeine erreichen die Spitze des 
Hinterleibes nicht.

Curculio (C vyptorrhynchus) Lupathi. Lin. B u n t e r  
E r l e n - R i i s s e l k ä f e r .

Man findet ihn hauptsächUch ai'f Erlen und Wei
den. Seine Larve, jener des Cur. Pini (siehe I. Abth. 
pag. 19) ähnlich, lebt (meinen Beobachtungen zu Folge) 
nur in den 2- bis 4jährigen Lohden oder schwächeren 
Stämmen der ersteren Holzart. Im Mai werden die E i e r  
abgelegt und das hieraus sich entwickelnde L ä r v c l i e n  
dringt sogleich, meist bis a ius Mark ein. Die V e r p u p 
p u n g  erfolgt im Nachsommer; im Herbste verlässt der 
Käfer die Stangen und überwintert im Freien. Viele Erlen- 
stangen gehen in Folge dieses Frasses ein, und sehen an 
der Rinde, wenn sie bereits der Käfer verlassen hat, in 
Folge der vielen, etwas ovalen Fluglöcher wie mit Fuchs- 
schroten beschossen, aus. Auch während des Frasses sind 
die befallenen Lohden abgesehen von dem, ohnedies kränk
lichen Aussehen, auch am Wurmmehle, welches in kleinen 
Quantitäten an den Bohrstellen sichtbar ist, kenntlich. Im 
südlichen Böhmen (Herrschaft Frauenberg), wo ich seine 
Schädlichkeit eigentlich erst kennen lernte, ist dieser Kä
fer sehr gemein und sein Schaden an Erlen oft gross. 
V c r t i l g u n g s m i t t e l :  Aushieb der von Larven besetzten 
Stämme und Sammeln der Käfer,
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© B . Käfer gestreckt, massig gewölbt, meist gross, mit laugen, 
oft die Körperlänge weit übortreffenden, nie nach der 
Spitze verdickten , sondern borsten- oder fadenförmigen 
Fühlern*). Die Larven weiss oder gelb, beinlos, oder nur 
mit sehr kleinen, dünnen Beinen ) 7 O .
— meist kurz, ziemlich gedrungen, mehr oder weniger 
stark gewölbt, nie sehr gross, höchstens bis 5 l ang;  die 
Fühler nicht lang, oft nach der Spitze zu etwas verdickt.
(Die Larven dunkel oder bunt gefärbt mit starken langen 
Beinen). 8  1 .

S'ö. Das Halsschild an den Seiten ohne spitzige Dornen. 9 f.
— — mit spitzigen Dornen und Höckern an der Seite. J S .

9 1 .  Das llaisschild walzig; die Fühler eilfgliederig, wenigstens 
so lang als der Körper (sind sie kürzer, so ist der Käfer 
schwarz mit wachsgelben Beinen); der Kopf so breit als 
das Halsschild; die Augen stark ausgerandet, nicht- vorra
gend ; das Halsschild etwas breiter als lang, an den Seiten 
wenig erweitert, vorne und hinten beinahe gerade abge
stu tzt; die Flügeldecken fast immer merklich breiter als 
das Halsschild; Schultern vorragend; Beine einfach; die 
Schenkel in der Mitte am dicksten, nach der Spitze zu 
nicht keulig verdickt; Hinterschenkel w e n i g s t e n s  den 
vorletzten Bauchring, selten seine Spitze e r r e i c h e n d .  9 8 .
— — nicht walzig, entweder gedrückt oder kugelig. 9 4*

9 ® . Der Käfer walzig. 9 3 .
— — nach rückwärts stark verschmälert, dicht graugelb 
filzig behaart und mit feinen schwarzen Punkten, besonders 
auf den Flügeldecken dicht besetzt; Länge 11 —14"'.

O r a m b y x  (Saperdn) C a re h a r ia s . Lin. G r o s s e r  
P a p p e 1 - Bo c k k ;i f e r.

Vorzüglich auf l ’appelarten, am häufigsten an clcr 
Zittor- und Schwarzpappel. Im Juni legt der Käfer seine 
E i e r  in Rindenspaltcn 8- his 20jähriger Stämme und von 
da dringt die Larve in den Holzkörper ein. Gewöhnlich 
findet man .sie in den unteren Stammtheilen, oft dicht 
über der Erde. Die volhvüchsigc L a r v e  misst (ausge- 
strcckt) bis 1 ' / / '  ist ganz walzig, rosenkranzförmig, fuss- 
lo s s ; der Kopf sehr klein, flach, fast viereckig. Der erste 
Hing abgcrundot-vierockig, vorne etwas breiter, mit war
zig-hornigem Schildc; die Behaarung ziemlich stark; diese,

* )  D ie  I t o c k k i i f e r  a l s  s o l c h e ,  n e h m e n  in  d e r  H o y e l  e i g e n t l i c h  g a r  k e i n e  N a h r u n g  
m e h l '  z u  s i c h ,  o d e r  w e n n  d i e s  a u s n a h m s w e i s e  g e s c h i e h t ,  n u r  i n d e m  s i e  d i e  K i n d e  d e r  T r i e b e  
b e n a g e n  u n d  d e n  Snl ' l  e i n s a u g e n ;  in  F o l g e  d e s s e n  h i i l l e n  s i e  l i i e r  w e g b l e i b e n  m i i s s e n .  S i e  
f a n d e n  a b e r  h i e v  i h r e  S l e l l e ,  e i n e s l h e i l s  w e i l  m a n  s i e  h ä u f i g  a u f  B l ä l l c r n  s i l z e n d  f ind et  ( O b e r e a ,  
S a p e r d a ) ; a n d e r n l h e i l s  w e i l  d a d u r c h  e i n e  u n n ö t h i g e  Z e r s p l i t t e r u n g  d e r  O r d n u n g  d e r  G o l e o d -  
l o r c n  u m g a i i g e n  w e r d e n  k o n n t e .
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der Schild nebst einige Flecken des ersten Einges und 
der grösste Tlieil des Kopfes röthlichbraun. Die P u p p e  
über 1" lang, dick, mit bis zum Kopfe zuriiekkehrenden 
Fühlern. Den obengenannten Holzarten ist die Larve sehr 
schädlich; die Stämme werden häufig der Art von ihr 
durchwühlt, dass sie vom Winde gebrochen worden. Da 
die Käfer von bedeutender Grösse und leicht abzuschüt
teln sind, so wird die V e r t i l g u n g  am einfachsten durch 
Sammeln derselben bewirkt werden können.

9 3 .  a. Der Käfer ist ganz schw arz, etwas in’s Bleigraue; die 
Beine wachsgelb; Länge 6"' und nur 1'" breit.

O r a m b y x  ( Oberect) linearis. Lin. S c h m a l e r  
11 a s e 1 - B o c k k ä f e r.

Sein Vorkommen beschränkt sich auf Haseln, deren 
Triebe durch die 12'" lange, fusslose, hell dottergelbe, 
sehr schmale L a r v e  ausgefressen werden. Erster Leibes
ring derselben sehr gross, mit viereckigem Schilde ; der Hinter
rand des letzten Einges mit grossen Wärzchen. Die V e r t i l 
g u n g  geschieht durch Ausschneiden der befallenen Triebe.

b. —  Die Flügeldecken w alzig mit gelblichgrauer Behaarung; 
ein breiter Streifen beiderseits auf dem Halsschilde, sowie 
dessen Mittellinie, 4 bis 5 runde, in eine Reihe gestellte 
Mackein auf jeder Flügeldecke, und ein Theil jedes Füh
lergliedes heller gelb behaart; Länge 5 — 6"'.

C’era iubyx  (Saperdci) populmuis. Lin. G e l b s t r e i -  
f i g c r A s p e n - B o c lt k ä f e r.

Vorkommen: an den Zweigen und Blättern der As
pen lin let man diesen Käfer oft in sehr grosser Menge.
Seine L a r v e  wird bis 11"' lang, ist gelb, jener AcvSap. 
Carehavhis sehr ähnlich, aber noch walziger. Sie lebt 
im Holze 2 — 12jähriger Stämmchen (auch wohl inAestcn) 
wodurch eine ziemlich starke Auftreibung an den be
fallenen Theilen des Stammes entsteht. Nach Verlauf 
von zwei Jahren erscheint der Käfer und hinterlässt in 
der Einde (wie mit groben Fuchsschrotcn geschossene) 
Fluglöcher. Der Schaden ist an dieser Holzart oft merk
lich gross. Die V e r t i l g u n g  geschieht durch Sammeln 
der Käfer un i Ausschneiden der von Larven bewohnten 
Stämme und Zweige.

9 4 .  Das llalsschild oben mehr oder weniger flach gedrückt, 
die Fühler eilfgiiederig, faden- oder borstenförmig, kürzer 
als der Körper; das dritte Glied fast dreimal so lang als 
das zweite; die Flügeldecken ziemlich breit und flach; die 
Schenkel an der Spitze keulenförmig verdickt. . 9  5 .
— — mehr oder weniger kugelig gewölbt, seltener quer 
oval, an den Seiten stark gerundet erweitert, nie oben flach 
gedrückt; die Fühler eilfgiiederig, faden- oder borstenför
mig, selten etwas länger als der halbe Leib, häufig kürzer, 
ihr zweites Glied sehr kurz und klein; die Beine schlank;
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(lie Schenkel selten scliwacli keulenförmig verdickt; Oberseite 
des Käfers stets mit behaei\en Zeichnungen.

9 5 «  a. Die Flügeldecken zinnoberroih und so wie das schwarze 
Halsschild mitblutrothem, sammtrrtigem Ilaarkleide; Länge 5'".

O r a m b y x  (Callidium) sa n g u iiie u in . Lin. B l u t 
r o t  h e r B o c k k ä f e r -

Die Larven unter Eichen- und Buchcnrinde.

b. — Das llalsschild ohne glänzende, böckerartige Erhaben
heiten ; tv e Oberseite des Käfers dunkelblau, glänzend, fein 
und nicht d'cht punktirt, mit abstehenden H ärchen; U nter
seite bläulichschwarz; die Wurzel der Fühler und der 
Schenkcl, die Schienen und Fiisse röthlichgelb ; Länge 2 V2 
bis 5'".

C 'c rn inbyx  (Callidium) ru lip e s . Fab. R o t h  be i- 
n i g e r B o c k k ä f e r.

Vorkommen: wie bei voriger Art.

— — viel breiter als lang, auf seiner Scheibe mit mehreren 
glatten Erhabenheiten; der Käler entweder ganz schwarz 
und nur die Flügeldecken blau; oder die Fühler, das Hals
schild (oder nur ein Theil von diesem) und ein grösserer 
oder kleinerer Theil der Reine sind röthlichgelb ; oder der 
Käfer ist gelbroth, die Flügeldecken gelbbraun, ihre Spitze 
und die Brust schwarz ; Länge 5—8"'.

C o ra in b y x  {Callidium') v a r ia b ilc . Lin. V e r ä n d e r 
l i c h e r  B o c k k ä f e r .

Vorkommen: wie bei Cal. sanyuineum (N r.7 5 a).
9 ii» Die Flügeldecken mit gelben Zeichnungen; das Halsschild 

quer-oval, viel breiter als lang, an den Seiten stark gerun
det erweitert
— — schwarz, ziemlich ci;cht, scheckig gn u behaart; das 
Halsschild weniger breit als lang, kugelig n ’t vier dichter 
behaarten, mackelförmig unterbrochenen Längsstreifen; die 
Flügeldecken an der Spitze abgerundet; einige mehr oder 
minder deutliche, zackige Binden auf denselben dichter b 
haart; Länge 5 —

C c ra m b y x  (Clytus) ru s tic u s . Lin. G r a u s c h e c k i 
g e r  P ap  p e 1 - 1» o c k k äf  e r.

Vorkommen: an Pappelarten (besonders Aspen) und
Buchen,

9 9. a. Die Flügeldecken schwarz oder braun, mit vier bis 
fünf gelben, ziemlich geraden Binden; die hinteren fliessen 
mehr oder weniger zusammen, so dass die Spitze der De
cken öfters ganz gelb ist; das Halsschild gewöhnlich dicht 
gelb beh aa rt, eine Binde über die Mitte und der Hin
terrand desselben schwarz; Länge 6—9"'.

96
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C crainbyx (Clytns) dcdritus. Lin. W e s p e n a r 
t i g  e r  B o c k k ä f e r -

Vorkommen : an und in alten Eichen.

b. — Flügeldecken schwarz; goldgelb sind: ihre Spitze, zwei Bin
den h in  t e r  der Mitte, eine dritte (gewöhnlich in vier Mackeln 
getheilte) v o r  der Mitte; ferner eine Mackel am Schulter- 
rande, eine solche in der Mitte an der Wurzel der Flügel
decken, eine gemeinschaftliche hinter dem Schadchen und 
end’ich dieses selbst; Länge 4 /* —9"'.

C c ra in b y x  (Clytus) arcu i> tus. J B o g e n b i n -  
d i g e r  B o c k k ä f e r .

Vorkommen: wie bei voriger Art.

S 'S . Das Halsschild an den Seiten abgerundet.
— — doppe’t so breit als lang, mit scharfem dreizähnigem 
Seitenrande; der mittlere Zahn am grössten, etwas nach 
rückwärts gebogen; Fühler des Männchens deutlich zwölf- 
gliedrig, rach  innen gesägt, beim Weibchen nur eilfgiiederig; 
Kopf viel schmäler als das Helsschild; das Schildcher drei
eckig mit abgerundeter Spitze; die Flügeldecken viel brei
ter als das Halsschild, doppelt so lang als zusammen breit, 
runzelig punktirt, mit undeutlich erhabenen Längslinien; 
der Käfer pechschwarz ; an der Brust dicht grau behpart; 
Länge 12 bis 18"'.

C crainbyx (Prionus) roriarius. Fabr. L e d e r a r -  
t i g e r  B o c k k ä f e r .

Vorkommen; vorzüglich an Buchen.

7 Der Käfer entweder pechschwarz und oberseits ganz k ah l; 
oder dicht grauscheckig behaart.
— — ist grün oder kupferig metallglänzend; die Flügel
decken schön grün oder blpugrün, öusserst dicht und fein 
runzelig punktirt, ecwes matt, mit einigen schwach erhabe
nen Längslinien; die Fühler gewöhnlich stahlblau. Wegen 
seines starken Moschusgeruches mit einer ändern A rt r ’cht 
leicht zu verwechseln; Länge 7 bis l.V".

C erainbyx (Aromici) m oschatus. Lin. Mo sc h  u 
B o c k k ä f e r .

Vorkommen: an "Weiden; seine Larve in denselben.

8 0 .  a. Der Käfer ist 18 bis 20'" lang*); glänzend schwarz; die 
Spitze der Fühler und ci:e Unterseite fein grau behaart;

7 9

HO.

*) I c h  b e s i t z e  in m e i n e r  S a m m l u n g  e i n  M ä n n c h e n  v o n  n u r  1-1 L ü ’ i e n  L p n g e  ; j e d o c h  
m ö g e n  s o l c h e  G r ö s s e n v e r s c h i e d e n h e i l e n  n u r  s e l t e n  V o rk o m m e n
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die Flügeldecken runzelig punktirt, gegen die Spitze stark 
verengt, und hier bis gegen die Mitte zu sich verlierend 
rothbraun gefärbt.

ticherufi) lie ro s . Fabr. G r o s -

Sein Vorkommen beschränkt sieh lediglich aut 
Eichen, an denen das Weibchen seine E i e r  ablegt. Die 
L a r v e  wird bis lang; der Kopf klein, flach, wenig 
vorragend, mit dreigliederigen kurzen Fühlern; erster Lei
besringabgerundet-viereckig, flach. Die Beine sehr klein; 
die Farbe gelblichweiss, der Vorder- und Seitenrand des 
ersten "Ringes, die Luftlöcher, Beine, der Mund imd die 
Kehle rütlilichbraun; Behaarung (besonders am Kopfe und 
der Unterseite) schwach. Sie durchwühlt den ganzen Holz
körper in Form von geschlängelten, ovalen, am Ende bis 
I '/>" breiten Gängen und schadet dadurch sehr. Die "\ er- 
p u p p u n g  erfolgt im Herbste oder Frühjahre und 
Juni oder Juli bohrt sich der Käfer heraus ins Freie. 
Dieser kommt oft so massenhaft vor, dass das Wurmmehl 
am Fusse mancher Stämme bis einen Fuss hoch angehäuft 
ist und die Bäume das Aussehen haben, als seien sie mit 
unzähligen Kugeln beschossen worden; auch nicht selten 
gehen sie in Folge des Frasses ganz ein. Der Käfer ge
hört jedenfalls zu den m e r k l i c h  s c h ä d l i c h e n ,  in Ge
genden, wo fast nur Eichen die Bestände bilden, sogar zu 
den s eh r  sc h ä d li  c h e n  Insekten. Seine V e r t i l g u n g  ist 
abgesehen vom Sammelnder Käfer, schwer zu bewerkstelligen.

b. — — — 3'/ä — 4"‘ lang, dicht verschieden grau behaart; 
die Fühler eilfgliederig, borstenförmig, viel länger als der 
Leib, ohne lange Haare; das vierte und fünfte Glied wenig 
an Liinge verschieden; die Flügeldecken auf dem Rücken 
gewölbt, fast doppelt so lang als zusammen breit, mit zwei 
unterbrochenen, nackten, dunkleren Binden und ähnlichen, 
kleinen punktförmigen Makeln; ihre Spitze abgerundet; Un
terseite dicht grau behaart und schwarz punktirt; die 
Schenkel an der Wurzel rostroth, an der Spitze schwarz

C t*rai»byx  (Leiopus) n e b u lo su s . Lin. G e w ö l k 
t e r  L a u b h o 1 z - B o c k k ä f e r.

§ 1 .  Die Fühler fadenförmig, dicht beisammen z w i s c h e n  den 
Augen eingefügt; die Beine mitunter zum Springen einge
richtet; in diesem Falle ist der Käfer sehr klein. (Der Kopf 
vorragend oder nur in das vorne abgestutzte Halsschild 
eingezogen, geneigt, mit schief nach vor- oder abwärts ge
richteter, oder senkrechter S tirn; erster Bauchring nicht 
auffallend lang; das llaisschild breiter als lang, nicht herz
förmig.) 8  8  •

Vorkommen: an und in Buchen und Hainbuchen, 
deren Splint von den Larven oft ganz in Wurmmehl um
gewandelt wird.
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— — fadenförmig oder etwas nach der Spitze zu verdickt, 
oder schwach gesägt., an den Seiten des Kopfes in einem 
kleinen Grübchen v o r  den Augen eingefügt; die Beine nie
zum Springen eingerichtet. 8 ® .

8 ®. Die Fühler gesägt, kurz, dasllalsschild kaum überragend; 
der Körper ziemlich walzig, schwarz, die Unterseite und 
die Beine schwach seidenartig grau behaart; die Flügel
decken ziegclroth, jede mit einem grossen, schwarzen FJeclc 
in der Mitte und einem kleineren an der Schulter; Liintii“
5 — ö'/j'".

C h rjso in c la  (C/jy/m)quadn-|Miiictata. Lin. V i c r  
p u n k t i g e r  P a p p e 1 - B 1 a 1.1 k ä f e r.

Vorkommen: an Pappeln und Weiden.

— — nicht gesägt, allmälig gegen die Spitze verdickt ; der 
Körper länglich- oder rundlich-eiförmig; die Flügeldecken 
entweder grün, blau, erz- oder messingfarbig und mit dem 
Halsschilde ziemlich gleich gefärbt; oder sie sind roth und 
das Halsschild dunkel. (Vorderhüften durch eine deutliche 
oft sehr breite Ilornleiste gelrennt, an der Spitze sich 
nicht berührend; die Hinterhüften von einander entfernt.) N 3 .

8  3 .  Der Käfer breit, eiförmig; die Flügeldecken hinter der
Mitte mehr oder weniger erweitert; Länge 3—4Vi"- 8  4 .
— — länglich-eiförmig; dunkel bläulich oder grünlich-erz-
farben; Länge nur bis S'/V". § 9 .

8  4 .  Käfer mit rothen Flügeldecken. 8  5 .
— — messing-bronzefarbigen, grünen oder violetten Flügel
decken und diesen gleich gefärbtem Halsschilde. 8 ft.

8 5 .  «. Das Halsschild an den Seiten sanft gerundet, diese
schwach wulstig verdickt und so wie der Kopf, die Beine 
und die ganze Unterseite schwarz mit blauem oder grü
nem Schimmer; die Flügeldecken an der äussersten Spitze 
schwarz; Länge 4'/*—43/i'" .

C liryso incla  (Lina) Populi .  Lin. R o t h  e r  P a p 
p e l - B l a t t k ä f e r .

Vorkommen: an Pappeln, besonders Aspen, denen
sie durch Skelettiren der Blätter oft recht schädlich wer
den. V e r t i l g u n g :  Sammeln der Käfer und Larven*).

b. Der Käfer ist dem vorigen zum Verwechseln ähnlich, je 
doch stets etwas kleiner, und die Flügeldecken o h n e
s c h w a r z e  S p i t z e .

' )  W e g e n  d e r  L a r v e  v e r g l e i c h e  m a n  Nr .  4 0 a ,  u n l e r  w e l c h e r  N u m m e r  ( i h r e r  s c h w e 
r e n  U n t e r s c h e i d u n g  u n d  d e s  h ä u t i g e n  Z u s a m m e n l e b e n s  w e g e n )  d i e s e  u n d  d i e  f o l g e n d e  A r l
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C h ry so m e la  (Lina) T re m u la e . Fbr. K l e i n e r  
r o t li e r P a p i) e 1 - B 1 a 11 k ä f e r.

Vorkommen und Vertilgvng wie bei vorhergehen
der Art.

8  0 .  a. Das llaisschild beiderseits mit einem t !efen, stark punktir- 
tirten Längseindrucke, so dass sich cire Seitenränder stark 
wulstig erheben; länglich eiförmig; die Flii^oldecken stark 
nach rückwärts er weiter,,; neben dem glatten Süitenrande 
nicht vertieft; Oberseite braun-erzfarbig, die Flügeldecken 
häufig kupfer- oder purpurglünzend; die Unterseite schwarz
grün ; der Hinterleib ziemlich breit gelbroth gesäumt.

C h ry so m e la  (Lina) cup i'ea . Fabr. K u p f e r f a r 
b i g e r  We i  d e n - B l  a t t k ä  fe r.

Vorkommen: auf "Weide?!

b. — am Seitenrande ohne Eindrücke, auf der Scheibe fein 
und zerstreut, an den Seiten tiefer und gröber punktirt; 
am häufigsten ist der Käfer ganz grün, goldgrün oder mes
singglänzend, seltener ganz blau; die W urzel der Fühler 
und der äusserste Saum des Hinterleibes rö th lich ; Länge 
;V".

C h ry so m e la  {Lina) a eu ea . Lin. E r z f a r b i g e r  
E r l  e n - B 1 a 11 k ii f e r.

Vorkommen: auf Erlen oft in ungeheuren Massen.

8  S', a. Der Käfer ist mir 1 / j '"  lang, länglich-eiförmig, etwas 
mehr als um die Hälfte länger als breit; erzfarbig oder 
grün, der After gewöhnlich roth ; (zweites und drittes Füli- 
lerglied einander an Länge gleich ; Kopf und Halsschild 
fein und zerstreut punktirt, die Flügeldecken regelmässig 
punktirt gestreift, die Streifen gegen die Spitze zu ver
worren.)

C h ry so m e la  {Phratora) v ü c li in a c . Lin. K l e i 
n e r  W e i d e n - B 1 a 11 k ä f e r.

Vorkommen: auf Weiden.

b. — — — 2—V / t “ lang, gestreckt, so lang als breit, me
tallisch blau oder grün, seltener schwarz; der After röth
lich; zweites und drittes Fühlerglied an Länge gleich, oder 
das zweite ist etwas kürzer; Kopf und Halsschild ungleich- 
mässig punktirt; die Punktirung der Flügeldecken auf dem 
Rücken regelmässig, an den Seiten und der Spitze etwas 
verworren.

C h ry so m e la  (Phratora) v u lg a tis s im a . Lin. G e
m e i n s t e r  W e i d e n - B 1 a 11 k ä f e r.

Vorkommen; auf Weiden.

8 8 . Hinterschenkel des Käfers nicht auffallend verdickt; die
Käfer ohne Sprungvermögen. ®
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IlintciSchenkel des Käfers keulig verdickt; die Käfer mit 
ähnlichem Sprungvermögen wie der gemeine Floh. Länge
1_2 Linien. (Der Körper ist ei- oder länglich-eiförmig,
die Fasse an der Spitze der Schienen eingefügt; diese am 
Ende mit einem einfachen D orn ; Kopf vorgestreckt; das 
erste Fussglied kürzer als die halbe Schiene; die Hinter- 
schienen nur mit schwach vertiefter Längsrinue; ihr Aus- 
senrand ohne Zahn.)

C liry so n ic la  (Ilaltica). S p r i n g  - B l a t t l c ä f e  r.
E r d f 1 ö h e *).

§f>. Die Flügeldecken schmutzig gelb oder gelbbraun, mit 
schwarzer Längslinie oder ohne dieselbe; der umge - 
schlagene Seitenrand der Flügeldecken verlauft, sich all- 
mälig verschmillernd, deutlich bis gegen die Spitze; (die 
Fussklauen an der W urzel nicht in einen breiten, dreiecki
gen Zahn erweitert.) Länge 2'/s—3"'. . . . . .  9 0 .
-------sind blau, grün oder blaugrün; drittes Glied der
Fühler viel länger als das zweite; cler Käfer geflügelt, d.h. 
unter den Flügeldecken befindet sich noch ,ein Paar häuti
ger Flügel; Vorderhüften an einander stehend, durch keine 
Leiste der Vorderbrust getrennt.) Länge 2— O®.

*) Die  E r d t l ö h e  s c h a d e n ,  w i e  d iu  ü b r i g e n  C l i r y s o m e l o n ,  a l s  L a r v e n  u n d  a l s  v o l l k o m 
m e n e  In se kt e n d u r c h  B e n a g e n  d e r  B l ä t t e r  v e r s c h i e d e n e r  H o lz -  u n d  G a r t e n g e w ä c h s e ,  J u n g e  
Sai im c np l la nz e n v e r w ü s t e n  s i e  of t  t ot a l  u n d  s i n d  d a h e r  w e n i g s t e n s  m e  r k 1 i c  h s  c  li ä d -  
l i c l i  zu  n e n n e n .  D e r  F r a s s  d e r  L a r v e n  la l l l  in  d ie  M o n a t e  Ma i  u n d  J u n i ,  s i c  g e h e n  z u r  
V e r p u p p u n g  in d ie  E r d e  u n d  n a c h  1 0 — l t  T a g e n  e r s c h e i n e n  d ie  K ä f e r .  I m  F o r s t e  lä s s t  
sich w e n i g  z u r  V e r t i l g u n g  d e s  I n s e k t e s ,  o d e r  z u r  V e r h ü t u n g  d e s  F r a s s e s  l l i u n ;  
in Gärten j e d o c h  i s t  c s  g u t ,  in J a h r e n ,  w o  d i e s e s  U n g e z i e f e r  h ä u l i g  i s t,  d i e ,  v o m  M o r g e n -  
than b e f e u c h t e t e n  P l l a n z e n  o d e r  B e e t e  mit  e i n e m  b e l i e b i g e n  S t a u b e  ( a m  b e s t e n  A s c h e  o d e r  
Kalk) zu  b e s t r e u e n ,  w o d u r c h  d i e  K ä f e r  v o n  i h n e n  a b g e h a l l e n  w e r d e n .  D i e  w i c h t i g e r e n  h i e r 
her  g e h ö r i g e n  A r t e n  s i n d  f o l g e n d e :

I. I l a l t i c a e  m i l  e i n e m  t i e f e n  ß  u c  r e  i n  d r u  c  k  e  v o r  d e m  II i  n t e  r r a n d o 
d e s  II a I s s  c  h i  I d e  s :
a|  m i t  v  e  I1 w  o  r r e  n - p  u n k 1 1  r l  e  n F 1 ii g  e  1 d e  c  k e  n .  1 II a  1 1 i e  a  o l e r a c e  a ,  F br .  

G r o s s e r  S  p r i  n g -  15] a 1 1 k ä t ' e r .  K ö r p e r  l ä n g l i c h  e i f ö r m i g ,  d ie  ß u e r f u r c l i e  a u f  
d e in  l l a l s s c h i l d e  v e r l i e r t  s i c h  a l l m i d i l i g  a m  S e i t e n r a n d e ,  o h n e  in e i n e  l i e f e  G r u b e  
z u  e n d e n ;  K ä f e r  g r ü n ,  s e i l e n  b l ä u l i c h - g r ü n ; d i e  F l ü g e l d e c k e n  f e in ,  a b e r  d e u t l i c h  
p u n k t i r l ;  L ä n g e  2 ' " .  W o h l  d ie  s c h ä d l i c h s t e  Ar t .  

b|  M i l  g  e  s  I r e  i f  t -  p u n It I i r I e  n F l ü g e l d e c k e n ;  d i e s e  e i n f a r b i g ,  b l a u  
o d e r  g r ü n ,  m i l  d o m  l l a l s s c h i l d e  e n l w c d e r  g l e i c h  g e f ä r b t  o d e r  
l e t z t e r e s  k u  p f  e  r -  o d e r  g  o  I tl g  1 ä n z e  n  d ; d i e  O b e r s e i t e  d e s  K ä f e r s  
k a h l ; w  c  n i g  s  t e  n s  d i e  V  o r  d e r -  u n d  AI i 11 e  1 b e  i n e  g  a n z  r o  t h g  e  I b.

“ • H c l x i n i s  F a h r .  \ V  o  i d e  n -  S  p r i n g  - B  1 a t I k ä  f  e  r F l ü g e l d e c k e n
mit  r e g e l m ä s s i g e n  l i e f e n  P u n k t s l r e i f e n ,  v o n  d e n e n  d e r  e r s t e  an  d e r  N a h t  d ie  M i l le  
k a u m  e r r e i c h t ;  d a s  H a l s s c h i l d  g e w ö h n l i c h  m i t  g r o s s e n ,  z e r s t r e u t e n  P u n k t e n ,  s e l -  
l o n e r  f e i n e r  u n d  d i c h t e r  p u n k t ir l ,  m a n c h m a l  d ie  S c h e i b e  b e i n a h e  g la t t .  In G r ö s s e  
un d I ' ar he  s e h r  v e r ä n d e r l i c h :  g o l d g l ä n z e n d e  I n d i v i d u e n  mit  g a n z  g e l b e n  F ü h l e r n ;  
u n d  g o l d g r ü n e  m it  b e i n a h e  g l a t t e m  l l a l s s c h i l d e  s i n d  d ie  g e w ö h n l i c h e n  V a r i e t ä t e n  ; 
L a n g e  H

o.  H a l t ,  n i I i d u  1 a. F a h r .  P  a p p e  I -  S  p r i  n  g  - B 1 a 1 1  k ä f e  r. F l ü g e l d e c k e n  m i l  
l e in e n  P u n k t r c d i e n ,  d ie  i n n e r e n  H c i l i e n  a n  d e r  N a h t  v e r w o r r e n ; H a l s s c h i l d  le i n ,  
z e r s t r e u t  p u n k t i r l ;  K o p f  u n d  H a l s s c h i l d  i f o l d y l ä n z e n d ; d ie  F l ü g e l d e c k e n  b l a u  o d e r  

If H bp G ,,u n ;  L ä n g e  1 % ' "
a l t  i c , n e  o h n e  ß"u e  r e  i n d r u c  k d e m  H i n t e r r a n d e  d e s  H a 1 s -

Schildes.
4.  H a l t ,  f l e x u o s a  P z  L i n i i r l e r  S p r i n g - B l a l l k ä f e r .  F l ü g e l d e c k e n  

s c h w a r z ,  v e r w o r r e n  p u n k l i r l ,  j e d e  m i l  e i n e n  s c h m u t z i g  g e l b e n ,  a u s s e n  s t a r k  a u s 
g e s c h n i t t e n e n ,  s e l t e n  in  z w e i  M a k e l n  g c l h e i l t e n  L ä n g s s t r e i f c n ; K ö r p e r  e i f ö r m i g ,  
s c h w a r z ,  g l ä n z e n d ,  d ie  W u r z e l  d e r  F ü h l e r ,  s e l t e n  a u c h  d ie  S c h i e n e n ,  h e l l b r a u n ; 
Gärige  i  " ,

H en sch o|, Leitfaden. O
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OO.  Die Flügeldecken kaum, oder nur wenig länger als breit, 
gegen die Spitze bauchig erw eitert; der H interrand des 
Halsschildes in der Mitte gerade, beiderseits aber in schie
fer Richtung gegen die Hinterecken verlaufend; Körper 
ziemlich stark gewölbt; Käfer schwarz, tief punktirt, die 
W urzel der F ühler, das Halsschild, die Flügeldecken und 
die Schienen grau gelbbraun; das Halsschild in der Mitte 
mit zwei, und jedes von diesen mit einem, gewöhnlich 
schwarz gefärbten Grübchen; Flügeldecken an der Spitze fast 
gemeinschaftlich abgerundet; Länge 2Va—2 1/»'".

C h rysom cla  (Adimonia) Caprcae. Lin. G elb -  
b r  a u n e r  B i r k e n - ß  1 a 1 1 k ä fe r .

Vorkommen : auf Birken und Saalweiden, aber den 
ersteren ganz besonders schädlich. Wegen der Larve vergl. 
Nr. 40 b. V e r t i l g u n g :  durch Sammeln der Käfer.

— — wenigstens um die Hälfte länger als zusammen breit, 
deutlich punktirt mit geraden Seitenrändern und stumpfer 
oder abgerundeter Spitze.

»  1 . a. Die Stirne mit einer feinen Mittelrinne, und oberhalb 
der Fühlerwurzel mit einer doppelten, glänzendschwarzen 
Erhabenheit. Die Oberseite blassgelb oder gelbbraun, eine 
Mackel auf dem Scheitel, drei solche auf dem Halsschilde, 
ein breiter Streifen neben dem Seitenrande jeder Flügel
decke und ein kurzer Strich neben dem Schildchen sind 
schwarz. Unterseite schwarz, die Ränder der Bauchringe 
und die ßeine gelbbraun; die Schenkel an der Spitze mit 
einem schwarzen Fleck. Länge 2 J/ 2—3'".

C hrysom cla  (Galleruca) xanthom clacna. Schrank. 
L i n i i r t e r U l m e n - B l a t t k ä f e r .

Vorkommen: auf Ulmen und diesen durch Benagen 
der Triebe und durch Skelletiren der Blätter sein- schäd
lich. V e r t i l g u n g :  wie oben.

b. —  — nur mit einer feinen Mittelrinne ohne Erhabenheiten; 
Oberseite heller oder dunkler gelbbraun; das Halsschild 
gelblich; eine längliche Mackel in dessen Mitte, dann 
der Scheitel, und das Schildchen, sowie die Schulterhöcker 
schwarz. Unterseite ebenfalls schw arz; die Spitze des H inter
leibes und die Beine sind gelbbraun. Länge 2 V4— 2 1/ 1 “.

ClirysomclafCraWentcaHincola. Fabr. L i n i i r  tor 
W e i d e n- B 1 a 11 k ä f  e r.

Vorkommen: auf Weiden.

93. Der Yorderrand des Halsschildes gerade, die Ecken nicht 
vorragend; Flügeldecken fast gleich breit, wenigstens um 
die Hälfte langer als zusammen breit; ihr umgeschlagener 
Seitenrand ist deutlich abgesetzt und von zwei feinen er
habenen, sich hinter der Mitte vereinigenden Linien, be
grenzt . . . .
— — — — deutlich ausgerandet, mit vorragenden Ecken;

»  I .

93.
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der Hinterrand abgerundet, ebenso die Hinterecken; auf 
der Oberfläche ohne Eindrücke. Die Flügeldecken sind 
nach hinten etwas bauchig erweitert, kaum um ein Viertel 
länger als hinter der Mitte breit. Das Schildchen spitzig 
dreieckig. Der Käfer unten schwarzblau, oben blau oder 
violett; die Fühler, das Schildchen und die Füsse schwarz. 
Länge 2% —2 1/4'//.

C h rysom ela  (Agelastica) Alni. Lin. B l a u e r  E r 
l e n - B l a t t k ä f e r .

Vorkommen: auf Erlen. ’Wegen der Larve vergl.
Nr. 39. V e r t i l g u n g :  wie oben.

9 3 .  a. Die Oberseite des Käfers ist einfärbig schwarz und glän
zend; die ersten Glieder der Fühler und die Beine sind 
röthlich-gelb; das Halsschild ist überall fein geraudet; die 
Ilinterecken nur schwach angedeutet; die Scheibe nicht 
punktirt; die Flügeldecken mit sehr feinen, kaum sicht
baren Pünktchen. Länge 2 —2 ‘/s'".

C h rysom ela  (Luperus) rufipes. Fabr. K o t h b e i 
n i g e  r W e i d  en - B 1 a t  t k ä f e r .

Vorkommen: am häufigsten auf Weiden.

b. Der Käfer ist schwarz, glänzend; die Wurzelglieder der 
Fühler, das llaisschild und die Beine sind röthlich-gelb; 
die Flügeldecken fein punktirt; das Halsschild glatt. Länge 
i y 4_  2'«.

C hrysom ela  (Luperus) flavipes. Lin. G e l b b e i -  
n i g e r E  r  1 e n - B 1 a 11 k ä f e r.

Vorkommen: auf Erlen, Weiden und Pappeln.

9  4 .  Der Frass geschieht in den Blättern
— — — in den Knospen oder Blüthen

9  5 .  Der F rass geschieht in Eichen- oder Buchen B lättern; die 
Minirgänge erscheinen als weisse oder gelbliche Zeichnungen 
auf der Blattscheibe . . . . . .
— — — in den Blättern der Kirsch-, Birn- oder Zwetsch- 
kenbiiume und zeigt sich in Form von rundlichen, braunen 
Flecken auf der Oberseite derselben. Das darin lebende 
Räupchen ist nur wenig über 3'" lang, grün, und am Kopfe 
und an dem letzten Leibesringe braun.

Tinen (Elacldsta) Clerkclla ,  Lin. P f l a u m e n 
l a u b - M o t t e .

9 0 .  a. Die Eichenblätter werden im Innern von einem kleinen, 
3'" langen, gelben Riiupchen ausgefressen, bekommen da
durch weissliche, blasige Stellen u. z. oft in solcher Menge, 
dass sie dadurch ganz scheckig erscheinen.

Tinea (Elcicliista) com planclla .  Hbn. E i c h e n -  
M i n i  r  m o 11 e.

9*

9 5 .  
9  9 .

9 0 .
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Flügelspannung des F a l t e r s  bis 5'"; seine Länge 
2'". Er ist eintönig röthlich-gelbbraun; die Fransensäume 
sehr breit, grau; die Hintcrfliigel ebenfalls grau, sehr 
schmal-lanzettförmig.

b. Der Frass geschieht in den Blättern der Rothbuche, (Vergl.
Orchestes Fagi) 68 a.

9 9. a. Man bemerkt den Frass in den Knospen (vorzüglich der 
Eichen). Das Räupchen, von welchem er herrüh rt, ist 
16-beinig, bis über 6" ' lang und sclimutzig-gelblich-grün.
Der Leib trägt behaarte, schwarze Wärzchen und ist nach 
rückwärts etwas verschmälert; der Kopf, die Brustfüsse, 
die Ränder des Nackensckildes und ein Fleck am letzten 
Leibesringe sind schwarz. l?ei dem noch ganz jungen, gelb
lichgrünen Räupchen ist das g a n z  e Nackenschild glänzend 
schwarz.

T ortrix  viridana. Lin. E i c h e n - W i c k l e r
Sein Vorkommen beschränkt sich fast ausschliess

lich auf die beiden deutschen Eichenarten. Im Mai, zur 
Entfaltungszcit der Knospen beginnt der Frass des klei
nen Räupchcns, indem cs bis ins Innere der Knospen ein
dringt und die zarten Blättchen derselben zernagt. Gegen 
Ende Mai oder Anfang Juni ist die Raupe erwachsen, 
verlässt ihren seitherigen Aufenthalt und bereitet sich zur 
V e r p u p p u n g  vor. Diese geschieht entweder an der 
Erde, indem sie sich mittelst Gespinnstfäden von den 
Bäumen licrablässt; oder auch in Rindenritzen, zwischen 
versponnenen Blättern u. dgl. Die P u p p e  ist 5'" lang, 
gestreckt, von schwarzer, hie und da ins Rothe überge
hender Grundfarbe. Im Juni erscheint der S c h m e t t e r 
l i ng,  welcher leicht an der schönen apfclgrünen Färbung 
des Kopfes, Ilalsschildes'und der Yorderflügcl zu erken
nen ist. Seine Flugweite beträgt 8 1/»— 9 1 •/"; die Hin
terflügel sind hellgrau mit etwas dunkleren Fransensäumen.
Die E i e r  werden gewöhnlich einzeln^ selten 3 oder 4 zu
sammen au die Knospen abgelegt und im Frühjahre mit 
Eintritt der Vegetation schlüpft das Räupchen aus. Der 
Schaden an Eichen ist oft beträchtlich und kann das In
sekt jedenfalls auf die Stufe der m e r k l i c h  s c h ä d l i 
c h e n  Insekten stellen. Zu seiner V e r t i l g u n g  lässt 
sich nur wenig tliun und selbst das in Vorschlag ge
brachte Zerdrücken und Abkehren der Raupen mittelst 
stumpfer Besen dürfte nur wenig zum erwünschten Ziele 
führen.

b. — — — — in den Blüthen oder Blüthenknospen der 
Apfel- und Birnbäume *). Das Lärvchen ist nur 3"' lang 
und 3/V ' breit, gelblich; der Kopf schwarz, ziemlich gross ; 
der letzte Leibesring nach unten etwas kugelig erweitert.

*) A n  K i r s c h -  u n d  P f l a u n i e n b ä u m e n  f r i s s t  in g l e i c h e r  W e i s e  A n t h .  d r u p a r u m ; 
B i r n b ä u m e n  A n l l i .  P y r i .  ( W e g e n  B e s c h r e i b u n g  d e r  K ä f e r  v e r g l .  N r .  G7 b .  A n m e r k u n g . )
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Curculio  (Anthonomus) p om on iin .  Lin. Apf e l -  
R ü s s e l k ä f e r .

(Wegen Beschreibung des Käfers vergl. Nr. 67 b. 
Anmerkung.) Da der Käfer seine Eier erst im Frühjahre, 
meist im April, absetzt und zu dem Zwecke den Baum 
erklettern muss, so hat sich das Anlegen von Theerbän- 
dern um die einzelnen Stämme (im Monate März oder 
zu Anfang April) als vortreffliches Mittel zur Abhaltung 
dieses lästigen Gastes bewährt.

9  8 .  Der F rass geschieht an, oder in den Früchten eigentlicher
W a l d  b ä u m e  (Buchein, Eicheln und Haselnüssen) 9 9 .
_ - — in oder an den Früchten der O b s t b ä u m e  I O O .

9 9 .  a. Der Frass geschieht an  den Eicheln oder Haselnüssen 
von Käfern; oder in  denselben von Larven. (Vergl. die 
Anmerk.) ci.

b. Die Bucheckern werden, so lange die Kapseln noch ziemlich 
weich sind, besonders am unteren Theile derselben durch 
Stichwunden von einem kleinen, grauen, mit Springbeinen 
versehenen Rüsselkiiferclien beschädiget; dadurch welken 
die Fruchtstiele, und die Früchte fallen ab 6  8  a.

c_ __ — — i n n e r l i c h  von einem 6'" langen, ganz fleiscli-
rothen, 16-ftissigen Räupchen zerfressen. Um Mitte oder 
Ende September verlässt dasselbe die Nüsse, um sich zur 
Verpuppung an die Erde zu begeben , oder als Raupe 
zu überwintern (?).

T ortr ix  (Carpocctpsa) plendana. Hbn. B u c h e l n -  
W i c k l e r .

Der durch dieses Räupchen angerichtete Schaden 
ist oft ziemlich beträchtlich.

1 0 0 .  Die unreifen Früchte werden ä u s s e r l i c h ,  von
Rüsselkäfern, m ittelst Stichwunden beschädiget . 515.

Man bem erkt im I n n e r n  der Früchte kleine Larven 
oder Räupchen l O l .

1 0 1 .  Die Larven oder Räupchen bemerkt man in d e n A e p f e l n
oder B i r n e n  I O ® .
__ __ bem erkt man in den Kernen der Kirschen.

C urculio  (Anthonomus) druparum. Lin. P f i r s i c h -
R ü s s e l k ä f e r .

(Wegen Beschreibung des Käfers vergl. Nr. 67 b., 
Anmerkung.)

l O f c . a .  Das Räupchen ist gelblichroth, 16-beinig und wird bis 
7 '" lang.

T ortrix  ( Carpocctpsa)  pomonana. Lin. A p f e l -  
W i c k l e r .
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Das Räupchen iibenvinlert in den Aepfeln, und 
v e r p u p p t  sieli erst im nächsten Frühjahre. Der S c h m e t 
t e r l i n g  hat bis 9"' Flügelspannung und gegen 4'" Länge.
Die Vordcrflügcl sind bläulicli-grau, mit vielen schwarzen 
Stricheln und mit einem grosscn, sammtschwarzen, ovalen 
Fleck, in dessen Mitte ein fast vollkommen geschlossenes, 
kupferrothes Auge steht. Dieser Wickler ist für Gärtner 
und Landwirtho eines der unangenehmsten Insekten, und 
kann ihre Obsternte mitunter bedeutend reduziren. Der 
weiteren Vermehrung kann man nur dadurch begegnen, 
dass man das wurmstichige, sogenannte Fall-Obst sammelt 
und möglichst bald verwendet.

b. Das Lärvclien ist fusslos-
Curculio (Rhynchites) Itaclius. Lin.

(Wegen des Käfers vergl. Nr. 57 b. Anmerkung.)

1 0 3 .  Die Verletzungen geschehen ä u s s e r l i c h  an den Stämm-
chen, Zweigen oder Trieben durch Benagen der Rinde . 1 0 4 .
— — — im I n n e r n  der Stämme, Zweige oder Triebe, 
u. z. entweder vorzugsweise z w i s c h e n  Rinde und Holz
oder im  e i g e n t l i c h e n  Hol  ü l c ö r pe r  1 0 6 .

1 0 4 .  Die Verletzungen geschehen durch K ä f e r  4 ® .
-  — — durch R i n d e n -  oder S c h i l d l ä u s e ;  die letz

teren zeigen sich gewöhnlich in Form von braunen oder 
schwärzlichen, erhabenen Blasen an der Rinde . 1 0 5 .
— — — von einer W e s p e ;  sie ist 10—15'" lang; die 
Fühler 11—J 2 gliedrig; diese, das Schildchen, der Kopf, 
die Beine, z. Th. das Brustschild und die Basis des Hinter
leibes sind braun-rötlilich-gelb. Die letzten Hinterleibsringe 
gelb, an den Vorderrändern schwarz, mit zwei bis drei (mit 
den schwarzen Rändern zusammen fliessenden) Tropfen.

V c sp a  C ra b ro . Lin. G e m e i n e  H o r n i s s e .
Dadurch, dass die Wespe die Rinde von den jun

gen Obstbäumchen oder von den Zweigen in Form breiter 
Ringe abschält, bringt sic dieselben nicht selten zum Ab- 
sterben. Auf ähnliche Weise beschädigt sie auch junge 
Waldbäumc. In den Gärten bewirkt man ihre V e r t i l 
g u n g  z. Th. dadurch, dass man in den Kronen der Obst
bäume Flaschen mit etwas weitem Halse aufhängt und da 
hinein ein wenig verdünnten Honig giebt.

1 0 5 .  a. An den W e i d e n t r i e b e n * )  bemerkt man eirunde, 
flache, gelbe Blasen, oft von der Grösse einer kleinen Erbse.

*)  D i e  C o c c u s - A r t e n  s i n d  g e w ö h n l i c h  n a c h  d e r  H o lz a r t ,  a u f  w e l c h e r  s i c  leben' ,  b e 
n a n n t  u n d  d a h e r  le ic h t  a n z u s p r e c h e n .  S o  k o m m t  a n  d e n  E i c h e n  C o c .  Q u e r c u s ;  an  U l m e n  
C o c .  L' lm i;  a n  B i r k e n  C o c .  B e l u l a e  ; an  H a s e l n  C o c .  C o r y l i ;  a n  H a i n b u c h e n  C o c .  C u r p in i  e t c .  
v o r .  E i n e  s e h r  s c h ä d l i c h e  A r t  f a n d  ic h  in  B ö h m e n  a n  d e n  Z w e i g e n  d e r  Z w e l s e h U e i i l u i u m e ; 
d i e s e  letzlL’r e n  w u r d e n  v o n  ihr  s o  a u s g e s a u y l ,  d a s s  s i e  g a r  n ii ' l i l  z u r  B l a t l b i l d u n y  g e l a n g e n  
k o n n l e n .  D i e  B l a s e  i s t  v o n  G r ö s s e  u n d  F o r m  d e r  C o c  S a l i c i s ,  a b e r  d u n k e l - s c p i a - b r a u n  ; i c h  
w i l l  d i e s e  A r t  m i t  „ C o c .  l ' r u n i ,  Z w e l s c h k c n - S e h i l d l a u s “ b e z e i c h n e n .
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Coccus (AspidiotusJ S alic is .  Be. W e i d e n - S c h i l d -

b. An B i r k e n t r i e b e n  bemerkt man eine kleine, '/2—2/s“‘ 
lange, dunkelgrüne, durch eine weisse Riickenlinie und 
mehrere weisse Querstreifen gekennzeichnete B lattlaus; der 
Körper ist sehr flach; die Fühler sind fünfgliedrig.

Apliis ( VcicunaJ Bctulac. Ivlt. B i r k e n z w e i g 
s p i t z e n - B l a t t l a u s  *)■

1 0 B .  Der Frass geschieht entweder ausschliesslich, oder doch
vorzugsweise z w i s c h e n  Binde und Holz 1 0 9 .
— — — — — — — — im  H o l z e  selbst oder im Innern
der Triebe und Zweige I S O .

1 0  9 .  Man bemerkt unter der Binde mehr oder minder deutlich 
einen b r e i t e r e n  (Mutter-) Frassgang, von welchem zu 
beiden Seiten unter einem gewissen Winkel die, allmühlig 
sich erweiternden Larvengänge auslaufen 1 0 8 .
— — — — — keinen Muttergang, sondern nur einen, oft 
schön geschlängelten, flachen, fadenförmig beginnenden, 
und allniählig weiter werdenden Larvengang, welcher sich
an seinem breiteren Ende häufig in das Holz einsenkt 1 1 9 .

1 0 8 .  Man bemerkt diesen Frass an O b s t b ä u m e n  1 0 9 .
— — — — an eigentlichen W a l d  b a u  m e n  1 1 1 .

1 0 9 .  Der M uttergang ist ein Lothgang, d. h. er lauft ziemlich
mit der Längs-Achse des Stammes oder Zweiges parallel 1 I O .

— ist ein AVagegang, (d. h. er durchschneidet seiner 
Richtung nach die Längsfaser der Pflanze in einem mehr 
oder weniger rechten Winkel) und bis ‘-2" lang; die L ar
vengänge sind sehr gedrängt und an ihren Endigungen (be
sonders die Puppenwiegen) sehr stark in das Holz einge
schnitten. An Apfel-, Birn- und Zwetschken-Bäumen.

E ccop togastcr  **) Pyi'i. Ratz. A p f e l - S p l i n t -  
k ä f e r.

Der K ä f e r  ist l ' / j — 2'" lang; die Bauclmnge 
o h n e  Höckerelien oder Ziilmclieu; sc-hwarzbraun, das
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1 an s.

*) D i e  B k i l l l i i u s e  h a b e n  fü r  J e n  F o r s t m a n n  n u r  e i n e  s e h r  g e r i n g e  B e d e u t u n g ,  v v e s s -  
h a lb  i c h  s i e  u n l c r  d e n e n ,  a n  B l ä t t e r n  f r e s s e n d e n  I n s e k t e n  g a r  n i c h t  w e i t e r  e r ö r t e r t  h a b e .  
F ü r  d e n  G ä r t n e r  d a g e g e n  s i n d  s i e  v i e l  w i c h t i g e r .  D a  j e d o c h  d i e  V e  r t i I tr u n g  s  in  i 1 1 e  1 
E i n e r  A r t  f ü r  f as t  a l l e  A r t e n  g e l t e n ,  s o  m a g  e s  g e n ü g e n  z u  e r w ä h n e n ,  d a s s  m a n  d a s  B e 
s p r i t z e n  m it  e i n e r  T a b a k -  o d e r  V V e r m u l h - A h k o c l u i n g ,  o d e r  d a s  B e s t r e u e n  d e r  P f l a n z e n  m i t  
K a l k -  o d e r  G y p s m e h l ,  o d e r  e n d l i c h  d a s  A b k e h r e n  d e r  T r i e b e  u n d  S t i i m m c b e n ,  s o w i e  d a s  
A u s b r e c h e n  d e r  v o n  B l a t t l ä u s e n  b e s e t z t e n  B l ä t t e r  a l s  s e h r  v o r t e i l h a f t e  V e r t i l g u n g s m i l t e l  e r 
k a n n t  bat .

**) D i e  in d i e  G a t t u n g  E c o o p t o g a s t e r  g e h ö r i g e n  A r t e n  w e r d e n  d u r c h  F o l g e n d e s  c h a -  
r a l i t e r i s i r l : d ie  F ü h l e r  g e k n i e t ,  m it  g e r i n g e l t e m ,  l a s t  d i e  h a l b e  L ä n g e  e i n n e h m e n d e n  E n d 
k n o p f ;  d e r  K o p f  e t w a s  n a c h  v o r n e  v e r l ä n g e r t ;  d a s  d r i t te  F u s s g l i e d  z w e i l a p p i g  e r w e i t e r t ;  d i e  
U n t e r s e i t e  d e s  B a u c h e s ,  v o m  z w e i t e n  H i n g e  an ,  a u f s l e i g e n d ;  d ie  F l ü g e l d e c k e n  m e h r  o d e r  
w e n i g e r  f la c h  a u s g e b r e i l e t  u n d  an  ih r e r  S p i l z e  w e d e r  s t a r k  a b s c h ü s s i g  g e w ö l b t ,  n o c h  
g e z a h n t .
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Halsschild etwas länger als breit, nach vorne allmälilig 
vcrscbmälert; die Nabt der Flügeldecken am Scliildcben 
eingedrückt; die Flügeldecken reihig punktirt, in den 
Zwischenräumen mit einer, den Hauptpunktreihen an 
Stärke fast gleichkommcnden, ebenfalls reihigen Punkti- 
rung. In der letzten Hälfte des Monates Mai bemerkt 
man das Einbohren des Käfers. Das Weibchen dringt zu
erst schräg bis auf den Splint ein, und ihm folgt das 
Männchen, ohne sich jedoch in der Regel an der Anlage 
des Ganges zu betheiligen. Nach einiger Zeit erscheinen 
beide Käfer wieder am Eingänge, indem das Männchen 
von dem rückwärts gehenden Wcibclieii vor sich lierge- 
sclioben wird, u n i nun erst erfolgt die Begattung halb 
versteckt. Das Wcibchcn in copula mit dem Männchen 
dringt wieder bis zum Splintkörpcr ein, in lern es das 
Männchen hinter sich herzieht, streift es jedoch unter
wegs bald ab, und setzt nun die Anlage des Mutterganges 
in Verbindung mit dem Eierablcgcn gleichmässig fort. 
Hier stirbt gewöhnlich das Wcibchcn, während das Männ
chen noch bis an die Eingangsöffnung zurückkehrt und da 
die Beute der Meisen und anderer Insektenfresser wird. 
Schon nach Verlauf von 14 Tagen brechen die kleinen 
L ä r v c h e n  aus den Eiern hervor und fressen in der 
oben angegebenen Weise bis zu der, im September er
folgenden V e r p u p p u n g ,  und im April erscheint der 
Käfer. Seine S c h ä d l i c h k e i t  an den Obstbäumen ist 
sehr gross, indem er selbst die wüchsigsten und kräftig
sten Stämme nicht verschont. In Oberösterreich, wo ich 
Gelegenheit hatte ihn genau zu beobachten, ist dieser, so
wie seine gewöhnlichsten Begleiter. Ecc. Primi, Ecc. 
ruyulosus und Bost, dispar, eine wahre Plage für Gärt
ner und Landwirtlie. Bei Zwetschkenbäumcn, welche haupt
sächlich von Ecc. Pr uni und rmjulosus (u. z. in den 
stärkeren Aesten zuerst) befallen werden, wird man die 
Käfer durch jährliches, sorgfältiges Untersuchen der Bäume 
und durch Ausschneiden der befallenen Aeste (cs muss 
dies aber längstens in der zweiten Hälfte des April, am 
besten zu Anfang dieses Monates geschehen) und durch 
sofortiges Verbrennen derselben ziemlich in Schranken 
halten können. Bei Ecc. Pyri und Bost, dispar hin
gegen, welche den Baum vorzugsweise am Stamme und an 
den unteren Partien der Hauptäste befallen, hat man 
nebst Verschmieren der Bohrlöcher mit Theer (was aber 
keineswegs zuverlässig hilft, und erfolgreicher mit Baum- 
waehs bewirkt werden kann) noch ein anderes, freilich 
etwas zeitraubendes, aber bei jüngeren Bäumen sehr gut 
ausführbares Mittel als bewährt befunden : Im Mai nemlich 
werden alle Bäume, Stamm für Stamm, untersucht; der 
Betreffende hat sich mit einem Draht oder Pfeifenräumer 
zu versehen, und wo er eine Bolirstelle am Stamme ent
deckt (dies unterliegt bei der glatten Rinde junger Birn-
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und Aepfelbäume keiner grossen Schwierigkeit), verfolgt 
er mit dem Drahte den Einden- oder Holzgang, bohrt in 
demselben etwas herum (dadurch wird der, noch nicht 
weit vorgedrungene, eierlegende Käfer zerstossen) und 
verschlagt die Bohrstelle mit kleinen, in der Tasche bei 
sich führenden Holzstiften. (Herr Gutsbesitzer Math. Hcrndl 
in Grein.) — Fangbäumo helfen hier wenig, da der Käfer, 
wie schon bemerkt, selbst die schönsten, jungen Stämme 
nicht verschont.

i  I O .  a. Der Muttergang ist meistens nicht über VV" breit, 1 —2" 
lang und so, wie die Larvengänge, stark ins Holz einge
schnitten. Diese letzteren sehr zahlreich und dicht ge
drängt; die Puppen wiegen sehr tief ins Holz eingesenkt, 
woher der entrindete Theil, ein Aussehen, wie mit Vogel
dunst beschossen, erhält. Häufig kreuzen sich zwei M utter
gänge. Vorzüglich an Zwetschken- und Pflaumen-, seltener 
an Apfel- und Birn-Bäumen, und mehr auf die Aeste be
schränkt.

E ccop to ga stcr  rugulosiis .  Koch. R a u h e r  Z w e t 
s c h k e  n - S p  1 i n t k  äfer .

(Wegen Gattungscharakter vergl. Nr, 109, Anmer
kung.) Der K ä f e r  ist :i 4 — l'/V "  lang; die Bauchringe 
o h n e  Höcker oder Zahnung; schwarz, wenig glänzend; 
die Spitze der Flügeldecken, die Fühler und Beine sin.l 
röthlieh-braun; das Halsschild mit tiefen, länglichen Punk
ten äusserst dicht besetzt, an den Seiten gerunzelt; die 
Flügeldecken sind ebenfalls äusserst dicht punktirt-gestreift, 
die Reihen der Zwischenräumc mit ziemlich ebenso grossen  
Punkten, wie die Hauptreihen. (Wegen S c h ä d l i c h k e i t  
und V e r t i l g u n g  vergleiche die vorhergehende Art.)

b. —  — ist in der Regel nicht viel über 1" lang, etwas 
breiter als der eben beschriebene und so, wie die zierlich 
geschlängelten, strahlig abgehenden Larvengänge und Pup
penwiegen, nur seicht auf den Spint eingedrückt. Vor
kommen wie oben.

E ccop togastcr  P ru n i .  Ratz. G l ä n z e n d e r  
Z w e t s c h k e n - S p l i n t k ä f e r .

(Wegen Gattungscharakter vergl. Nr. 109, Anmer
kung.) Der K ä f e r  wird 1 ’/ ( — 2"' lang; die Bauchringe 
o h n e  Höcker oder Zahnung; schwarz, glänzend; der 
Vorder- und Hinter-Ran l des Halsschildes und die Flügel
decken sind braun; die Fühler und Beine rothbraun; das 
Halsschild ist fast so lang als breit, hinten etwas einge
schnürt, nach vorne verengt, fast abgerundet-viereckig, 
äusserst fein und weitläufig punktirt; die Flügeldecken 
nach rückwärts ziemlich stark verschmälert, fein punktirt- 
gestreift, mit einer noch feineren Punktreihe in den 
breiten Zwischenräumen der Hauptstreifen. (Wegen S c h ä d 
l i c h k e i t  und V e r t i l g u n g  siehe bei Ecc. P yri.)
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i l l. Der Muttergang ist ein Lothgang, d. h. er lauft ziemlich
mit der Liingsachse des Stammes oder Zweiges parallel 1 1 9 .
— — ist ein Wagegang (er durchschneidet unter einem
mehr oder minder rechten Winkel die Längsachse des 
Stammes oder Zweiges) 1 1 6 .
— — ist sehr undeutlich und in seiner Richtung sehr ver
änderlich; in den meisten Fällen jedoch der Hauptrichtung 
nach lothrecht oder diagonal, seltener eine A rt Stern bil
dend. Nur unter K u c h e n r i n  d e. In Länge variiren diese Gänge 
von */i" bis V / / 4 und beschränken sich fast ausschliesslich 
nur auf den Rindenkörper. Die Larvengänge sind sehr 
fein, fadenförmig, unregelmässig geschlängelt, häufig nach 
dem Muttergang zurückkehrend, und am besten mit den 
Flusszeichnungen einer Landkarte zu vergleichen.

B o s try c h u s  b ic o lo r. Hbst. K l e i n e r  B u c h e  u- 
B o r k e n k ä f e r .

Der K ä f e r  ist :V'4— 1'" lang, ziemlich gedrungen; 
die Fühler sind gekniet, mit grossem Endknopfe; die 
Fussglieder nicht gelappt, zusammengenommen kürzer als 
die Schienen; das Halsscliild ohne glatte Mittellinie, vorne 
höckerig, hinten dicht punktirt; die Flügeldecken mit 
sehr grossen dichten Punkten reihig durchzogen; die 
Zwischcnräume dieser Reihen hie und da gerunzelt, mit 
einer etwas feineren Punktreihe; hinten sehr stark und 
plötzlich abschüssig, rund, fein punktirt, mit scharf be
grenztem Aussenrando und einer seichten Furche neben 
der Naht. Der Körper ist pechschwarz oder braun, lang 
weissgrau behaart; die Fühler und Reine gelbbraun. Die 
Stirne des Männchens vorne eingedrückt, mit starker, 
graugelber Haarbürste; die des Weibchens nur mit ein
zelnen, langen Haaren. Da der Käfer nur solche Bäume 
befällt, welche bereits im Absterben begriffen oder schon 
eingegangen sind, so ist sein S c h a d e n  nur  s e h r  g e 
r i ng.  Das Vorkommen an Hainbuchen gehört zu den 
seltenen Ausnahmen.

1 1 3 . Der Frass geschieht an U l m e n  oder E s c h e n  1 1 3 .
— — — an B i r k e n ■ 1 1 5 .

1 1 3 . D er Muttergang ist höchstens bis 3/4" / breit und selten
länger als 2“ 1 1 4 .

-  — wenigstens 1 '" breit, häufig sogar breiter, und 
in der Regel ebenfalls nicht viel über 1" (selten bis 2') 
lang. Gewöhnlich ist nur Ein Bohrloch vorhanden, aus
nahmsweise deren 2, und laufen meistens in schiefer R ich
tung durch die Rinde. Die Larvengänge sind oft sehr 
zahlreich, (bei regelmässigen Frassstellen) bis 4" lang, an
fangs gerade abgehend, sich dann strahlig theilend äusserst 
(selten berührend oder durchkreuzend) und an ihren Enden so
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breit, oder breiter, als der Muttergang. Die Puppenwiegen 
nur selten etwas in den Splint eingesenkt; die Fluglöcher 
wie mit starken Hühnerschroten geschossen.

Eccojttogastcr S co ly tu s .  Hb. Gr o ss e r  R iis  t e r  11- 
S p l i n t k ä f e r .

(Wegen Gattungscliarakter vergl. Nr. 109, Anmer
kung.) Der Kä f e r  ist 2— 2 2/ 3"'Iang; am Hinterleibe stark 
eingedrückt; der dritte und vierte Bauchring (bei beiden 
Geschlechtern) in der Mitte des Hinterrandes mit einem 
Wärzchen, und so wie der zweite, an den Seiten gezähnt.
Mit Ausnahme der, gewöhnlich helleren (röthlichbraun 
gefärbten) Beine und Flügeldecken, ist der ganze Käfer 
schwarz. Stirne und Rüssel ohne L eiste; das Halsschild 
ist merklich breiter als lang, fein und ungleichmässig (in 
der Mitte fast verschwindend) punktirt. Die Flügeldecken 
sehr wenig länger als das Halsschild, hinten mcrklich ver
schmälert, mit etwas vorgezogener Spitze; die Punkt
reihen ziemlich vertieft; die Zwischenräume derselben sehr 
breit, mit zahlreichen feinen, (gewöhnlich nur zwei, häufig 
auch drei Beilicn bildenden) Punkten. Dieser Käfer ge
hört in Bezug auf Ulmen, sicherlich zu den s c h ä d l i c h 
s t e n  Insekten. Er bohrt sich allerdings, wenn er die 
Auswahl hat (so wie sein Begleiter Ecc. maltistriatus) 
lieber in kränkliche Bäume ein, als in vollkommen ge
sunde ; doch wären der Fälle unzählige anzufiihren, wo 
ganz gesunde, sogar junge Stämme, durch diese beiden 
Arten zum Absterben gebracht worden sind. An Eschen 
hat man sie einigemale beobachtet, jedoch sind sie an 
dieser Holzart von der untergeordnetsten Bedeutung. Da 
sich die Käfer sehr gern in frisch gefälltes Holz einbohren, 
so würden Fangbäume jedenfalls nicht wirkungslos sein.
In Flugzeit und wahrscheinlich auch in der sonstigen Le
bensweise stimmt Scolytus ziemlich mit Ecc. Pyri über
ein. (Vergl. Nr. 109.)

1 1 4 .  Die Muttergänge sind gewöhnlich nahezu :,/ i " breit etc.
(vergl. Ecc. Pruni) 1 I O  b.
— — sind selten etwas über l/ i "  breit, gewöhnlich sogar 
schmäler, und in der Regel auch nicht viel über l '/ j" la n g ,
(Die kleinsten mir vorgekommenen: mit J/ 3", die grössten 
von :V/4" Länge). Sie greifen, sowie die Larvengänge und 
Puppenwiegen, nur schwach in den Splint ein und haben 
nur Ein Bohrloch. Die Larvengänge sind sehr zahlreich, 
an ihren Anfängen fein, und ähnlich wie jene des Ecc. 
Scolytus angelegt. Die Fluglöcher wie mit Vogeldunst ge
schossen.

F cc o p tog aster  multistriatus. Marsh. K l e i n e r  
R ü s t e r n - S p 1 i n t k ä f e r.

(Wegen Gattungscliarakter vergl. Nr. 109, Anmer
kung) Der K ä f e r  ist l ' / j — l l/V" lang; der Hinterleib
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stark eingedrückt; der zweite Ring mit einem grossen, 
wagrechten Zapfen; die Flügeldecken sind sehr dicht 
punktirt-gestreift, die abwechselnden Punktstreifen an Stärke 
wenig von einan.ler verschieden; der Käfer ist schwarz; die 
Flügeldecken sind braun ; ihre Spitze und die Beine heller 
rothbraun; die erstore sehr verworren punktirt; die Fühler 
gelbbraun. (Ueber S c h ä d l i c h k e i t ,  V e r t i l g u n g  etc. 
vergl. vorhergehende Art.)

1 1 5 .  a. Der Muttergang ist über V “ breit und in der Regel 
n i c l i t  unter 3" lang, häufig sogar länger, m i t  e i n e r  
M e n g e  v o n  (in eine Reihe gestellten) L u f t l ö c h e r n -  
Oft ist der Muttergang so angelegt, dass er erst die loth- 
rechte Richtung verfolgt, und dann hackenförmig mit dem 
oberen Ende einen weiten Bogen beschreibt. Die Larven
gänge sind sehr zahlreich, aber nie so regelmässig wie bei 
Ecc. Scolytus. Die Puppen wiegen i n  d e r  R i n d e .

E ccoptogastcr  destructor. 01. G r o s s e r  B i r k e n -  
Sp  l i n t k ä f e r .

(Wegen Gattungscharakter vergl. Nr. 109, Anmer
kung.) Der Käfer ist 2% — 3'" lang und glänzend schwarz; 
der Hinterleib fast rechtwinklig eingedrückt, beim Männ
chen der dritte Ring mit einer starken Warze, und der 
vierte mit stark vortreten lern, in der Mitte gebuchtetem 
Hinterrande; der Rüssel mit einer kurzen Längsleiste ; das 
Halsschild ist kaum länger als breit, vorne gebuchtet und 
ziemlich fein punktirt; die Flügeldecken sind gestreift 
punktirt, in den Zwischenräumen der Hauptstreifen nur 
mit Einer feinen Punktreihe; die Naht bis zur Spitze 
vertieft. Dieser Käfer kommt nur an kränklichen Birken 
vor; daher ist auch seine f o r s t l i c h e  B e d e u t u n g  
gering.

b. — — ist meist über 1"' breit, selten über 2" lang mit 
Einem , höchstens zwei Bohrlöchern etc. (Vergl. Ecc. 
Scolytus) 1 1 3 .

1 1 6 .  Der Frass geschieht an E i c h e n  1 1 7 .
--------— — E s c h e n .  1 1 8 .
— — — — H a i n b u c h e n  (Weissbuchen), u. z. stets am 
Stamme. Der Muttergang ist meistens nicht viel über 2" 
lang, auf dem Splinte wenig sichtbar ; die Larvengänge nicht 
zahlreich, weit ausstreichend, vor den Puppenwiegen etwas 
stärker in den Splint eingreifend, und sehr stark und un- 
regelmässig geschlängelt. Die Puppenwiegen ziemlich stark 
in den Splint eingesenkt.

E ccoptogastcr  Carpini. Er. H a i n b u c h e n -  
S p l i n t k ä f e r .

(Wegen Gattungscharakter vergl. Nr. 109, Anmer
kung.) Der K ä f e r  ist 1 — lV 2"‘ lang; der Hinterleib
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eingedrückt, ohne Höckerchen oder Zälinclicn; schwarz, 
glänzend; die Flügeldecken häufig etwas röthelnd; die 
Beine und Fühler röthlich-gelbbraun. Das Halsschild ist 
fast etwas breiter als lang, ziemlich stark punktirt; die 
Flügeldecken hinten kaum verschmälert; die abwechselnden 
Punktreihen derselben an Stärke wenig verschieden, öfters 
in einander laufend, und nicht überall ganz parallel. Vo r 
k o mme n :  meist nur an alten, eingängigen Stämmen, da
her seine f o r s t l i c h e  B e d e u t u n g  gering.

1 1 9 .  a. Der Muttergang ist höchstens 1" lang und 1"' breit; 
Larvengänge selten mehr als 30 bis 40; sie laufen theils 
nach oben, theils nach unten und werden an ihren Enden 
bis 3 i/ 2,<' b re it; die Puppenwiegen nur sehr oberflächlich 
im Splinte sichtbar; die Fluglöcher wie mit Vogeldunst 
geschossen, wegen der Rauheit der Rinde aber von aussen 
gewöhnlich schwer sichtbar.

Eccoptog’aster intricatus, Koch. E i c h e n - S p l i n t -  
k ä f e r.

(Wegen Gattungscharakter vergl. Nr. 109, Anmer
kung.) Der K ä f e r  ist l */4—V /t‘“ lang; der Hinterleib 
ohne Höckerchen oder Zälmchen; die Zwisclicnräume der 
Punktstreifen auf den Flügeldecken mit einer Reihe nur 
wenig kleinerer Punkte und überdies noch mit feinen 
Runzeln; daher fast glanzlos; die Naht dicht hinter dem 
Schildchen vertieft, ohne Spur von einer begleiten len, 
vertieften Rinne; das Halsscliild ist fast breiter als lang, 
ziemlich stark und dicht (in der Mitte schwächer, an den 
Seiten dichter) und fast runzelig punktirt. Dieser Käfer 
ist als eines der gefährlichsten Eicheninsekten zu be
trachten. Er geht ohne Unterschied des Alters und 
Wuchses sowohl exotische, als inländische Eichen an, 
und bringt sie, besonders jüngere Stämme, zum Abster
ben. Da man ihn sehr häufig, hauptsächlich zur Schwärm- 
zcit, auf Klafterhölzern findet, so dürfte bei ihm das 
Einlocken in Fangbäume nicht schwer halten. Die einzigen 
V o r b a u u n g s m i t t e l  sind das Reinhalten der Wälder 
durch Entfernung alles abständigen, oder kranken H olzes; 
und Sorgfalt bei Ausführung der Kulturen, besonders da, 
wo viele Heisterpflanzungen gemacht werden.

b . ---------ist 2 — 3" lang; die Larvengänge sind sehr gedrängt,
auf- und abwärts laufend; die Puppenwiegen nur im Baste. 
Man findet die ganze Rinde auf der Innenseite oft so zer
nagt, dass dadurch die A rt des Frasses häufig nicht mehr 
deutlich zu erkennen ist.

Bostrych us v il losus. Fabr- L a n g h a a r i g e r  
t i c l i e n - B o r k e n k ä f e r .

Der K ä f e r  ist l 1/*— i 1/ / 1' lang, rothgelb. Die 
Fühler sind gekniet mit grossem Endknopfe, die Fuss-
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glieder nicht gelappt, zusammengenommen kürzer als die 
Schienen; der Körper ist lang, abstehend und zottig, gold
gelb behaart; das Halsschild sehr dicht und stark, körnig 
punktirt, nach rückwärts nicht verschmälert; die Punkte 
in den Hauptreihen der Flügeldecken sehr gross, nach 
rückwärts an Grösse zunehmend ; die der Zwischenräume 
sind sehr fein; die abschüssige Stelle nicht gezähnt, ne
ben der Naht stark eingedrückt und letztere mit kleinen, 
erhabenen Körnchen besetzt. Auch dieser Käfer gehört 
mit zu den gefährlichen Feinden der Eiche und kommt 
wohl an Schädlichkeit der vorher beschriebenen Art ziem
lich gleich. Wegen Y c r t i l g u n g  und V e r b a u u n g  
siehe dort.

S .  a. Der Muttergang stellt einen e i n a r m i g e n ,  kurzen, 
dicken, stets etwas gekrümmten, höchstens 1" langen, aber 
bis 2‘" breiten AVagegang dar; die Puppenwiegen sind in 
der llinde; die Fluglöcher wie mit schwachen Hasenschrot- 
ten geschossen.

l ly lc s in u s  crcnatus. Fabr. S c h w a r z e r  E s c h e n -  
B a s  t k ä f e r.

Der Käfer ist 2— 2% "' lang; die Fühler gekniet 
mit zugespitztom, geringeltem Endknopfe; das dritte Fuss- 
glicd zweilappig erweitert; die Unterseite des Bauches 
kaum merklich aufsteigend; die Flügeldecken hinten ab
schüssig gewölbt. Der ganze Körper ist schwarz oder 
pechbraun, fast ganz kahl; das Halsschild nach vorne ver
engt, etwas breiter als lang, dicht und ziemlich grob 
punktirt; die Flügeldecken sind tief gestreift, die Zwi
schenräume mit scharfen Höckerchcn und kurzen, schwärz
lichen Börstchen (diese letzteren jedoch öfter abgerieben) 
reihenweise besetzt. Dieser Käfer, sowie die folgende Art 
ist nächst der s p a n i s c h e n  F l i e g e  das schädlichste 
Escheninsekt. Während H yl. crencitus hauptsächlich die 
älteren Stämme bewohnt un l sie tödtet, zieht H yl. F ra -  
x in i  (siehe unten) mehr die Aestc und jüngeren Stämme 
vor. In dem rauheren Gebirgsklima wird man am meisten 
von diesen beiden Arten zu fürchten haben. Die Zeit des 
Einbohrens fällt meistens in die letzte Hälfte des April, 
seltener in den Mai. Beide werden durch F a n g b ä u m e  
angelockt; doch müssen diese etwas starke Ilinde haben, 
um nicht so bald auszutrocknen.

b. — — ist ein schöner, meist 2“ langer d o p p e l a r m i g e r ,  
— v—  förmiger Wagegang mit kurzem Eingänge. Die 
Larvengänge sehr kurz, zahlreich und gedrängt; diese, so
wie der Muttergang, stark in den Splint eingeschnitten; die 
Puppenwiegen oft sogar bis 31 >J‘ tief in das Holz einge
senkt. Die Fluglöcher wie mit W achteldunst geschossen.

H yl esinus F raxin i.  Fabr. B u n t e r  E s c h e n -  
B a s t k ä f e r .
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(Füliler, Fussglicdcr, Hinterleib und Flügeldecken 
wie bei vorhergehender Art gebildet.^) Der Käfer ist l ‘/ j  
bis l ' / j '"  lang, gedrungen; Körper schwarz; die Flügel
decken sind pechschwarz oder braun, m i t  b r a u n e n  
S c h ü p p c h e n  u n d  g r a u g e  I be n  H ä r c h e n  s c h e c k i g  
b e s e t z t  und an der Basis erhaben gerandet; die Füliler roth
braun; die Beine mit Ausnahme der Fussglieder, dunkel 
gefärbt. (Uebcr S c h ä d l i c h k e i t  etc. vergl. vorher
gehende Art.)

1 1 9 .  a. Mau bemerkt den Frass an jungen B u c h  e n s  t an ge n ; 
die Larven sind gegen 5"' lang und kaum 1"' breit, Hach, 
der erste Leibesring ausserordentlich gross, etc. etc.

Buprestis  {Agrilits) nocivus. Ratz. S c h ä d l i c h e r  
P r a c h t k ä f e r . * )

(Beschreibung des Käfers siehe Nr. 54 b.)
b. — ------------ --------- Eichen; die Larven sind im Allgemei

nen von der oben angegebenen Körperbildung.
Buprestis  (Agrilits) nng’ustulus. Ratz. S c h m a l e r  

P r a c h t k ä f e r .  (Siehe vorhergehende Art, Anmerkg.)
(Beschreibung des Käfers siehe Nr. 53 b.)

1 3 0 .  Man bemerkt den Frass an O b s t b  ä u m e n  1 3  1.
Die Verletzungen geschehen an f o r s t l i c h e n  L a u b 
h ö l z e r n  1 3 4 .

1 3 1 .  Die jungen Reiser, besonders die Pfropfreiser, der Birn- 
und Apfelbäume, werden von einem fusslosen, ganz kleinen 
Lärvchen ausgefressen, brechen meistens an der Stelle, wo 
sic vom Käfer behufs des Eierablegens angebohrt wurden, 
ab und fallen mit der darin befindlichen Larve zur Erde.

Curculio  iuterpunctntus. (Vergl. Nr. 57 b Anm.)
In dem Stamme oder in den stärkeren Zweigen und Aesten 
geschieht der F rass- 1 3  3 .

1 3  3 .  Der Frass geschieht von grossen I6beinigen R a u p e n .  1 3  3 .
—  ------- von einem kleinen, Va—\ / \“' langen, gedrunge
nen, ganz schwarzen K ä f e r  d ie n  mit röthlich-gelbbraunen 
Fühlern und Beinen. Die Flügeldecken sind an der abschüs
sigen Stelle nicht gezähnt, punktirt-gestreift, mit breiten 
Zwischenräumen und in diesen mit einer bedeutend feineren 
Punktreihe. Beim M ä n n c h e n  sind die Flügeldecken fast 
kugelig gewölbt, zusammen so breit als lang und breiter 
als das llaisschild; beim W e i b c h e n  sind sie kurz-walzen- 
förmig und etwa um ein Viertel länger, als zusammen breit.
(Die Fühler sind gekniet, sehr kurz, mit grossem Endlcno-

’ ) D i e s e  S p e z i e s  i s t  d i e  s c h ä d l i c h s t e  an  d e r  g e n a n n t e n  H o l z a r t  u n d  m a n  w i r d  s i e  d a 
h e r  m e i s t  a u c h  v o r h e r r s c h e n d  antr cf i 'en .  D ie  v e r w a n d t e n  A r t e n  s i n d  n a c h  i h r e n  L a r v e n  
g r o s s e n l h e i l s  n o c h  n i c h t  s i c h e r  f e s t g e s t e l l l ,  e i n e  g e n a u e r e  U n t e r s c h e i d u n g  a h e r ,  n a c h  F r a s s -  
art  i s t  s e h r  s c h w i e r i g ' .
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pfe; die Fussglieder nicht gelappt, zusammen kürzer als 
die Schienen.) Die Frassgänge sind schwarz und dringen 
oft, nach oben und unten Seitenäste absendend, bis auf den 
Kern ein. Apfelbäume zieht der Käfer allen anderen Holz
arten vor, geht jedoch auch junge Eichenstangen an.

B o s try c h u s  d is p a r ,  Hell w. U n g l e i c h e r  L a u b 
h o l z - B o r k e n k ä f e r .

Im Mai bohren sich die Käfer ein; im Juli oder 
August ist gewöhnlich die Brut flugfertig. An Obstbäumen 
ist ihr S c h a d e n  oft sehr beträchtlich. Wegen V e r t i l 
g u n g  siehe Ecc. Pyri, Nr. 109.

■ 9 3 .  a. Die Raupe ist roth oder braunroth, an den Seiten 
bräunlich- oder röthlich-gelb, ziemlich breit gedrückt, wird 
bis 3% " lang etc. (Siehe I. Abth. pag. 62 4  5  c,

b .------- wird bis l'VV lang; das Nackenschild gezähnelt; die
Grundfarbe ist ein dunkleres oder hellres Gelblichweiss; 
die Füsse sind etwas dunkler; die Schilder des Nackens 
und der letzten Leibesringe, sowie acht kleine Wärzchen 
auf jedem Ringe, sind schwarz; Behaarung sehr sparsam, 
aber ziemlich lang.

ß o tn b y x  ( Cossus) A cscu li. Lin. R o s s k a s t a 
n i e  n - S p i n n  e r , B l a u p u n k t i r t e r  H o l z b o h r e r .

Vorkommen: in den meisten deutschen Laubhölzern, 
vorzüglich an ganz schwachen Stämmchen oder in Aesten 
u. z. hauptsächlich im Kerne oder in der Markröhre fres
send. Die V e r p u p p u n g  erfolgt gewöhnlich im Juni in
nerhalb des Frassganges. Die P u p p e  ist 1" lang. Der 
F a l t e r  hat bis 2'/j"  Flügelspannung und etwas über 1''
Länge. Die Flügel sind schmal, dünn beschuppt un l durch
scheinend; die Grundfarbe ist atlasweiss; das Halsscliild 
und die Flügel mit b l a u e n  P u n k t e n ;  der Hinterleib 
mit ebenso gefärbten Binden. Der S c h a d e n  des seltenen 
Vorkommens wegen, gering.

1 9  4 .  Vergleiche 1 3 3  u. 1 3  3 .
Es ist von diesen Insekten keines a 3  5 .

1 3  5 .  Der Frass geschieht an s. g. W e i c h h ö l z e r n  (Erlen,
Haseln, Pappeln, Weiden) 1 3 ® .
— - geschieht an s. g. H a r t h ö l z e r n  (Buchen, Eichen,
Ulmen etc. 1 3 0 .

1 3  6 .  Man bemerkt den Frass an ganz jungen, dünnenTrieben
der H a s e l n  oder W e i d e n  1 3 ? .
------------ — z. Th. in den Trieben und Lohden, z. Th. in
den Zweigen und Stämmen der P a p p e l n  und E r l e n  1 3 8 .

64

1 3  9'. a. Der Frass geschieht in den jüngsten Trieben des ge-
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meinen H a s e l s t r a u c h e s  von einer fusslosen, hell-dotter
gelben, bis 1" langen und nur 1'" breiten Larve.

C c r a m b y x  linearis . Lin. H a s e l - B o c k k ä f e r .
(Wegen Beschreibung des K ä f e r s  vergl. Nr. 7 3 a .)

b . ---------- in jungen, dünnen W e i d e n  t r i e b e n  von
einer schmutzig-grünen, bis y 2" langen Larve; die Brust
füsse sind nur durch warzige Wülste angedeutet, auch die Bauch- 
fiisse sehr kurz. Der Frassgang ist vorzüglich in der Mark
röhre und nur bis 1" lang.

Tentliredo (Nematus) angusta. Hart. W e i d e n 
m a r k -  B l a t t w e s p e .

Die Fliege ist 2 ^ / i“ lang, gestreckt, glänzend 
schwarz; die Flügelschüppchen und der grösste Theil der 
Beine braun. Die von den Larven besetzten Triebe trock
nen ein, sterben gewöhnlich nach kurzer Zeit ganz ab, 
und sind daher leicht unter den gesunden, grünen, her
auszufinden. Die V e r t i l g u n g  kann durch Entfernen der 
befallenen Triebe, aber v o r  dem Ausfliegen der Wespe, 
bewirkt werden, u. z. einmal in der ersten Hälfte des 
Juli, und dann wieder im Herbste.

Der Frass geschieht an E r l e n .  Vergl. 0 8  b-
(oder I. Abth. pag. 21 . . . . .  13 G.
---------------P a p p e l - A r  t e n  (Aspen, Pyramidpappeln etc.) 1 * 9 .

1 3 9 .  a. Man bemerkt den Frass vorzüglich in jüngeren, unter
20 Jahre alten P a p p e l s t ä m m e n  und er rührt von einer 
gelben, fusslosen, ganz walzigen, bis l 1/^" langen Larve her.

C eram b yx  Carcharias. Lin. G r o s s e r  P a p p e l -  
B o c k k ä f e r .

(Wegen Beschreibung des K ä f e r s  vergl. Nr. 72.)

b. — — ------- in den stärkeren A s p e n  t r i  e b e n  oder Zwei
gen und er rührt von einer, bis 11"' langen, walzigen, gelben 
Larve her. An der befallenen Stelle ist der Pflanzentheil 
ziemlich stark bauchig erweitert und daher leicht kenntlich.

C era m b y x  populncus . Lin. G e l b  s t r e i f i g e r  
A s p e n - B 0 c k lc ä f e r.

(Wegen Beschreibung des K ä f e r s  vergl. Nr. 73 b.)

1 3 0 .  Die Frassgänge sind häufig oval, von bedeutender Breite,
s t e t s  m e h r e r e  L i n i e n ,  oft sogar über einen Zoll, 
b r e i t  und nur an alten Stämmen bemerkbar . 1 3 1 .
— — erscheinen vollkommen rund und nicht stärker als
wie mit einem mittelmässigen D raht (oft nur wie mit einer 
Stecknadel) gebohrt; nur selten haben sie etwas über 1 "  
im Durchmesser • 1 3  3 .

1 3 1 .  Der Frass geschieht durch einen grossen, 2/ 3— 1" langen, 
schwarzen, breitgedrückten Käfer, mit fast ganz parallelen

Hensche] Leitfaden. 10
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Seitenrändern, breitem, flachem Kopfe, starken Fresszangen 
und gebrochenen, am Ende in drei B lätter erweiterten Füh
lern. Man bemerkt das Einbohren der Käfer am häufig
sten im Herbste. Alte Buchen und Eichen scheinen sie 
anderen Holzarten vorzuziehen und wählen besonders a n- 
b r ü c h i g e ,  m o r s c h e  S t e l l e n  an den unteren Stamm- 
tlieilen, um dort ihre E ier unterzubringen. Sie sind mitun
ter sehr häufig, jedoch ist ihre S c h ä d l i c h k e i t  nur äus- 
serst gering.

L ucanus (Dorcus) para lle lop ipedus.  Fabr. P a - 
r a l l e l k a n t i g e r  H i r s c h k ä f e r .

Die L a r v e  braucht mehrere Jahre zu ihrer Ent
wicklung, frisst (im modrigen Holze) mehr runde, mit 
Würsten von Wurmmehl verstopfte Gänge, hat lange 
Kopfbeine, und ist dem gemeinen Engerling sehr ähnlich.
Der Käfer erscheint im Mai.

------------ von Larven . . . . 1 3 3 «
1 3  3 .  a. Vergleiche Cerambyx Heros, die Larve, Lebensweise,

Frass etc. . . 8 0  a.
b. Vergl. Lucanus pavallelopipedus, Larve und Frassgang 1 3 1 .

1 3  3 .  Man hat nur den Frass vor sich, o h n e  Käfer 1 3  4 .
— bemerkt den Käfer*) . . . . .  1 4 0 .

1 3  4 .  Der Frass zeigt keine Spur von Regelmässigkeit; die
Gänge führen in allen Richtungen, bald auf- oder seit
wärts gehend, bald sich abwärts wendend, durch das Holz und 
sind nicht selten über breit. Ist ein Stammtheil (meist 
nur an entrindeten Stellen) stark von diesem Käfer be
fallen, so hat er das Aussehen, als ob er mit schwachen 
Hasenschroten beschossen worden wäre. (Die Larven sind 
sechsbeinig, walzig, behaart, bis 5 '"  lang und V /t!" breit.)

A nobium  tesse lla tum . Fabr. B u n  t w ü r f  l i g e r  
N a g e k ä f e r .

(Die Beschreibung des K ä f e r s  siehe Nr. 141.)

— — ist stets mehr oder weniger regelmässig, mit gera
dem, horizontalem Eingänge 1 3  5 .

1 3  5 .  Der, entweder seiner ganzen Länge nach die Jahresringe 
durchschneidende, oder später mit diesen parallel laufende, 
horizontale Eingang (Muttergang) verästelt sich häufig, oder 
sendet wenigstens stets nach oben und unten mehrere L ar
vengänge oder kurze Puppenwiegen aus . . . 1 3  6 .

Der Gang zeigt n ie  seitlich abgehende Neben- oder 
Larvengänge oder Puppenwiegen 1 3 9 .

*) I c h  w i l l  I r e r  g l e i c h  b e m e r k e n ,  d a s s  s i c h  im  W a l d e  z u r  V e r t i l g u n g 1 d e r  h i e r h e r  g e 
h ö r i g e n  K ä f e r  s o  g u t  w i e  n i c h t s  I h u e n  lä s s t ,  u n d  s i e  n u r  d u r c h  s o r g f ä l t i g e  A u s n u t z u n g  u n d  
b a l d i g e s  E n t f e r n e n  a l l e r  s c h a d h a f t e n  S t ä m m e  u n d  a l l e s  b e r e i t s  g e f ä l l t e n ,  s e l b s t  a u f g e a i ’D e i t e -  
l e n  H o l z e s ,  in  S c h r a n k e n  g e h a l t e n  w e r d e n  k ö n n e n .
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1 3 6 .  Die Hauptgänge sind niclit kurz, zwar verästelt, aber mit ge
schlängelten, nach oben und unten abgehenden Larvengängen.
Die Bohrlöcher wie mit ziemlich starkem Vogeldunst ge
schossen. Vorkommen: vorzüglich an anbrüchigen Buchen.

Ptil inus pcctinicornis. Lin. L ä n g s  t r a h  l i  g e r
K a m m h o r  n b o li r k ä f e r.

(Die Beschreibung cles K ä f e r s  siebe Nr. 142.)

— — Nebenzweige absendend . . 1 3 7 <
1 3 ? .  Der Hauptgang ist entweder seiner ganzen Länge nach

gerade, die Jahrringe durchsetzend und beiderseits zahl
reiche, kurze, etwa 2'" lange Puppenwiegen absendend; 
oder er ist am Ende in viele, sich mit ihren Puppenwiegen 
nach allen Richtungen verzweigende Seitengiinge getlieilt.
Die Bohrlöcher wenigstens wie mit starken Stricknadeln 
gestochen . . . .  1 3 8 .
— — nur in einer geringen Länge von kaum etlichen L i
nien g e r a d e  durch die Jahresringe dringend, dann zahl
reiche Aeste nach links und rechts in der Richtung der 
Jahresringe absendend, welche die Puppenwiegen in verti
kaler Lage zeigen. Die Bohrlöcher wie mit Nadeln ge
stochen.

B ostrychus m ouographus Fabr. und Bost, dryo-  
graphus. Er. 1-1 ö e i t r i g e r  u n d  g e k ö r n t e r  E i c h e n 
h o l z  - B o r lte n l t ä f e  r.

(Die Beschreibung des K ä f e r s  siehe Nr. 146 a
und b.)

1 3  S .  ci. Das Bohrloch ist nahezu 1"' breit; die Puppenwiegen sind 
circa 2"' lang, etwas breiter als das Bohrloch, und ziem
lich zahlreich. Vorkommen: vorzüglich in Buchen-

B ostrych us (Xyloteres) doincsticus . Lin. G r o s 
s e r  B u ch e n - II o 1 z Itä f  e r.

(Die Beschreibung des K ä f e r s  siehe Nr. 145.) 
b. — — nur wie mit einer starken Stricknadel gestochen; 
die Gänge dringen mehrere Zoll tief in das Holz ein und 
vertheilen sich hier mit ihren Puppenwiegen nach allen 
Richtungen. Vorkommen: n u r  in Eichen.

P la typ u s  C ylindrus. Ilbs. E i c h e n -  K e r n k ä f e r .

(Die Beschreibung des K ä f e r s  siehe Nr. 144.)

1 3  9 .  a. Die Gänge bestehen aus rechtwinklich an einander ge
setzten, etwa Z-förmigen Holzkanälen von der Stärke einer 
dicken Stricknadel; die in vertikaler Richtung laufenden 
sind meistens etwas geschlängelt; die wagrechten dagegen 
gerade und die Jahresringe durchsetzend. Vorkommen: 
n u r  an Eichen.

10
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L y in e x y lo n  navale.  Lin. S c h i f f s w e r f t - B o h r -
k ä f e r .

(Die Beschreibung des K ä f e r s  etc. siehe Nr. 140.)
— — laufen erst in der Richtung der Markstrahlen, 

wenden sich dann plötzlich und verfolgen die Richtung dev 
Jahresringe; hier nehmen sie unter scharfem, rechtem W in
kel die senkrechte Richtung an u. s. w. Die Bohrlöcher sind 
bedeutend kleiner, als bei der vorigen Art. Vorkommen: 
hauptsächlich an Eichen, seltener an Buchen und Ahornen.

Colydiuin e lon gatu m . Fabr.. L a n g g e s t r e c k t e r  
E i c h e n - K e r  n k ä f e r.

(Die Beschreibung des K ä f e r s  siehe Nr. 143.)

1 4 0 .  Die Käfer haben h a r t e  Flügeldecken . . . 1 4 1 .
— — — weiche Flügeldecken; Anzahl der Fussglieder an 
allen Beinen fünf; die Fühler kaum das Halsschild überra
gend, schwach gesägt; der Körper ist schmal, beim W e i b 
c h e n  5 '/-—6 '"  lang, ochergelb; der Kopf, sowie der Rand
und die Spitze der Flügeldecken schwärzlich. Das M ä n n 
c h e n  ist bedeutend kleiner (3—4"' lang), die Flügeldecken 
(bis zur Mitte der N aht), der Hinterleib und die Beine 
gelb.

L y m e x y lo n  navale. Lin. S c h i f f s  w e r f t - B o h r -  
k ä f  er.

Der Käfer ist seinem Namen und Schaden nach 
berüchtigt genug, um mich hier ganz kurz fassen zu kön
nen. Er kommt in lebenden Eichen so gut vor, wie in 
bereits gefällten und bewaldrechteten, und beeinträchtigt 
durch seine Gänge die Nutzgüte dieser Hölzer im hohen 
Grade. Seine F l u g z e i t  fällt in die Monate Juni und 
Juli. Um diese Zeit legt das AVcibchen seine E i e r  in 
Holzspalte oder Rindenritze und stirbt häufig unmittelbar 
an der Stelle, wo das letzte Ei gelegt worden i s t , wahr
scheinlich vor Ermattung *). Die V e r p u p p u n g  der Larve 
erfolgt erst im nächsten Frühjahre, und zwar im Holze.
Auf Schiffswerften bedient man sich des Theeranstriches, 
theils um den Käfer von den Hölzern abzuhalten, theils 
um solche, mit seinen Gängen bereits durchzogene Stämme, 
noch verwendbar zumachen (Die F r a s s ar t siehe Nr. 139 «).

1 4 1 .  Die Flügeldecken sind ziemlich einfarbig, wenigstens n ie
scheckig gefleckt . . 1 4 ® .
------------ dunkelbraun, mit bräunlichgelben, seideglänzen
den Flecken scheckig besetzt. Der Körper ist walzig und
fast 3 '"  lang; alle Füsse mit fünf Fussgliedern; die Fühler

*) I ltiufip' f a n d  ich  l o d l e ,  w e i b l i c h e  K ä f e r ,  n o c h  m i t  d e r  L e g e r c i h r e  f e s t  i n  H o lz s p a l -  
to n  o d e r  R i n d e n r i t z e n  e i n g e k l e m m t .
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sind ziemlich lang, n i c h t  k e u l e n f ö r m i g  verdickt; das 
Halsschild kapuzenförmig, viel breiter als lang , vorne 
schief abgestutzt, mit etwas flach ausgebreiteten Seitenrän
dern; der Kopf unter dasselbe zurückgezogen.

A nobium  tcsse latum . Fabr. B u n t w ü r f e l i g e r  
N a g e k ä f e r .

(Die F r a s s  a r t  siehe Nr. 134.)

1 4  3 .  Die Fühler sind sehr ku rz ; entweder nach der Spitze zu 
etwas verdickt, oder mit grossem Endknopfe. Anzahl der 
Fussglieder vier 1 4  3 .
------- beim W e i b c h e n  mit auffallend langen Sägezäh
nen; die des M ä n n c h e n s  mit sehr langen, dünnen, ge
gen die Spitze nur wenig verdickten, strahlenförmigen E r
weiterungen. Der Käfer ist 1 - /j—2 1/ / "  lang, walzig; der 
Kopf nach unten gerichtet, stark gewölbt; das Halsschild 
ist fast kugelig, vorne ohne Ausrandung und oben in der 
Mittellinie ohne Längsfurche. Die Flügeldecken sind fein 
und unregelmässig punktirt, ohne Längsrippen und so, wie 
die Fühler und Füsse (besonders letztere) hellröthlich- 
braun. Alle Füsse mit fünf Fussgliedern.

Ptilinus pectinicornis. Lin. L a n g s t r a l i l i g e r  
K a m m h  o r nb  o h r  lcä f er.

(Die F ra  ss  art siehe Nr. 136.)

1 4 3 .  Die Fühler mit grossem E ndknopfe; die Fussglieder sind 
nicht zweilappig oder herzförmig erw eitert; der Käfer ist 
walzig 1 4 4 .
— — nur a l l  mä h  l i g gegen die Spitze verdickt, mit drei, 
etwas grösseren Endgliedern; der Käfer ist sehr schmal, 
nur gegen '/j '"  breit, aber 3—5"' lang, von Farbe schwarz, 
glänzend, die Fühler und Bsine, und öfters auch die Ba
sis der Flügeldecken rostroth. Das Halsschild viel länger 
als breit, mit drei tiefen Längsfurchen; die Flügeldecken 
sind ebenfalls tief gefurcht, wodurch auf jeder derselben 
vier scharf erhabene Längsleisten entstehen.

C olydiuui ( lou gatu m  Fabr. L a n g g e s t r e c k t e r  
E i  c h e n k e r n k ä f e r .

(Die Fr a s s a r t  siehe Nr, 130 b.)

1 4  4 .  Die Käfer sind höchstens 1% "' lang; häufig aber kleiner, 
und dem blossen Auge unbehaart erscheinend. Die Fuss
glieder zusammen genommen kürzer als die Schienen 1 4 5 .
— — — 2—2 l/V" lang, vollkommen walzig, dunkelbraun, 
deutlich (besonders an der abschüssigen Stelle der Flügel
decken) bräunlichgelb behaart; die Fussglieder zusammen- 
geaommen l ä n g e r  als die Schienen; der Kopf ist breiter 
als das Halsschild (daher nicht in dasselbe zurückziehbar),
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mit gew ölbten, vorstehenden Augen. Die Flügeldecken 
sind punktirt gestreift, an der abschüssigen Stelle beim 
M ä n n c h e n  vierzähnig, beim W e i b c h e n  ungezähnt. Vor
kommen: n u r  in Eichen.

P la ty p u s  C y lin d ru s . Hbs. E i c h e n - K e r n k ä f e r .
(Die F r a s s a r t  siclic Nr. 138 b.~)

1 4  5 .  Die Käfer sind schmal, sehr schlank, stets gleiclimässig 
liellröthliclibraun gefärbt und höchstens bis l 1/ l a n g .  S ie  
leben nur an Eichen 1 4  G.
— — — gedrungen, l'V-i'" bis nahe an cl “‘ lang; Hals
schild und Beine (mit Ausnahme der Füsse) sind fast im
mer ganz schw arz, seltener heller bräunlichrotli gefärbt.
Das Halsschild ist auf der vorderen Hälfte stark gekörnt, 
die Körner in der Mitte des Vorderrandes zu einer kurzen, 
erhabenen Querlinie zusammengedrängt. Die Flügeldecken 
mit Punktreihen, aber n ie  mit einem schwarzen Längs
streifen über die M itte; ihre Spitze neben der Naht tief 
gefurcht. Vorkommen: fast ausschliesslich an Rotlibuchen.

B ostrychus (Xyloteres) dom csticus .  Lin. G r o s s e r  
B u c h  eil - I l o l z k i i f e  r.

(Die F r a s s a r t  siche Nr. 138 a.)

14C » . a. Der Käfer misst 1J/V". Das Halsscliild ist sehr lang, 
walzig; vorne plötzlich gerundet, in der Mitte knopfartig 
erhaben und mit vielen kleinen Körnchen b ese tz t, hinten 
aber fein und weitläufig punktirt. Die Flügeldecken sind 
nur anderthalbmal so lang als das Halsscliild, mit deutli
chen Reihen dicht stehender Punkte und mit einer feine
ren Punktreihe in den Zwischenräumen derselben. D ie  
a b s c h ü s s i g e  S t e l l e  i s t  f a s t  eben und zeigt mehrere 
Körnchen, von denen die vier grösseren in der Mitte be
findlichen in Form eines, fast rechtwinkligen Viereckes 
gestellt sind.

B o s try c h u s  inonogT aphus. Fabr. H ö c k r i g e r  
E i c h e n h o l z  - ß  o r k  e n k ä f  er.

(Die F r a s s  ar t  siehe Nr. 137.) Dieser Käfer, 
sowie der folgende, beeinträchtigen, nächst .Lymexylon,, 
die technische Brauchbarkeit der Eichenhölzer am meisten. 

b. — — ist stets etwas kleiner als der vorher beschriebene, 
und ihm auch sonst sehr ähnlich ; j e d o c h  z e i g t  d i e  a b 
s c h ü s s i g e  S t e l l e  d e r  F l ü g e l d e c k e n  sta tt der ein
zelnen Körnchen, zu  b e i d e n  S e i t e n  d e r  N a h t  d r e i ,  
d u r c h  F u r c h e n  g e s c h i e d e n e  R e i h e n  v o n  z i e m 
l i c h  g e d r ä n g t  s t e h e n d e n  II ö c k e r c h e n.

B ostrych u s dryographus. Er. G e k ö r n t e r  Ei -  
c h e n h o 1 z - B o r  k e n k ä f e r.

(Die F r a s s  ar t  siche Nr. 1 3 7 )
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1 4  9'. Der Frass geschieht im I n n e r n  der W urzeln, oder des
Wurzelstockes der P a p  p e in  IIS.
— — — a u s s e r  l i e h  an den W urzeln, ohne Unterschied
der Holzart. (Siehe I. Abth. pag. 18) 3 1 .

1 4 8 *  ct. Der Frass geschieht nur in den von Erde entblössten 
stärkeren W urzeln; nie am eigentlichen Wurzelstocke. Die 
Larven sind fusslos und flach ; der erste Leibesring sehr
gross. Die Fluglöcher flach gedrückt, oval.

B u p rc s t is  (lecastig 'ina. Fabr. Z w ö l f  p u n  k t i  g e r
P a p p e 1 - P r  a c h t k ä f e r.

(Die Beschreibung des K ü f e r s  siehe Nr. 51 a.)

b. — ------- theils im W urzelstocke, theils in den eigent
lichen (nur wenig von Erde bedeckten) W urzeln. Die
R aupe, von welcher der Frass lierriilirt, ist sechzehnbei-
nig, schmutzig-bräunlicliweiss und bis lV i" lang ; der Körper 
ist ziemlich gestreckt, oben schwach gewölbt, am Bauche ganz 
flach; der Kopf und ein ovaler Ring um jedes Luftloch 
röthlich-braun.

S e s ia  a p ifo n n is .  Lin. W e s p  e n - G l  a s s  c h  wär -  
rn e r. W e s p e n  - S c l n v a r m e r .

Die Raupe v e r p u p p t  sich erst im April oder
Mai des zweiten Jah res innerhalb ihres Holzganges. Die 
P u p p e  is t nicht ganz 1" lang, ro thbraun und gedrun
gen; die Hinterleibsringe m it rückw ärts gewendeten Sta
cheln, welche am ersten Ringe fehlen. Im Juni erscheint 
der S c h m e t t e r l i n g  und man findet um diese Zeit die 
leeren Puppenhiilsen aus dem Holze hervorgeschoben. Seine 
Flügelspannung beträgt l  ’/s ' '!  die Flügel sin l glashell, ihr 
V orderran l, die Adern und die Fransen rothbraun; in der 
Mitte der Vorderflügel steht ein brauner Halbmond. Der 
grösste Theil des K opfes, die Schultern, zwei Flecken 
vor dem Schildchen und zwei zu beiden Seiten desselben, 
die Aussenseite der Schenkel und die gürtelförmige Basis 
der H interleibsringe (mit Ausnahme des ersten und vier
ten) sind schön goldgelb gefärbt. Der Säugrüssel sehr 
kurz. Die f o r s t l i c h e  B e d e u t u n g  dieses Insektes ist 
gering. In  Alleen jedoch ist sein Schaden m itunter nicht 
unbedeutend, da junge Stämme, wenn sie von mehreren 
Raupen bewohnt s ind , häufig absterben, oder wenigstens 
einen verkrüppelten Wuchs bekommen. Zur V e r t i l g u n g  
mag das Abschütteln der Schmetterlinge von den Stäm
men, u. z. zu Ende Juni von Nutzen sein.

1 4 0 .  Man bemerkt diese auffallenden Erscheinungen an den
B l ä t t e r n  1 5 0 .
— — — — — an den F r ü c h t e n  oder B l ü t h e n  1 6 0 .

— — — — — an den Z w e i g e n  oder K n o s p e n  1 0 3 .
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1 5 0 .  Man bemerkt sie an Blättern der B u c h e  . . . 1 5 1 .
---------------- ------ — — E i c h e n ,  U l m e n  oder W e i d e n  1 5 3 .

1 5  1 .  a. Die Blätter zeigen kegelförmige, oben scharf zuge
spitzte, ganz glatte, glänzende und harte Gallenauswüchse, 
in deren Innern gewöhnlich ein kleines Gallmücken - Lärv
chen lebt.

Tipula  (Cecidomyia) Fagi. Ilrt. B u c h e n - G l a t t -  
G a l l e  n m iiclc e.

Die kleine M ü c k e  fliegt sclion im April uucl legt 
ihre E i e r  an die hervorbrechcndcu Blätter.

b. — — — eben solche Gallen; nur sind diese etw as klei
ner, mehr rundlich, nicht so hart und b r a u n  b e h a a r t .

T ip u la  (Cecidomyia) a iin u lip c s . Hrt. B u c h e n -  
H a a r - G a 11 e n m ti c k e.

Flugzeit etc. wie bei der vorigen Art.

1 5  3 .  Man bemerkt Gallen, oder taschenförmige, blasige Aus
wüchse an den Blättern der U l m e n  oder E i c h e n  1 5 3 .
— — (gewöhnlich etwas lockenartig gedrehte) Gallen an 
den Stielen der P a  pp  el b l i i t t  e r.

Apliis (Pemphigus) bursarius. Lin. P a p p e l - B l a 
s e  n - B 1 a 111 a u s.

— — Gallen an den Blättern der W e i d e n ;  sie sind boh
nenförmig, grün oder schön roth, und oft bis neun Stücke 
an einem Blatte.

T c n tlu 'c d o  (Nematus) S a lic c ti . Dahlb. W e i d e n -  
B l a t t g  a l l e n - B l  a 11 we sp e.

Gewöhnlich im August verlässt die kleine L a r v e  
die Galle, begibt sich in die lirde, v e r p u p p t  sich da, 
und im Frühjahre erscheint die W e s p e .  Sie ist nur 
l ' / j — V / i “ lang , ziemlich ge Irnngcn , und fast ganz 
schwarz, nur der Mund, die Flügelschüppchen, die Beine, 
der Bohrer \in l das Flügelrandmal nebst den A Lern sind 
hell gefärbt.

1 5 4 .  Die Auswüchse finden sich an den Blättern der U l m e n  1 5 4 .
 — --— — — — E i c h e n  1 5 7 .

1 5 5 .  Die Gallenauswüchse sind b e h a a r t  1 5 5 .
— _  — n i c h t  behaart 1 5 6 .

1 5  5 .  a. Die Gallen sitzen immer an der Basis der Blätter 
(welche dadurch meitens etwas gehöhlt erscheinen und 

neben der Gail einen kleinen Umi^hlaj; bi 1 len) haben die 
Grösse einer Haselnuss und sind dickwandig. Sie öffnen 
sich erst zu Anfänge August.
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A pliis (Tetraneura) alba. Ratz. W e i s s e  R t i s t e r n -  
G a l l e n -  B l a t t l  aus .

b. — — nehmen z. Th. nur ein einzelnes B latt ein , mei
stens aber stehen sie am Ende des Triebes. Dieser ver
kümmert und verkrüppelt, indem der grösste Theil der 
Säfte von den Gallenauswüchsen verbraucht w ird , und be
kommt ein krauses, dicht behaartes Ansehen. Die einzel
nen Blätter sind mannigfaltig en ts te llt, theils durch mon
ströse Form , theils durch schöne, rothe Farben etc. An
fangs Juli sind die Gallen ausgewachsen, dann oft von der 
Grösse einer B irn e , und enthalten in ihrem Innern eine 
grosse Menge von Blattläusen nebst einer klebrigen oder 
staubigen Substanz. Später trocknen diese Auswüchse ein, 
und werden hart und braun.

A phis (Schizoneura) lau u g in osa . Hrt. R ü s t  e r  11-
11 a a r g a 11 e n - B 1 a 111 a u s.

Ein V c r t i l g u n g s m i t t e l  wäre das Ausbrechen
der mit Gallen besetzten B lätter im Monat Juni, zu wel-
clier Zeit sich das Insek t nocli in den Auswüchsen aufhält.

1 5 6 .  a. Die Blätter rollen sich etwas zusam m en, haben eine 
blasige, unebene Oberfläche und bleiche, kränkliche Farbe.

A pliis (Schizoneura) U lini. Lin. R i i s t e r n - Bl  a- 
s e n b l a t t l a u  s.

b. Die Gallen sind von der Grösse einer Erbse oder Hasel
nuss und entspringen vorherrschend auf der Mitte oder 
an der Spitze des Blattes.

Aphis (Tetraneura) Ulini. D. G. R ü s t e r n - G a l 
l e n - B l a t t l a u  s.

1 5  9 .  Die Gallen sind flach, linsen- oder tellerförmig 1
— — — mehr oder weniger rund, kugelförmig 1

1 5  8 .  a. Gallen mit feinem H aarüberzuge, flach gewölbt, mit 
einem kleinen Grübchen in der Mitte. ( L i n s e n f ö r m i g e  
E i c h e n - B l a t t g a l l  e.)

Cynips Malpighi. Ratz. M a l p i g h ’s c h e  G a l l -  
w e s p e .

h. Die Gallen sind unbehaart, mit zierlich gew ulsteten, mei
stens nach aufwärts gebogenen, ausgezackten Rändern. 
( S c h ü s s e l f ö r m i g e  E i c h e n - B l a t t g a l l e . )

C yuips licau in iii'ii. Hrt. R e a u m u r ’s c h e  Ga  11- 
we s p e .

1 5  9 .  a. Die Gallen (oft von der Stärke einer grossen Kirsche) 
sind grün oder gelblich, saftig und meistens mit schönen, 
hoehrothen Backen. Die Blätter sind an ihrer U nterseite 
nicht selten ganz von ihnen beladen. ( G e m e i n e  E i c h e n -  
B l a t t g a l l e . )
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C ynips Q uercus folii . Lin. G e m e i n e  E i c h e n -  
G a 11 w e s p e.

b. — — sind von der Grösse eines starken Kirschkernes und 
schön roth und weiss gebändert. ( G e b ä n d e r t e  E i c h e n -  
B 1 a t t g a l l  e.)

C ynips  longiventris.  Hrt. L a n g l e i b i g e  E i c h e n -  
G a l l  w e s p  e.

c. — — sitzen traubenförmig an den Seitenrippen der Blät
te r , und sind etwas kleiner als die vorherbeschriebenen. 
( T r a u b i g e  E i c h e n - B l a t t g a l l e . )

C ynips  agam a, Ilrt. E i c h e n  - T r a u  b e n g a l l e n -  
Ga l  1 we s p e .

f  6 0 .  Die Gallenauswüchse sind an den E i c h e l n  . . . .  1 6 1 .
— — — an den Spindeln der männlichen Blütlienkätz- 
chen und von der Grösse einer Erbse. ( G e m e i n e  E i- 
c h e n - B 1 ü t h e n - G a 11 e.

Cynips O uercus pcdunculi . Lin. G e m e i n e  B 1 ii- 
t h e n - G a l l w e s p e .

1 6 1 .  ct. Die Gallen finden sich nur an den Früchten der S t i e l 
e i c h e ;  sie wachsen zwischen der eigentlichen Frucht und 
dem Schälchen heraus, sind anfänglich saftgrün und kle
brig, werden aber, wenn sie im Herbste zur E rde fallen, 
braun, und überziehen als unförmlicher, eckiger Auswuchs 
oft die ganze Frucht. ( K n o p p e r -  G a l l e ;  g e m e i n e  
K n o p pe r.)

C y n ip s  O uercus calycis .  Ratz. K n o p p  e r - Ga l l -  
w e s p e.

b. — — ------- — — — — der T r a u b e n e i c h e .  Sie ent
springen aus der Basis des Näpfchens und bestehen aus 
strahlenförmig gestellten, holzigen langen Wimpern, welche 
sich oft wirr in einander verschlingen und so einen Klum
pen , von beinahe Kinderfaustgrösse, bilden. ( E i c h e n -  
M o o s g a l l e  *)•

C ynips  G allac cristatac. E i c h e n - M o o s g a l l e n -  
G a 11 w e s p e.

1 6 3 .  Gallen an den K n o s p e n  oder Z w e i p s p i t z e n  1 6 3 .
— — — Z w e i g e n  selbst 1 6 S .

1 6 3 .  Die Gallen sind n i c h t  mit Schuppen bedeckt 1 6 4 .
— — — haben das Aussehen k le iner, pflaiunengrosser 
Zäpfchen, sind anfänglich grün,  später b raun , und fallen 
im Herbste zur Erde. ( Z a p f e n g a i l  e.)

*) D i e s e  s o  ä u s s e r s t  a u f f ä l l i g e ,  i m  s ü d w e s t l i c h e n  U n g a r n  s e h r  g e m e i n e  G a l l e ,  s u c h e ,  
i c h  v e r g e b l i c h  in  d e n  m i r  z u  G e b o t e  s t e h e n d e n  S c h r i f t e n  u n d  s e h e  m i c h  v e r a n l a s s t  , ihr  
w a h r s c h e i n l i c h  n u r  f ü r  je t z t ,  e i n e n  iN a m e n  z u  g e h e n ,  da  n i c h t  a n z u n e h m e n  i s t ,  d a s s  e i n e  sq  
a u f f a l l e n d e  Bi ld un g-  h ä t t e  l a n g e  u n b e m e r k t  b l e i b e n  s o l l e n .

download unter www.biologiezentrum.at



C ynips Iccundatrix. Hart. Z a p f e n g  a l l e n - G a l l -  
w e s p  e.

1 6 4 .  Die Gallen sind mein- oder weniger von den Ausschlag
schuppen der Knospen umschlossen. oder sie stehen an 
Stelle derselben und bleiben über W inter an den Bäumen 1 6 5 .
— — — von der Grösse einer kleinen Kartoffel, schwam
mig, oft mit den schönsten, rothen Backen und beherber
gen meistens m e h r e r e  Larven. (E ic h  en  r q  s e.)

C ynips tcn n in a lis .  Fabr. E i c h e n r o s e n - G a l l -  
w e s p e .

1 6 5 .  a. Die Gallen sind an Stelle der Eichenknospen und von 
Grösse und Form einer Buchenknospe. ( K n o s p e n - S p i t z -  
gal l e-

C ynips fem ig in e a .  Hrt. K n o s p  e n - S p i t zg a 1-
1 e n - G a 11 w e s p e.

b. — — bestehen aus einer stark keulenförmigen Anschwel
lung der Zweigspitzen. (Z w e ig  sp  i t z en  - K e u l en  g a l  le.)

C ynips indator. Ratz. K e u l e n g a l l e n - G a l  1- 
w e s p e .

c . ------- sind mehr oder weniger kugelig, ei’reichen häufig
die Grösse einer Erbse, und sind von den Knospenschup
pen z. Th. eingeschlossen 1 6 6 .

1 6 6 .  a. Die Gallen (fast von der Grösse einer kleinen Erbse) 
liegen a u s s e r h a l b  der Knospen und sind nur von den äus- 
sersten Aussclilagsclmppen geschützt. (K n o s p e n - S e i t  e n- 
g a l l  e n . )

C ynips exe lu sa .  Ratz^ K n o s p e n  - Se it,e n g a l-  
l e n  - G a 11 w e s p e.

b. — — sind von Grösse und Form eines kleinen Schrotkor
nes, ganz von der Knospe (welche nur an der Spitze et
was auseinander getrieben ist) umschlossen und mit einem 
grünen, saftigen Ueberzuge bedeckt. ( K n o s p e n -  S a f t 
g a l l e .

C ynips g lobu l i .  Hart. Ki l o sp en  - S a f t  g a l l  e n- 
G a 11 w e s p e.

1 6 9 .  Vergleiche Cynips terminalis . . . 1 6 4 .
Die Gallen sind von der Grösse eines kleinen Hühnereies 
und ausgezeichnet durch stumpfe Ilöckerchen und andere 
Unebenheiten; im Uebrigen sehr glatt und hart. ( L e v a n -  
t i n i s c h e r  G a l l a p f e l . )

C y n ip s  Gallae tine toriac. Lin. L ev  an  t i  n i s c l i e  
Ga l l  w e s p  e.
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E r k l ä r u n g .

Nachstehende Tabelle zeigt folgende Einrichtung: 
ln  der ersten mit „Namen der Insekten“ überscliriebenen Columne 

finden sich die in diesem Schriftchen aufgeführten Arten, geordnet nach 
den Linne’schen Klassen, verzeichnet. Die übrigen 16 Spalten enthalten 
die wichtigsten Holzarten u. z. getrennt in N a d e l -  und L a u b h ö l z e r .

Diese Eintheilung gewährt den Vortheil, dass man sofort bei jeder 
einzelnen In  s e k  te n  a r t  die Holzarten ersehen kann, an welchen sic vor- 
kommt; man braucht nur die horizontale Linie zu verfolgen. Umgekehrt 
findet man aber auch für jede d er verzeichneten H o l z a r t e n  alle an ihr 
schädlichen Insek ten , wenn man die betreffende Columne in vertikale. 
Richtung verfolgt. Da diese Tabelle aber auch ausserdem das L e b e n s  
S t a d i u m  angeben sollte, in welchem ein Insekt Schaden verursacht 
(ob als L arve, Käfer etc.); ferner jene P f l  an  z e n  th  e i l  e , welche vor
züglich von ihm zu leiden haben; d ie  A r t  d e s  F r a s s e s ;  die G e n e 
r a t i o n s d a u e r ;  F l u g z e i t  des Insektes; die D a u e r  des L a r v e n 
oder R a u p e n z u s t a n d e s  und endlich indirekt die F r  a s  sd  au  e r  und 
Z e i t  d e r  P u p p e n r u h e  etc.: so sind gewisse Zeichen (theils Buch
staben, theils Zahlen und P u n k te1) gebraucht worden, deren Bedeutung 
kurz erklärt werden soll.

B . bedeutet B l ü t he.
Bl. B l ä t t e r .
Big. B l a t t g a l l e
Bim. B l a t t m i n i r g a n g -

Die ersteren linden sich nur hinter den N a m e n ;  die letzteren 
sämmtlich in den Columnen der Holzarten. Ein (-(-) hinter dem N a m e  n des 
Insektes bezeichnet Dieses als s e h r  s c h ä  d li c hc Art überhaup t; in der Spalte 
einer H o l z a r t  stehend bezeichnet es d i e s e  als Hauptnahrungspflanze.
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F. bedeutet v o l lk o m m e n e s  I n s e k t .
F r. F r ü c h t e .
Frg. F r u c h t  g a l len .
gh. G a b e lh o lz  g a n g .
H. H o lz .
Kn. K n o s p e n .
Kng. K n o s p e n g a l le n .
L, L a r v e .
l. L o th g a n g .
Ih. L e i t  e r  h o 1 z g a n g.
P. P  u p p e.
R. R in d  e.
rf. R i n d e n f a m i 1 i e n g a n g.
st. S t e r n g a n g.
Tr. T r ie b e .
Trg. T r ie b  g a l  le n .
W W  u rz  e in .
w. W a g e  g an g .
Zwg. „ Z w e ig g a l l e n .

Die R ö mi sch  en  Z ah  le n  beziehen sich stets n u r  auf das a u sg e -
b i l d e t e  Insekt und zeigen den Monat seines Erscheinens (die F lug
zeit) an.

Der rechts oben angesetzte kleine E x p o n e n t  giebt die Anzahl der 
übrigen Monate an, in welche zum Theil die Flugzeit des Insektes noch 
fällt. Z .B . Papilio Crataegi erscheint im Monat Mai (V) und seine Flug
zeit dauert noch den ganzen Juni und z. Th. den Juli hindurch fort (V5).

Die P u n k t e  unter diesem Exponent (V ?.) zeigen die Anzahl der
h a l b e n  Jahre an , welche ein Insekt vom Eistande bis zur Erzeugung
einer neuen Brut gebraucht; oder die Generationsdauer.

Zwei in B r u c h  f o r m  angesetzte Punkte (-^) bezeichnen ein Vier
teljahr. Z. B. bei Bostrychus cicuminatus bedeutet • — eine andert- 
lialbige Generation.

Die in Bruchform angesetzten A r  ab  is  ch  en  Z a h l e n  beziehen sich 
n u r auf den Raupen- oder Larvenzustand und zeigen seine Dauer (bis 
zur endlichen Verpuppung) an. Z .B . bei Papilio Craegi ( ;/ 5) bedeutet: 
die Raupe entschlüpft im Juli (7) dem Eie, überwintert als Raupe, setzt 
im nächsten Frühjahre ihren Frass fort, und verpuppt sich mit Anfang 
Juni oder gegen Ende Mai (5).

Ein (O ) deutet an , dass das betreffende Insekt fast das ganze
Jah r hindurch (natürlich mit Ausnahme der W intermonate) sich bemerk- 
lich macht. Die innen angesetzten Punkte ((•) oder (*)) zeigen auch hier 
die Generationsdauer an. Da wo diese Punkte fehlen ist mir die Gene
rationsdauer entweder nicht bekannt oder man findet zu fast allen Zei
ten nebst dem ausgebildeten Insekte auch Larven und Puppen.

Nach dieser vorausgeschickten Erklärung würde man z. B. bei 
Hylesinus angustatus Folgendes ersehen können: Diese A rt gehört mit 
zu den schädlichsten ( + )  Forstinsekten. Ihr Vorkommen ist nur auf
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die Kiefer beschränkt. Schaden verursachen sowohl Käfer (F) als auch 
Larven (L), indem sie unter der Rinde (R ) , ja  sogar an den Wurzpln 
( W)  ihre lotlirechten Gänge (l) fressen. Im April (IV) erscheint der K ä
fer; seine Flugzeit dauert mitunter nocli den Mai (IV 1) hindurch fort. 
Die Generation ist einjährig (IV -1. ).

Bei Bom byx chrysorrhoea würde zu entnehmen sein: Das Insekt 
gehört zu den schädlichsten (-{-) Insekten. Es frisst zwar nur die Raupe 
(L.), aber sie verschont weder Knospen (Kn.) noch ßlüthen (B.) noch 
Blätter (Bl.). Obstbäume zieht sie anderen Holzarten vor (-J-), nimmt 
jedoch auch Eichen, Ulmen, Hainbuchen, Pappeln und Weiden zur N ah
rung hin. Das Räupchen erscheint im August (8/g), überwintert, setzt im 
folgenden Frühjahre seinen Frass fort und verpuppt sich im Juni. Die 
Puppenruhe ist nur von sehr kurzer D auer; denn Ende Juni erscheint 
schon der Schmetterling (VI); seine Flugzeit dauert noch im Juli (V I1) 
fo rt, und da im August schon die Räupchcn zum Vorschein kommen, 
so wird der Eierzustand circa 4 Wochen dauern. Die Generation ist 
einjährig (VI J . ).
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Jfameiv ä/>v Jnsiuien Wichte Kiefer Tmate lärehe
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jV a de, l l i ö l z e r
Jfumen ilcv Jnseetm

Fiehie Kiefer Tanne Lärche

Curculio (Slrojihosomus) Covijli. FBl.Tr.Fn. ® ®

__, (Bmeliyderes) incauus.F.Bl.Tr. JK (?) ®+

- (Tolyürusus) ceroinus. FBI. Tr.
_ __ vticuns. F. Bl.
_ ßletaUites) atomarius. F. 111. Tr. m . m *
_ _____  77/ ollis. F. Bl. Tr. u z n z *
__ (Ei/lobws) Abietis. FBIJür .Tr.* KA.* KA. KA. KL
— __ -jrinastri. F.Tr.* r j . . KJ..
— (Fhyllobius) riüenratiis. F. Bl.Tr. Kn.

—

__artjenlalujf. F. Bl.
__maciiliiutrnis. F. B l.
__  oblon/pis. F.Bl.Itn.

— __Ftjri f.L). F. Bl.Fn .
__ __ viridicoU.it. F. Bl. Kw.
__ (Otiorlu/neAusJ ater. F. Bl.Kn.+ V.i
— (Fissotles) Abietis. F. Bl. Tr.

__ 7lolalus. F. Fr. Tr L. JL +
KJ.*

IKJ.
r . ‘.

— (MttgtlaTinusJ uiolacmis. LJI. 
(Anfliommns)Tyi'i. F.ltii.LJ).

17. *

__ __ jmiwrum.F.KnJjl1.
__ __ (b'u/inrum. F. L. Fr.
— fB(tltniimts) iLimnn . L. Fr. 

__ umos us. Ii.Fr.
__ hirbidus. L. F.

— ((h'i'hestes)Fiup. F.Bt.BJöi.L.Blm.
/liujjitorrliijneliuslJuijmtliLlj.E,+

Boslryehus tijpoijraphtis. F. L. R. I * i r r B r/

— stcm/p'iiphvs. F.Jj.Ii. 1.+ 
Lärms. F L B .l.*

IF t
i n

W / +
i n *

— ucumiimtvs.F.L.li. st. * 
cur m de ns. F. L.B. io.+ i n

IF. i
i n *

- clutlcoj/rtif/Zi ns. F.LJi. st. + 
bidcns. FL.Ji.st. +

i n
i r j .

_ inllüsus.EhB. 7v.+

— bi color. F.LJI. u. 
dispar. FL.R. t/h *
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Jj a V i h o l z !■ 7‘
Eifite Buche T/lme Earn

Intehe Esche /ihomBirke Erle. r,<mlff ci a eil Linde Rasel Obsl

®
ffl

m

© 

jrs +
ns

r.3.

®
©

FA

ns

©

FA
ns*

vs+
f a

v.3.
FS

VS 
V A*
m*
ri*
n
VS*

VA

VS. VS

m m
F.3.

Ft.
fr 3 +

m
m +
VII

V®
m.

V £

IFS

n?.+
ni
J l 3

©

©

vs

V.JL
o

F
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IX«men der Jnsecferv
Ifa  d e l  li ö l  z ct

Fielite IRefer 'Tumit Zärclu

Rosfiyekas inoitotp'aplnisJ'.L.Hyli *
- rfnjotpuiplms. F.Jj. H. (fit.+
__  (Cri/piurgirsjpusillus.F.IJL i*f. O O
__  __ pilrjutjraplin. s: FIB. st.+ i f r i r i
__  (ChvijpludnsfTieeaeJUJi. rf! i r i
__  __  ^IbictitfJf!L.B. rf. M ?* M *
- (.t't/loteres) 7iveatii. s'.FLJB. lit T IF .* IF.. w.. W..
—  —  rf0rwvtiea.vJHZJf.ff1.

Et/Iesittits crmatus. F.ZB. iu. *
__  Fm.virii.HZB.~nt*
__  Ultflustes) uler.FLJi. 1. M l
__  __ ttru/ns fa tim FIB. Jf?Z* l Y i

__ eutiieiilavius.F.LB. 1F.I* IF*
__  __  palli/thisJHrJt. I  * M L* M .s. m l M .2.
__ LDmdroiiomuslrninnv.F.Z.R.iih 1Y~.
__  __  jnniperda. F.B. TrZB. 7 + MU
- - rnicans.F.liB. n*f. IF:.
__  __  jninimiis.FZ.il. si. W . \
__  (FoTyifrafflms) pxrfrescensJlIjBio.+ JFl

Feeoptotjustw (Wrpirti J !  I B  .w.
__  desbnietorJVljB .1.
__ irdvieatusJF.ZB. nr*
__  rnidtisiriulus.FLBl.
__  Ih’uni.F.ZB. 7*
__  Tijfin.FljR.w*
__ riu/nlosu.vJ'. L.Il.7 *
__  Scohflus.FL.R. 1*

B7ait/pus vy7inrfvus.FIJI. rfft*
Colly/ilium elorupdntnJ!Z.R.(pt.
(\,i\ivamln/.v (Friortiisje/rr-iariits. L.R. m . . YIL.
__  (BinnmalochueruslBeros. L.B.+
__ Ur ami a )  mostltula.Z.H.
__  ( (riamorphus) Ini'idusJjB.H. v:-.* Y !.
__ (Ctdlidiian)i’tifipes.ZBJI.
- -sinupiirtevrnJjJl.fi.

\ __ __  uui'iabile BBJf.
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L a ii. It 1l Ö I z e 7*

Eielie Jluehe l/bne Eain-
Iniehe EscJte Jhorn Birlte Evie Puppd

Iteiiifji Lind p. Easel Obst

n
JF.i

K S
JFJ.
JF.2.

F..
W.. JF..

FJ.

J iy .
m s
jja ..

VI:.
FJJ.T

IFL*  

F . +

F .,

JFJ.

F..

77.!..

F..

7 7 7 ,

77.?..

F I

WJ.
IFJ.
JFJ?

F t. + 
F* + 
V +

FJZ
F~
F~.

F~
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Namen der Jnseeten
N u d e l t < öl. z e r

Fichte Kiefer Tanne Liirehe

Cerumbi/.r (Clijtiisi detritus. L.B.
armaiii.v.LJl.
vustienx. IM.

tLiojnixl nebntosus. LB.
/Sujimla)populnäi. LM.Tr.+

Cuveharias.LR. +
(tfbereu) lin ew is  Tj.Tt .
(Hhut/ium) indayator. LJi. FA* F * F.3. V I

Chrjsovulu-(flytru) fljmnetui: FBI.Tv. I.Bl.
—  (Linea) uenea. F. L.BL*
__  eujirea.FiJ.ltl.
__  Pitjntli. J1! Bl.M. L. B l. *
__  __ Trema tae. F.Bl. Tr.I.BV.
__  (Thrutora) Viii'lliiuie.FJiJfl.eiSj1i! -
__ _ tAdwwn ’ut) CapreueJtBlJr.liBl.+
----(trtdei-ueu) linevla.F.LJil*
__  __  .rauthmwlama.F.BLTr.LUl*
__ lAtjelurtica) ./Uni. U I.B l.
__  (Momierus) piniealu.FTv.Bl, L. F i
__  (Lupenix) rufipex.F.LJil.
__  __  fluurj)es. F.L.BI.
__  (Hu ltiea / fli>.vuoxu.F.L.Bl.
__  __  ffeljciv es. F.L.BI.
__  __ nitidula. F.L.BI.
___ __  ulevaeeaFJll Jfn. L.Bl.+

H.Onln : J e p u io j t ie v u . (F alter.)
Vapitio (Vonliu ) (ratnet/i. L.B. Bl.*

(Vanesxa ) Folyeldovos. L.Bl.
Spliin.r pinaxtri. L.Bl. nJ.%
Sesiu apttarm is.Jt. H.
Bumber ICussusl lit/niperda L.H. TL..ik

Jesei/li. LH.
(Lipuris) disp/ir.LJtii. BI* fjff/.h WJ. *7 WJS? M l h

JLnuiehtt L.Bl* m U i rnj. Vm j. * 1 MJ.

download unter www.biologiezentrum.at



A h

hielte llvJte Time JÜfÜL - 
hucJu' Esche -dhorn Ihrhe JSvle Tapud

Written Unite Unset Ohst

Tl.3...
rJL.

y z r~,+
U L . J1-..T

i
ji.t..

r j..

TJt.
r*

r~ .
r.-r
r .s.
TK
r~

VA r.<. n r .i TJ? T jl

n
T~.

r * + v z

r*
r.~: y s+

ITS 1Y£ jr.? JFK w ~ 777: m ITS. ir s IT - jr .? n rA
r j r j. m
TJ. n . TJ.

WS. m JT& jr.r: n r?. JT* m . i n jr.K i n i n m .

n  h
m . Ts J7.~. 5>

m .J c
TL...zs VLJs n ..J s n ....h Tl.Js n ....7s Jl..~h li... h TL.Jf 11. J j H .J j
m .Je IF... Je m .. .7e VJLJs nL...'/;
IW. V m ijj MJ. *1 m j  rt m jh m j.w jw j.% M j. h MJ. * Tmu %M J  h  \MJ.
W J i m .‘. s7 MJ. j ; \TK!. h

\
1

! ZX' •’■/-
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JY/tJiie/i der Jnsecten
-Na d c lJ iö lze r

Hxelite Kiefer Tanne Lärche

BomJjijr LLiparis) Solieis. L. B l.
__: dnysffiThoeaJjJtnJfl.Ji*

__ __ uurHln a. I F ilB. Fr.
__ (Gitsfropadut/processiojiea.I.Bl.+
__ __ pini voriv. IjJjI . Br‘J s
__ __ lanestris.TiJn..
__ __  7leuslvia.hJil*
__ __ Tini.JjJBl+ vaj.% TBL# m .«c
__ ((huftji/i ) jjudilnmdasJj.Bl * F l “/o
__ (1*'j/jacra/ biieepltala.. 1. Bl.

JVoetua, (Trat7iea) piniperdaJjJtnJll+ ir .fr lT .fr
__ lEpisentaj coei'uleocepliala. I.Bl.

ßeoinetra (Fidonia) aeseuhrria.l.Bl.
__ __ tau'tntiitnda. 11) l.
__ __ defoliaj'ia.I.M.
__ __ jrimtn'ia. 1.BL* r /.% Yjf/io FJ./lo
__ __ pimjeiwiua’iaJjJÜ'.
__ lJjnjiJiidtms■/ l/etulariaim .
__ (J.cidali/L)lmimaial/J}.Bl?
__ /'Ennomos)Titiii‘ifria.ljJIL* Yifw
__  (CaheraJ pusaria.L.Bl.

Torljua* t/iridann. L.Ku. B l .
__ ((ocetjx) Buoliana. IJTr. + m .8o
__ __ dnjilana.li.Tr. TY'j?
__ __7wrciptiajia.IUI n  .»♦

__ __  resinana.lt. Tr. Y.L.h
__ __ strobilajiu. 1. Fi’. TJJ/o
__ __ iurion/t/ui. L. Itn + lYlJs
__ __ Zehe/nut. I .  Tr. r ..7",
__ (oi,<(ji7to7ii7ta )d<n\m/ia. L.Tj‘. r i f i
__ (Ctaftocajjsajptntumuna .IFr.
__  __ sp7endana.liFj‘.

Tinea (Th j  eis) alrieietla .B.F. m f s
__ __ stjlues/rella. L.B. F.
__ (Blastofej'e /Bejufiella.Tjltn. m . h
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i j n ii 1> 7i ö l h e r

Eiche Buche Vhue Htri/i - 
buche & c7ie ÄliamBirke Erle Tappet

lltädeh Linde Hasel Obst

m.%
Jit.%
m.%

VlL/'e
ULfe
TIJ.%

1HJ.fe
m.% m.%

m..%
TL‘.%
tii.% WJ./e

m.%'
m .8/c

in j?
wj.y6WJ.% W 'Jti m.% THJ./'e m o t

WJ. &  
WJL% m.%

TYL s/? 
M>.%

TYL h
m .% TB'&c

WJ.??

TL%o
mJ/,o

TLC/w
n u ti

TL%o YJ.%0 Ti.fio VjJ /o Yl./io YiJ'/o YJ./io
YTiJio

YjJ'/o Yt.%>

k J?

XI. % 
X I % X:.% X l%

X i%
XZ%

K J ? KJ?*  
M %  
X ?.# 
X.i>c

r i X
I V 'e

J i.%  

X I h
ru h  
X I %

XL%

X V /c

X/. %
n .%
X V /s

Y 'Js
X l% XL%

Xi/C

X?.ye

r j?

JIJ'U

T.J? Y ji* Y.. f i Y J?
m .%

J lJ s
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j \ ranien dll'Jnseeten
JVa d  e t  1/ ö l  z e r

Fichte Befer TrenneTtärehe

Tinea (Hi/panoineuhi ) pad eila. L.Bl. Ern
—  __ eoipudelhv. I.Bl.Bn
__  __ eoonynielUv. BJil.K.
__  ( Ornix) larieinella. I1.JH11L.
__ (Elaehisia,) Clerkelia'. L.Bhw.
—  __ complanelhiTiJtlni
TE O vdii: Jh jm eiiojftßrfL . (Haspen.)
Jespa, CrabroT'. Tr.

Cinips agcrm/v. Ji.Blg.
__ exelusa .LÄny.
__  feciuidatriicJj.ZjD(j.
__  ferriupiie/v. Jj.Rnj.
__  Gallar cristatae.]j.Fry.
__ __  tütrtoriaeljJnujf.
__  tfhilntfi.IJbuj.
__ inflatm.lt.ZnHj.
__  Tovjfiventris. Jj.Bl/f.
__  Mdlpitpä. Ti.Bly.
__  (Kuereus CalmsJjJfyy.
__  __  folii. LP.
__  __ pedurteuli,. Jj.Bhj.
__  Reaumvvi.LJtlij.
__  iei'nrinalis. Jj.Tiwj

Tentliredo (Lijda) pralm sis.LJll + 
imnpe.rlrisJj.Bl.

_  __erijthroeepala L.Bl.
__ __  hijpotrojiliica. L.Bl.
__  __ clijpeata.Jj. Bl.
__  (Lophtjrus) Pini. LJB +
__  __ ruths. Z.Bl.
__ __pallidaJ/.Bl

(Amiatus) siptenirionanalis. L.Bl. 
__ __ FjTiiiisonii.Ji.BJ.
—  __ Larieis L.BI.
_  _ Sali eis. I ß l .

in  %

 ̂
 ̂

ä
 ̂

^

rjJ i

n. gö 
rj. 'V
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1 a ii 1) h S l z V

Ei/7//’ Thiehe Fbiie ituin,-
huelte Esdie Jh/nmEnks Erle Heuun linde Easel Obst

'

fl/. % 
n/.Te
W. tg

n .%
r.i &

o
r..%
TL..

ir.i%

O O O O O o

i  % 
r.. %
n ?
m

z % 
K** 
ir/.% 
IFJ. ?
m?
IT1 /jo

•

j r  J  +r . /; f r  Ji /. 6 T.*e 

V. 9 t

r.-h FJ/g

FJ. Gi
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J^ianm dei’Jusedeii
r d e l l i o l z c r

Fielite Kiefer Tonne.Tjärehe

Tenfliredo (Jemuius) perspieilluris. I .  Bl.
__  __ aiujuskv.h.Tr.+
__  (Cladius) tmniiuilis. li.lil.
__  __ albipivJ/lil.
__  (Jllantus)jlethiops. Ij.BI.
__  __ inmuJipesL.Bl.
__ __ nigeprinui.TjJ}}.
__  __ auatd/JjBT.
__  (Cimbe.r) iHiruibiUsJjHL.
__  __  Jucorum. JjJil.
__  __  ^rimerinae.. IJ}1.

Sirejc Juoens.h.ll. JUL. JU.L+ JUL..
__ (ngus. L.E. JUL. M L .
__  SpeetriunJj.II. nu.„
IF. ( M i t :  D i p i e r a .  (F lie g e n .)

Tipvla (Ceä(hmiifia)F(uji.lj.Tjl(}.
__  __  an/tulipi’S.LMhj.
Y. O r (h i :H em ip te i* a , ( l a l M l i u j I c i y

(oeeus ( Lemiiiuni) racemosum. F.RJjM,. * F£ *9
Chemws eoeeineus. h.Mn(j. ®
__  oipidisJjJbuf. ®
_ _  Ita'ieis. FLJ/l. O
__  Ficette.F.LJl. o

^dphi.v alba. Til y.
__  (Yacintit) Beiulue. HI.
__  (Pmiphit/vsjlfimvaria Hty.
__  (. Schizoneura.) Itai u </ i/iosa.Bhj.
__  __ rimi.jihj.
__  ( TelrinieumjTl/iii.Iil/).
Jl. 0 r d 7 i:J [e u r o j) ie r a .  (L ib e U m .)

oaeat.
HI. O r flu  : O rth  o p t  m i .  ( O e r a d fW g le r )
(hi/lh/s oerrueioorus. FLF.Jtl. m i: M i.

(Gnfllotalpa ) uulyaris.F.I.T. W* ITiJd J ll.h W Lh m , h
VIII. O rrfji^ tp te ru . (O h riih 'iijle r )

m ea t.
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X tt u t h ö i z  e T

Eiche Huche Ulme Hain- 
Tt liehe Tische Ahorn Tfrrlie Erle T w ftreiaen linde Easel Obst

r . 5/?

«*•
k

FJ.%

r . h

T J *

V .s/ i  
IFJy 
Kl ?4

i r j j«
r j . s

F t h

w i h
T t  %

TEL.

TF/Jk
IFjJiö

o

o
o
o

o
o

mj. % UTLh m >.7s n i ‘.h m j.'s JTJ.‘o JUL l m x JEJ. h m j.h m j.h tej. h
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Druckfehlerverzeichniss

Seite 12 Zeile 18 u.

12 21 v.
15 8 v.
16 4 v.

18 4  v.
18 20 v.
21 14 „
27 1 „
49 7 Y.

57 19 „

Seite 3 Zeile 26 v.
23 10

z u r  I. Abtheilung-.

19 v. o. l ie s ; „gewöhnlich im Juli oder August des vierten 
Jahres“ statt: „im vierten Jahre.“ 

o. lies: „fünften Jahres“ statt: „vierten Jahres.“ 
o. „Holzwüchse“ statt „ Hochwüchse.“
u. „hier überwintert das Insekt als L a r v e ,  verpuppt

sich im nächsten Frühjahre und erscheint bis Juli 
oder August als Käfer“ statt: „hier überwintert 
das Insekt als Puppe bis zum nächsten Frühjahre, 
wo cs dann als Käfer erscheint.“ 

o. 8" statt: 8'.
o. „Fichtenjugenden“ statt „Fichtengegenden.“

W "  statt V .
w  „ _ v*.

u. „neungliedrig“ statt „zehngliedrig.“
„dieser“ statt „daher.“

zu r  II. A btheilung

lies 41 statt 42.
36 37.

O ft'ic in  : J .  S t .  v .  H ir s c h f e ld .
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£> i c

ttridjtigften, nü^Hc^en unb fdjonenötoevtljen

in ber

m x f t  ( J f t f r f lm r i l t fd ta f t ,

befcfjriebeu non

SD̂itgticb bcv nnturforfdjcnbcn ©efcttfcfjnft in ©örlitj, bei1 fdjlcfifdjen ©cfcfffdjnft für 
Uatcrlcinbifdjc Ä'ultnr in SBrcSlan, bcs jootogifd) = botanifdjcu Vereins in SBicn, ber 

bcittfd). 9?ftturfovfdjev unb Sterjtc, bann ber beutfd). £anb= unb gorftwirtlje.

SJIcbfi 2 großen fein fo loritten  K ofeln
mit 301 ftiguren.

g i i r  8 a n b * unb Sorftroirtfje, fo tute p m  U nterrichte in ftorftfdju len , in 

tanbnurtljjcfyciftlidjen, po!i)ted)ni[d)eit unb fjöljern S itrg erfcfjitlen .

^Bieu i t u b  g)fmui
(5 b u a r b § ö 15 e (’ 8 9? e r I a g ö e y p e b i t i o n. 

1 8 5 9.
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E i n l e i t u n g .

33orfontm en unb bie 33efd)äbigungen a u f ben bom  $ o r f t *  

unb Canbtm rtlje fomte Dom (G ärtn er erjogeuen ^ f la n je n , machen u n s  bie 

3 nfe!ten ju  einer w id rig e n  Slbtfjetfung beS STfjierreidjeä, unb forbern  

u n s  $u  bern © tu b iu m  ifjrer SebeuSroeife bringcnb au f, w eit n u r bie 

Ä en u tn ifj biefer, u n s  bie b i t t e t  au  bie £>anb geben fa n n , fetbe 51t ber* 

tilgen , ober ü b erh au p t itnfdjäbtid) 3U m adjeu. £ )ie fe $  w äre  itnS felbft 

bei beftem SQBiffen, ^ e it*  unb Softeuau froan b n id jt m ögtid j, w enn bie 

SBeiöIjeit be$ © d jö p fe rS  m it ben fdjciblidjen O nfefteu nidjt jugleicf) aud) 

SEfjiere gefdjaffen Ijätte, an irettfjen biefe ,3 crftö rer u n fe re r 3$egetabilien  

bie grim m igften  ^ e in b e  finbeu.

Sftamcntlid) finb e $  irieber 3 nfeften, toetdje tfjr ßeben m it ber 33er* 

n idjtu ug ber u n s  fdjciblidjen © tiebertjjiere « e rb rin gen , unb w ir  nennen  

fie bieferfyalben nit^Iidje 3 nfeften.

©ben fo w enig a ls  bie 2Irt  unb SBeife bei ben n ü ^tidjen  3 'nfeften 

gteid) ift, m it w eldjer fie bei 33ernid)tung ber fdjäbtidjen borgeljen, eben 

fo w enig ift ber (Srfolg  ein gleicfjer.

SJÖir nennen afle bon a n i m a t i f d j e r  ^ M jr u u g  lebeitben B ü fetten  

Z o o p h a g e n , ein © egen fatj gu ben P h y to p h a g e n , toeldje Ijauptfädjtid) au f  

35e g e t a b i t i e n  aitgew iefcn , u n s  ftetS in  m eljr ober w en iger größerem  

Sttaafje fdjäbltd), wfiljrenb bie m eifteu Z o o p h a g e n  burd) SSertifgu n g bon 

P h y t o p h a g e n  nüfjtid) w erben.

SÖ ir tljeileu u n s  fern er bie Z o o p h a g e n  in  R ä u b e r , @ d )m a ro ^ e r,  

©ifym arofcerfdjm arofcer unb S u Jirfsfd jm a ro fce r ein. 9xäuber w erben alle  

jene 3 nfeften gen an n t, bie iljre 33eute burd) einen p lö^Iidjen  S in g riff  

faffen unb tobten, 5. 33. bie C a r a b u s - ,  S ta p h ilin u s -S lr t e n  :c . wftfjreub  

bie © djn tarofcer unb @ d )n taro £erfd jm aro £er iljre © e g n c r  burd) fan gfan teS  

Slu fjefjren  ber a u s  ben in  fie gelegten © e r  gefdjlityften Öarben u m b rin gen , 

w ie bieft 3. 39. bie I c h n e u m o n e n -3lrten  tfyun.

£ )ie  © djm arofcerfd jm arofcer (egen itjre (Sier in  © d jm aro fcer ab , 

© d jm a ro ß e r bafjer au  © d jm aro fccrn .

1
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$itfu?Sfd)maroker tragen nad) einem plöt l̂idjcn Singriff ober üiberfall 
ifjre Opfer in iljrc defter, too fie bann erft burd) bie in fic abgelegten 
CSier einem fpiitcren Xobe entgegen gcljcu, 3. S3, bie SD3c(j=2Bcfpcn ober 
Sphex-Slrteu.

Sind; l)infid)tlid) bcS (Erfolget in Vertilgung ifjvcr ftciubc fiub bie 
nüljtidjeu Snfeften in mehrere Abteilungen jit bringen, weldje fic niiljer 
djarafterifiren, unb wo bie Otojjc 33e$eidjuuitg uns fdjou iljrc größere 
ober geringere 3Bid)tigfeit für ben §nuSljalt bcS ft*orft= unb tfanbwirtljes 
ober ©ärtnerS erfennen liifjt. —

@efjr niifetidje (hifeften fiub fotdje, welche }itr Reinigung ber 
©arten, gelber itnb Söätber non fdjftblidjeu Snfeften, wefentlid) beitragen 
unb bie Vermehrung biefer fo uiel wie müglid) ucrljtnbcrn; wie bei ben 
Räubern bnrd) offene Angriffe unb bei beit Sdjinaro^eru bnrd) Gier* 
ablagentng in bie fd)äblid)cn 3 nfcften.

9lü^tidjc Snfettcu bienen uns wefentlid) bitrdj (Srjcuguug üou 9M)' 
rungS®, Slqnci*, garbe*, ©erbe* unb ftleibcr^Stoffc, fo wie fic and) ju r 
©cfrudjtung bei- jwciljfiufigcu unb fi)ngenefiftifdjcu ^flaujeu wefentlid) 
beitragen, unb and) bnrd) Vertilgung uou 9laS uiifceu.

©djonuugSwertfje 3nfetten ueuueu wir jene, bereu tfcbenSwcife uns 
feine Veranlaffitug gibt, fic unter bie fdjüblidjen 31t redjucu, unb in 
$amilicu gehören, bereu aubere ©lieber üorncljmlid) ben 92ütilid)cu aû  
gehören, mau baljer mit 9?edjt fdjliejjcu fanu, baj? aitdj fic i l j r  Scbcn in 
einer Sefdjäftiguug ücrbriitgen, wcldje uns, wenn öielleidjt and) einen feljr 
geringen aber bod) einen iftufecu bringt, baljer fic SBertlj genug für uns 
Ijabcit, ftc nid)t mutljwillig üernidjteit 31t taffen.

£)iefe ©djrift l)at bie auf beit 2 Xafelit gejeidjueten nit Îidjeu unb 
fdjomtngSwertljen Sufeftcu 31t bcfdjrcibcu, umfaßt baljer wcuigftenS aitS 
jeber Drbituug bie widjtigftcu 2 l)icrc biefer klaffe.

Ü)ie einzige £)vbmtug ber Lepiclopteren cntljült feine uütylidjcn 
Snfefteu, wäljrenb alle Slubcrcn, wenigftcuS mit einigen Slrtcn üertreten 
fiub. Diameutlid) fiub es bic $äfer unb Slbcrflitgler, weldje in ber 310* 
tljeitung ber niifelidjeit Sufeftcu bie meifteu Vertreter Ijaben.

®ie erfte £afel enthält alle uüfctidjeu fo wie fdjouungSwertljcn 
OnfeJten ber fyorft- unb tfaubwirtfjfdjaft aus ber Orbnitng ber $äfer, —  
wäljrenb bie jweite Xafel jene aus ben übrigen Orbnungen barftellt.
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I. Staff I.

© rim m tg b n  £ a f n \  —  Coieoptera.

(Sd) o r  a f t e r  i f t  i f .  £> ie $ ä f e r  IjaOen 4 S l i tg e l ,  w o o o n  bie u n te re n  

ju fa m m e u g e le g te n  Ijc iu tigen , non bent oberen Ijo rn ig e n  fetten  g a u j g la tte n  

n ie  fa rb lo fe u  $ l itg e lp a a re  bebeeft w erben .

$ o p f .  £>o rn ig  non ücrfd jieb en er S ö ilb u u g  m it  ftetS fre i fid) be* 

w egenben ÜJ?uubtl)cileu, bereu V e r lä n g e ru n g  m itu n te r  einen 9i i i f fe l  b ilb e t. 

£>ie O b e r f ie fe r  fiu b  ö fte rs  t>ou a u ffa lle u ö e r  33ilb u u g . l ln te r f ie fe r  unb  

Sippe m it  X a f te r n  oerfe fjen . Singen ju fa m m e u g e fe fo t, p a a r ig , fe tten 9fe* 

ben aitg cu . $ i i l ) le r  m e ift  c itfg lie b e rig , oon fe ljr  u e rfd jieb e u er ö i lb u u g .

S K u n tp f ftetS m it  bent § iu te r le ib e  ber ganzen 53re itc  uad) » e r*  

w ad jfe u , t r ä g t  S3eiue u nb  trü g e t u nb  je ig t  u u S  baS burd ) G nnfd jie lm n g  

beS ^w eiten in  beit crftc it S e ib eS rin g  gebilbete Jp a lS fd jilb d je n . £> ie  23chic  

ftetS fed)S an  ber ,3a l) l fiu b  m e ift  fe ljr  f r ä f t ig ,  (y tm  S a u fe n , © ra b e it  n \  

e in g c rid jte t, b ie tfjeu  b u rd ) bie uerfcljiebencit i a r f a lg l i e b e r ,  w illfo m m e n e  

$ a m ilie n u u te r fd ) ie b e .

H i n t e r l e i b .  -0 ei ben m e ifteu  K ä fe rn  b u rd ) bie SB orberfliige l gebes t, 

evfd je iu t oben w e i t e r  ttnb m e fjr eiugebrücft a ls  ber U n te r le ib , u nb  e n th ä lt  

am  S lnSgauge ben S ifte r u nb  bie © e fd jle d jtö w e rf je u g e , fe ite n  nodj be* 

fonbere  (s n b b ilb u n g e u .
£ ) i e  © r ö ß e  ber S a fe r  i f t  eine fe l)r  uerfd jiebene unb reicht uoit

1 b is  24 ititb  nod) m e fjr  L in ie n , eben fo w ie  u ttS  an d) bie

D b e r f l ä d j e  bu rd ) bie m a n u ig fa lt ig fte n  F ä rb u n g e n , f ü n f t e ,  © v i ib *  

djeu k . w e fe n tlid je  U u te rfd jie b e  barbietfyet.

S f t e t a m o r p l j o f  e if t  fte ts  eine o o llfo m m e n e . ® i e  G ie r  u nb  p u p p e n  

fiu b  ru fje n b e  3 » ftö n b e , in  w e ld jen  u n s  bie S n fe f'ten  w eber n ii(jc n  nod) 

fd)abeu fö n u e tt.

1 *
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Re ite ration, baS êt̂ t bcr Zeitraum, in wcldjem fte i r̂cSBerwanb* 
fung bom Gi biß j it r  Giablage becuben, ift mtd) bei ben einzelnen $a= 
milieu eine fel)r bariablc. ©er SOfaiÜäfer, bcr 4 3aljre, ber ©itdjen* 
pradjtfafer, bcr 2 Saljre, bic mciften ui'tiilidjeu öufeften, bie 1 3al)r, bie 
Söorfcnfüfer, bic | 3al)r 31t iljver 33erwanblnng braudjen, finb fcljr be* 
fannte 23eifpicle.

^Begattung. 3ft ber Dauer fo wie bcr $eit —■ town 
fömmt, —  nod), eine fcljr berfdjicbene, bod) fällt fie ftetß in bie SBor* 
fommer- unb (Sommermonate, erftrccft fief) jcbod) ftetß bejitglid) ber 
33efrud)tung nur auf eine ©cuerntiou. ‘ftad) einem Zeitraum bon einigen 
Xagen biß Sßodjen, legt baß SBcibdjcn auf ober in bie Grbe, auf fla tter, 
in 9?iubcnriffc ober unter bie 9iiitbe, eutweber auf einen Raufen ober 
jerftreut an berfdjiebene Orte ifjre Gier at), bereu Stn^al)! jwifdjeit 10 
f>i3 500 fdjwauft.

£)ic Orte ber Giablage bei ben 3nfeften jeigeit nafjê u bon bent 
SBcrftaube berfelben, iubent biefe mit einer foldjeu ©orgfalt gewählt 
werben, um ben künftigen Ccirbdjeu alle müglidjen Mittel 31t iljrc r wet* 
tereu Slußbilbitng baqitbietljcn, baft baß 23orgcI)en bei ber Giablage bie 
©renjen beg 3uftinfteß 31t iibcrfteigen, unb bie Slnfidjten, bie wir bom 
SScrftanbc bei gieren Ijaben, 31t berühren fdjeiut. 3)a bie bollfontmcuen 
3ufefteu nad) ber Giablagerung ab.jitfterbcu pflegen, bie lebcitb bleiben* 
ben bcu außfriedjenben Sfirbdjen feinen ©djuij gegen nadjtfjcilige Giitflüße 
geincif;reiT, fo ift bie einzige Sorgfalt, weldjc bie Imago bcu jungen 
bictfjeu, foldjc Orte für iljre fiinftige G îftcuj 31t waljlen, lnctdfje eß an 
Ijinrcidjcnbcr DMjrung für bic Farben uidjt fehlen laffeu, unb beiuitube- 
rnngßwiirbig ift bei bcu mcifteu Familien bic 9trt unb SBcifc ber Grmit- 
telitng biefer Orte, fo wie baß SMegeu ber Gier an foldje,—  bieUiber- 
wiubung ber betriebenen fid) barbietljenbcn fmtberutffe, unb bieiBercd)- 
uung bcr an einen O rt abjitlegenben Gier, nad) bein DJiaafje beß 9M)* 
ruugßborratljeß.

Gier, ©iefelben obwohl in ber ©röfje unb $arbe bei beu ein= 
jelnctt Familien fef;r berfdjieben, pflegen fief) feiten über bie ®rö§e beß 
£)auffornß 31t crljcben, fo wie fie feiten aubere alß lidjte Farben auncl)men, 
100 bann bie fcT^mitijigweißen, gclblidjweißen unb fdjmutjiggelben bie bor- 
Ijcrrfdjenben fiitb. —  Die Orte wo biefelben abgelegt werben, finb fdjon 
früfjcr erwähnt worben, unb fowofil baß ©affer alß baß Sanb bietljen 
taufenbfältige Objefte 31t iljre r 9lufnat)mc.
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Öaruen finb eutweber fedjSbetnig (liugerlinge genannt) ober beinlos 
(2J£aben), —  I)akit ftets einen beutlidjeu mit mehreren Gingen unb frei 
beweglichen äftuubtljeilen üerfeheuen $opf, unb finb in bem Verljältniffe 
wefeutlich unterfdjieben, je nadjbem fie auf begctabilifdje ober anima* 
lifd je  Nahrung angewiefett finb.

£)ie Sfriubfäferlaröeu jeigeit eine grolle 33ewegtid)feit, öerfdjiebene 
©ärbitng ihrer Dberflädje, Kühnheit uub AuSbauer in Ausführung ihrer 
Siäubereien, wäljrenb bie in ber SRiube, in ber Grbe ober überhaupt 
üerftecft lebcnben Öaroen bitrdj bleiche färben, ©ußlofigfett, ober wo ©üfte 
öorhauben fiub burdj bereu fehr befdjränf'teu ©ebraudj fid) non ben 
Stäubern wefentlid) uuterfdjeiben. föeiue ber $äferlart>en befi t̂ baS 
©pinuüermögeu, welches fie befähigen würbe ihren puppen ©ewebe 31t 
weben, weldje burdj iljren oerfteeften Aufenthalt gegen und;tf)eitige Ginflitfje 
gefdjüfct, berfclbcu feljr wol/l entbehren f'önnen.

S ie  puppen ber Släfer jeigeit bereits alle üHjeile êS üoflfom* 
menen SufefteS. Objwar nie uollfommen naeft, ift bie B̂ehaarung ber- 
felben bodj ftcts fo fein, bafs fie benttich ben ßopf mit ben 9Jtunbtl)ctlcn, 
ben 9Utmpf fo wie ben Hinterleib mit feilten cinje'fncn SMlbititgeu 
erfennen läßt. ©ic fiub meift weifj ober braun unb gelb gefärbt, unb 
nur fehl' wenige, bereu Aufenthaltsort bem (Sonnenlichte -preis gegeben 
ift, finb bunt.

ö e b e n S w e i f e .  © i e  uitt^idjen $ ä f c r  äußern in  ih re r  SebenSweife 
eine fo große Vcrfdjiebenljcit,  bafj eS gar  nicht möglich i f t 'e in  gebrängteS 
© i l b  baoon 31t geben. 2 M b  werben S a m e n  unb Steifer, balb n u r  S a m e n  
allein itü^lid), manche ber auSgebilbetcn 3 ufcfteit finb beweglicher a l s  
bie auberer (Gattung, unb namentlich fiub bie 9iäu b er  fefjr e^pebit, unb 
manche taufen feljr fdjueft;  aubere ihren S a u f  m it  einem ftojjweifen ober 
nidjt lange  a u Sb au en tb eu  ©fuge wechfetitb.

Vorfomnten. ©ie Orte, wo fie ihre 9M)rung auffudjen, pflegen 
auch Ĵre Aufenthalte 3U bilbeu, unb gewiß finbet man nur an Orten, 
bie fdjäblidjen ^ufefteu jitgängig finb, uüßlidje, baljer ihre Verbreitung 
mit ber ber fdjäblidjen 3nfeften gleidjcn (Sdjritt fjält, uub man bereu 
eben fowohl im 9?orbeu wie im ©üben finbet, unb felbft in h°hen @e= 
birgen fie treue Begleiter ber ^pol f̂reffer bleiben.

Samen unb Imago ber nii^lidjcit S?äfer, biefe jwet uns fo wichtig 
werbenbeu 3 uf^u ĉ ^ cn feltener als bie fdjäbtidjeu an einem uub
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bentfelben Orte, ititb meift ift c3 iljrc 23eitlc, bie ben Som it ben testen 
2lufentl)alt3ort üor ber 33erpitppmtg aitweift. Sel'jr tuetdjeit Ijicüoit bie 
2laaö̂ , (Dung* ititb äfjitlidjc Ääfer ab, bie nteljr an einen Staubort an* 
gewtefeit 51t feilt fdjeinett.

Söebeutuug f it r  2Balb unb gelb. Der Ijoljc Sc rtl), beit bie 
nit^UcIjcn $äfcr für nnö Ijabcit, fiitbct uidjt nur iu ber fo grofjen 2lu$al)l 
bcrfclbcit feine l)auptfäd)lid)ftc Söegrünbitng, fonbern and) bariit, ba§ 
ntaitdjc bcrfclbcit fo wie bie mciftcit 9iaubfafcrarteu ciit fo tljateii;
rcidjeö Scbeit führen, baf? matt ausuuc^meu geneigt ift, —  fie erfê en 
iljre gegen bie fdjäblidjcu Släfcr bod) mcl geringere 2lu.3aljl burd) iljrc 
Scwcglidjfctt, ©efräfjigfcit, SOZovbtuft unb 2lnöbaitcr iit ifjren SKaubjitgcit, 
unb bemühen fid) bie 33crmcl)ruugcit ber <Sdjäblidjcit iu «Stfjraitfctt ju 
Ijaltcit.

Sd jo itu itg  bcrfclbcit, — uantentlid) eine befoubere ift uidjt möglidj,
titbeitt bie iufcftenfrcffcitbcu 2ßirbeltljiere, uoit uitö, nugcadjtet fie and)
mituiticr nitfelidjc Oitfeftcit 51t fpcifen pflegen, gefront werben nutffeit,
man baljer nidjtß incljr tf)un taitn, alö bie nü^lidjcit Giifcttcn feuitctt 31t 
lenten, um ftc uidjt mit ben Sdjäblidjeit suglcid) 311 ucrlilgcit.

Pentamera. Ätfjdjtge 
Carabicini. ßauffnfcc.

A. C i c i n d c l i n i .  S a n M t n f c i * .
S e ljr  räuberifdjc 3nfeftcn bnbitrdj ben nitjlidjftcit aitgdjörcitb, ob* 

wofjl fie felbft iljrc eigenen gamilicngticber nidjt fdjoncn. Saufen ttitb 
fliegen feljr gefdjirft ititb fefjuelf, wo fic meift iljreit Sauf abbrcdjctt, um 
eine Strccfc burdj fliegen jurürt'jttlcgcn.

(Sie uutcrfdjcibeit fid) wcfeutlidj 001t anbereu Käfern burd) beit 
ftarfen Stopf, ber bebcuteitb breiter als baö §alöfd)ilb ift unb au Ocibcit 
Seiten bie ftarf l)croortrcteitbcu 2lugctt trägt. Oberfiefer lang ititb fpi^ig; 
bie ■D̂ unbt̂ eilc überhaupt fiub feljr fräftig, Uittcrfiefcr l)at jwet Xaftcr. 
Oberflügel bccfcit bei beit meiften 2lrtcu beit ,s;nutQ'leib. —  Uutcrflügcl 
Dorljanbcit. Unterleib mctallifdj gefärbt.
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£)ie Farben tcbcit in ber (Srbc iit tiefen Södjern, nciljren fid) fo tote 
bie $äfcr bon anberen 3nfe!tcn, wo fic fctbft bie größeren Wirten angreifen, 
wctdje fic Dci iljrc r föörpcrfraft Ictdjt jit  itbcrwiitbcit im ©taube finb; 
inbent fic gcwöljitlidj anß beit bon illic it gegrabenen (5rbtöd)ern bic bor* 
überfommcubeit önfeften fangen, unb in ber $öljtc berjefjrcu.

Die Öarbe boit Cic. Campestris $ig. a/2 ift über 1 ,3ofl
2 Linien breit; $opf Ijornig, Ijcr f̂örmig auf bcr Itutcrfeite ftarf gewölbt. 2lit 
beit erftcu brei £cibcßriitgeu fiitb bie brei fräftigen gußpaare angetjeftet, 
ant ad)ten ergeben fid) jwei flctfdjigc bcborftctc SBülfte, uitb ber tê te 
lauft in eilten gtatteu Xitbutuß auß. —  @ie pflegen fid) au fallen fatt* 
bigcit ©teilen bcr SBütbcr, au Segen uttb ©ewäffern Ijerumjulreibcrt 
unb Söcittc 31t fudjeu.

©flttuitg C ic in d e la .

giß. 1. Cicindela hybrida. (35a(larb* ober: gcflccütci’ 0aitbMfer.)

Der biß 7 Sinicit lange $äfer ift gritnbramt, mit am 2lußenranbe 
ber t5tixgctbccfcu iit gteidjer Gntferuuitg gejcidjnetcit 4 ^aau weißen jadU 
gen ©ittbcit unb ftlccfcn, woboit bie brittc SMitbe biß itafje j it r  l̂üget  ̂
fpaftc reicht. Unten tupferfarbig gtäitjeitb. —  3it SDftiljrcit au faitbigeu 
Orten f)äufig, aud) iit bcr sJfäl)e bon (^ewäfferit borlommcub.

gig. 2. Cicindela campestris. (gcIbfaubMfcv.)
©cd)ß Linien laug, oben graßgritit mit in ber 9)£ittc ber $tügcl* 

becfeit befiitblidjcit weißen braunrot!) eingefaßten $(ctfeit, aut Slußenrattbe 
jeberfeitß brei weiße $Iccfcit. —  Unterleib bititWgrüit ntctaflifdj gtciujcnb. 
—  ©cl)r l)äufig auf faitbigeu $(äd)cit. —  $ig. Il/a £arbc bott Oben 
gefefjeit.

gtg. 3. Cicindela silvatica. (3Brtlbfcutbfäfci\)
Die größte atfet* Slrtcit biß 7b Ciiticit taug, mit fdjwarjer Sefee. 

$(üge(bccfcit bttitM, fdjutu îg brauitgrütt, grobritn^clig mit ^npferfdjimmer; 
bont mit $wci unb uuterfcitß mit ciuent am Slußcitraitbc angebrachten 
fdjntufcigwcißcu fünften, uitb in bcr sJJiittc fyaefig gebogene S9iitbc. Unten 
griintid)blau. 3 it bcu tieferwälbern mattier ©egenbeu 3)cutfd)(aitbß 
häufig.
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gig. 4. Cicindcla germanica. (2)er beutjcfye ©cntbftffcr.)
£)ie weniger atS baS HatSfdjilb breiten ©litgelbecfen grasgrün, 

toiotett ober fdjwärjtid). Am Aufjenranbe ber ©litgelbecfen swei weifte 
fünfte; an ber ©piije jeberfeits einen monbförmigen ©led Sänge bier 
Siitieit, tauft metjr at$ er fliegt. —  3 ft auf ben faitbigen ©etbern uub 
Hutweiben mancher Orte häufig.

B. Carabicini. €tgentlidje tafktfffcr.
£)tefe ©arnilie enthält tu ihren unzähligen Arten bte fithnfteit 

Häuter auberer 3nfeften, welche fie k t  ihrer 9?afd)heit teid)t erlangen, 
unb ifjrer bebcuteitben körperhaft swingen fönnen, unb felbft ben fie 
angreifenbett 9Jieitfd)Cit mit if)ren harten ©rejjwerfjeugen 31t beijjcn 
trachten.

3hre ©eftalt ift eine feljv betanute unb fo djarafteriftifd), bafj bet 
bem SÖeftimmeu berfetben woljl nie Errungen unb fetten nur 3 lueifĉ 
cutfteljen föntten.

£)er köpf ift im ©egettfâ e 31t beit Cicinclelinen fdjmäler als baS 
.IpalSfchtlb, mit flach borfpringeubeit Augen. —  ©itljler ftets faben* ober 
borftenförmig. Obcrf'tefer ftarf hornig, oljne mitunter mit einem, feiten 
mit mehreren ^äljncn. HatSfdjitb nat^u bieredig. ©litgelbecfen feiten 
glatt meift puuftirt, gefurdjt ober gerippt. Uutcrfcite ineift glänjenb 
fdjwaq. Hiuterflitget fehlen Dielen Arten, bei einigen finb bie 33oberf(ügel 
berwadjfeit, fo wie überhaupt biefe ©antilie feiten ifjre ©lüget gebraucht 
unb fiel) meift auf bie ©djuelligfeit ihrer langen fräftigen Sauffitffe Der* 
läßt. ®ie Sarbeu fiub fedjöbeittig mit garten Dtttcfenfdjtlbertt berfeljen, 
ganj ober nur 311111 £ l)ctf bitutet gefärbt, meift mit Afterfpi^en, fräftig, 
bei ben einjelnen Arten feljr berfdjieben, teben im SD̂ ifte bon anberen 
3'itfeften unb Sarbett fidj nährenb. fyig. a/I7 nnb a/21 jeigen bte Caroen 
bon Carabus auro nitens unb Calosoma sycophanta.

£>ie puppen finb nad't, feilt behaart, bie Z I)eile beS bollfomntenen 
fhtfefteS beutlich jeigenb, fo wie bte (Eier in ber (Erbe.

ü)ie käfer fowie Sarben teben nur bom ©leifdje auberer 3 nfeften, 
beiten namentlich bie käfer überall nachfolgen unb fie auf iöättmen, auf 
ber ßsrbe, unter Sftooö unb ©teinen tierfolgen, unb auch bafelbft teben. 
3ie leben gleich beit 3'ttfeften, bte fie bertilgen, theils im 2öalbe, im
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■Selbe ober in ©ewäfferu. ©ie Begattung erfolgt int grufyjafjre uttb ift 
bie ©eiteration im Saufe be$ ©ommerS beenbet.

(Dattung EH aphrus.
gig. 5. Elaphrus cupreus. (3?nfct;fäfcr.)

Oberfeite fupfcrbimtn gritnüd) glanjettb, f)at3fd)i(b fdjttutfcr als ber 
Äopf, ©djtciten gelbbraun; bis 4 tftuicit lang, fjäitfig an mtffen faubigen 
SJ3 teilen am Üiattbc ber ©ewäffer.

©attung C y ch r its .
gig. 6. Cyclirus rostratus. (@d)ttufclf<5fer.)

£mtSfd)tfb lüiiglidjcr ttnb Ijintcn mit einem Querciubntife uttb mit 
fibgcruubetcn ht bie £>ö'f)c gebogenen Ĥutcrecfcn. Ginfärbig fdjwarj matt 
gfänjcnb. Stügetbecfen ftarf gewölbt djagriuartig und) tjinten fteif ab* 
fdjitfjig. ftimtbacfcit unb SlHuittabeii braitu. tfüngc 7 —  8 Öiiticn. 3tt 
Salbungen unter liDiooS uttb ©teilten nidjt feiten.

©attung P r o c r u s tr e s .
gig. 7. Procrustes coriacaens. (Geber* ober gntfylauffäfcr.)

©er größte in Söalbitngen fjeimifdjc itub ljünfig öorfommenbe £aitf* 
füfer; 16 biö 18 öiitien taug, gefheeft, fd)war$, gtaujfoS, Sopf unb £>at8* 
fdjitb glatt, mit in eittauber fXieiscitbeu fünften iibcrfäet. gfttgelbcdett 
verworren gerunjeft.

©nttung Carabus. (0aitbfnfcr.) 
gig. 8. Carabus Sclieiclleri. F.

öfittge 11 bis 14 Ciuien, Ober jette blau, btaugritit ober grün. 
5Die glitgelbecfen meljr ober weniger regelmäßig punftirt. —  £>ie 3 1Ü̂  
fdjenräume jiemttd) breit Ijalbrnitb gattj glatt ober [eberartig geruuseft, 
ober burd) öiele fünfte fetteuförmig unterbrochen, Ijäufig auf Söegeit in 
©arten nadj groß fudjettb.

gtg. 9. Carabus catenatus.
©djwarj, Oberfeite fdjwaqgrim mit gofbig grünen 9?änbern ober 

fdjwarj mit pttrpurrotljem SKaube ober gan$ öiolett, l̂iigefbed'en breit,
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eiförmig; 13 bis 15 Piiticn Icutg. 3n mandjcit Ökgcttbcu Ijäufig, tut 

2(ffgemeitieit fetten.

g ig . 1 0 . Carabus arvensis. ($clbfouffäfct\) 
gtügetbecfeu mit brei diciljcn ciitgeöriitfler fünfte, bitrri) luctcljc 

eilt ©tränfen läuft. Körper fctjmnr  ̂ Obcrfeitc fupferbraun, broujebrauu, 
oeitcfjeitblau ober fdjumrj. Säuge 7 biß 9 Suticu. £>äitfig iit Sälberu 

uitb fjofyfreien ,£)eibegcgcnbcu.

gtg. 11. Carabus morbillosus.
Körper fdjwar ,̂ Oberfeite brottjcgritn, tupferfarbig, mit brei 9ieil)ctt 

erhabener fünfte jeber fttügctbccfe. Säuge 10 bis 13 Vinte«. 3n ©ärten, 
an SBegett unb in Salbungen, —  auf 9iaub auögeljcuö, —  fetten, in 

einzelnen ®egeubeit häufiger.

gtg. 1 2 , Carabus granulatus.
$tiigetbec£en gewölbt mit brei fcttcitförutigcit ßrhabeuhcitcit; Ober' 

feite bnnfter tttß ©djwarjgrüuc metattifch glän̂ cnbe übcrgchcitb; Itnterfeitc 
tichter; gitfjfer fdjwarj, Sänge biß 9 Siiticit. llibcraft in 2öälbcrit öoî  

fommeitb, h«»ftg.

gig. 13. Carabus cancellatus.
Dem «origen feljr iifjutid). Oben einfarbig inß ©d}nmr$lidjc über» 

geheub; iöeinc fdjiiMr,}, ©djeiifel mitunter roftbramt, bie glitgelbecfeu 
iebe mit tetteuförmigeu Erhabenheiten jwifdjcu brei Säugßrippen. tfiil)lcr 
fdjwarj, erfteß gühtergtieb rothgetb. Säuge 10 Vtitiett; h<i«ptjM)Ud) auf 

Selbem feine Nahrung fudjeub, —  fjänftg.

gtg. 14. Carabus clatliratus.
Sänge biß 14 Siitictt, ilnterfeite fdjwarj, Oberfeite buutctgriiu, 

metallifd) gläujenb mit brei 9Jeibeit brauitfärbiger fünfte auf jeber gilt* 

getbeefe. 2(it SBafbräubcnt üorfommcnb, —  fetten.

gig. 15’. Carabus auratus. (©olblctufPdfct'.)
Hafter, erfteß ©lieb ber ^iththörner unb 23cine braiturott), (entere 

mitunter pedjbrauit inß ©djwäqlidje übergcheitb. Die f̂ugetbccfeit gwî
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fdjeit ben grünen SängSrippen feljr fein gagrittirt nafjejtt glatt. Obcrfettc 
gofbgriiu, Unterfeite fdjwar ,̂ 10 bis 11 Siniett lang. ®icfer käfer fomrnt 
in üiclcit ©egenbeit Ijäuftg auf Sötefen, ©elberu unb iit ©arten tior, 
wirb feljr nittjlidj burdj bcfoitber̂  ftarfc Verljeeruug unter ben fd)äblicf)eit 
3 nfcftcn.

giß. 16. Carabus nitciis. ($ev glcutjcubc Sattffäfcr.)
Seine uub ©i'tljfcr fdjwar$, lluterfcite fdjwaq, Oberfeite glän̂ enb 

grün, ©ügelbccfcit golbraubig. Die ,3 wifdjeuräumc ber brei erljabenen 
fdjwarjen SängSrippcu, bte oljitc Unterbredjung febe ©fiigetbccfc burdj* 
fdjucibcit, quer gerunzelt. Säuge 6 bis 8 Sinien, in ©arten, SMlbcrtt 
uub ,̂ >utmeibcit uoiiommeitb, —  uidjt feljr feiten.

gig. 17. Carabas auro, —  liitens. (5)cif golbglmtjcubc
SaufWfer.)

£>ic Oberfeite biefetf Käfers ift golbgrüit gläujenb, unten fdjinar .̂ 
Xaftcr, ©üljtcrgrnnb uub 33ciitc rotlj. £jafsfd)ifbfcitcu tior ber 3Q?ittc er* 
weitert, oft iit baö ©liiljeitbrotlje itbergefjcitb; ©litgelbecfen golbgriin, 
wctdje eben aitdj oft eilte tief golbigrotljc ©arbc auiteljutcu. Selbe finb 
jeberfeitig üou brei fdjwarjcn SäugSrtppcit burdjfdjnittcu, jwifdjcit wcMjcit 
fidj feine Oiterrunsclit bcfinbcit. Säuge 10 biei 11 Siiticn. —  3u beit 
©idjteit* uub 23udjeuwälbern, ber Ijöljercu Sagen fdjäblidjc Oitfeftcu ticvtif- 
gcitb, —  fcftcit. ©ig. «/17 ift bie Same bcSfcfbcu abgebilbet.

$ig. 18. Carabus violacens. ($cv üiolcttrnubigc Snnffäfci'.)

Obcrfeitc ift fdjwarj mattglänjcitb, bic Stujjeuwaub ber ©fügefbeefeu 
unb bc<8 ^atöfdiilbcö ift gläujenb ticifdjenbfau gefärbt, £)ic ©litgelbccfcn 
läitglidj, eiförmig, feljr feilt runzelig puuftirt. Säitgc bitf 12  Siitieit. 3 it 
©ebirgö* fo wie in £)odjgcbirgSwälbcru uidjt feiten.

©ig. 19. Carabus liortensis. (©artculauffafcr.)
O'cbc ©fiigetbccfc mit 3 9tcifjcit cingebritcftcr gofbgfänjeubcr fünfte, 

wcldjc bitrdj brei feine Sängöfurdjcit burdjfdjnittcu werben. Unterfeite 
fdjwar ,̂ Obcrfeitc bräitnlidj, erjfarbig, 12 Stuten fang. 3u ©ärten, auf 
Sfficgcit 2C. fetten.
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gig. 20. Carabus intricatus.
Oberfeite blau ober fdjwar^blau glänjenb, tu fettcnförmigeit ©treifen 

rneljr ober weniger geföntt. 12 bis 14 Sinten laug, uidjt fetten in 
SCßälbern unb ©arten.

©ottwttg C a lo so m a .
gtg. 21. Calosoma sycophanta. (^ttppciiraubcr.) 

tie fe r foftrie ber nadjfolgenbe Reifer jeidjueu fidj nor beit auberen 
Sauffäfern namentlidj burdj iljre ©röfje, fomie burdj bie quabratifdje ober 
länglidj üiereeftge SBilbung iljre r $lügelbed:eu aus; baS JpalSfdjitb ift 
tiorn unb hinten üerfdjmälert unb uidjt feljr groß. Calosoma syco
phanta erreidjt eine ©röjje öon 14 Sinieit, ift fdjitmrjblau, an ben ©eiten 
beS iSruftfdjilbeS mitunter ins ©vinte fdjillernb, Seine fdjwar^ $liigel= 
becfeit golbgriin, bidjt punf'tirt, geftreift; jebe Slügelbeof'e mit brei 9ieifjeu 
eingebrütfter fünfte.

©eljört unter bie nüijlidjen Oltfelten, inbent uidjt nur ber Hafer 
fonbent aitcfj bie £art>e $ig. a/2, burdj Vertilgung fdjäbtidjer 3nfef'ten fidj 
feljr bemerfbar madjen. £ebt iu SBtilberit, ©arten, ift iu maitdjeit ©e* 
genben Ijäitfig.

5Iitf ber Slbbilbmtg ift ber Hafer, im ^Begriffe ber Vertilgung einer 
Hieferfdjwärmerraupe gejeidjuct.

gig. 22. Calosoma inquisitor, (©er 9?aupntjägct\)
Oben fupferbraun, fetten fdjwarsblait, iöeine fdjinarj, glügelbecfcn 

punftirt geftreift; bie 3 roifdjenrciume in bie Oiter netzförmig geftreift; 
jebe gtügetbecfe mit brei Steifen golbgritner glüû eubcr ©ritbdjcn. 7 bis 
9 Sinieu laug. Hommt in Söalbuugen unb ©iirteu oor. 3u ßidjen* 
wälbern uidjt feiten.

©ottmig Nebria» (©ammfäfev.) 
gig. 23. Nebria sabulosa.

SBlaßgelb ins 23munlidje übergefjeub. Hopf unb bie Sttittc ber 
l̂itgelbecfeu fdjwarj. SSruftfdjilb mit abgeftutjtem ^interraube. Sebt unter 

(Steinen an fcudjten Orten, ©ewäffern ic.

gig. 24. Nebria brevicollis.
SSräunlidj, ins ©djwarje iibergdjenb, $lügelbccfcu ftarf pmifttrt 

geftreift; ber britte ©treifen mit mer größeren fünften. SSruftfdjilb 
Ijintcn fdjmäler als öorn, fidj Ijer f̂örmicj auSöreitenb, oor beut Spinter*
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raube cingebvöcft unb punftirt. Sänge bi« 5 Sinien; gemein unter ben 
(Steinen in ber Sßälje bon ©ewäffern.

©attung @djeufäfer.
gtg. 2o. Panageus crux major. (©aS ©rojjfrcuj.)
©djwarj, fein Defjoart. HatSfdjitb breiter at? tang feittict; gerunbet 

glügelbecfeu punftirt geftreift, jiegelrotlj, rnefjr braun; ©pi^e fammt 
Sftatf) uub ©runb ber glftgelbedwi ift fdjwarj, eben fo in bem jweiten 
©rittet berfetbeit eine fdjwarje ©iube, wefdje fdjwarje freujäljutidje 3eid)* 
nitng biefem Büfette feinen tarnen gab. Sänge bis 4 Sinien, ©reite 
Sinien. Unter ©teilten unb iit SBälbern febenb, —  fetten.

©attuttg L ic in u s .  (Sobcrtfäfer.) 
gig. 26. Licinus silphoides. (©er aaSfafcrarttge gladjfauffafer.)

Seit) tängtid), ftad), boit gteidjer ©reite, fdjwarj, glanzlos geftügett, 
köpf grojj uub ftuntpf. ©rnftfdjitb bieredig mit abgernnbeteit (Eden, 
unb ertjabenen Vorher* uub $interränbern. fytügetbecfen fdjwarj, geftreift. 
gwifdjenräume etwas runzelig, mit gröberen fünften beftreut. 6 bis 7 
Sinien lang. —  Unter ©teilten.

gig. 27. Badister bipustulatus F. (©er gtuctffecftge SBcmber»
tanffafev.)

©cfjwarj, HalSfdjitb Ijerjformig uub fo wie bie ©eine unb $fügef* 
beden gelbbraun, auf lejtereu, wetdje eiförmig abgerunbet finb, ein rnoub* 
förmig fdjwarjer ©ted auf jeber ©eite, wetdier eine tidjte ülftadet ein* 
fdjtiefjt. © ruft fdjwaq jum Uuterfdjiebe bon Baclister unipustulatus, 
wetdjer fettener borfomnteitb, and) größer ift. Säuge 2 h —  3 " '.  ©efjr 
ljäufig in SBalbuitgen unter ©teilten unb abgefatteuem Saube.

(Dattuug B ra ch in u s . (33onibarbteifafer.) 
gtg. 28. Brachinus crepitans, (©er gemeine SBomDarbterfdfcr.)

©ruftfdjttb tjerjförmig, breiter atS ber köpf, ftlügetbedeit mit ab- 
geftumpfter ©pii^e. (Sr ift bitnfetjieget* ober roftrotf). ©ie gtügelbeden 
fdjwarjbfau ober grüntief) unb beuttid) geftreift uub geförnett. 3. unb 4. 
giifjterglteb bräuntidj, ober wie ber Hinterleib fdjwäqfid). ©prif3t fo 
wie atte Bracliinus-Slrten iit ©efafjr mit einem fjörbareu knatfc eine 
glänjeube äfceitbe ©tüffigteit bon fidj, bie einen burdjbriugenbcn ©erud) 
jurüdtäfjt, unb wefdjeS ©enef)inen jtt bem kanten beS käferS 23eran= 
taffitng gegeben t;at. Sänge ?>b bis 4 Sinien, ©reite H  Stuie. Seben 
gef eilig Jjättfig borfomnteub unter ©teilten unb SBurjeln.
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(Gattung Cimindis.
gig. 29. Cyminclis Immeralis. (®cr fd)itUevfTccfißc 9?n£fmtffäfcr.)

$opf hinten ein wenig üerfdjmäfert ohne £>afß, VeiO ffad). Sd jiM q, 
gfäitjenb, puuftirt, giihfcr, Ü3eiitc unb ein Schufterffccf, bcr mit bem 
fdjmafeu Saunte bcr gefärbten gfngcfbccfcit jnfammeuhäiigt, ift rotf)gcfb. 
Väitgc 4 biß 5 yinien, iöreitc 2 Viiticit. Csn ©cbirgßfageit h«ufi0cr
uorf'ommeitb, unter Steinen.

gtg. 30. Cy min des homagrica.
Dem vorigen fefjr äljnlidj, nur fidjter in offen Farben.

©nttmtß Dromius.

gig. 31. Dromius quadrimaculatiis. (3)er merffeefige 
ffiiubcitlmtffafcv.)

.pafßfdjifb breiter alß fang mit gentnbeten ĵiutereefeu, rolf)brautt. 
giijje bfajjgcfb, bic Straffen fammförmig gcjafjut, gfiigcfbafcn fdjiuar, mit 
l̂iiei bfafjgcfbeu gfeefeu. giif)fcr bfcidjgcfb. Väitgc 2 h Linien, S3rcite 1 

Viuie. xvtit Frühjahre unter 9iittben, namenttid; ber tiefer, unter 9J?ooß 
unb Vaub ĥ ltfui-

gig. 32. Dromins ag-ilis. ($cr fd)iic(fc Siinbcnlmiffiifcr.) 
gfiigcfbetfeu bunfefbraun, feidjt geftreift; jebc mit 2  9feihen fünfte; 

$opf unb £>afß|d)ifb rotf/fid); gühfer uitb 23eiue bfajjgctb. Viitieu 
taug. Unter Dbftbcunuriuben häufig.

(Haftung Lehia.
gig. 33. Lebia chloroccphala. (3)ei* 3̂rititff'äfm*.)
S?opf biet fdjntäfcr afß baß 33ntftfd)ifb, biefeß breiter afß hing, 

faft herjförutig, gfiigcfbccfen nad) hinten fid) außbrciteiib, îemfief) ffadf); 
biefe fo mic bcr Sfopf griinbfait gfäuseub; githfergriiub, 33ruftfd)ifb unb 
Seine rüthfidjbraun. gfügefbeefeu fein puuftirt geftreift. Vänge 3£ biß 
4£ tfiitieu. Unter Steinen uitb SOioofett fid) aufhaftcub.

gig. 34. Lebia oyatiocepliala. (©cc Mnitföpftgc ^nuiffVifiT.)
Ditnfefbfau gfänjcnb, gühfergrunb, 33ruftfd)ifb unb $3cinc rotfj. —  

Sdjcnfcf an bcr Spi(je fdjroarj; gfügefbeden fein puuftirt geftreift, itt 
beu ^nnfdjenräumeit fein puuftirt. Vänge 3 Vinien, ©reite 1* Vinien.
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©attm tQ  Aptinns.
gtg. 35. A p tinns m ntilatus.

©djtoarä, Hopf Ijeqförmig, Sruftfdjilb dom breiter als Ijintcn, 
bie 93orbcrecfen crljabcn. tflügclbctfcn Ijintcn nntjeju uodjmal fo breit 
a!S dom, nbgeftufct, fdjwar$, mit PängSftrcifeu, fein pitnftirt in ben 
3 »üifdjcnränmeu.

giiljle r unb Seine rotljbraitn. Sänge 5 biö 7 Pinien. Unter ©teilten, 
©eljr gefäljrlidjer ftcittb ber Dfaitpen.

©attung Clivina.
gig. 36. Olivina fossor. (©er 0anbfprtfcIaitffiifcv.)

Vor^iiglidj an feinen fingevartigen gĉ äljutcn Vorberfdjieneu fcuutlidj. 
©leidj breit, fdjlanf, Slitgelbccfen luatyg, geftreift, Srnftfdjilb geringelt, 
^edjbraun gläujcitb, ftiiljle r ititb ©eine braun. Pängc 8 bis 4 Pinien. 
Sin naffeu feudjtcn ©teilen unter ©teineu.

(Sattuug A n is o d a c ty lu s .
gig. 37. Anisoclactylus signatus.

Öäuglicf), fdjmarj, $lügelbecfeu geftreift, © tirn  mit 2 rotfjen fünften, 
^itljler uttb ©eine ftfjronqbraitn uttb fdjnmrv Pänge 0 Pinien. Vebt 
unter ©teineu im ©arten unb 9Ö?a£b uidjt feiten.

(Stattuug D ia c l ir o m u s .
gig. 38. Diacliromus germanus. (©er l̂uetfä'vDige Caitffdfer.)

Hopf fdjntälcr als baS Sntftfdjilb, weldjcS Ijeqförmig geformt, Dorn 
breiter als Ijintcn ift. ftlügclbcdett gleidj breit, Ijintcn abgerunbet, fein 
punftirt geftreift. ©er Hörpcr beS HciferS ift braunrot!), baS Sruftfdjilb 
ititb bie I)interc£)ä!fte ber $litgelbc(fctt ift molcttblau. $ii!j!er unb Seine 
rotlj. Pättgc Pinien. Slufcutljalt unter ©teilten iu feidjteu Pagen.

(Gattung Harpalus. (0ef;ncIIPäfer.) 

gig. 39. H a rp a lus ruticorn is. (©er rotljljörmgc 0d;nc[üanffäfrv.)

©djwavg, baS §alsfdjilb etwas jufammcnge ôgeit, dom abgerunbet. 
©te f̂iigelbeden fein punftirt, feljr feinwollig bcljaart. ftüIjUjßrner unb
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Seine rotljgelb. Sänge 6 bis 7 Sinien, Breite 3 Sinien. Unter ©leinen 
unb Saub fo mtd) 9Jtoofen, in ©cbirgSroalbungcn, Ijäufig.

gig. 40. Harpalus aeneus.
Slefjnlidj bem borigeit nur biel Heiner, 3 bis 5 Sinien lang. Oben 

metallifdjgrüit gläitjenb; Seine itnb ©ii^ter rotljgelb. Stuf Steuern feljr 
Ijäufig. Seibe feljr heftige Verfolger bon 3nfeftenlarben.

(Haftung S te n o lo p h u s .
gtg. 41. Stenoloplms vaporariorum.

Ungezügelt, braun, HalSfdjilb nalje ît redjtwinfclig, köpf unb bte 
Ijtntere Hälfte ber ©litgelbecfen fdjttMrjblait gläujenb; ©lügelbecfen fein 
punftirt geftreift; Seine unb ©itljler braunrot!). Sänge 3 bis 4 Siniett. 
Häufig unter ©teinen in gelb unb SBalbränbern.

(Haftung F eronS a.
gig. 42. Feronia cuprea.

Sänglidj, eiförmig meift fitpfcrfarbtg glänjenb ober grün, blau and) 
fdjroärjlidj glänjenb, Hofäfdjilb mit redjttoiitfeligen Hinterrücfcn unb jroei 
SängSeinbrücfen jeberfeitS. ©litgelbecfen geftreift punftirt ©üljlerglieber 
1. unb 2 . rotl). Seine fdjroarj ober rot!), —  5 bis 6 Sinien, —  feljr 
gemein. 2lu SBegen, iit SBälbern, gelbem ititb ©arten unter ©teilten 
lebeub.

gtg. 4-3. Feronia melanaria.
Uugcflügelt, fdjiuarj, ©litgelbecfen lättglidj, eiförmig, geftreift, auf 

bem britten 3 nnfd)euraitme mit jire i eingebrüct'ten fünften. H â fd)ilb 
hinten fdjmäler als born mit jnjei tiefen SängSeinbrücfen. 6 bis 7 Sinien 
lang, ©in feljr verbreitetes 3nfeft; an feuchten ©teilen unter SDftoos 
unb Saub unb ©teineit lebenb.

gtg. 44» Feronia cilindrica.
©djtoarj; HalSfdjilb borit breiter als hinten mit gtuei SängSein* 

briiefen. ©ie ©litgelbecfen bon gleidjer Sreite burdj tljre abgerunbete 
cilinbrifdje Oberflädje bent Sufefte beit tarnen gebenb; fein punftirt 
geftreift, mit brei fünften tu beit .ßroifdjenräitmen. Sänge bis 9 Sinien. 
Seine unb ©itl;ler fdjumdj. Vorfommeu luie früher.
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gtg. 45. Feronifi metallica.
$upfcrgtän$cnb, Spatßfdjitb font fdjntälcr alß Ijintcn; gtiigetbccfcu 

eiförmig, fdjiuad) unb unbcittüd) geftreift, mit 2 biß 3 cingcbriicftcn fünften. 
3it ©ebirgßgegcnbcit Ijättfig unter Stein, Saub unb 2Diooß tcbcitb. —  
Väitgc biß 7 ßinieu.

gig. 46. Feronia carinata.
@d)tt>ar$. §atßfd)ilb born außgentnbet mit fpifetgen (Scfen, hinten 

fdjutäfer atß Pont; gtügetbecfcn eiförmig, breit, feilt puuftirt, geftreift.
Säuge biß 7 Cinicn, ©reite 2^ Siitieu. —  9lid)t fetjr häufig.

gtg. 47. Feronia terricola,
©chtoarj, gtänjcnb ober pedjbraun, bie ttuterfeite ctrcaß fetter, 

gühter uitb ©eine rotbraun, ber 9M)tftreifeu auf bcu gtügetbccfcit
fdjtuad), Dor ber ©pi^e üerfdjnmtbcub, Siitien taug. Unter ©teilten
häufig.

©attung M y a s .
9iur burd) baß größere Gsubglicb bcr Äicfer* unb Dorjügtidj bcr 

öippeittafter, mcldjcß ftarf bettförmig ift, ooit ber Porigen ©attung Feronia 
ititterfdjicbcn. Qftait fcitnt biß jefet nur jmei europäifdje Strten.

gtg. 48. Myas chalybaeus.
Ungezügelt, eiförmig, fdjnmrj, £>atßfd)itb breit, an ben ©eiten ge* 

runbet, hinten beiberfeitß mit strei Cängßeinbritd’eu, gtügetbecfen eiförmig, 
fdjioad) geftreift puuftirt, ftaljlblau, Siitieu taug. Unter ©teilten unb 
in ĵotptober, fetten.

©attung C cp h alo tcs. (^opffafer.)
ißorberfdjienen bloß mit einem ®orne an bcr ©pit^e, baß erfte 

erweiterte gttßglieb beß 9ftännd)enß tänglid) breieefig. Obertiefer ftarf, 
jicmtid) öorragenb. 8efcte$ ©tieb ber STaftcr iwatjenförmig abgeftußt. 
Stußranbuitg beß $iuneß mit einem einfadjen .Saljne. £>atßfd)itb herdförmig

gig. 49. Ceplialotes vulgaris.
Vängtich, fd)tnar§, matt gtänjenb, ©tirne puuftirt. ĵatßfdjitb mit 

Oucirunjctn, ant £>iitterraubc nubcuttid) pitnftirt. gtügelbccfen mit faum
2
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benterfbaren <iJ3unftreiI)en 8 —  9 Pinien la n g .  £ ) ie  e i n i g e  öftervcicljtfd)e 
Strt lebt unter ©teilten in  eigens gegrabenen © rn b e u  im  ©attbc,  unb 
bertilgt ntaudjeS fdjäblidje Oitfeft, ift jebod) jiemlid) feiten.

(üattung P e lo r .
SBorberfdjienen mit hoppelten (Snbbornen ’ an ber ©ptfce. Ober* 

ftefer wenig borragenb. Gsnbglieb ber STafter faft walzenförmig abgeftuijt. 
StuGranbitng beö HinneS mit einem an ber ©piße getfjeittcn 3 â ne. 
£>al3fd)ilb zweimal fo breit als lang, au ben ©eiten ftarf unb gleid)- 
mäßig gerunbet. ©ein 33orbM> unb ^interranb gleid) breit.

gtg. 50. Pelor blaptoicles.

©djwar ,̂ glänjcnb, ftarf gewölbt, $lügelbedien an ber 9?al)t ber- 
wadjfen, faurn fidjtbar punftirt geftreift, 9 — 10 Pinien lang, £)ie ein* 
jige 2Irt lebt an fdjatttgen Orten unter ©teineu.

©attung Amara. (©vabenlaufMfcr.)

Vorberfdjienen bloß mit einem £>orne an ber ©pi^e. Oberlippe 
leidjt auSgeraubet. Oberfiefer mäßig borragenb. Pê teS ©lieb ber Hie* 
fertafter eiförmig. 5IuSranbmtg beS HintteS mit einem einfachen ober 
au ber ©pit ê ausgerattbeten ,3 aljne. Körper ei= ober länglidjeiförntig.
ftlügelbed'eit geftreift oljne SHücfenpuufte.

gig. 51. Amara vulgaris.

Oben bitnfel erdfarbig, foitft fdjwarj, bie Unterfeite ber jwei erften 
gitljlerglieber rotlj. §alsfd)ilb mit etwas .borfpringenben Vorbei*' unb 
uidjt ganj redjtwiitfeligen £jinterecfen, Ijinten glatt, beiberfeitS mit jwei 
Meinen finden ©tridjen. $litgelbed!en einfad) geftreift 3£ Pinien lang, 
^temlid) feiten unter ©teineu unb abgefallenem Paub, meift im grüljjaljre.

gtg. 52. Amara fulva.

SDftt rotI)geIbent iöntftfdjilbe, braunem Hinterleib unb glitgelbetfen, 
4 Pinien lang. Cebt wie ber borige, unb läuft oft iöeute fudjenb 
über ben Seg.
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©attung Chlaeniiis.
(Snbgtieb ber Staftcr walzenförmig. StuSranbmtg be§ ktmteS mit 

einem on ber ©pt£e geteilten 3 al)ne. Körper tängtidj, jtemtidj grofj. 
ĵatsfcfjitb meljr ober weniger Ijerjförntig. ©tügetbetfen gewöljntid) grün.

gtg. 53. Chlaenius vestitus.
©er gelbe ©aum ber ©tügetbeifen ift an iljre r ©pi£e erweitert, 

5£ Sinien lang. Sebt am föanbe üon Sädjen, ^fit^en, unter «Steinen 
unb fautenben ^flanjen Ijäufig.

gtg. 54. Chlaenius Schrankii.
£>ie erften brei ©lieber ber ©iiljter, fo wie bie Seine rötfjtidjgetb.

Sinien lang. Sebt an benfetben Orten wie ber öorige Ijäufig.

©atttmg Callistas. (SQ?onbflccPfdfcr.)
Sektes ©lieb ber STafter eiförmig jugefpifct. StuSranbung be8 

kimteS mit einem einfachen 3aljne. ©üljter fabenförmig. Oberlippe ab* 
gefügt. SBorberfüße be3 9JMnnd)en3 mit brei erweiterten ©liebem.

gtg. 55. C. lunatus. (SttonfcftetflaufMfcr.)
©cfjwarj, fdjwadj metattglänsenb, >̂atöfcf)itb faft Ijerjförmig, rotl). 

©litgelbecfen bitnn behaart, fein punftirt, geftreift, gelb, jebe mit brei 
fdjwarjen ©leden, öon benen ber fjinterc größte mit bem entgegengefê ten 
3itfammenljängt. 3. Sinien lang. £)iefe einjige 2trt lebt an troefenen, 
fonuigen l̂ä^en unter ©teinen.

©attuttg Pristonychns.
©ufjftauen innen an ber Sßurjel fägeartig geferbt, ©nbgtieb ber 

Sippentafter walzenförmig, an ber ©pifce abgeftû t. StuSranbung be$ 
kinneö mit einem geteilten 3 â nc *n êr SDütte. Obertippe teid)t au«*« 
geranbet.

gtg. 56. P. terricola.
©üße, Körper unb ©tügetbeefen fcfjraarj, ©röfje 7 Sinien lang. £)te 

Slrten biefer ©attung teben an feudjten finftem Orten, in keltern, £öf)ten 
u. f. w.

2 *
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©attimg Calathns.
$ußf!auen gefügt ober fammförmig gejä!)ut. ßnbglieb ber STaftcv 

walzenförmig, an ber @pi£e abgeftufit. SluSranbung beS .Sinnes mit 
einem jweifpifcigen £af)ne ™ bci* SQWtte. Oberlippe abgeftufct.

gtg. 57. C. melanocephalus.
Hinterwinfe! beS HalSfdjübeS beinahe red)twinfe!ig, nur bie äitßerfte 

@pi^e abgerunbet. Häfer fdjwarj, baS $al$fd)ilb rott), bie $ül)ler itub 
Seine rötljlid) braungelb, 3 bis 3§ ßtnteit taug. Häufig unter ©teilten.

©attmtg S p h o d r u s .

gußflauen einfad), (Snbglteber. ber Cippcntafter walzenförmig abge* 
ftufet. Oberlippe gerate abgeftu t̂ StuSranbuug beS Sinnes mit einem 
gcfpalteuen ,3al)ite. ©ritteS $ü!)lerglieb faft jwei unb ein Ijalbmat fo 
laug als baS uicrte. Htntcrcdcn beS HalSfdjilbeS beinahe redjtwiitfeüg.

gtg. 58. S. leitcophthalmus.
(Geflügelt, fdjwarj, jiemfid) flad), glaitjloS, £>alsfd)ilb fd̂ mad), fjcrj* 

förmig, $lügelbecfeu fein punftirt geftreift 9 —  10 Sinien laug. ^id)t 
feiten an feudjten finfteru Orten.

©attuttg A n c h o m e n n s .

Vorberfitße beS TOmtdjenS mit brei mäßig erweiterten ©liebern. 
Viertes gitßglteb breiedig ober fdjwadj Ijerjförmig. $ußf!auett einfach, 
Oberlippe abgeftufct. (Sitbglteb ber SCafter walzenförmig. SluSraubung 
beS Sinnes in ber SJiitte mit einem jiemlidj großen einfachen 3^1jue.

gtg. 59. A. angusticollis.
$a!Sfd)itb furz, fjerzförmig. Hintcrcdch fdjwadj, ootgejogen reĉ t= 

winfeltg. $!itgelbed:en länglid), eiförmig, faitm um ein ©ritte! länger 
als jitfamuteit breit, geftreift, in ben Streifen unbeutüdj punftirt, mit 
brei eingebrfidlten fünften auf bem britten .gwifdjenraume, 5 Pinien !ang. 
Häufig unter ©teilten, int faulen ĵbtje itnb (ibgefaüenen Caube.

©attung A g o m im . (^unbl)a!8!auffdfer.)
Hafter fabenförmig, baS tê te ©lieb eiförmig, $atsfd)itb ruttb 

ober üiereefig mit abgentnbeten (Stfen.
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gig. 60. A. septempunctatum.
$opf unb £jal8fd}ilb grün, glitgelbedeu rotlj, tief puuftirt geftreift, 

3| Stnicn taug, îentlicf) gemein unter Steinen unb abgefallenem £aub 
ober äftooß.

gtg. 61. A. parumpunctatum.
®opf unb fjalßfdjilb glänjeitb, glügelbecfen braun ober grün erj* 

farbig. 2Bur$el ber gül)ler unb bie ©djtenen gelbbraun 3| Siuien lang, 
©efjr t;äufig an benfelben Orten.

©attung B c in b id iim i. (glinffdfer.)
Steußere Äiefertafter unb Öippeutafter pfriemenförntig, baß borlefcte 

©lieb baß größte unb btdfte, baß lefote feljr lieht unb fpifeig. £)alß* 
fdjilb 1) einförmig.

gtg. 62. B. ustulatum.
Die SDiittclfurdje beß £mlßfd)ilbeß öerfdjrolnbet auf bem vertieften 

£tntertfjeile beßfelben ganj ober ift feljr fdjtuad) augebeutet. £>alßfd)tlb 
ift Diel breiter alß lang. glügelbed;en tief puuftirt geftreift, eine läng*
lidje Sftadel an ber ©djitlter rotl), ßiitien lang. 3 m ©anbe unb auf
bem ©djlamme, am Ufer uou SBädjen, glüffen u. f. id. Ijerumtreibenb, 
gemein.

gig. 63. B. flavipes.
Softer unb ©eine gattj gelbbraun, Sopf fammt beit feljr ftarf üor* 

fpringenbcit Singen breiter alß bie Sßitte beß §alßfdjilbeß. 2 Siuien 
lang. Slit benfelben Orten häufig.

(Sattmtg S p erch eu s«  (33cittelMfcr.)
$opf öorne tief außgeranbet mit jurüdgeBogenen Räubern, Ober

lippe nerfted't. gitf/lcr mit fecfyß ©liebem. Sleußere ßappen ber Unter* 
üefer hornig, mit einem |jaarbüfdjel an ber ©pi^e. Die bier erften 
gußglieber gleich laug.

gig. 64. S. emarg-iuatus.
©raungelb glän$enb, $opf unb £alßfchilb puuftirt unb fdjttar$ ge* 

fledt mit einigen erhöhten Linien an ber ©pit^e, ber Seib fd)roär$lid),

download unter www.biologiezentrum.at



_  22 —

Seine gelbbraun, 3 Sinien lang. ©iefe einzige Art ift ein träge« £fyier, 
foeldjeS uicf)t fĉ mimmen famt, unb am föanbe öon $füfceu an ben ©raS= 
wurzeln lebt. £)a8 SBeibdjen trägt iljre Sier in einem gelblichen ©ade 
am After fjerum.

Gattung H e lo p lio r n s . (Sfhmzelfä'fcr.)

£)urdj baS bide eiförmige (Snbglieb ber £after, burdj bie erft mit 
bem fed)Sten ©liebe anfaugenbe güljlerfeule unb bie am (Snbe unge* 
jäfjnten Äinubaden ausgezeichnet.

gig. 65. H. aquaticus.
Sänglid) eiförmig, ^opf unb £>alSfd)ilb gemoljnlid) grün, erjfärbig, 

bidjt geförnt. ©lügelbeden gelblidjbraitn mit fdjwadjem SJftetallfdjimmer, 
!aum gefledt, tief punftirt geftreift, bie ^wifcljcnräume gewölbt, 1| 
Sinien lang. £mufig am 9?&ube öon fteljeubem Sßaffer, au SBafferpflanjen.

(Gattung H y d r o c lin s .
©itljler mit 7 ©liebern. ®eule breiglteberig, Oberlippe abgerunbet, 

etmaö öorragenb. Sektes ©lieb ber Äicfcrtafter faum âlb fo laug als 
ber Sopf. Sippentafter furz, lefcteS ©lieb eiförmig. Augen öorragenb. 
|jalSfdjilb fo lang ober länger als breit, itad) hinten oereugt. ©liigeU 
beden gewöljnltd) mit ftarf erhabenen ©treifett.

gig. 66. H. elongatus.
SUJetallifdj fdjwarz, $alsfcfyilb mit fünf großen ©ntben, ©lügelbeden 

punftirt geftreift. £>ie STiaht unb ber zweite, britte, öierte, fedjste unb 
adjte 3 wifd)enraum feilförmig ergaben, zweiter, britter unb öierter 3 ^ '  
fdjenraunt abgefiirzt, 2 Sinien lang, ©eiten, am 9?anbe öon ftefjenbem 
SÖJaffev unb Säcken, unter ©teinen uub angefdjwemmtem Seifig.

©atfmtg © chthcfoius.
gü^ler neunglieberig, baö erfte ©lieb beinahe eine Ijalbe Sänge ber 

gitfyler auSmadjenb, bie fünf lebten ©lieber zu einer $eule oerbidt. 
Oberlippe meljr ober weniger auSgefdjnitteu. Äiefertafter jiemltd) lang, 
if)r lefcteS ©lieb fürzer unb biinner als baS öorle t̂e fyi^ig. Sippentafter 
feljr fttty Augen öorfprtngenö, ^palßftfjitb nad) hinten öerengt.
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gig. 67. 0 . pygmaeus.
Oberfeite faunt metallifdj, Uuterfeite fdjwärjlidj, Seine rott)oclb

ober blaß, Hopf tief punftirt, jwifdjen beit Slugen mit jwei ©rübdjen.
HalSfdjilb öicl breiter als lang, glügelbecfen punftirt geftreift, ifjve 
©ptl^en gemöljulidj Ijcller gefärbt, § Pinien laug. Häufig am 9?aitbe 
fteljettber SBäffer unb Sädjen, unter ©teilten unb angefdjmemmtem Seifig.

©attmrg Hydraena. (gcitdjtMfer.)
Hiefertafter weit länger als bie g ir ie r unb ber Hopf uitb beren

letztes ©lieb fpinbelförutig am Gntbe fpiijig unb größer ift als baS öor* 
Ijergcljcnbc, bie Sicnbacfcit Ijaben an iljrem (Snbe feine ,3 äl)ue. ®er 
Hörper ift eiförmig, länglidj, oben feljr flad), baS >̂at§fcf)ilb bieretfig. 
®ie ftliigclbetfen fittb leberig, Ijart, laitggeftrecft unb reidjeit über ben
Hinterleib IjiitauS. £)ie $iiße fiub feljr fu rj.

gtg. 68 . H .  riparia .

HalSfdjilb mit einigen tneljr ober mittber beutlidjeit ©rübdjen ober 
(Sinbriicfen. Hörper fdjwarj. gitljler, STaftcr unb Seine roftrotlj, $lit* 
gelbecfen braun, 1 Pinie laug, ©emein, träge langfam, meift im fließen* 
ben SB aff er.

©attung §pharidiimi. (5tugdfäfcr.)
$itljler ncuitglieberig mit burdjblätterter Holbe, fo lang als baS 

Halsfdjilb. Peib Ijalbfitgelförmig, baS zweite ©lieb ber Uuterfiefertafter 
ftarf aufgetrieben, bie ©djieiten ftadjlig. H ^ fd jilb  attfdjließenb, uont 
auSgcfdjnitteu zur Slufnaljme beS HopfeS.

gtg. 6 9 . S . scarabaeoides.

Hiuterecfeit beS H al3fdjilbeS ftumpfwinfelig. Häfer fd)iDar§. g lii* 
gelbecfen an ber SBitqel mit einer öfters unbeutlidjett blutljrotljen SOZacfcl, 
ititb mit einer großen gelben Sftacfel an ber @pi£e, bie faft ben Ijiittcrn 
oierteit X lje il berfcIOett eiunimmt. Seine gelbbraun. 3 Pinien lang, 
©emcin iu frifdjett Huljbüngcr.

©attung C ercy o n . (ÄolOcurmtbfafcr)
güljler neungliebertg, mit breiglieberigcr Heule, Hörper eiförmig,

oüal ober fugeligeiförnttg, Ijodj gewölbt, glügelbeden an ber @pifce
uidjt einzeln abgerunbet.
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gig. 70. C. atomarium.
HalSfdjilb iit  einer SBölbuitg mit beit ©litgelbecfen, otml, l)odj ge* 

wölbt, pedjbrautt glänjcnb, überall gleichmäßig fein uitb bid)t punftirt, 
33einc rotbraun, ©litgelbecfen fdjwarj, am hintern 9?anbe rötfjlidj.
3 Sinien lang. 3m Suljbünger uidjt fehl' Ijäufig.

©nttutig JV ecrophorus. (SobtertgväOcr.)

©itljlcr f it r j, mit einem fehr großen öierglieberigeit burdjblätterten 
(Subfnopfe. Dberfiefer mit einfacher ©piise. Unterfiefer mit einem
Hornljaden ait ber ©ptije beS inneren SappenS. ©litgelbecfen abgeftut̂ t. 
©ie SDiänndjen unterfdjeiben fidj bitrch meljr erweiterte SSorbcrfüße.

gtg. 71. N. germanicus.
©litgelbecfen mit gelbem ober rötljlidjem, breitem ©eitcimutbe, fonft 

ift ber Stäfer gatij fdjwars mit SlitSualjmc ber gelben ©üljlcrfolbeit. 9?idjt 
gatij feiten 10 — 16 Sinien laug, ©iefer uül Îidjc $äfer lebt in Slafen, 
üerfdjarrt auf funftfertige SÖeife baß 21aS, in weldjeS baittt baS SÖeibdjeit 
iljre (Sier ablegt, bamit bie Samen gleidj 9ialjrung finbeit.

3it (Ermanglung beS 21afeS foil biefer Safer audj auf 9?aub le« 
beuber £ljiere auSgeljen.

gig. 72. N. vespilo.
©djiciten ber Ijinterfteu iSeiite gebogen, uub bie Hüften bcrfelbett 

uiit einem laugen fpifcigeu Bahne. Vorberraitb beö H ^ f^ ^ e S  Md)*
gelb bcl)aavt. 5 — 10 Sinien laug. 25ei Slafen itnb unter faulenbcu 
©djwämmen feljr Ijäufig.

©attung IV ecrodes.
Sine au« Silp lia litto ra lis L. errichtete Säfergattuitg, toeldje be= 

fouberS djarafterifirt ift bitrch bentlidj überfopflattgen mit einer läng* • 
lidjeit fiinfglieberigen Seule öerfeljenen ©itljler, bereit ^weites Äeuleitglieb 
größer ift als baS britte, ben eiförmig längltdjen Körper, baS faft
freiSruitbe in ber -Kitte breitere H â fdjilb, îe fdjntalen langen, ant
tjjube nur wenig erweiterten, in ein paar (Spornen eubigenbeit teilte,
uub bie fdjicfgeftit t̂eu CDeiffdjilbc.
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gig. 73. N. littoralis.
üDfüitndjcn unb SBeiMjcit.

Sorter eiförmig, Ijalbfrcißförmtg, fcfiirarg, ©pil^e bcr güljlcr roft= 
rott). glitgelbeifen mit brei erhabenen ßäugßliuien. Die SDZäuudjeu 
biefer 2lr t  erfd)einen unter jwci formen mit einfachen Hinterbeinen ober 
mit berbiditen ©djenfeln unb fruntmen ©djienen an benfelben. 6 — 11  
Siuicn laug. 9ttd)t fcljr tjßufig im 2lafe.

©attung S ilp h a . (SlaSfäfcr.)
Singen fetjlenb, gül)ler allmälig oerbicft, ober mit brei ober bier 

größeren (Snbgliebcrn. Dbcrfiefer mit einfacher ©pitje. Uuterüefer mit 
einem |jornf)acfen an bcr ©pil^e beß inneren Sappenß. (Snbglieb bcr 
ßiefertafter ei* ober walzenförmig. Halßfdjilb fdjeibenförmig. Körper 
mehr ober weniger eiförmig ober Icinglid). Die äftänndjen ĥ beit etwaß 
erweiterte filzige SBorberfüße.

gig, 74. S. thoracica.
Halßfdjilb mit einem rotI)en fammtartigen giljc bcbecf't, glügelbccfeit 

fdjroarj, mit brei erhabenen Schußlinien. Sinien laug. 9iid)t feiten, 
lebt größtcntheilß uom Slafe.

gtg. 75. S. quadripunctata.
©djwarj, bie ©eiten beß Halßfdjilbeß unb bie glitgelbecfen biß auf

4 glciujenb fdjwaqe etwas erhabene fünfte blaß gelbbraun, githler mit 
bier größeren (Snbgliebcrtt 6 —  7 Sitticn fang. Stuf blithenbeit ©efträu* 
d)cn, einzeln in größerer 9J?enge in bcu Heftern beß sßroceffion8=©phts 
uerß (Bombyx processionea).

©attuitg C a to p s .
©pit^wärtß berbirf'tc fyiihter, baß adjte ©lieb Heiner atß bie au* 

greujenben, baß tcljtc jugefpitjt, bier itngleidje £a(ter, bie äußeren gebro= 
chcu, Warfen fein borfteuförmig, Körper eirnnb, oben gewölbt, unten platt, 
lange Hinterbeine.

gig. 76. C. picipes.
(Sitbglieb ber gül)lcr hellgelb, fonft fd)war$. ©eine pedjbraun. 

.^alßfd)ilb quer, nad) oornc meljr alß nad) hinten berengt. glügelbccfcn
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eiförmig mit [eilten gegen bie (Spitze tieferen (Streifen. 2 h  Sinien 
lang. 3tt ©cfjrccimmen, am 2laS, in (Stfjutt unb unter (Steinen:

© attung C la v ig e r . ($eulcutrdget\)

©üljler fed)Sgtieberigr an ben ©eiten ber «Stirne in einer Heilten 
©rube eingefügt, i l j r  teî teö ©lieb abgeftujjt. Sopf länger als breit, 
nadj rittfmärts etroaS öerengt, oljne Hugen. Oberlippe öortte abgeruitbet. 
Oberliefer furz. Unterfiefer mit jtoei fef;r finden pinfelartigen feljr taug 
behaarten Sappen. H â fd)ilb breiter als ber Sopf. ©litgelbecfen 
furz, ber äußere 'Spiljeunnnfel mit einem taugen Haarbüfdjet. Hinter
leib oben an ber SBur^et tief eingebrüeft. ©itße nur mit einer Sttaue, 
breigtieberig.

gig. 77. C. faveolatus (testaceus).
©üljler fo lang als ber Stopf, britteS, öierteS unb fünftes ©lieb 

öief breiter als laug. Körper rötljlid) gelbbraun, fein behaart, gtäujeitb, 
g bis 1 Siitie lang. S it  beit Heftern ber gelben SImeife, uid)t feljr Ijäufig.

(Hattung S t a p l iy l im is .  (©vcutOettMfcr.)
©itljler gerabe. Obcrf'iefer f'räftig üorragenb, ficljelförmig gebogen. 

Unterfiefer jiueilappig mit fabenförmigen STaftent. Unterlippe mit l)Äu* 
tiger in ber SOßitte auSgebitdjteter 3 un9e* Stopf geruitbet, öierecftg, fo 
breit ober breiter als baS HalSfcIjitb. Se t̂ereS riicfmärtS abgentubet. 
©litgelbecfen an ber (Spi^e abgerunbet ober fdjief nadj innen abgeftuijt. 
Hüften ber SOtittetbeine üoit einanber abfteljenb. Vorberfüße erweitert.

gig. 78. S. hirtus.
(Sdjiuarj mit langer jottiger SSeljaaruitg, bie Haare êS Sopfes, 

HctlSfdjilbeS unb ber brei testen Hinterleibsringe golbgelb. ©litgelbecfen 
mit einer breiten graufilzigen Jöinbe. 10 — 14 Sinien lang. 3m Stulj- 
bititger ziemlich feiten.

gtg. 79. S. olens. (a/7y £aröe.)
(Sdjttarz, fein braitnfcfjroars behaart, feljr fein unb äußerft bicfjt 

punftirt. ®ie (Spieen ber ©itljler braun ober roftrotlj. ©litgclbccfcit 
fo lang ober etroaS länger als baS H â fdjilb, ©lüge! auSgebilbet, 10 —  
13 Sinien laug. 3n Hafen, in Dünger uttb fattlenbeit ^ßflanjenftoffMt.
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gtg. 80. S. erythropterus.
(Sdjtlbdjen mit bidjter, Ijellgelber, feibenglänzenber Seljaaruug. 

Hopf breiter als baS »̂atöfcfjitb, fdjwaq, matt, bie SBurjel unb <Spi£e 
ber ftüljler fo wie bie Seine rötfjlidjgelb, bie glitgelbedeu etwas bnuHer, 
ber erfte uitb bie brei testen £interleibSriuge oben beiberfeits mit einer 
gelbbcljaarten mäßig gtönjenben SD̂ atfet, 5 —6 Pinien lang. 3m©ünger, 
unter «Steinen unb faulenbeu ^ßflanjenftoffen.

gtg. 81. S. nebulosus.
(Sdjwarj, mit bidjtem, braungrauem, fledigem f îtje bebedt, bie 

SBurjel ber $itl)ler unb bte Seine bis ju r <Sd)eufelwitrzel rött)ticf)getb= 
braun, eine große SCftadel auf beut ©djilbdjen unb gewöfynlid) zwei SJttadet 
auf jcbcm funterleibSringe fammtfdjwarz, 6 — 8 Pinien lang. <Sel)r 
Ijäufig an benfelben Orten wie ber borige.

gtg. 82. S. caesarens.
£mlsfd)ilb am §interranbe mit einem Saume bon hellgelben golb* 

glftnjeubeit paaren, (Sdjwarz, matt, ©ie $iif)ler, mit SluSnaljme ber 
gewöljntid) bräunlidjen @pi£e, unb bie Seine rötljlidjgelb, bie ft'litgel* 
bedeit etwas bunfler, baS <Sd)ilbcl)en fammtfdjwarj, eine Heine Sdiadel 
beiberfeits auf bemfelbeu, ber (Spifcenranb beS erftcn £)interleibSriugeS 
unb eine fdjiefe DJiadel auf jebem ber bier folgenben föiuge, beiberfeits 
oben Ijellgetbfeibenglänjenb behaart. 7 —  9 Pinien lang, Ijäufig au ben* 
feiben Orten.

gig. 83. S. maxillosus.
Hopf unb £>alsfd)ilb auf ber «Sdjeibe fafyl, nur an ben 9?äubern 

behaart unb mit einzelnen abfteljenben fdjwarzen paaren. ©djwarj 
glänzeub, eine breite Sinbe über bie glügelbeden, unbüjbie mittleren 
HiuterleibSringe graufilzig 6 —  9 Pinien laug. (Seljr Ijäufig unter (Steinen 
unb faulenbeu f̂lanzenftoffen.

gtg. 84. S. fossor.
Hopf unb £>alsfd)ilb bunfelbraunrotlj, ber übrige Hörper fdjwarz« 

©ie ftliigelbeden, $itße unb ©djienert rötljlidjbraungetb, mit gelber fei« 
bengläujenbcr Seljaaruug. 0 d)ilbd)en fammtfdjwarz, jeber einzelne § iu*
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terlcibSring oben an bcr SBitrzel gewtSljnlid) ntit einer {feinen gofbgfän= 
Zeuben Sftadel in ber aftittc. 6 Sinicn lang. -3n ©ebirgSgegeuben 
Ziemlich feiten.

©attung H is te r . (@tu$fäfcr.)
güljltjörner gebrochen, häufig unter bie SSorbernuufel beS £als= 

fehifbeö zufammengetegt, Ghtbfolbe bidjt, oüalfttgelförmig, bretglieberig. 
Oberfiefer fcl)r ftarf unb öorfteheub. Seib faft öieredig, Stopf in bem 
querliegenbeu £)atsfd)ttbe eingezogen. glügelbedeit abgeftußt, öerlürjt. 
©eine anjieljbar.

gig. 85. H. cadaverinus.
Döal, fdjwarz ober braun gtänjeub, SBorberfcfjienen mit fedjß ,3 ähu= 

djen, glügelbedcu mit einem 9?anbftreifen nad) außen, unb fed)S fliitden- 
ftreifen, oott benen bie erften zwei oon ber @pi£e bis fattut ju r SDiittc 
reichen, 2\ biß 4 ßinien lang. Sehr häufig unter ©aumrinben in SlaS 

unb Soth.

gig. 86. H. sinuatus.
glitgelbeden auf ber SD'litte mit einer großen, ant äußern hinteren 

9tanbe auSgefd)nitteuen gelbrottjeu üftadel, mit brei ganzen 9?itdenftreifen 
nach außen unb einem in ber SJftitte abgefnrjteu ©treifen neben ber 
9M)t, 3£ Öinien. Stuf trodenen fanbtgen 23iel)foeiben aber nid)t häufig.

(Gattung O r y c te s . (9fta8l)ornföfer.)
fyiihter zeljnglieberig mit länglich eiförmiger, breiblätteriger $eule. 

Oberfiefer ant Slußenranbe nad) hinten gefranst, faft breiedig, bie obere 
glädje aitSgehöhlt, Unterfiefer mit einem großen hornigen, an ber ©pti^e 
ungezähnten lang behaarten Jadeit. ßsnbglieb ber ÜTafter eiförmig fo 
lang, als bie m̂ei oorhcrgel)enbcn. Sopffd)ilb üorn abgeftû t, bei bem 
Sftänudjen mit einem fürzereu ober längeren, zuritdgebogenen §orne, bet 
bent 2öeibd)en mit einem hornartigen §öder. |jatsfd)ilb bei beibeit ©e= 
fd)lechtern auf ber oorbent §älfte auSgehöljlt ober eingebrüdt. Sille 
Süße mit z»ei gleid;en flauen.

gtg. 87. 0 . nasicornis.
(SKönndjcix unb SBcibdjen.)

Äaftanieubraun, glänzenb, fein puuftirt, bie fünfte auf ben $lit* 
gelbeden fehr fein unb hin unb ba in Leihen georbuet, 12 — 16 Linien
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laug. 3 n fetter (Bartcnerbe, ©ärberlohe unb in fjotylcn Sidjenftämmen 
jiemtid) häufig.

(Haltung G eo tru p es . (SDiiftfäfev.)
©ie ©ühlhornfolbe h(tt freie ©elenle, ober ift geblättert, ©ie 

Ijörner eilfgliebn’ig, UnterHefertafter merglieberig, baß erfte ©lieb fleht, 
baß fê tc lang. Sippentafter breigtieberig. ©a8 tê te taug unb büitn. 
©er Seib furz, eiförmig, beinahe runb, gewölbt. $opffchilb rautenförmig, 
§alöfdjilb gemötbt, bei einigen Wirten gehörnt.

gtg. 88. G. stercorarius.
Unten toetldjenblau, oben fdjmaq, mit blauem ober grünem ©djint* 

nt er, oft aitdj ganz grün. ©litgelbecfen tief geftreift, mit glatten ^roi* 
fdjenräunten. 9 — 12 Sinien lang. 'Sehr gemein in Sßferbemift uub 
bei fauleitben ^flanjenftoffen.

Unfere STafet jeigt beit Säfer öon oben unb unten, bann einzelne 
Sl)cile vergrößert: a /88 ®opf öon oben, b/ss giththorn, c /38 $olbe, cl/8S 

öorbere uttb hintere Sreßfpifcc, e/se Söorberfuß, f/ S8 Hinterfuß, g/g9 hin-* 
tere dralle mit beit ©tiebern.

gig. 89. G. sylvaticus.
Unten öetldjenblatt, oben fdjiuarj ober fdjtuarjgrün. ©litgelbecfen 

tief geftreift, bie 3 îfd)enrättme fein gerunzelt. 7 — 8 Sinien laug, ©ehr 
häufig ttt Sßälbern unter (Sdjiöämmen unb faulen sßftanjenftoffen.

(Hattung G y in n o p le r iis . (SlöjJenfafer.)
©ül)ler neuuglieberig, häutige biereefige Sefje, feljr lange Hinterbeine, 

unb bie ©orm ber ©ecffdjilbe hinter ben Stdjfetn tief auSgefdjnitten, fo 
baß bie (Schulterblätter zum *Eheite unbebedt finb.

gtg. 90. G. pillularius. (̂ 3tUenn)dlzent>er SBIöjüenMfer.)
(Sd)toar$> matt; Oberfeite, öorgügticJ) bei ben .SSJeiMjeit feinkörnig 

■punftirt. ©litgelbecfen mit feinen erhöhten «Streifen, bie (Scfen an ber 
WuSraubnitg beS Sopffdjitbeö abgerunbet, bie; brei ,3 ähne am Slttßenranbe 
ber SBorberfdjieneit borzüglicf) bei beut 9ftännd)en ziemlich ftuinpf. 5 —  
Gh Siiticn lang. 3m ©rühial)re auf, troefenen fomtigen Sluhöheit, in
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frifcfiem Huljbünger, aus meinem fie fid) Hügeln formen, in bie bic 
äöeibdjen iljre Gier (egen, unb mit ben Hinterfüßen nacfyfdjleppen, wie 
nufere gigitr jeigt.

(Haftung C op ris . ßpiHcnfäfcr.)

Pippentafter beljaart, lefctes ©lieb Hein, $al$fdjilb fiir je r als bie 
glügelbeden mciftenö Breiter als lang, foft freiöförmig, ^iittcrtcifi erljaben 
gewölbt. Hinterbeine breiter ober btder am (5ube. Sein <Scf)ilbd)en.

gig. 91. C. lunaris,
«Sdjwarz glänjenb, Hopf unb H ^ fö H b  mit 9IitSnaljme ber (Sdjeibe 

jiemlidj bidjt runzelig punftirt, glügelbeden geftreift, bie beiben SKänber 
ber (Streifen feljr fein geferbt. 7 — 10 Pinten lang. H “uPö f̂ tfdjen 
Sttljbünger, auf loderem (Sanbboben.

©attnng S is y p h n s .

giitjler adjtglieberig baS britte ©lieb längtidjt. Hiefertafter feljr 
furz, Pappen taum überragenb, baS tê te ©lieb furzeiförmig. Sinn unb 
Pippentafter bidjt, mit langen SBorftenljaaren befefct. Hopffdjilb Dorne 
auSgeranbet, fein (Seitenranb beinahe über bie ganzen Stugen fortgefefct. 
ftlügelbeden jufantmen faft breiedig. SBorberfdjienen mit brei Bäljnen. 
©ie Hittterfdjienen feljr lang, bitnu gebogen.

gtg. 92. S. Schaeferi.
©cfjwarz, matt, Hopf ftärfer, ^atdfd îtb feiner geförnt punftirt. 

glügelbedeit feljr leidjt fettenartig geftreift, bie 3  it>ifcf»eiiräume feljr fein 
geförnt. 9JMnndjen 4, SBeibdjcn 5 Pinten laug. 5Iuf fonnigen Slnljöljen 
im SD?enfcf)enfotf|e unb im Suljbitnger nit^t Ijäufig.

©attmtg O n th o p h a g u s. (SDHftfyornfäfer.)
ftüljler neunglteberig, Hiefertafter fabenförmig, ba8 zweite itnb britte 

©lieb glcid) lang, ba$ öierte etwas länger. Sinn tief auSgeranbet. 
Hopffdjilb öorne uidjt ober leidjt auSgeranbet. Vorberfdjienen mit brei 

bis 4 ftarfen 3 ä̂ ncn am Slußenranbe. H^ntcr^^cnen 9e9Ctt 
ftarf erweitert. $üße fabenförmig.
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gig. 93. 0 . taium
®opffd)tft> uirf)t außgeranbet, fdjrcarj mit fdjtoachem 9ttetaflfd)tmmer. 

Sopffdjilb beß SOMnndjenß mit jwci langen, !rummcn gegeneiitanber ge
bogenen, äujjerft fetten nur fur$ nnb fegetförmigen Römern, ber beß 
SBeib^en mit einer erhabenen Ouertinie. 3| — 4 Sinien lang. 3 m 
Sufjbünger häufig.

gtg. 94. 0 . nutans.
®opffd)itb dorne boüfommen gerunbet, fdjnjarj, matt, bet ben SKänn* 

djen mit einem nad) dorne gebogenen bünnen |jorne, bet bem 9Öetbd)en 
mit jiret erhabenen Querlinien, §afßfchift) feljr bid)t, glügelbeden fpar* 
famer puuftirt unb äußerft feiert geftreift. 3§— 4 hinten fang. ©ehr 
häufig int Suljbünger.

gtg. 95. 0 . vacca.
(ÜKännchen unb SBetbdjen.)

Unterfeite fdjtoarj metaffgrün, ®opf unb £mtßfd)i(b fetter ober 
bunffer grün, gtügelbedeit bräunfidjgelb, fdjibarjgrün gefpreufett. ®opf* 
fdjilb beß 9ttännd)enß mit einem $ornbIedje, beffen bünne ©pi£e entioeöer 
nach borne geneigt ober gerabe ift. ©aß Setbchen hat eine mtbeutfichc
Querfiente. 3^—  5 Stnten lang, ©ehr häufig im $uhbitnger.

gig. 96. 0 . cönobita.
Unterfeite beß Säferß bunfef- metaffgrün, ®opf unb Hafßfdjifb 

fupfergtänjeitb. Äopffdjifb beß äftänndjenß mit einer am (SJrunbe breiten 
|jornpfatte, borne in eine ©pi£e enbigenb, beim Söeibdjen mit jmet 
Querfeiften. £afßfchtfb mit gefbfidjen Härdjen befefct. gfügefbeden 
braungetb mit jerftreuten bunffern attadieftt. 3 —  4 Ctnien lang, ©ehr 
häufig im Suhbünger.

gtg. 97. 0 . nuchicornis.
(SDlänndjen unb SBeilidjett.)

Unterfeite, ffiopf unb £afßfcf)tfb fdjttarj, gfügefbecfen bräitnlidhgetb, 
füjwarj gefprenfeft, ^opffdjifb gerunbet, bet bent SRftmtdjen mit einem 
§o-rnbled)c, bereit ©pifcen etttmß nad) dorne geneigt ober gerabe ftnb,
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beim Söeibdjcu mit erhabenen Qitcrlinien, in ber 93?itte ein Hötfer. 
2£ -  4 Pinien lang. ©el)r Ijäitfig an fetben Orten wie ber borige.

gig. 98. 0. Schrcberi.
©djwarj glänseitb, eine große Sftacfel an ber ©djitltcr ber glitgel  ̂

beefen, tjintcreu Seine gelbrott). Hopffdjilb bei beibcit ©efd)ledjtern mit 
jjwei erhabenen Oiterlinien. §alöfd)itb beS ÜJiänndjenß borne mit Hier 
feljr uubeutlidjen Höderdjen. glügelbecfen äußerft feidjt geftreift, 3 wi= 
fd)cnräitme fein punftirt. 2 -̂  — 3 Pinien lang. ©eljr l)äufig an bett- 
fetben Orten.

gig. 99. 0. fracticornis.
Uuterfeite fdjwarj, Hopf unb >̂alöfcC;tfb gewöljnltdj mit fdjwadjem 

■jJJictattglanse. Hopffdjilb beS SDMnndjeuS uad) borne etwa« breiccfig 31t* 
gefpijjt, auf bent ©djeitcl mit einem ätjutidjen Hornbtcdje, beim SBcibrljcu 
mit einer erhabenen, gebogenen Pinie. glügelbecfc braititgelb, fdjwars 
gefpränfelt. 3£ — 4 Pinien taug. ©eljr gemein im Huljbünger.

©nttitng O n ic ite llu s

güljter adjtglieberig. Hopffdjilb oorne leidjt ausgeranbet, bei bem 
Sftänndjen mit einer fdjwadjeu (Srljöljiutg, §alöfdjitb groß, freiSruub,
breiter als bie glügelbecfen; biefe fdjmat, fo baß bie ©eiten beS Hinterleibes 
etwas borfteljeu.

' gig. 100. 0 . Flavipes.
Unten bräuntidj btaßgclb, Hopf unb HalSfdjilb braun ober grihtlidj 

ritetallgtäiijcub, ber 35-orber* unb ©eitenranb beS festeren gelb, feine 
©djeibe siemlic  ̂ bidjt punftirt. glügelbecfcn geftreift. 2ln ben ©eiten
beS H al3|d)ilbeö in ber Dritte befinbet fid) neben bem 9?anbe ein HcincS 
nadj außen braungeflecfteS ©rübdjen. 3£ —  4 Pinien lang, ©eljr f)ftitftg 
im ©ituger.

©attutt(J A pU odiw s. (©mtgfäfer.)
Pippentafter faft gtattt ober wenig Mjaart, mit gleichgroßen wat* 

jenförmigen ©liebern. Peib eiförmig, oben gewölbt. (Iucr/
bierediig; H^nterteib länger als breit. (Ein ©djilbdjen, Seine gteid) weit 
bon einanber entfernt, ©ie bier îitterfc îcncn mit hoppelten ©porueu.
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gig. 101. A. ümetarius.
©djwarj glängcub, SBorbereden beS £jalSfd)ilbeS, ©litgelbecfen rotl). 

$opffd)ilb mit brei £jöcfern unb vor bemfelben bei bem SDiänndjen mit 
einer beittlicfyen erhabenen Söogenliuie. 3 —  3h Sinien. ©eljr gemein 
unb int faulettben Ißflaitsenbüngcr.

gtg. 102. A. fossor.
Äopffdjilb vor ben Slugen in eilte Heine nbgernnbete (Stfe erweitert, 

©litgelbedeu fein gefcrbt geftreift. $opffd)ilb beutlid) auSgeraubet, bei 
bent üDHitndjen mit brei §ö<fern, beim SÖeibdjen nur fcf)rt>acf) angebeutet. 
£)alsfdjilb groß punftirt. 5 — 6 Sinien laug. £>äuftg im SDüuger.

gig. 103. A. inquinatus.
©lügelbecfett graugelb mit einer langen Sttcufel hinter ber ©djulter,

ferner mit einer Heilten länglich t>iere<figen 9J?a<fel an ber Söurjel auf
bent fünften .gwifdjenraume, uub mit einer größeren, mit biefer oft ju*
fammenhängenbeit SDiadel vor ber 9ttitte auf bem jweiten, britten unb 
vierten gwifi^enraume. 1 £ —  Sinien lang. 3 m £>ünger [ehr gemein.

gtg. 104. A. tessulatus.
©djwaq, topffdjilb mit brei ftarfen §öc£crn, bei bem Männchen, 

mit brei fchmad)eu bei bem SBeibdjen, £>alsfd)ilb ftarf punftirt. ©lügel* 
beefen etwas nach rüdwärtS erweitert, gelbbraun, punftirt geftreift, bie 
©treifen bunfler gefärbt, mit jwei bogenförmigen, gegähnten ©ledenbinben. 
2 — Sinien lang, ©eiten im Suhbünger.

gig. 105. A. porcus.
$äfer fchwarj, ©lügelbeden rothbraun, ober braunrotl) geftreift, bie 

©treifen im ©ntnbe gewöhnlich unbeutlid) punftirt, unb iljre ©eiten
etwas erhabener als bie fladjen 3 îfd)enräume, auf benen bie jufam*
nteufließenben fünfte jwei unregelmäßige ©treifen bilben. 2 —  2\ Sinien 
lang, ©eiten im Mjbüuger.

gig. 106. A. quadrimaculatus.
©djwarj glänjenb, ©litgelbecfen jiemlid) tief punftirt^geftreift, bie 

3 wifd)enräume eben punftirt, ber ©treifen an ber 9M)t tiefer, eine

3
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flehte oft fehfenbe 3tta<fel nu ber ©djitftcr itnb eine größere bor bcr 
©pi£c rotf). ©eine bunfef. 1| — 1\ Siuien fang. (gelten an beit 
Orten ber borigen Slrt.

gtg. 107. A. serotinus.
£mfßfchifb ganj fcfjroarj, feften mit einem ctmaß burdjfdjneibeubcit 

rötfjficheit gfedcfjcn. ©eilte kann, gfügcfbcdcu fein geferbt geftreift, 
votf^gclökann, mit einem bititfferen Sftcknffcden. 1 § hinten fang, 
©eften im gritljjafjrc im Dünger.

©attimg T ro x . (©rbf.Üfer.)
gitf)ff)örner zcfjitgticberig, fattm länger afß ber ®opf, erfteß ©ficb 

berfcfjrt fegefförmig mit fteifen paaren. Okrfiefer hornartig, Untere 
f'iefer mit einem einfachen, fjontartigen Jadeit, Unterlippe borftcljcnb, 
Seib obaf, >̂afßfd)ifb qtter biereefig. fyfitgefbeden hinten tief herat»geit)öfbt, 
ber Stopf nrirb jfotfdjen bie breiten Söorberfchenfefn eingejogeit.

gtg. 108. T. sabulosus.
Die abtoedjfefnben gnnfehenräume ftnb nidjt ober nur wenig erlja* 

ben, uidjt gefjödert, bie §aarbüfdjef fifeen ffad) auf, bie feinen erhabenen 
Seffcnfinicu fiitb unbeutfich, ttitb an ihrer ©teffe 9icil)eit großer fcidjter 
fünfte. 4 Sinien fang. .giemftd) häufig in affen troefeuen tfjierifdjcn 
Ueberrcften. Senn man ihn berührt, fo gieht er güfjfcr uitb ©eine feft 
an ben Körper ttub ftefft fid) tobt.

©attunfj L a m p y r is .  (8eitd)tf«fei\)
Sopf unter bem hafbfreißförmigeit ober bicredigen fjatßfdjifbe, Csub* 

glieb ber ÜTafter jugefpi'fct; baß britte ®fieb bcr githffprner bon ber 
Sänge ber fofgenben. $Qt ben brei festen ©aucfjrittgett ift ein gfed, im 
tobten Buftaube gefb gefärbt, im febenben ,3 itftattbe berbreitet er im 
finftern ein heŴ ß Sicht. Die 3Beibd)eit finb uügeffügeft.

gtg. 109. L. noctiluca.
(Graubraun, jpatöfcfjitb graitgefb, bie ©djeibe bunfef, gfügefbedeit 

breiutaf fo fang, afß jufammen breit. Daß Seibdjen ungeffügeft unb 
ohne ©pur boit gfügefbeden. 5 Siitien taug, Seibdjen 6 —  8 Stnicit. 
(Gemein au Safbnnefeit.
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©attung Cantliaris.
gühler cilfglteberig, faben- ober borftenförmig, auf ber ©tirne vor 

ben Slugcit eingefügt, ®opfj'chilb auSgeranbet, Obertiefer einfach büttn, 
mit fidjelförmig gebogener einfacher ©pi£e. Unterfiefer mit jwei bidett 
fletfdjigeit behaarten Sappen, ©itßflauen einfad). Körper länglich, weid), 
$opf vorgeftrecft. £>alsfcf)ilb breiter als lang, mit aufftehenben Räubern 
ttitb mehr ober weniger abgernnbeten ©den. ©litgelbedert etwas breiter 
als baS £>alsfd)ilb, ben |jinterleib ganj bebedenb.

gig. 110. C. abdominalis.
•Kättndjen ganj fdjwarj, unb nur ber Sttunb itnb ber |jtnterletb 

rötl)lichgefb. ©litgelbeden blatt. SBeibdjen fdjwarj, bas Sßitrjelglieb 
ber ©ithler, ber 23orbertl)eil beS ®opfeS, baS |jalsfdjilb, bie S3orberbruft 
unb vorbereit ©chcuf'el röthlid)öcl&. 5 Sinien fang. -Sn ©ebirgSgegen* 
ben auf ©lumen fetten.

gig. 111. C. tristis.
£>alsfd)ifb fo wie ber übrige fein grau behaarte Körper fdjwarj, 

bie 2Burjelglieber ber ©ühler, ber ä)htnb, fo wie gewöfjulid) auch bie 
©pil^e ber ©djieneu rötljlich gelbbraun. 4 £ — 5 Sinien fang. 21uf 
blithenbcn ©id)ten in Stlpcugegenbeu häufig.

gtg. 112. C. testacea.
£>ie ©eiten beS fmlSfdjilbeS röthlidjgelb, feine ©djeibe fo wie ber 

$opf, bie Unterfeite, ber größte SCIjeil ber ©djenfet unb bte ©pijje ber 
©ül)ler fdjwarj, bereu SOßurjel, bte ©litgelbeden, bie ©djienen unb ©üße 
gelbbraun 2 — 2| Sinien lang. @el)v häufig an ©liithen.

gtg. 113. C. pallida.
£)ie ganzen Seine, fo wie bte SBurjel ber gül)ler rötf)lid)gelb. 

Sopf, ^>alsfd)ilb unb Unterfeite fdjwarj, ©lügelbeden entweber ganj gelb 
ober ihre ©pi£e ift fdjwctrj. 3 Sinien lang, ©ehr häufig an ©Iüthctt.

©attmtg C leru s . (SlmctfenMfcr.)
©ühler eilfglieberig gegen bie ©piße öerbidt. Oberlippe auSge* 

ranbet. Oberfiefer mit jweijähniger ©pifce. Unterfiefer mit jwei abgc*

3 *
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nmöeten bewimperten Pappen unb bicrglieberigcit fabeuförmigen 2Taftcrn. 
ftiiße unbeutlid) fünfoticbevig, Slauen cinfod) an ber SBurjel jafjnartig 
er iu eitert. £atsfd)ilb faft ^ergförmtg Ijinten ftarf eingefĉ nürt, bot* ber 
©pi^e mit einem öuereinbrude.

gtg. 114. C. formicarius.
Safer rotf). ©er Sopf, ber SBorberranb beS |>alsfchilbes, bie 

Seine mit Ausnahme ber gitße unb bei* glügelbeden fdjwarj, festere 
an ber SÖBuqel rotf) mit einer fdjmalen winfeligen weißfiljigen Sinbe 
Ijiuter ber rotfjen Färbung, unb mit einer breiteren bor ber ©pi£e. $uß= 
flauen an ber SBurjel jafjuförmig erweitert, 3 —  4J Pinien fang, ©efjr 
häufig au frifch gefälltem £oIje. a/ n 4  bie Parbe.

gig. 115. C. quadrimaculatus.
Safer fdjwarj. © aS £)alsfcf)ilb, Me fyüt)ter unb Seine roth, bie 

©tfjenfel in ber SJiitte fdjwarj. gliigelbeden bis über bie Sftitte p un ftirt, 

geftreift, jebe m it einer weißlichgelben SDZadef bor ber ÜJttitte, unb m it 

einer fe ite n  bor ber ©pi£e. gußflauen einfad). 2 Pinien fang, © ehr 

feiten an gefälltem £)oIje.

© a t tu n g  E n o p l f u i n .  (SB a ffe n fä fe r.)

güfjler eilfglieberig mit brei großen getrennten Gnbgliebern, bie 
jwei erfteit feigeartig erweitert, ©ie Oberlippe nur wenig borragenb, 
borne Ieid)t ausgeranbet. Oberfiefer an ber ©pi^e jweijähnig, Unter- 
fiefer jweilappig. Siefertafter fabenfprmig. Süße biergtieberig. ©ie 
Slaueu mit einem breiten Zahlte bewaffnet. Sörper jiemlid) walzenförmig, 
ber Sopf fo breit als baS £>alsfd)ilb. ©iefeS bieredig, etwas breiter 
als lang, unb nur wenig fcfjmäler als bie glügelbeden, biefe wafjenför* 
mig, etwas mehr als boppelt fo laug als jufammen breit.

gig. 116. E. sanguinicolle.
©djroarj, behaart, ber gaben ber ftttfjler, bie güße, baS £)alsfchilb, 

fo wie bie SSorberöruft uitb bei* Saud) roth,- glügelbeden fdjwarjblau, 
auf ber borberen fjätfte mit '»ßunftreihen. 3£ Pinien laitg. 2leitßerft 
feiten auf Slutuen.
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©öttung C oryu etes»

©üljler eitfglieberig, mit 3 großen getrennten (Snb'glicbern. Ober* 
Tippe tief au«gefd)nitten. Obertiefer mit einem Keinen gäljndjen. Unter* 
tiefer mit jwei bidrjäutigen bewimperten Sappen, iljre Softer vierglteberig. 
Sippentafter fabenförinig breigtieberig. ©iiße viergtieberig, Körper längliclj,
faft walzenförmig, ber Sopf fo breit at« ba«. £jal«fdjilb, biefeS fdjiitäter 
al« bie ©litgelbecfen, in ber Stritte erweitert, ©litgelbecfen walzenförmig 
mit etwa« erljöljten ©djuttereden %unb mit $uuftreitjen.

gtg. 117. C. ruficornis.

©djön ftaljlblau, fdjwar$ beljaart, bte ©iiße bräunlidjgetb. ©itljler* 
geißet rotljbraun. ©eiten bc« £>at«fd)ilbeö punftirt. ©eljr fetten, in 
SKagajineu ber Seimfabrifanten. lg  Sinien lang.

gig. 118 C. scutellaris.

Safer roth beljaart, bie ©litgelbecfen bitufelgrüit, grob punftirt, ber 
Sauclj fdjwäqlid), bie ©iiße braun. 1£ Sinien lang, ©ehr feiten au 
bcufelbcit Orten wie ber vorige.

©attung Donacia. (9MjrMfct\)
Körper geftreift, fabenförmig, au« verlängerten faft wattigen 

©liebem bcftcljcube ©itljler, vorfteljcube Ijalbfugelige klugen, faft waljige 
£>at«fdjilber, leberige, verlängerte, breieefige ©ecffdjitbe unb feljr große 
Ijinterfdjenfef.

gig. 119. D. dentipes.

©litgelbecfen eben, ober nur mit einem (Sinbrucfe etwa« vor ber 
SDfttte neben ber 9Mjt. Säfer erjfärbig, bie Unterfeite itnb bie Seine 
mit gelber, feibeugtänjenber Seljaarung, ©litgelbecfen gotbgröu, mit pur* 
pttrrotljen ScingSftreifen. $atsfdjilb fo tang als breit, ©litgelbecfen an 
ber ©pifce ftarf verengt, gcrabe abgeftufct, fein puuftirt*geftreift. ipiuter* 
fdjenfel bet bem üßänndjeu ftärfer gejäljnt. 3 — 4 Sittieit tang. ©enteilt 
auf Safferpflaujjcn.
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gtg. 120, D. sagittariae.
Oberfeite Ijettgrün gewöljnftd) gotbgtänjenb, Unterfeite mit gofbgefbcr, 

feibenglänjenber Seljaarung. £atßfd)itb, gfügetbedeu unb ^intcrfdjcufct 
einfarbig grün. ®opf unb £atßfd;)ifb mandjmal bon blauer garbe.
4 — 4£ Stnieit fang. 5fn SBaffetpftanjen fetten.

gtg. 121. D. menyantlridis.
Oberfeite gofbgrün, Unterfeite biefjt fifberweiß befjaart. güfjfcr unb 

Seine rötfjfid), £mfßfd)itb faft länger afß breit, mit vertiefter SOZitteffinie. 
gfügefbedeu ntcf)r afß boppeff fo fang, afß jufammcu breit, au bcr 
Spille einjetn abgerunbet. ^interfdjenfef bie Spii^c ber gfiigefbetfcn 
erreidjenb. 4| Siitieit fang. ,3ieutticf) fjäufig ait 5335afferpffangen.

©attung Cassida* (©djilb fdfer.)

Die SBurjefn ber $üf)tf)öruer finb bont §atßfd)ifbe bebeeft, fcfjr 
genäfjert, bont SDhutbe entfernt. Der Körper ift pfatt, faft ruitb, fdjifb* 
förmig, oft ptyrantibafifd) erhoben, unten ptatt, ber fifcenbe Reifer ift 
bafjer wie auf ben Sfättent angeljeftct.

gtg. 122. C. equestris.
Umriß beß ®örperß eiförmig, Oberfeite gvitit, Untcrfcitc fdjwaq, 

bcr Saitd) am Sttanbe fo wie bic Seine rötljtidjgetb, £>iutcrwiufct beß 
Hatßfd)itbcß abgerunbet. gfügcfbecf'cu jiemfid) bidjt punltirt. Sdjufteru 
etwaß breiter atß baß £mfßfd)ifb, ftarf oorragenb. 3 J — 4 f  Sinien fang, 
©efjr t)äufig ait betriebenen sßflaitjen.

gtg. 123. C. nobilis.
Umriß beß Sörpcrß etiptifd). Oberfcitc blaß gritnfidjgcfb, bic glü* 

gefbeden mit einem fitber* ober gofbgfÄnjenben Streifen auf bem zweiten 
^wifdjenrattme. Unterfeite fdjwarj, gitße gefb. 2 Siuien fang, gieintid) 
gemein an ©efträudjen unb unter Steinen.

©attimg Cocclnclla. (SJfartcnfdfcr.)
giiljfljörner fttrgcr atß baß >̂af f̂d)ifb, au bcr Spitze feutenförmig 

berbidt, Seib fjafbfugeftg, öfter« metjr atß jweimat fo breit afß taug, 
boru ftarf außgctjöfyft. £)atßfd)ilb quer, jwciinat breiter afß taug.
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gig. 124. C. -septcmpimctata. (a/ i 2* Coroc.)
Hörper fugctij3r eiförmig, fdjiuarj; gwei ©tirnfleden nub bie 33or* 

bcrminfct beß ^aföfdjitbeö roeijjgelb. glügetbecfeu rotl), am ©djitbdjcn 
weißtidj, eiue gemeinfdjafttidje ruitbc Sftacfet an ber SBurjet ber 9Mjt, 
unb gemöljnlidj brei puitftförntige SDiadelu auf jeber ®ec£e fdjiuaq, jivct 
neben bent ©eitenranbe, eine in ber Sftitte itafje ber 9Mjt, öfterß fetjlt 
bic eine ober bie anbere SlWadct, ntandjinal jeigt fidj aud) ait ber ©djttl* 
terbcute eiit fdjwarjer ^uuft. 2 £ — 3£ Pinien tang, ©eljr gemein, 
lebt uou 2lpl)iß= itnb Hoffußarten, baljer feljr uit^lidj.

gig. 125. C. quadripustnlata.
©diwnrj, an jeber ©eite beß £)atßfdjilbeß ein getber DtaubflecE’ ttnb 

vitube gled'eit ooit gteidjer garbe auf jebeut ©edfdjilbe. 3 Pinien tang. 
Slitf Slumcu gemein.

gtg. 126. C. ocellata.
9Mjtranb ber glfigetbeden oor ber ©pii^e borftcuartig befjaart. 

Hörper fu rj eiförmig ftarf gewölbt, baß Jpatßfdjilb fdjwarj, beffeu breite 
©citcurüitbcr mit Slitßualjine eines fdjwavjcit fünftes ititb jwei SDZndeln 
oor bent ©djilbdjcit weiß, gliigclbedeit gelbrotlj, mit oielen fdjnmqen, 
gewöljulid) gelb etugefäumteit fünften, wetdje nur äujjerft fetten fcfjten.
4 Pinien taug. 2luf Hiefertt uidjt feiten.

gtg. 127. C. novemdecim-punctata.
Dbcrfcite gelb ober röttjlidjgelb, baß £)atßfdjitb mit fedjß, bie ftltU 

getbeden ytfantiueu mit ueun̂ etju fdjnmqen fünften. Seine gelb. 
biß 1}2 Pinien taug. 2ln ©eftreiudjeu uidjt Ijäufig.

gtg. 128. C. mutabilis.
©djwarj, 33orber= unb ©eitenraitb beß £mlßfdjitbeß unb brei mit 

fclbcit gewöljitlidj îtfammenljängenbe Tadeln auf ber ©djeibe gelb, gti't* 
gctbccfcu getbrottj, eine breied'tg gemeinfdjaftlidje SJftacfcl ant ©djilbdjen, 
uttb mehrere oeränbertidje fünfte auf jeber ©ede, bie größeren gewöljn* 
tidj etroaß Ijinter ber 3J£ttte fdjiuarj. git|]e gelb, — 2 A Pinien taug, 
©emcin au ^flaujeit.
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gig. 129. C. quinquepunctata.
Körper faft hftfltfitgetförmig, wie bei gig. 124 gefärbt, bie ©lüget* 

betf'en meiftenS jufammen nur mit 5 fdjwarjen üftacfeln, eilte gemein* 
fdjaftlidje au ber SBurjet ber 9M)t, eilte eben fo große in ber Glitte 
neben ber 9lal)t unb eine Heine am ©eitenrattbe hinter ber SDfttte. 
SJiaitdjmahl fehlt bie innere ober äußere Sftacfet ober es jeigt fid) ein 
^uuft hinter ber ©djutter. 1 § — 2 Sinien tang. ©enteilt an ^ftanjen.

gig. 130. C. septemraaculata.
©djwaq, SBorber* unb ©citenranb be3 £at8fd)itbeö getb, ©lüget* 

beefen roth, eine gemeinfdjafttidje Perfeljrt herdförmige 9J2acfet am ©djilb* 
then unb mehrere fehr üeränbertidje üftacfetu unb fünfte auf jeber ein* 
êtncit $>ecfe fdjiuarj, ©üße rotljgelb. 2£—  3 Sinien tang. 9lid)t häufig 

an ^flanjeit.

gtg. 131. C. sedecim-guttata.
©litgelbecfen mit breitem, ftad) auSgebrcitctcm ©eitcnraitbc, jebe 

mit adjt 9)Jacfetu, vier neben ber 9?al)t, brei neben beut wcißlicl)eu ©ei* 
tenranbe itnb mit itjnt ^ufainntcithängeub, bie achte beinahe iit ber lUlitte 
ber ©djeibe. 2 £ Sinien tang. 2(n ß̂flanjeu fetten.

gig. 132. C. reppensis.
Oberfeite fdjwavj, glän̂ enb, bie ©eiten bcS £>alefd)ilbc8 unb ein 

sßuitft nahe an ber ©pt^e jeber ©lügclbecfe, fetten and) eine fleiuc ÜJftacfel 
au ber ©djitltev rotljgelb, Unterfeite unb Seine fdjwaq. Se i !tOläitn* 
d)ett ift and) bie gat̂ e ©tirne unb ber üEorberranb beft SpatSfcIjitbeS gelb. 
1|— 1£ Sinien lang, häufig au benfelben Orten wie bie porigen.

g«0- 133. C. renipustnlatus.
©djwaq, eine quere, eiförmige SDiadcI auf ber ©djeibe jeber ©lit* 

getbeefe, fo wie ber Saud) roth- OefterS finb bie ©eiten be§ §at«fd)ilbe« 
rötljlid). 1*-— 2 Sinien tang. Sfttcht fetten an beufetben Orten.

©attung P fa y le th a s . (Alpliitophagus.)
©üt)ter unter bem ©eitenranbe be3 Sopfeö Por ben 2tugen eingefügt, 

gegen bie @pi(jc eitt wenig ueröicft. Oberfiefer mit geteilter ©pi^e,
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Unterliefet' mit jwei beborfteten Sappen. SHefertaftcr nie! länger atß bie 
Sappen. Körper lang, etiptifd), Slugen groß, H n̂ fd)itb lnc r̂ um 
bie Häufte breiter atß lang, öorne tierengt, gtügetbecfcu faft boppett fo 
lang, atß jufammen breit, SWittefiiruft mit einer breieefigen Vertiefung.

gtg. 134. P. pupuli. (Alpliitophagiis quadripustulatus.)
Oberfeite unbehaart, fdjwarz, bcr 9ttunb unb baß Hatßfd)itb rotf), 

jwei an ber Dialjt itnterbrod)ene ©inben auf ben gtügelbecfen, eine 
nat)e au bcr Su rre t, bie anbere hinter ber Dritte, fo wie bie ©pi£e bcr 
Stügetbeifen röthtidjgetb. Unterfeite gelbrotf) ober rott)braim, güt)ter 
unb ©eine röthfidjgetb, >̂alöfd)ilb unb glügetbeefen puuftirt geftreift. 
1| Sinieu lang, ©etten unter fautenben 23egetabilien.

©attmig Platydema.
güt)Ier mit ad)t bebeutenb größeren (Snbgtiebern. Unterfiefer zwei* 

lappig. (Snbglicb ber ®icfcrtafter groß, beilförmig. Körper etiptifd), 
tiornc unb ritcfroärtß jugerunbet. SSorbcreden beß >̂atöfd)ilbe§ nidjt vor* 
rageitb. gtügetbecfen mehr atß um bie Hälfte tänger atß jufammen breit.

gtg. 135. P. violacea.
Obcrförpcr gtänjeub blau, 9J2unb, güf)ter ititb ©eine braun, (Spitze 

ber githtcr unb gitße roftrotfj. ®opf unb H â K^ ^  kid)t puuftirt. 
gtügctbecfcn tief puuftirt geftreift, bie fdjwadj gewölbten gwtfdjenräumc ser- 
ftreut puuftirt. 2£ — 3 Sinicit taug. Sehr fetten, lebt in ©aumfdjwäutmen.

©flttuitg D ia p er is«  (^ersfetfer.)

githfer mit acht bebeutenb größeren (Snbgtiebern. Körper eiförmig, 
hod) gewötbt. H ^ fd )^  meljr atß um bie H^fte breiter atß lang, gtii- 
gctbed'cn faum um bie Hoffte tänger atß gufammen breit. Die erften 
brei gußgtieber an Sänge einanber gleid).

gtg. 136. D. Boleti.
©djwaq, gfänjenb, unbehaart, fel)r fein unb jerftrent puuftirt, 

gtügetbcd’cn fein punftirt geftreift, eine breite geahnte ©iube au ihrer 
SBitrjet, eine fdjmälevc hinter bcr SQftttc unb bie ©pil^e gelb. 2 £ —  3 
Sinieu taug, ©emciit in ©aumfd)Wämuteu.
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© n ttm tg  H e te r o p h a g a .

giitjlev gegen bie ©pii3C aümäljOg verhielt, Oberfiefer mit geteilter 
©pil^e, Unterfiefer mit jwei Heincit hornigen Sappen. |)alsfd)ilb bei 
beiben ©efchledjtern ohne (Sinbriide. Shtßeitraitb ber 33orberfd)ieiteit uit* 
gegähnt, Halöfdjilb uub ©lügelbecfen fdjwad) gewölbt.

gig. 137. H. cliaperina.
3Sorberfd)teiten an ber ©pi£e mit einem ô ranje von ©tadjelit; 

ber Hußeitranb mit ©orneit liefert. Obcrfeitc pechfdjwars, gläir,cnb, Un
terfeite braun ober roftroth- ©ühler uub Seine bräunltchrotl), HalSfdjilb 
fein jerftreut punftirt, ©lügelbedeit fo breit als bas HatSfdjilb, fein 
punftirt geftreift. 2 h  —  2 f  Sinien lang, ©ehr feiten in mobernbeu 
^ßflanjenftoffen itnb unter Saumrinben.

©attuttg Uloma.
©ithter gegen bie ©pi£e verbieft. Obcrliefer mit getheilter ©pi(je 

unb gegähntem Slitfjettranbc, Unterfiefer mit gwei berben, beborftctcu, mit 
einem hornigen 9?agel bewaffneten Sappen. Sopf, Spatßfdjilb uub ©lit* 
gclbccfeit fdjwad) gewölbt. Set bem SÖJänndjeu ift baS HalSfdjtlb leicht 
eingebriidt, mit jwei fleincit §öderd)ett.

gig. 138. U. culinaris.
Srcuturotl), gtäujcnb, unbehaart, Sopf unb HalSfdjilb punftirt. 

©lügelbcd'eit geferbt geftreift. 4 b Sinien lang. -3m -Kober alter Säume 
nicht feiten.

©attung H y p o p h lö e u s .

©ithler vom fünften ©liebe an bebeutenb verbieft. Oberf'iefer 
mit getheilter ©pil^e. Unterfiefer jweilappig. Sörper lauggeftrecft wal= 
jciiförinig, Slitgcit groß. HalSfdjilb fo tang als breit, ©lügclbcd'eit 
wenig breiter als baS HalSfdjilb, jwei- als brcintal fo laug, als gufant- 
utett breit, ©pilje beS Hinterleibes uidjt gang bebeefettb.

gtg. 139. H. castanens.
^öthlid) bunfelbrauit, glcinjeub, ©i'thler unb Seine heller. Hals* 

fdjilb länger als breit, ©lügelbecfeu faft bretmal fo laug als jufammett
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breit, oottfomntcu walzenförmig, jwifdjeu ben ^uuftreUjcn jerftreut punftirt. 
2b — 3 Pinien fang, häufig unter morfdjer ©aitnmitbe.

©nttuug Ileliopates.
©er $a(8fdjilb fdjließt fidj uidjt genau an bie SBurjct ber gfitgef* 

bcd'eu au, ba fein £jiuterranb gerabe unb an ben (Scf'cn öoflf'ommen 
abgerunbet ift. (sbenfo fiub bie Sdjiiftern abgerunbet.

gig. 140. H. gibbus.
Sdjwaq, gliinjeub, mäßig gewölbt. Hopf unb £mfßfdjifb tief punftirt, 

fo audj bie gtügclbccf'cn, bie (Streifen etwas unbcutfirfj punftirt. 3 — 3£ 
Pinien fang. 3n ber SEBieucr (Öcgeub feiten unter SJEooß.

©attung Opatrum. (©tcuiOMfcr.)
giiljfer gegen bie ©pifcc uerbieft. Ituterfiefer mit jwei Ijornigctt 

Pappen. (Srfter Saudjring mit einem ftitmpfcu, breiten, au ber Spitze 
abgcritubcteu gortfafce jwifdjcit bie §inter(jüfteu ragenb. üöorbcrfdjieuen 
uadj außen in einen breieefigeu erweitert.

gtg. 141. 0 . sabulosum.
Sdjwarj ober graufdjwaq, äußerft bidjt, förntg punftirt. £mtßfd)ilb 

boppeft fo breit alß fang, gtügelbecfeu fo breit alß baß .fjafßfdjilb, mit 
fleinen (Srljabeufjeiteu. Ungezügelt. 3,} — 4 Pinien fang. 0 eljr gemein 
au faubigeu Orten, unter Steinen.

gtg. 142. 0. tibiale
0 djwar,5, Hopf unb ipalßfdjilb punftirt. glügelbecfcu um bie §ätfte 

länger alß jufamineu breit, punftirt. lg  Pinien fang. Sftidjt fetten 
auf faubigeu ©raßpläljeu unb unter Steinen.

© a ttim g  B3o!itopBiagii§. (@d;n)ammMfci\)

gütjltjorner fdjmtrförmig, nadjL Slußeit üerbieft, unb eine ficbenglie= 
berige, jufammeugebritefte am ßnbe ftuinpfe Heute bilbcub. SBicr fabelt« 
förmige greßfpifjeu, baß ßitbglieb ber uorbefeu greßfpif|eit uidjt breit. 
Hörper eiförmig oben gewölbt. |jalßfdjifb oorn außgefdjweift. Seiten- 
ränber oft fdjarf. ©aß Sdjifbdjcu beuttid).
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gtg. 143. B. reticulatus.
©djwarj, |jafsfd)ifb uon bcr Sßitte erweitert, gfitgcfbedeu mit er* 

fjabetten feinen SängSfiuien. OefterS ift ber gattje Stäfer braun. 3 bis 
3| Sinieu lang, fetten, an Saumfdjwämmen.

©attmtg P la t y s c e l is .

giifjfer eilfgtieberig, fabeuförmig. Oberlippe quer, üorragenb. 
Oberfiefer nicljt öorrageub, Unterfiefer mit jwet bebarteten Sappen. Körper 
eiförmig, topf Kein. fmföfdjifb am ©ritube fo breit afs bic gfügef- 
bedett. gfitgefbeden um bie £)äffte länger afs jufamuten breit. Seine 
fu rj unb ftarf.

gtg. 144. P. melas.
Säitgfid), eiförmig, ftarf gewölbt, fd)war$, unbehaart, fein unb bid)t 

puuftirt. ^interiuinfct bcS £)afSfcl)ifbeS fpifcig. Se i beut 9D2äund)cit 
fittb fie bie gefrümmten SJorberfcfjieneu an ber ©pifce fcufcitförmig t»cr= 
bidt. 4| — Sinieu taug. 2Iuf trodcneit SCû ö̂ eit nidjt häufig.

(Gattung L a e n a .

güf)fcr eilfgtieberig, fabeuförmig. Oberlippe wenig uorragenb. 
Oberfiefer etwas uorragcitb, Unterfiefer mit 2 Sappen. Körper fängfid), 
topf mit ffeinen Slugeit. £mfsfd)itb fo fang afs breit, fyfügefbedeu 
fang eiförmig.

gtg. 145. L. pimelia.
©djwarj ober pedjbraun, äußerft fein behaart, Uuterfeite, SBurjet 

bcr güfjfer uitb ©eine rot-braun, na$  riidwärts öereugt,
gfiigefbedett regelmäßig uitb tief geferbt, geftreift. 3  ̂ Sitticn fang. ©cljr 
fefteu, unter Saub in Sudjenwäfbern.

©attung P e d in a s .  (SRinncitfäfcr.)

güfjfer hinten ftuinpf, ipinterraub beS £)afsfchifbes *n ftod)cn 
Sogen auSgcfdjuitten. gfitgcfbedeu au ber SBurjel abgerunbet. Seine 
ftarf.
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gtg. 146 P. femoralis.
©djwarg, fein punftirt, ©tügctbctfen geftreift punftirt. Hiuterfdjenfet 

beö SOftiundjenS verlängert, gefriimmt, aut inneren 9?aubc mit getbem 
©itge bebed't. 3| Sinien tang. 9?id)t fetten unter ©tetneu.

©aftm ig H e lo p s . (©itffrrfäfer.)

©itljfljörner von ber Sänge beS HatSfdjitbeS, untei* Äopfranbe 
eingefügt. Gsnbgtieb ber Siefertafter größer, beitförmig, Seib tängtid), 
ovat, gewölbt, |jat3fd)itb faft vicredig ober tjatbfreiSförmig, fdjmäter atS 
ber Hinterleib.

gtg. 147. H. caraboicles.
Oberfeite fdjwarj, Unterfeite pedjbramt, ©ütjter unb Seine r o t 

braun. Sopf uub HatSfdjitb bid)t punftirt, ©tiigetbeden faum breiter at§ 
ba$ >̂atöfd)itb, boppett fo taug als jitfammen breit, fein punftirt. 4 b 
Sinien tang, fetten, unter ber Söaumrinbe.

gtg. 148. H. ater.
2Öie ber vorige fdjwarj, ©tiigetbeden punftirt, ©iiße getbbraun. 

4£ Sinien tang. Unter tofer Sauntriube, jiemtid) fetten.

©öttnttg C is te la . (gabeitfäfcr.)

©ittyfljörner faft am tmtern Slugenranbe eiugetenft. ©tieber ftarf 
fegetförntig ober breied'tg, Seib tängtid; gebogen. ipatSfdjitb faft vier= 
ed'ig ober trapcjifd), bei einigen faft kreisförmig.

gig. 149. C. sulphurea.
©djwefetgetb, Stugen fdjwarj, manche Gx̂ emptare aud) pedjbraun. 

4£ Sinien tang. giemtid) fetten, auf Stützen.

©attung O r c h e s ia .

©itljter gegen bie ©pi^e verbidt, Gsnbgtieb ber Siefertafter feut« 
förmig, fiörper tängtidj, walzenförmig gewölbt, itad) riufwärts met)r 
als nad) vonte verengt.
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gig. 150. 0  micans.
Obcrfcite tiraitn punftirt. £)alöfd)ilb am £>interranbc erweitert, 

glitgelbccfen jwei unb eiit halbcSutat fo tang als jufammen breit, ©audj 
uitb ©eilte röthlichgelb. 2 —  2$ Sinien tang, ©elteit, in ©aumfdjweimmen.

©attmtg H a llo in c n u s .

güt)Ier faft fo lang als ber topf, Gsitbglicb bcr ticfertafter eiförmig 
■jugefpifct, törper walzenförmig. ©cine fdjlauf, gitffc bitnn.

gtg. 151. H. humeralis.
9iötl)Iid)gelbbrauu ober bräuulichgetb, fcl)r fein runzelig puuftirt. 

^jalsfdjifb mit jmei fdjwarjett SWadeln. glitgelbecf'en mit feljr fdjwadjen 
Sängöftreifcn, bunfler atö baS §al$fd)ilb gefärbt, an ber SBurjel fetter. 
2}s Sinieu lang, feiten, iit ©auinfdjwämmeit.

©attnng Mclandria. (©cf;n)aräfdfcr.)
gitl)ler faft fabeuförmig, tetjteö ©lieb oval, (Snbglieb ber ticfertafter 

fcl)r groß, verlängert, beilförmig, Seib faft etiptifd;, flad), vorne fdjntäler. 
§alöfdjilb trapejifdj, hinten breiter.

gtg. 152 M. caraboides.
©djtuarj, oben fchwarzblait, ©pifce ber güt)ter unb größter ®fjeit 

ber güfjc röthlidjgclb, $al$fdjitb flad), beiberfeits am £)interranbe ein 
©vitbdjcn. glügetbecfcu bidjt punftirt geftreift. 4 —  6 Sinieu lang, 
©eiten, im alten Holje unb unter lofer ©aumrinbe.

©attrntg P y r o c k r o a .
gitfjler eilfgtieberig, gefügt, an ber ©pi£e nach innen tu einen 

^ortfafc erweitert, topf eefig, 2Iugen nierenförmig. Oberlippe abgerunbet, 
Oberfiefer fidjetförmig gebogen, Unterfiefer mit gwet hornigen Sappen, 
©eine eiufad) bitmt, glügelbetfen weidj, leberartig.

gtg. 153. P. coccinea.
$at«fdjilb unb glitgelbecfen fd)arladjrotl) unb rotl) behaart, topf 

fammtgühlern unb Uitterf eite uitb ©einen fdjwarg. Sfticht feiten auf fefjat- 
tigen ©raöpläfccn. 7 — 8 Sinieu taug.
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gtg. 154. P. rabens.
Oberfeite ganj rotf) unb behaart, Stitgcu, giit)tcr, SOhtitb, bie S r it f t

uttb ber Saud) fo wie bie ©eine fdjwarjj, ©tirne mit einem utonbför*
trügen (Siubrmfe. 4 £ —  Stuten lang. Slit bcufetbeu Orten wie ber 
borige, gemein.

©attnttg Antliicus.
githtcr eitfgtieberig, gegen bie ©pil^e etwas berMcft, Oberlippe ab* 

gerunbet. Oberfiefer mit jweijfttjuiger ©piijc. Uutcrficfcr mit zwei per* 
gamentartigen Sappen. Hiefertafter mit beitförmigen (Snbgtiebent, Hopf 
breiter at£ baß §at3fd)itb, £jat$fd)itb faft immer tängtid). gtügetbecfeit 
breiter unb jwei t>i8 breimat fo laug als baßfetbe. gitße ooit mäßiger 
Sänge.

gig. ISS. A. antlierinus.
gitf)ter ganj ft^warj. ̂ tilgelbedeit fdjwaq, eine große äftaefet nafje

au i^rer SÖBurjet, unb eine fdjiefe an ber 9̂ af)t itad) honte unb ritifwärlS
gewöt)ntidj erweiterte Sinbe hinter ber Sßitte rött)lid)gctb, ber übrige 
Hörper mit SluSnahnte ber gelbbraunen güße fdjwarj.- Sinien laug. 
Stuf Stützen, fefjr häufig.

©attung Mordella. (6tad)clf'äfct\)
githlhönter einfad), faben* ober fägeförmig oor-ben Stugeu eiitge* 

teuft. Hiefertafter mit einem beitförmigen Hnopfe. gitßgtieber eiufad). 
^jiuterlcit) in eine ©djwanjfpifcc ettbigenb. S in  ©d)itbd)en.

gig. 156. M. humeralis.
©djftarj mit feiner, grauer, feibengtänjeuber Behaarung, ber SDiuitb, 

bie SEBurjet ber güt)ter, bie ©eiten beS £jatSfd)itbeS, eine Sflacfet auf 
beit ©d)uttern unb bie borberen Seilte röttjlichgetb, güf)ter fd)wach gefügt. 
l h — 2 Sittien lang, ©etten auf Stütljett. äftadjt gefangen fd)nette 
pitrjetube Sewcgitng.

gig. 157. M. frontalis.
©d)warj mit fet)t‘ feiner, braungrauer, feibengtättjenber Sehaarmtg, 

Söurjet ber gi'thter, SBorbertheil beß HopfeS, ber SKunb unb bie 93or=
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bevbctne hcttgelf). ©lügelbedeit weuigftenS brcimat fo tang als jufammen 
Breit, ©eiten ift nur bie SEBurjct ber ©iitjter gelb, ©er Sto ib  uub 
bie Seine braun, l f  Sinien tang. @el)r Ijäufig an Stiitheu.

(Haltung C e r o c o m a . (SÖtrrjornfdffcr.)

©ühlt)örner bet bent SWänndjen unregelmäßig, mit neun Jornför* 
migen ©liebem, bon wetten baS te&te fe r̂ groß ift. Siefertafter bei 
bem SCßänndjen unregelmäßig, mit walzenförmigem Gsnbgliebe. Seib faft 
walgenförmig, weid). £>atsfd)itb faft bieredig, borne geruitbet, ©Iüget= 
beden bebeden ben gangeit Seib, Seine taug.

gig. 158. C. Schaefferi.
©otbgriin ober blau mit grünem ©djimmer, bicht punftirt. Sopf, 

§atsfdjitb unb Uuterfeite mit taugen, weißen paaren, ber üftunb, bie 
©iif)ter unb Seine gelb, an bem teueren bie £jüften unb bie SBurget 
ber ©djeufel buufetgrün ober fchwärgtidj, bei bem SBeibdjen ber ütonb, 
unb bte ©iiljter fdjwarg, £atsfd)ilb fo tang als breit, borne merfltd) 
verengt. Hinterranb bov bem ©djtlbchett auSgebndjtet. ©te ©djienen 
bei beiben ©efd)ted)tern gerabe. 3 —  4 Sinien tang. 3tt mandjen Sauren 
feljr tjäuftg auf ©otben.

©attung M y la b r is . (SRctfcfdfcr.)

©itt)If)örner mit einer gebogenen gugefpit̂ ten Settle enbigenb. (Snb- 
gtieb ber SEafter eirunb. Seib tang, wetd), Sopf etwas breiter atS baS 
HatSfd)itb, biefeS fdjmäler als bie ©tügetbeden, ftein gewölbt, ©tügetbeden 
tang, Ijerabgebogen, abgerunbet.

gig. 159. M. Fueslini.

©djwarg, gtängenb, Sörper mit SüuSnaljme ber ©tiigetbeden mit 
taugen, abfteheuben, fchwargen paaren, eine runbe üDJadet an ber SBurget 
jeber ©liigetbede, eine zweite nahe an ber ©pifce unb gwei gegähnte 
Sinbeit, eine bot*,, bie anbere fjtoter ber -Kitte gelb. 6 Sinien tang. 
Stuf Slüthen mandje 3al)ve häufig/ fo im ©ommer 1858 bei SGBten, 
(©ornbadj).
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© ftttm tg  Z o n i t i s .  (©örtc lfäfcr.)

^ütjfljörner faft borftenförmig, faft fo lang als ber Seib; ©lieber 
lang foaljig, (Snbglieb folbig mit fnrjer ©pi^e. (Snbglieb ber Saftet 
walzenförmig, lang. Seib walzenförmig, ©ruft f'lcin faft öierecfig, beinahe 
bon ber iÖceite ber glitgelbedien. Diefe gleicl) breit, verlängert, an ben 
©eiten etwas eingebogen.

gtg. 160. Z. praeüsta.
Röthlichgelb, ÜJttunb, $ül)ler unb 2lugeu, ©piße ber glitgelbecfert, 

bie ©ruft nnb bie S u r je l beS Hinterleibes, f° *ne Süße fchwarj, 
itnb nur an ber SBurjet gelb, topf unb HalSfdjilb mit gleid; [tariert 
bidjten Ißunften, baS festere beinahe fahl, üorne faitm erweitert %Väa 
gelbecfen fehr fein, itnb äitßerft bidjt runzelig pnnftirt, mit fehl* feinet 
nteberliegenbet ©eljaarung. $ühlet länger als ber l)albe Seib. 4 Siniett 
lang, ©ehr feiten auf ©lilthcn.

Um übrigens noch bie 9J?nubtheile ttttb bte SSetwanblüng einiger 
täferarten anfchaitticher zu machen, finb auf ber vorliegenben £afel einige 
©egenftanbe znnt 2̂ hê e üergtößdrten SD̂ aßftcibe abgebilbet Wörben, 
nnb z^ ^ i

gig. 161.
Die Vergrößerten Änbtfjeilc von Cicindela campestris. 

giff. 162.
Dte vergrößerten ÜJftnnbtheilc von Procrustes coriaceus,.

$lfl- 163.
töpf ber Sarve von Calosoma syöophantä.

gig. 164.
'ißuppe besfelbett täfers von vorn unb hinten.

gtg. 165.
Die vergrößerte <ßuppe von Staphylinüs olens.

gig. 166.
3wet puppen von Coccinella septempunctata, bie obeufteljenb̂  

Vergrößert.
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II. t a f r l .

©rtutrotg; Jur JtJurfliijltr. — Hymenoptera.
(5 fj a r  af t e r  i  ft i f. ©ie glitgel, wetdje fjier nur feiten unb 

bann meift nur gewiffeu leidjt fcnutlidjeu 3 nbibibiten feljlen, finb ftetß
4 an ber 3a ljl unb bon gleidjer befonberß jarter, tjautartiger Sefdjaf* 
feuljeit unb bie geringe 3 aljt bon gellen auSgczeidjnet; biefe beträgt 
hödjftenß 1 2 — 14, zuweilen mtr 6 —  8 ober gar nodj weniger.

Sopf .  Ueberall fjontig unb feft, unb meift mäßig unb nur bei 
ben Stmeifen, befonberS ben fXügellofen, unberljältitißmäßig groß, meift quer, 
feltener faft f'ugelig ober herzförmig ober breiecfig. ©ie 9ttunbtf)eile 
finb fefjr berfdjieben unb zeigen lauge nidjt bie leitenbe Uebereittftintmung 
wie bei beit Säfern, ittbeffen geben bodj fdjoit in beit mciften unb widj* 
tigften gälten allein bie Hafter einen Unterfdjieb, weldje au bem Unter* 
tiefer 5 — 6 (mit Slußnaljine einiger Sßefpett) unb au ber Sippe 4 
©lieber (mit benfetbeit Slußnaljmen) fialien.

©ie jitfammengcfefeten Singen finb boit mäßiger ober geringer 
©röße. ©ie DMenaugen finb ftetß in ber ©re ija ljl feljr beutlidj, oft 
fogar redjt auffallenb groß borljanben, tljeilß auf ber fdjWadj gewölbten 
glädje, tljeilß auf ber ©djeitelfante beß Sopfeß fteljenb. ©ie gitljter 
finb Weber auffallenb furz, n°tf) fehr  lang, zeigen aber biele 93erfdjieben* 
Ijeiten; fie Ijaben batb 3, batb 7 — 1 1 , batb 13, balb eine unbeftimm* 
tere galjl, jutoeilen über 60 ©lieber, unb fiub balb faben* ober borfteit* 
förmig, batb einfach gefämmt ober boppelt gefämmt, balb gerabc, balb 
gefniet.

töumpf. Sa lzig , gebritugen, gewölbt unb bucflig, feltener flach- 
©ewöljnlidj fdjließt er fidj an ben Sopf mit feiner ganzen Sreite, feiten 
geigt er eine ^aldarttge Verlängerung unb ift feiten behaart.

©er Hinterleib gehört zu ben widjtigften !£hê en £)t)menoptereit, 
tnbem er eine foldje -Jftenge bon Sßerfdjiebenheiten unß borführt, wie wir 
in feiner Snfcfteuorbuitug finbeit; eutweber ift er furz wib gebrungen
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ober geftredt, ev ift an ben SKethatoraj: angetjeftet itnb feine SRiugjaht ift 
verfdjicbcn.

©tu intereffanter widjtiger tjödjft auffatfenbcr STtjcil be« Hinter*
teiOcö ift ber S o t j r e r ,  ©tadjet  ober ©djwa n j .  Salb ift er viel 
länger at« ber Sörper uub wirb öon bem ftiegcnben 5£I)iere wie eine 
©ahne in ber Öuft nadjgefdjleppt, batb ragt er nur wenig hervor ober 
ift äußerlidj gar nicht ju bemerken. (Er wirb in brei 2̂ hê e jertegt: 
bie beiben äußern finb bie Etappen ober ©titfceu, ber mittlere £tjeit ift 
ber So ljrer ober ©tadjet fetbft. ©ie Sebeutuug biefer £t)eite ift teidjt 
ju errattjen. ©ie fiub baju beftimmt, frembc Sörpcr ju bitrdjftedjeit 
itnb ju burdjfägeu, uub jwar juuädjft, weit bie Gier ber meifteit £jl)ine- 
uoptcrctt in frembe Sörper abgelegt werben. 3febcr weiß, baß biefc SDBaffe 
ba ant geffttjrtichften ift, wo man fic nicht ahnet, nämtid) bei ben Sieneit 
itnb Söefpen. üßau barf fidj uidjt fürchten, von einem SEIjiere mit lau* 
gern ©djwanje geftodjen 51t werben, fo brotjeub fidj aud) ba« Sttjicr mit 
bemfctben geberbet. ©er wirftidjc © t i d j  wirb uidjt attein von Sieneit 
unb SBefpett voüfüfjrt, fonbern aitdj von vielen fogenannten Söegwefpeu 
(Sphex).

©ie S e i n e  finb laug unb bümt, am ©nbe ber ©djieneit mit 1
ober 2 langen ©orneit verfefjen. ©ie auffatlenbfte Silbitug haben biefc
©orncn am erftcn ©nßpaare, hici’ ftetjcu fic einer Sicgitug bc« erfteu
£arfeitgtiebe« fo gegenüber, baß ein 9?aitm wie jwifdjcu jwei ,3 ähneit 
eine« Sammeö entftetjt. Stftcrmcift fiub bie Warfen oglicbcrig.

© ie  ® r ö ß e  ber Subivibuen einer unb bcrfclbeu Strt varirt viel* 
teidjt uirgenbß fo, wie bei ben Htymenoptercu, benu bei ben Hotjwefpeu 
unb Ichneumonen fiub bei einer unb berfctbcu ?trt öfter« eiujetnc metjr 
als boppett fo groß, atS bie aubern.

©ie Oberftädje beS Sörper« hat in biefer Drbuitng itjre ©igeiu 
ttjiimtidjfeiten. ©ie ©tutptur, bie batb gröbere unb feinere ^unftiruug, 
bie 9?unjelu, Siete, baS 9iabetriffige, ©djitppige, ©ntbige it. f. w. bieten 
oft tjödjft widjtige ttnterfdjiebe, bie uidjt btoS 2trten, fonbern öfter« fogar 
©attungeu beftiinmen. ©ie Scljaantitg ift bei weitem weniger widjtig, 
weit fie juweiten faft ganj fetjtt ober bei vielen Slrteit überciuftimmenb 
vortjauben ift. Se i einem fo auffattenben üftangel von Sehaarmtg wer* 
ben auch meift auffattenbe ©arbei t herüorgerufen. ©ie gewötjntidjfte 
©arbe ift fdjwarj, febod) fetjr fetten ganz uub gar tjcrrfdjenb, gewütjutidj
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mit mandjcrtei f;elfcrn garben befonbcrS getbtidjen, röthtidjen itnb weiß* 
ticken im tautpfe. 5D?etaI£i[cf;e gavben fiitb bei ben fteinften 3 d)iteuntoueit 
feljr gewöhnlich bcfonberö grün unb blau, wetdje oft in eiuanber fpieten.

Die Sorbett ber Slberftugter geigeft fel)r niet Sftaunigfaltigf'eit. 
Die aflermeiften finb topf* itnb fttßtoS, weiß unb weid), einige haben 
6 ©eine bei noch weichem weißen törper unb bie übrigen safjlreidjctt 
finb meift bunt unb foliber, unb hoben 8 ober 18 — ■ 22 ©eine, bon 
betten 3 *ßaar ©ruftfitffc finb.

Die puppen finb ftets gemeißelt, benett bertäfer am ähntidjften. 
©ie finb oöermeift bon einem ßoeott umgeben.

Seben8weife. DieHhmenopteren hoben bet ihrer großen 9CRon= 
nigfattigteit ihrer Sonnen natiirtid) ottd) bie größte Verbreitung, itomeitt* 
(id) verfolgen fie afle übrigen Stafetten unter unb über bie Erbe, jo fogar 
unter baS Soffer. Sßemt ottd) unter ben |)l)menopteren atleS biet hetm̂  
tidjer uitb berftetfter, ats bei größeren Shieren bor fidj geht, fo ift eS 
bod) uidjtS befto weniger bcwitiiberitSwürbig. Die »̂ofginefpen wieberho* 
len baS Sreiben vieler Säfer, welche ihr ganzes Seben bis auf ging itnb 
©egattmtg im H 0^e ĉv ©äitme gukittgen.

Der ganjett Orbttitng fteeft etwas räuberifcheS, friegerifdjeS in 
ben ©liebem.

Die © en c ra t io n  geigt faft bic äußerften Q̂ treme, ittbcin bei ben 
Ichneumonen öfters nur 2 — 3 SBodjett ,3 cif 3ur Entwicklung erforbertidj 
fittb, bei ben ipotjwefpeu bagegen 2 3 ahrc barüber hingehen. 3n ber 
©egattmtg haben bie Sdjiteuntoncn manches Eigenthümlidje, ja hier unb 
ba noch etwas 9?äthfell)afteS.

3n ber ©ewegung biefer SThiere fcljcn wir unter ihnen bie ge- 
fdjicfteften unb ungefdjictteften gtieger unb (Springer, bie teidjtfüffigften 
Säufer, bie wir ttttS nur benfeu fömien uttb folche, bie burdj Saufen unb 
Stiegen jugteidj fid) forthelfen. Stitch bie übrigen ©ewegitngen mit ben 
tiefem unb ©einen, baS trümmeit, StuS- uttb Eingehen beS Hinterleibes 
unb bie ©ewegttng ber güt)ter fittb bewunberuttgSwürbig. 9?icht minber 
finb eS bie Sorbett in ihren ©cwcgitngeu.

Die Eier bringen fie mittelft beS ©ohrerS ober ©tadjets, wettn 
ottd) ttid)t immer burd) einen ©tid), uuinittetbar an bett Ort, wo bie 
© ritt fiiitftig ihre Nahrung fittbeu foil. Die -3d|neumonen fegen ihre 
Eier mittelft beS SegebohrerS ober Segeftadjets in bie SRaitpett unb puppen
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ber (Schmetterlinge ititb auberer 3itfeftett, bamit bie Partie beim 2luS; 
frfjfiipfen gleidj üMjntng fiubet, unb werben babitrdj feljr niifelid), mcit 
fie biete fdjäblidje Snfefteit burd) beit in fie gefegten Heim beS £obeS 
bertilgen. ©ie leben (bie 3djncuntouen) bon aitbereit Sitfefteu, jitnt STljeil 
fogar bon iljren eigenen ©attungSberwaubteu b. Ij- es fomnteit 3djneu* 
monen in unb an aitbent 3d)nettntoiten bor, Reißen alfo (Sdjntarofcer* 
©djmarofcer, lrä r̂enb bie erftereit fdjledjtweg ©djinaro&er fiub.

SSergleidjeit wir bie Slberffitgtcr Ijinfidjtlidj ihrer Sebeutuug mit 
aitbent Orbiutugeu, fo faun man fie in Setradjt iljre r 9'iii^tidjfeit uitb 
©djäbltdjfeit 31t beit widjtigfteit redjtten; bie nüfclidjfteu unter ihnen fiub 
bie Sdjueuutonen.

D ie  btx nntjlirijen Mafltytex.
(Sie werben burdj 93entid)titng ber berfdjiebcubfteu fcljäblicfjeit 3 u» 

feiten, wie ber Hüfer, ©djmetterltuge, Sßefpett it. f. w. m"ti<lidj, ititb wenn 
fie fid) auch zuweilen unter eiuauber felbft belriegen, fo fommt baS im 
©auzcit uidjt feljr iu Sctradjt. Sftur Sßefpeu unb ^orniffe ridjten eilten 
itberwiegeuben ©djabeit ait.

3u ben auf borfteljenber STafel borlommenben mißlichen Snfefteu 
geljören junädift bie Gattungen ber ©djhtpfwefpett, Sefpeit, Segwcfpen, 
©olbwefpen, Stmeifeu, gliegeit, ©chwebefliegeit, einige Saubwaitjett, Pibel= 
leit, glorfliegen, HameelljalSfüegen unb eine Slrt Silabe.

©attmtg Ichneumon. (©d;htpfn>cfpc.)
Hopf proporjionirt. Stni © d jeitel filmen brei Sftebenaugctt a u f einer 

Ziemlidj breiten etw as gew ölbten g lä d je . © ie  Slugeit bieten nie bie 

trem e bou © ro ß  unb Hlein, wie bei anbereu © a ttu u g e n . © ie  g itljle r  

finb entweber gefnieft ober gerabe, feiten län ge r a ls  ber Hörper, m eift 

faben= ober borftenförmig, feltener feulettförntig ober ju fau tu ten geb rüd t. 

© ie  êr © lie b e r geljt bon 6 bis über 4 0 ,  ift aber wegen beS engen 

3u fa m m e itlja n g e S  fdjw er zu beftim mcit. © ie  SOhtnbtheile zeigen feljr biele 
S3erfdjiebcnfjeitett ititb finb oft fo Heilt, baß fie fü r © a ttu n g S m c rfm a le  

nicht benüßt w erben föttiteit. © ie  O b erfiefer fiub m eift bon gew öljnltdjcr 

g o r m  unb © u b ftau z  entweber m it zw eispaltiger ober febft 3  —  4zä ljn ig er, 

feiten bloS m it eiufadjer © p iije . © ie  U itterfiefer laffeu  beutlidj © ta m u t  

unb Pabe unterfchetbeu. ©er ©tamm ift bei beu 3d jn e u m o u ib e u  Ijornig

download unter www.biologiezentrum.at



— 54 —

itnb (tar!, ©ei ben *ßteromalinen meift unter bem SKifroffop burdjfidj» 
tig erfdjeinetib, alfo woljl nur häutig, ©ie STafter finb bnrd) Sänge unb 
©liebergaljl feljr öerfdjieben. ©ie hergförmtge Sippe fißt auf einem lpr= 
nigeu Sinn, ©ie Sippentafter fiub 1, 3* ober 4gtieberig. Sille ÜÜlunb* 
theile fiub, mit SluSnaljme einiger unbebeutenbeit ©teilen behaart, ©er 
9htmpf geigt bie manuigfaltigften 33erfdjiebenljeiten im Sürperbait, iubern 
er balb feljr geftrecft, balb gebruugen unb bitcflig ift. ©er Hinterleib 
ift entweber in ftßenber, uiebevgebrücfter ober gebogener ©tellitug. ©er 
So ljre r unb ©tadjel ift bet Seftimmitng ber Slrten fehr widjtig. Se i 
benjenigeit Sdjneumoneit, welche ihn im Sövper oerftecf't halten, bient er 
uidjt bloS als So ljre r gurn Oblegen ber Gier, fonbern audj als SBeljr* 
ftadjel, iubeffen ift ber ©tidj öon feinem empfinblidjen ©djnterg unb hört 
nadj einigen Minuten wieber gang auf. ©ie Gier fiub gwar uodj wenig 
befaunt, cS ift aber bodj fdjoit manches ©onberbare an benfeben befannt, 
g. S .  ©ticldjeu, mittelft bereu fie einige 3  eit unterm Saitdje ber -Kutter 
befeftigt bleiben; ferner eine fein gebornte Oberfläche u. b. g. Sftitr bie 
Saroen ber S'djneumoiteu freffeu ober fangen. 31jr widjtigfteS ©efdjäft 
ift, einen geeigneten SÖtrtlj aufgitfudjeu unb biefem burdj einen ©tief) 
mit ihrem So ljre r iljre Gier gu übergeben, wobei fie üerfdjiebene feljr 
merfwürbige ©tellumgeu geigen, ©er So ljre r fptelt alfo babei eine 
Hauptrolle, er muß lang fein, wenn er b ieSrut an fehr öerfteefte ©tel*® 
len, wie in bte STiefe beS HolgeS an Saröett ber Socffäfer hinbriitgeu fo il; 
bagegen braudjt er nur fttrg gu fein, wenn fret lebenbe Saroen ober 
puppen, wie g. S .  beS ©ptmterS, ber Gute, Slattläuj'e u. f. f. mit 
Giern belegt werben follen. GS glitcft nur feiten biefeu ©tidj gu be
obachten. ©ie Ichneumonen überwintern öfters in großen ©efellfdjafteit 
im freien an nur wenig gefcjjüfcten ©teilen g. 59. unter Sßaumriitbe' 
!KooS ober ©teilten.

©ie Sdjneitmoueu fiub feljr mißliche Snfeften, aber nidjt iit: bem 
■Kaße uub in ber Sßeife wie mau es gewöhnlich aitnintmt. 9̂ adj ber ge* 
wöljnlidjen feljr allgemeinen Sßorftclluitg l j in9e baS Slufhöreu ober ©o-rtbe- 
fteljen eines 3nfeftenfraßeS gang allein oon ihnen ab. ©ieß ift einSrrtljum. 
SBirfung uub Urfadje wirb oft öerwedjfelt. 9M jt weil bie Sdjneumoneit 
fidj öermehren, hört ber Snfeftenfraß auf, fonbern weil ber 3nfeftenfraß 
fidj feinem Gnbe naht, oermehren fidj bie 3djneuntonett fo ungewöljnlidj. 
Se i einem gu Gnbe geljcnbeit ©raße, werben bie Treffer fo allgemein
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von t i ’cmff)eiten befaßen, baß eben bie 3 d)ueumonett baburdf) 

gogen unb in  ih rer V e rm e h ru n g  begiinftigt w erben, gfeidj wie bie © d jm a=  

rofcer bei SCftenfdjeu unb S p ie r e n  burd) t r a n fh e it  begiinftigt w erben, w o ra n  

jefct fein  SJlenfd) m ehr jw eifeft. (Sin auberer © e w e is  fü r baö © efa g te  

liegt b arin , baß bet einem g ra ß e  niem alö affe fterbenben R a u p e n  unb  

p u p p e n  öon Sdjn eu m o n en  bew ohnt finb, ber w ah re 9lufcen ber 3 d)neu= 

motten liegt b a r in : © ie  üerfefcen m andjem  S n fe ft, weldjeö itodj im  gerin* 

gen © ra b e  frä u fe tt uttb meffeid)t uodj fü m m erlid jc, jebod) im m er nod) 

freffenbe üftadjfommen gebracht hätte, ben Sob eö fto ß , fie rä u m e n  jafjHofe 

fra n fe  unb fterbenbe 3n fc fte n  fdjneff a u f unb öertyiubern, baß bereu fid) 

entmifd)enbe © ä fte  n idjt bie S u ft m it tierpeftcitbent © efta n fe  arfitffeu. 

D ie fe  fra n fe n  © ä fte  öerw an befn  fid) gfeid)fam  aflm äfig  in  gefuttbe tebeitbe 

3 d)neum onen, unb w enn biefc audj nachher eben fo gut w ie bie 2ö of)- 

nu n gStfjiere, ait8 welchen fie eutftanben, fterben, fo finb fie bodj nidjt 

fo faftig  unb werben m efjr burd; einen fa n g fam e u  35erw efu n g8proceß  

afö bttrd) g ä u fttiß  befeitigt.

Die S fr ten ber 3d)neumotten finb:

gtg. 1. Clielonus similis.
1 £ —  2 S in ieu  fa n g , gattj fd jw a rj, n u r m it w enigem  9?otI)braitn  

an ben © e in e n , © fitfp tu r  au3ge,$eid)ttet gru b ig-ruttgefig. Singen naeft. 

(Ein gewöf)nfidjer g e in b  ber bie Slpfefbfütljen ^ ä u fig  jerftöreitben T o r t r i x  

o c e lla n a .

gig. 2. Bracon palpebrator.
1 |  —  2h S in ien  fan g, m it brei S u b ita fjcß e u , gang gfattem  SOZeta- 

ttyorajt unb g r ö ß te n te ils  tjeßen © e in e n , an wefdjen nam entlich and) bte 

H üften  größtentheifö heß finb. © e h r h äu fig  an ben S a ro e n  öon C u r c u lio  

n o ta tu s  fdjm aro^en b.

gig. 3. Spathius clavatus.
2 — 3 j  S in ie n  fa n g , fehr biinn unb gart. Stu f bem üfftetathoraj: 

n u r unbeutfidje fa u m  ru n je fig e , öon fdjw adjen Seiftdjen u m gräugte © d )ifb er. 

© o h r e r  oon t ö r p e r fä n g e . © r a u n b u n t  ® i n  fehr gem einer g e in b  ber 

A n o b ie n , baher befonberS itt m it aftem  H ö fjw e rfe  öerfehenen R ä u m e n  

h äu fig.
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gtg. 4. Aphidius flavipes.
1 — 1 £ Pinien lang, geftrecft, mit liuienförmigent Sftanbmale. Sof)rer 

bon f)at£)cr§inter(ettißfänge. ©djwarj mit gelben Seinen. gaft ber ganje 
Hörper glatt CSntmicfett fid) beim üßonnenfrajje aus ben Parben bon 
Phora rufipes (Diptera).

gig. ö. Alysia rubriceps.
21— 21 Pinien laug, gebruitgeu, Singen fal)l, SÔ etat̂ oraj: ftarf run

zelig. ©djwarj mit rotten Singen. —  3n Magdalis-Slrteu in Hiefern* 
fnitppeln.

gtg. 6. Macropalpus leptocephalus.
%\ Pinien lang, geftrecft; Hopf auffallenb flein. Sourer länger 

alß Hinterleib, gaft gang fdjwarj. To rtr ix  Buoliana wirb Ijauptfädjlirf) 
bon btefem geinbe oerfolgt.

gtg. 7,  Microdus Clausthalianus.
3 Pinien lang, geftrecft. SDfetatljora): ftarf runzelig. So ljre r länger 

als Hörper. ©länjenb fc^marj, nur au bett Seinen braunrot!). SluS 
To rtr ix  hereyniaua,

gtg. 8. Microgaster nemorum.
1| — 1| Pinien lang, ©tarf gläitgenb faft ganz glatt, ©djwaq 

mit faft ganj rötl)lid)gelbeu Seinen. (Sitter ber widjtigften geinbe ber 
©pinnraupe. SDiefe wirb ttod) im ^erbfte boit ber 3ttutterwefpe ange* 
ftodjen unb überwintert (meift als halbwiid)ftge 9?aupe) mit ber ganjeu 
©efellfdjaft oott üftaben, weldje fid) im grühjaljr aus ber^aut ber fter* 
benbett bollwitdjfigen 9?aupe heraus, unb überziehen iu fdjneeweißen £önn* 
f̂ en oerpuppt bie 9?aupe wie mit einem $el$e.

gig. 9. Perilitus fasciatas.
2b Pinten lang, feljr geftredt, Sol)rer faft l  ber |jinterleibslänge. 

SDunfel (ber 9fumpf größtenteils) mit bräunlichgelben 3 etd)nungen be* 
fonberS einer £)iuterleibSbinbe, 3n ber 9?aupe üou Noctua quadra unb 
Bombyx bucephala. SBenu bie Paroen fidj aus berfelben herausbohren, 
fpinnen fie einen 2 — 3 3o ll langen gaben unb oerpuppeu (ich an bem* 
felben in freier Puft Ijängenb.
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gtg. 10. Anomalon circuniflexus.
9 — 14 Sinieu laug, felji- gcftredt, mit fc r̂ jufammengebriitften, 

ftctyelformig gebogenem furgfctjirdiitgigein £)interleibe. ©d)itbcl)en gelb. 
Hinterleib unb ©cine größtenteils gelbrotl). (Siner ber widjtigftcu Seiube 
beS ©piunerS. a] I0 jcigt bie Same.

gtg. 11. Gampoplex argentatus.
3 —  4 Sinieu fang, geftrecft. Hinterleib fdjroarj unb rotf). (SrfteS 

Slitgelglteb unten gelb, 9tanbmal fdjwaq. ©ofyrer fe r̂ wenig vorrageub. 
Häufig an Lophyren.

gtg. 12. Cremastus interruptor.
3 —  4 Sinieu tang, fefjr geftreeft. ©djwarg mit gelben ^eidjnungen 

beS 9xinnpfeS unb SopfeS, ©oljrer etwas ftirger als Hinterleib, ©el)r 
gewöljnlid) in To rtr ix  Buoliana.

gtg. 13. Ophion merdarius.
6— 9 Sinieu lang, geftrecft. Ounerfte (Subitafjefle mit gweiHotn* 

flc(fd)en. ©ramtgelb mit einzelnen buntteren Stnfliigen. @ef)r gemein 
in (Suleuraupen.

gtg. 14. Pacliymerus vnlnerator.
2 —  4 Siuten tang, Hinterfdjenfel ungewotjntidj bid unb gebornt. 

gaft gang fcfjwarj mit braunroten ©einen, ©oljrer nidjt fo lang wie 
Hinterleib. On To rtr ix  Buoliana gemein.

gtg. 15. Banclius compressus.
41 —  Sinieu lang, giemticl) gebntngen, mit geborntem ©d)Ubd)en. 

gaft gang fdjwarg, bie ©eine größtenteils l)eü. ©eim 9ttännd)en ber 
Hinterleib l)öf)er unb © tim  unb ®efid)t gelb. Sin (Sulenraupen unterm 
9ttoofe.

gig. 16. Exenterus marginatorius.
3£ —  4 Sinien taug, gtemlidj geftrecft. Dem vorigen fet)r äljnttd), 

aber ber H {nterfeib fifcenb nnb bie (Snbbornen ber Hinterfdjienen gang 
fefjtenb. ©djwarj unb getbbunt, Der aflgemeinfte getnb ber tiefem« 
blattwefpe.
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gig. 17. Exetastes fulvipes.
5 — 6 Sinien lang, jiemtid) gebrnugen. ©djwarg mit rotten Se i- 

nen unb faft fißenbem, beutlid) jufammengebrücf'tem, furjftadjetigem §tn= 
terleibe. 3n Lyda campestris.

gig. 18. Lissonota setosa.
6 —  9 Sinien tang, Sourer länger al« ber Äörper. ©djwarj mit

rotljbrauuen Seinen. Sn Cossus ligniperda.

gig. 19. Pimpla instigator.
5 £ —  7 Sinien tang, jiemtid) gebrungen. Soever etwa« fitrjer at« 

bie halbe £intcrleib«tänge. ©anj fdjwarj mit rotbraunen Seinen, ©inet* 
ber gemeinften ^antopljagen in ben puppen be« ©pinner«, ber 9?onne, 
be« ©djwamntfpinner«, ber ©orteute unb be« ©olbafter«, ja fogar der* 
fdjiebener auf Sräutern tebenber ©pinner unb (Sitten.

gig. 20. Epliialtes manifestator.
Sfteift bi« eine Sinie tang unb bariiber. So ljre r l|mat fo lang

at« Äörper. ©djwarj mit größtentfjeil« rot-braunen Seinen, ©djnta* 
roßer ber größeren Säferlaröeit in ©töifen namentlidj ber Buprestis 
mariana.

gig. 21. Glypta Resinanae. (3)te 3̂uppe.)
4 — 5 Sinien fang. Hinterleib auf ben 3 erften gingen mit jwet 

fĉ iefen ©inbrüden. Sourer öon §interleib«länge. ©djwarj ntit roth- 
braunen Seinen, ©einein in To rtr ix  resinana unb turionana.

gtg. 22. Bassus albosignatus.
2 f  —  4 Sinien tang, feljr gebrungen. Streofa fehlt, ©djwarg mit 

mehreren weißen ©tedxfjen befonber« am ©chitbchen unb Räubern, unb 
meift rothbraunen Seinen. 3n ben btatttau«jerftöreuben puppen öon 
Syrphus.

gtg. 23. Xylonomus filiformis.
6 —  7 Sittien lang, jiemlidj geftreeft, Hinterleib faft geftiett. Stieota 

fehlt. Sohrer bon ber Sänge be« Hinterteibe«. 9?umpf f^waq. H in-
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tcrleib unb ein S l je i l  ber S e in e  rotl). © in geittb  berfdjiebener unter 
9?ittbc lebeitber S o c ffä fe r .

gtg. 24. Tryphon Lophyrorum. (8am .)
3  —  4  Pin ien  la n g , gieinlicf) gebritngen, H in terleib  faft fifcenb, au  

ber S a u d )fe itc  gegen baS (Sitbe e tw as jufam ineugebrftcf't m it mcrf'lid) bor*  

rageitbem  S o l jr e r .  S lrco la  fdjiefbreiecfig faft geftielt. H örper fd jw arz m it 

Zahlreichen gelben glecfen unb © trid je n  befoitberS beS © d)ilbd )en S. S e i n e  

g r ö ß te n te ils  ro th b rau n . (Sin gewölntlidjer g e in b  berfdjiebener S l a t t *  

wefpett natnentlid) ber T e n tlir e d o  p in i unb v a r i e g a t a  an bereu Parben  

bie 2)?abc innerhalb beS (SoconS fdjm arotjt, uttb fid) nach ihrer in  einem  

bituneu © cfp iitufte  erfolgten V e r p u p p u n g , im  g rü h ja l)r e  burd) ein Pödjel* 

d)cu an ber © e ite  h erau sfriß t. a / 24 bie *ßuppe.

gig. 25. Trogus flavatorius.
7  —  9  Pinien lau g , geftrecft. Streola fitufeeftg. S r ä itu lid ) g e lb , m it  

Zahlreichen fchwarjeit uttb bläulid)fd)w arzcu g e id jn u n g e n . 3 ^emlicf) h äufig  

im  9?ad)fom uter unb ^jerbfte att ben p u p p e n  ber ^ o n n e  aitSfliegcn b .

gig. 26. Ichneumon nigritarius.
5  —  6 P in ien  la u g , ganz fdjroars unb n u r bie S e in e  m it ro th b rau n  

unb weiß. S e i m  SBeibdjcu ein g ü f) le r r in g e l weiß, beim  9)?änndjen aitcf) 
bie inneren  S lugenrünber unb zuweilen aitdj ein © d)ilbd)cnfle<f weiß. 
3 n  ben p u p p e n  ber (Stilen unb ber S ie fe ru fp a ttn e r , a u s  welcher bie 
SBefpe im  g r ith ja l jre  h erb orb rid jt.

gtg. 27. J. pisorius.
33erw au b te  Slrt, 1 0  — 1 1  Pinien lan g  m it ganz rothgelbem  H in ter*  

leibe uttb buntem  R u m p fe . 21u S  S p h in x  p in a s tr i.

gtg. 28. Cryptus seticornis.
5 £ —  6 P in ien  la n g , ziem lidj geftrecft. g ü l j le r  fe^r la n g  unb büttn. 

S o h r e r  £ ber H ^nterle ibSlänge. ® a n z  ftf)it»arg, m it rotl)b raun em  H in ter*  
leibe unb S e in e n  unb weißen g ith le rf)a lb rin g e . S n  p u p p e n  ber 
g o rle ttle .
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gig. 29. Phygadenon Piniperdae.
3 £  —  4h S in ien  la u g , jiem lid j gebntitgen uitb m it ü b era ll pu u ftirte in  

erften n in t e r ie i^ r in g e  lln  ̂ weißem © d jilb d jeu . On p u p p e n  ber fto r le u le .

gig. 30. Mesostenus gladiator.
5  —  6 S in ien  la n g , © o ljre r  fa ft don boppelter S ä n g e  beS tö v p e r ä .  

© d ) w a q  m it r o t b r a u n e n  © e in en , jiem lid) gew ölbten k lü g e ln  unb oft 
weißen S itf jlc rr in g c lu . On nerfcfjiebenen S p lie x -2 lr te u .

gtg. 31. Mesochorus splendidulus.
2  —  2 |  S in ieu  la u g , fel)r geftrecft. 2treo la  r fjo m b o ib a l. © o ljre r  

fa ft |  ber H in tc rle ib ö läu g e , H in terle ib  aut (Snbe etw as ju fam m eu g eb rü ift . 
© d jw ä rjlid )  itnb bräitu lid jgelb  geffedt. 2 lu8  ben H eftern  ber T in e a  e v o -  
n y m e l la  unb p a c le lla , ju w eileu  aud) in  R a u p e n  ber a u r if lu a .

gtg. 32. Hemiteles fulvipes.
1 £  S in ieu  lau g , © o ljr e r  |  ber H in terleibß län ge. © d jw a r j  m it  

gelben © e in e n . 2118 © djm aro fcer be$5 M i c r o g a s t e r  n e m o r u m , g a n j ge* 

wöljnlid) tu ber © p in n ra u p e .

gig. 33. Pezomachus agilis.
— 2  S in ieu  la u g , u n geflü gelt, g a u j fd jw a rj, n u r l)ier unb ba 

Defouber« bie © e in e  b räu n lid ). © o ljre r  £  ber ^»interle ibölänge. © d jm a *  
ro^ er derfdjiebetter © d jm arofcer ( M ic ro g a s te r )  beS S ie fe rn fp iu n e rS .

gig. 34. Eulophus xantliopus.
§ S in ien  la n g , jiem lid) gebrungen . gü ljte rg e iß e l beutlidj fü u fg lic - 

b erig , baß le^te © lie b  gerin gelt. 9?abiatnerö |  be$ D o p p e lu erd ett. 
ft lü g e l g la S lje ll. © rä u n lid jfd jw a rg , m it gelben © e in en . D e r  fefjr ge* 
m eine © d jm a ro ^ e r beß © p in n e rS , in  beffen $ itp p e  er ju  dielen H itn - 
berten überw intert.

gtg. 35. Elachestus Leucogramma.
\\ S in ien  la n g , jiem lid j geftrecft. © n ta ra g b g rü u , etw as blöulid) 

m it weißem H in terleib Sfle d  ber aflän n d jen . O n E c c o p t o g a s t e r .
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g i g  3 6 .  E u r y t o m a  A b r o t a n i .

1  —  1 ?  Sin ien  la itg , © itljlergetfjel Sg licb ertg , m it gcfticlten Wtm* 
prigeit © lie b en t ber SDMmtdjcu, fd ;w ar$, Ijter itnb ba an  ben S e in e n  
wciftüd). © d jin a ro ß cr uoit 3d)ue;tm onen ( M ic ro g a s te r )  ber © d jw am m * 
rau pen  uub iuaf)v[d;eiuticl) aud) aubcvcr.

g i g .  3 7 .  T o r y m u s  c h a l y b a e u s .

1  — 1 |  S in ien  fa n g , © djilbdjett an  ber äufjerften  «Spiße g la tt. 
S o l j r e r  boppelt fo fa n g , a l«  S ü rp e r . S ß rp e r  unb © d jen fe f fdjöu 
metallifrf) fta ljlb la u , bie SftSiutdjeit rneljr griin lid ). 3 n  © id jten japfen  an 
T o r t r ix  s t r o b ila n a .

g i g .  3 8 .  T  o b s o le t u s .

© ttu fe l mctaHifd) m it © litgelw ölfd jcn  unb gientltd) Tangent S o e v e r .  

3 u  T e n tlir e d o  p in i uub v a r ia b il is  unb B o m b y x  a u r if lu a , wo fie w al)r*  

fdjehtlid) au C r y p t u s  u . b. g. fdjntaroßeit. S e r w a n b t  m it obiger.

g i g .  3 9 .  C l i r y s o l a m p u s  s o l i t a r i u s ,

S a u n t 1  S in ie  fa n g , gientlid) gebvungen. © tie ld jeu  etw a \ ber 
£ )in tcrle ib « liin gc . 9ftctaflifd)gviiu lid) utib b läu lid ), 3 t t  ben G ie rn  be« 
S ic fe rn fp in n e r«  einfant.

g i g .  4 0 .  T e l e a s  l a e v h t s c n l u s  ( P h a l a e n a r u m  A u c t . )

h bi« |  S in ien  ta n g . S o l j r e r  £  ber £)interleib«lc(nge. ^ u n ft ir u n g  
fcljr fdjwad) itnb uubeutltd). (yit G iern  be« @ p im ter«  gew öljn lid j m e ^  
rere , ju w eilcn  bi« 1 2  itnb barü ber in einem G ie.

g i g .  4 1 .  T .  t e r e b r a n s .  ( @ e it e n c m f id ) t .)

SSerw anbt m it obiger. S o b r e r  \ ber £)interteib«Iän ge, ^3unftirung 
ftavf, beim Slnftedjen au« l ie u s t r ia .

g i g .  4 2 .  P t e r o m a l u s  P i n i .
(2)}(innd()en unb SBeibdjeit.)

1 *  — 1 £  S in ien  ta n g , © liigel ungefledt. SDZetatljoraj; p u n ftirt, 
jebod) aud) fein  ru n je lig , w enig gefielt, SRabialnerö n u r  w enig fü r je r
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alß © o p p e lu e rö . @ d jö n  m etattifdjgriin, m it gvöfstenttjeil^ fjefiett S e i n e n .  

Olt © p in itra u p cit, wo fie in M ic r o g a s t e r  fdjinaroßeit, a ls  bann aud) 

a u s  M ic r o g a s t e r  s o lit a r iu s  unb felbft in  P a p ilio  C r a t a e g i .

gig. 43. Pteromalus guttatus.
33erw an b t. 9D?tt einem einzigen gtügetftecfen. 3it C u r c u lio  n o ta tu s .

gig. 44. Encyrtus atricollis.
h Pinie lan g, feljr gebritngen m it uidjt Ijellgeriugelteu, ant (Sitbe 

fta r f fcitlcitförm ig üevbreitcrteit g itljle n t. SDZatt fa m m tfd jw a rj. 3 :n T in e a  

e v o n v m e lla , bereit erwadjfeite R a u p e n  uad) beut Slu Sfliegcn  ber SöeSpdjeit 

iljre uatüvtid)e © e fta lt begatten ititb wie m it f a b e l n  burdjftodjeit fiub.

gtg. 45. Ceraphron Syrphi.
1 — H  Pinien t a u g , geftrecft. S o u r e r  fauut u orrageub. g liig e l  

g a n j weiß uitb burcfjfidjtig. S it  ben p u p p e n  oerfdjiebeiter S y r p h u s -? t r t c u .

gig. 46.
g e ig t  bie 9iaup e ooit B o m b y x  ( P y g a e r a )  b u c e p h a la  beS Pinbctt* 

fp iitu ciS , weldje w äljreitb iljres g r a ß e S  ooit eiueiit Sd ju eu m ou  aitgcftodjeu  

w ü rb e, ber 9iaitpe w ü rben  bie (Sier burdj beit Pegebofjrer eiitgcintpft.

gig. 47.
g e ig t  biefc bereits tobte Diaupe, a u s  w eldjer fidj bie aitSgewadjfeitcit M i-  

c ro g a s te r -P a v u e n  tljcils fdjoit fjerüorgebort Ijabeit, ltnt fidj 31t oerfpiniteit, 

tljeilS aber uodj fidj IjeraitSfreffcn, in uatüutidjcr © rö ß e.

©attung V e s p a . (SBcfpc.)
S e i b e  H a ft e n  ber O b e rflü g e l (egen fidj iu ber 9M j c  ber Päitge itad) fo 

ju fam m en , baß eS fo auSfieljt, a ls  w ären  fie n u r balb ba. © e r  H opf 

IjcU faft eine öreieefige S o r u t , inbem  fdjott ber H opffdjilb fid) ttadj öorn  

tierfdjiuälert uitb bic O b e rfie fe r iljit nod) uerlftitgern, fie liegen itäntlid) 

entweber fo au  c in a u b er, baß fie fid) n u r m it iljrett © djneibeit etw as  

beefen unb ein frä ftig e S, e tw as gew ölbtes, gleidjfeitigeS © reieef unter bem 

H opffdjilbc bilbeit ober fie fiub auffallenb o erlän gert, unb ftcljeit w eit
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f)crt>or, tu mandjcn fällen einen orbeutlidjen ©djnabel btlbeitb. Die 
innern SWunbttjcilc finb fo jufainntengclegt, baß ein großer STjeit ber 
Unterfiefer bie Sippe von hinten unb innen umfaßt, fie finb bafjer 
burd) bie ©ilöuttg ber Untertippe auSgejeidjnet. Die f^ü Îcr nähern fid) 
in ihrer mehr ober weniger gefnieten gorm mehr ju  ben ©ienen als ju 
ben Söegwefpen. Die gorrn beS törperS Ipt auffallenbe 23erfd)iebenheiten, 
tnbem bie meiften in ber Verkeilung itjrer bunten Farben mehr 2lel)n* 
lichfeit mit ben Segwefpen als mit ben gefälligen SBefpen haben. Die 
©eine ber SÖefpen haben nidjt bie ftarf'en §aare unb Dornen ber 2Beg* 
wefpeit, nad) bem ©itrften= unb SSlumenftaubträgei>9lpparat ber ©ieueit. 
Die Farben finb in bunten ©änbern unb glecfen verteilt itnb bie ©e= 
haarung entweber mäßig ober auffallenb gering.

3 n ber Sebensweife ber SBefpen geigen fid) auffalleube SSerftfjiebcu* 
heiten unb forbern jit r  ©ilbitng verfdjiebeiter ©ruppen auf. Die einen 
leben einfaitt, beftehen nur ans $D?ännd)en unb SBeibdjeit, unb füttern 
nur größtenteils mit lebenben Onfeften meift nad) Slrt ber Sßegwefpen, 
felteuer ber Odjueumouen. Die anberen leben gefellig, beftehen aus üfteinu* 
djeu, Sßcibdjen unb Strbeitern unb füttern nur mit ©äften. Die einfa* 
men finb itnS als nü£lid)e befanut. — Der Slrtcureidjthitm ber SBefpcit 
ift nid)t groß. Die Unterfdjeibung berfelbeit ift oft uid)t leidjt.

gtg. 48. Vespa Ichneumonidea.
Oberfiefer fdjmal gefreujt ober fd)nabelartig Verlängert. Der erfte 

Hinterleibsring nidjt auffallenb abgefd)niirt. 4 Siiticn lang, Hinterleibs* 
ring ein fleht wenig abgefdjniirt, bcr gweite eben fo wie bie folgeubeit, 
ftarf itnb bid)t punftirt, mit pfammenhängenben 3 ©iuben. 9?umpf 
fdjnmrj unb nur ant ^ßrotorajraube ein *ßaar gelbe gleddjen. giiljle r 
mit haäig umgebogener gweiglieberiger roftrother ©pi^e. Die SCftabe 
foil fid) in ber H av39aIle von To rtr ix  resinana finben, unb foil wie eine 
3d)neitmoncnlarbe fdjiitaro^eu.

©attmtg Sphex* (SBcgwcfpc.)

Der Hinterleib fo ftarf geftielt, baß jwei gauje SRittge ben ©tiel 
bilben ober, wenn er bloS aus Gsinem befteht, biefer hinten fo fdjmal ift, 
wie öorne. Der ©tiel befteht bet bcr folgeuben gtgur aus ŵei Gingen.

download unter www.biologiezentrum.at



— G4

gig. 49. Sphex sabulosa*
Sfteift -J— f  3 oll lang, jkbodj auch balb größer Imtb fletner, w^etf 

bCS über bie |)citfte beS Hinterleibes einttehntenben ©tieldjeuS itnb beS 
ttad) hinten ftarf tterbidten Hinterleibes. ©an$ fdjwarj, nur bie fjiit*  
terleibSmitte rothbraun. 9?itntpf itnb ft'opf ziemlich ftarf behaart, ©ie 
ift faft burdj gang Gritröpa verbreitet itnb iit fartbtgen ©egenben vom 
©rüljlinge btS itt beit §erbft 51t flnben. a/49 Sam.

gtg. 50. S. Turioilitm.
Hinterleib fißenb ober faft ftßenb ober öerbünnt, unb weiitt ix rje* 

fttelt ift, ermeitert fich ber ©tielriug nadj hinten merflid). 2 tiollftän*
bige ßubitatjelten. 2 £ —  2\ Sinien tang, ziemlich geftreeft. ©ie Sefge
fpiß öorgezogen. SKetathoraj: ueßförmign’uuzefig. S in  HiüttrleibSring 
mit ganz furjem ©tieldjeu. ®anj fdjwarz, nur ©berfiefer, Untcrfeite beS 
erften ©itljlergliebes unb ber größte SHjeil ĉr ©djieueu unb STarfen 
nebft Sinnfpifcen weiß ober etwas gelblidj. ©oljrer ganz fu rj, ^ — £
beS Hinterleibes. ©ie Sarbe finbet fid) iit $arjgaiüit als ©djmaroßer
ber To rtr ix  cosmopliorana.

©attung C h r y s ls . (©olbroefpc.)
Hinterflügel tterbenloS. Hinterleib 3= bis 5ringelig, am Gntbtf 

fernrohrartig eiu= uub ausziehbar uub ftadjelig.

gig. 51. C. ignita.
3— 4 Sinien laug, 9?umpf itnb $opf fiub blau uub grün, ber Hin* 

terleib golb* unb fupferglänjenb. ©a fie bitrch Vertilgung lebeuber 3n- 
fetten wirtlich nitßlidje £ljiere fiub, fo tonnten fie hier uidjt ganz über" 
gangen werben, ©ie finb beljenbe unb fdjnell, unb befouberS in ber 
brennenbften ©oitne an alten Raunen unb Räumen in ihren ^eftlödjern 
ouS- unb einfricdjenb zu fehett. ©ie leben auf gan$ eigenthümlidje 
SBeife, inbem bie -Kutter nadj 2lrt beS $itfnf$ fid) ein 9?eft öon 2Beg* 
wefpeu. ober Sßefpett fueijt unb hier ih r (£i ablcgt. ©ie auSfommenbe 
Saröe ift fo gierig, baß fie baS boit ber Sfteftetgentljünterin îtfammeu* 
getragene, befouberS gern Slattläufe, peqeljrt unb bereu eigene SBrut 
barben läßt

download unter www.biologiezentrum.at



— 65 —

(Battmtg Form ica. (Slmcifc.)

©ie gühlljörner finb nafjc an ber © tin t befeftigt, fabenförmtg, 
bie ©lieber bcrfelben meift walzenförmig, bie Oberfiefer breiedig, gejäljnt 
nnb ftfinetbenb; baS Stieldjen beS Hinterleibes wirb nur ans einer 
Sdjitppe ober einem Snoten gebilbet. (Statt beS StadjelS haben fie eine 
©ritfe, weldje einen fauertt brennenben Saft abfonbert. —  Seine SDjicr* 
form ift fo djarafteriftifdj, wie biefe; eS giebt woljl SZiemaitb, ber fic 
nidjt fogteidj im SBalbe ridjtig anfprädje. ©ie Slmeife ift baS einzige 
ungezügelte Snfeft, welches einem häufig begegnet: wenn unter anbern 
Snfelten ungeflügette SnMbibuen borfomnteit, fo finb fic entweber fpar* 
faut, ober fie leben feljr berftedt ober zeigen nur träge Bewegungen. Set 
ben Slnteifett ift bieS SlüeS uidjt; gerabe bie ungezügelten Snbibibuen 
fiub bie aflerljäufigften unb fie zeigen fich mit ihrer Slentfigfcit unb Slmei* 
fenfrfjuettigfeit auf allen Söegcn uttb Stegen.

©ie früheren guftänbe ber Sfateifen haben mit beiten ber Sdjneu* 
«tonen, Sßefpen, SSBegwefpen, Stenen unb ©allwefpett bie meifte Slefjnlidjfeit. 
© a S ß i i f t  ein zarter, länglicher, weißer Sörper; es ift aber nidjt baS, was 
ber gemeine 30Zanu (£t nennt, ©ie Parbe ber rotheu Hügelauteifc *)at 
bis 3 Pinien Sänge, ift zî mtief) gebruitgen unb liegt etwas gefritmmt. 
(Ws2 ^  gtgurentafel) ber Sopftljetl ftel)t, befonberS im profil gefeheit, 
ftarf Ijerbor unb hat etwa bie ©röße ber gälte an ber ttnterfeite beS 
erften Ringes, lieber bie Oefonomie ber Stmeifen hat mau faft eben fo 
biele Seobadjtuugeit, wie über bie Sieneitftaaten angefteKt.

gtg. 52. Formica rufa. ^otfye Shrtetfc.
Oberfiefer bretedig. |jintcrIeib8ftieWjen mit einem (Sdjöppdjeit 

ober ^öcfercfjett, anftatt beS SBeljrftadjelS nur ein Sle f̂aft. 2 —  
Pinien lang, SJJZänndjen bis 5 Pinien, Sßeibchen bis 4£ Pinien, ©ie 
©djuppe beS HinterteibSfiieldjenS ift oben meift auSgeranbet, faft herZ3* 
förmig. Sruftftüd bei Arbeitern faft ganz braunroth. ©er größte £h ctf 
ber Oberfeite fdjwar$. ©ie Männchen ganz un  ̂ 9ar fcfjwarz- Uitfere 
gemeinfte Strt, welche befonberS in Sftabefwälberu, bie großen fegelför* 
ntigen, aus allerlei Saumabgängen, wie $av$, SttoSpen, 9?inben, (Span* 
chen unb bergletdjen zufammengefeßten Raufen, borjitgtidj am guße ber 
Stämme zufammenfchleppt, uitb auf allen Slöegen unb Stegen felbft an

5
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ben Räumen unterläuft. ©ie Slmeifen finb für ben 2öatb efjer mißlich 
als fdjäblidj. ©er gange ©djabeit tonnte fidj tjödjften« aitf SSeftäbigung 
einjetner von Slnieifen bewohnter Stämme belaufen, bie wahrfdjeittlid) 
fdjon tränt uub tjotjl waren, elje fic ihre (Einquartierung befomnten. 
©er 9?ußett, weldjeu fie ftiften, befteljt barin, baß fie gegen eine Sttenge 
mtnüßen ©egiefer« ben Srieg führen. Gin 33aitm, au beffen ©iiße ein 
Slmeifenljaufen fteljt, wirb gewiß von ben auf- uub abgieljenbeu Slmeifen 
auf« SSotlftänbigfte gefäubert. Sludj wenn fie fern von ihrem 9Zefte eine 
SKaitpe ober fonft ein 3ufeft fiuben, machen fie einen Stugriff.

ltnfere Xafet geigt in ber 2lbbilbung SJJäundjen uub Söeibcljen, 
bann 5aff flügellos, Sarve, $uppe, ^  Gocoit.

$ig. 53. Formica liercnleaua.

©rojJc SBalbctmctfc. SÖMnndjcit uitb SBetDdjcn.
Arbeiter 4 — 5 Sinien, SDMundjen 5 Sinien, unb 333eibenen bi« 8 

Sinien lang, bie gewöhnliche Keine 4ectige gelle unter ber erften Gubital* 
jette fet)tt. ©aft gang fdjwarg uub nur bei Arbeitern unb 2DMnud)en unb 
S33eit)d;en bie Seine uub ein Xtjeit ber S3ntft beutlidj bräitnlid). ©ie 
ift in 9?abelwälbern befonber« ©idjteureviereit ber ©ebirgSgegenbett feljr 
gemein, unb lebt in ben ©äugen trauter 23äitme. ©ie Vertilgung ber 
Guten* unb ©pannerraupen, burd) fie, tönnte nur bann ftattfiuben, 
wenn erftere fid) in ber 92älje iljrer ©äuge am ©tautute triedjeub vor* 
finben. 53 ©liigellofe Slmeife biefer Strt.

(Driiuntg tar Bumflügl«:, uitö Hlüdtm,
Diptera.

3nfeftenorbmtng, wetdje fid) burd) ba« 23ort)anbenfein von fed)« 
©üßen, gwei häutige, in ber 9?ul)e au«gebreitete ©liigel, burd) fogenan.nte 
©djwingtolben unb einen rüffelförmigen 9D?unb ituterfdjeibet. Ä’opf balb 
tlein, balb groß, unb geidjuet fid) burd) große Slugen au«, ©ie ©üljt* 
fjörner finb auf ber ©time eiugelentt, itnb entweber faben- ober borften- 
förmig mit 6— 24 ©liebem, bei anbern nur breiglieberig, itnb befteljen 
au« bem Söurgetgtiebe, bem ©djafte, unb au« bem größeren priSmati* 
fd)en ober fdjeibeuförmigen Gnbgliebe, au« beffen SJlitte ober ©eite eine
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feine geglieberte entfpringt. Die SSJhntbtljeile Tiegen in einer ©rube, fie 
bienen jnm ©attgen flitffiger 9M)rttng, itnb beftehen bei ben meiften ans 
einem an ber Sßuqel f'uieförmig gebogenen vorragenben ober §uritcfge= 
jogenen itnb vorftred'baren ©augritffcl, ober aus einigen tnötdjen in 
btefer ©ntbc. Die SDhtnbtljeile finb bei ben Zweiflüglern Ijödjft eigen* 
tfjümtidj gebilbet. Der ©aitgritffel befteht aus bem auffteigenben ei* ober 
walzenförmigen SGBurjeftfjetfe, itnb aus bem verlängerten ©tamme. Diefer 
verlängert fid) entweber auf feiner obern glädje 31t einer fin ite  ober bie 
9?änber fd)lageu fid) nad) unten itm, itnb bilben jwei ber Sänge nad) 
atieinanber liegenbe Sippen. Der 9?iiffet wirb burd) bie verlängerte 
Unterlippe gebilbet. On feiner 9?inne liegt ber längere ober füttere 
©attger, ber aus 2 —  6 lanzettförmigen ©orften befteljt. Die oberfte 
Sorfte umfaßt bie gegeniiberftefjenbe untere mit iljren Räubern, unb 
entfprid)t ber Oberlippe, bie untere ift bie Ijervortretenbe Zunge, 
vier fettlid) liegenben, von jetten fdjeibenförmig eingefdjloffeiieit ©orften 
finb bie verlängerten Hälften beS Ober* uttb tluterfieferS. (SS finb nur
2, ein bis fitnfglicbrige tieferntafter Vorlauben, bie entweber an ber 
SÖitrjel ber untern ©eitenborften, ober ba am Büffel fifcen, wo jene 
attö beffeu ©eitenränbern Ijervorgeljen, bie Sippentafter finb burd) bic 
fleifdjigett Sippen angebeutet, wo jene vorljanben fittb. Die netzförmigen 
SCugen finb groß unb nehmen öfters ben ganzen topf ein. gaft bei allen 
finben brei 9?ebenaugen. Der topf ift abgefonbert, ititb meift fyalbf'uget» 
förmig. Der 33orberleib befteht bei ben meiften nur aus einem ©titcf'e. 
Der Hinterleib ift gewöljitlidj burd) eine tiefe (Siitfdjuürung abgefonbert, 
befteht ans 5 — 9 Gingen, bei ben SBeibdjen meiftenS jugefpifct, bei ben 
üftänndjen ftumpf, mit Tjervorftefjenben ©efdjledjtstfjeiten. Die ©eine 
finb bei ben meiften lang unb fcljlanf, mit fünf gußgliebern unb jwei 
tlauen verfemen, bie meiften legen ©ier, bie Sarven, weld)e man 9J?aben 
nennt, finb faft alle weid) unb fdjwad) geringelt, fußloS. Einigen feljlt 
ber topf. Die SDßünbung ift runb unb weidj, unb jwifdjen jwei H^djen, 
mit weldjen fie fid) anljalten nnb fortbewegen, liegt eine ©orfte, bie jum 
Sfrtftecfjen ber Sftafjrung bient. Die vollkommenen Zweiflügler nähren ficf) 
bon tl)ierifd)en unb vegetabilifdjen ©äften, unb werben bem ÜJftenfdjen 
unb 33ief)e feljr läftig. Om gluge taffen fie ein ©ummen Ijören, wel* 
djeS burd) baS Reiben ber 3'lüget an iljre r ©elenf'flädje Ijervorgebradjt 
wirb.
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©attmtg Ulnsca fliege,
(£tn fCetfrfjigcr SRitffef; £after meiftenS faft fabenförntig, ober an 

ber ©pi£e etwas bider, mit bem Büffel in bic SDtunbgrube gurüdgejo* 
gen. gühfhörner neben ber ©time eingefügt, gfitgel ausgebreitet. ©ie 
Paroen nähren fiĉ » oon ftteifd), Hehridjt, Raupen ober Snfefteitfaroen, 
einige leben in ÜKift, bie SBerwanblung geht fdjon in einigen £agen 
oor fid).

gig. 54. M. fera (Tachina Fera.)
6 Pinien fang, gebrungen, baS 3. gitljfergfieb runbfid). githfer- 

borfte 3gftebrig, gegen baß (Snbe oerbitnnt. Hinterleib burdjfdjcinenb 
roftgefb, mit fchwarjer töüdenftrieme. güljler unb ber größte £l)cit ber
Seine fdjmufeigs roftgefb. ©ie Paroen ftnbet man in beit Raupen ber
Bombyx Monacha uitb Noctua piniperda.

gtg. 55. M. (Tachina) glabrata.
5 — Pinien fang, gebrungen, jiemlid) ftarf niebergebrüdt, mit 

bid)t behaarten Sfugen. Sfäufidj fcfjruarj, ftarf gfänjcnb. SEafter, SSWunb 
unb unterer Stugenranb finb braunrot!), ©djilbdjen meiftenS fĉ tvarg. 
©ie ©eiten ber 3 erften HiutcrletbSringc, wie bie güljlerglieber oon 
fetber garbe. ©er furje Otternero gwifdjen ben 4. uitb 5. PäitgSnero 
braun umwöfft. ©ie gfiege tu großer üfftenge fattn mau im gritljiahrc 
aus puppen ooit Noctua pinipercla erhalten.

gig. 56. M. (Gonia) piniperdae.
4 £ —  5 Pinien lang, gebrungen. ©chwarj, am föitmpfriiden 

etwas grau überzogen, ©efidjt unb © tirn  feljr groß unb bfaftg befott* 
berS beim SDZänndjen, fdjnuttjig grauweiß, am Untergefid)te gelblich, 
©ie Sftebenaugen in einem ffeinen fdjwarjen gelbdjen. ©aS 2. gühfer* 
gfieb mtb beim SBeibdjen aitd) bie Safts beS 3. röt t̂ief). Hintu'feib 
fd)warj mit fifbergrauen Gnnfdjnitten, feitwärtS rötljfidj. gfiigel grau 
angeräudjert. 2fitS überwinterten puppen ber Noctua piniperda.

gig. 57. M. (Sarcopliaga) albiceps.
3§—6 Pinien fang, ziemlich geftred't, güljferborfte § fanggefiebert, 

©er 3. PängSnero faft bis jum Qtterneroen fu rj hornig. Hinterfd)ienen
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beS 9)Mnnd)enS lang borftenl)aarig. Sid)tfd)ieferblau. Hinterleib 
gewürfelt, topf weiß, an ber © tint fyaitftg gelblid), Sifter gläujenb fcfywarj. 
Diefer Slrt ift bie gemeine ©d)meißfliege (M. carnaria) fel)r äljnlid), 
festere ift aber größer, I)at einen geftreeftern Hinterleib unb immer gauj 
gelben topf. Die Staben im Herbfte aus ben puppen don Bombyx 
P in i, wo fid) im Sftai bie fliege entwidelt. Slud) in ben puppen ber 
Monacha.

©öttung Syrphus. (©djrcebefliege.)
Der Büffel etwas länger als ber topf, au ber ©pi^e angefdjwol* 

len; bie güfjlljörner füqer als ber topf, an ber SBuqel etwas don 
einattber abftel)enb, mit einfacher ober gefieberter (Snbborfte. Die Sarden 
nähren fid) öon ©lattläufen. Die fliegen fdjweben über ©lumen, unb 
Ijaben bas Slitfeljen dott SBefpen.

8«0. 58. S. seleniticus.
5 —  7 Sinien lang, ftaljlblau, auf bem Hinterleibe mit 3 paaren 

branngelber jiemlid) parallel Itegenber H^utonbe beS HiuterleibSriicfenS, 
unb einigen itnbeutlid)en ©aud)fled;en. Die Sarde (5g) l)at im attSge* 
ftretften Zuftaitbc 11 30Ü Sänge, ift unten fdjmuljig blaßgrmt, oben 
bunfel mit gellerer SD îttellinie, in welcher abwecfjfelnb weiße unb rotlje 
Querffecfdjeu ftel)eu, Oberfette mit dielen fegelfönnigen Sföärjdjett, bereit 
jebeS lfjaarig ift. Die Ißuppe ift jum üitterfdjiebe don ntand)en grünen 
Slrten, braun, jiemlid) glängenb, nur au einer einzigen ©teile faft fdjwärj* 
lidj, fonft wenig burd)fd)immernb. ©el)r nal)e derwaubt ift S. pyrastri, 
jebod) derfdjieben burd) etwas attfel)nlid)ere ©röße, unb weiße, nad) ^in
ten bidergirenbe |jalbntonbe.

gig. 59. Syrphus taeniatus.
4 Sinieu lang, feljr geftrecJt, gelb finb © tim , ©eftdjt, g ir ie r  

größtenteils, SRitmpffeiten, ©djtlbdjen, ©eine, ©d)winger, ©d)uppd)en 
unb 4 iutunterbrod)ene HinterleibSbinben. —  Sarde 4 — 5 Sinien fang, 
gaitj grün, jebod) mit gellerer breiterer äftittellinie, in weld)er ein bitnf* 
lerer ©treifen, unb am ©djwanjeitbe ein $aar nad) Ijiitten condergtren* 
ber erhöhter ©treifen, mit 1 3̂aare rötl)lid)er £öd:erd)eu fteljeu Die 
$uppe ift nur 3 Sinien lang, unb faft ganz grün, nur Ijier unb ba 
etwas rötl)lid)braitn angeflogen, t u r j  dor bem 2luSfried)en färbt fid) 
bie 'puppe am SSorbertljeile bunfel*grünlichgrau. Slufeutljalt auf der« 
fdjiebenen ©ewäcfjfen, wo fie über ben ©lumeit fdjweben.
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©attuug A s l lu s .  (Raubfliege.)
©ithll)örner breiglieberig, öon ber Sänge beS Kopfes. ©nbglieb

pfrieutenförmig, mit einer jweiglieberigen ©orfte. 9?iiffcl borgeftrecf't, 
hornartig, fdjarf. ©uf?fol)len mit gwei ©allen unb gwei flauen. (Summen 
unb ftedjen im ©luge anbcre Sufeften an.

$ig. 60. A. germanicus.
©iefe ftarfe räuberifdje ©liege ift 1 goll fang. @ i£ ^ n t

©äugen unb lobten auberer Snfeften aitd) ©orfenfäfent angetvoffen. 
©ie ©arbe beS Körper« ift braun, Hinterleib fd)wärglid), gwifdjeu ben 
gingen bunflev, ©itjse gelb, bie Sdjenfel braun, ©liigel fdjntufcig weiß. 
S?opf unb Hinterleib mit gelben Haaren befefct. ©ie Sarbe (/g) ift weiß* 
lidj mit braunem $opf, bie sßttppe (— ) ift braun, unb mau finbet fie 
im 2ftat auf fanbigen mit Stödeu unb fparfamer Vegetagiott befehlen
Stellen, fie fitzen bidjt unter ber Oberfläche uub fdjieben fid) über bie=
felbe auf äf)itlid)e SJBeife, wie Sesia apiformis.

(Drimtttg kr fitlli|lügln', Hemiptera.
©ie Hemipteren haben Weber Sinubacfeit nodj Sinnlaben, man be* 

merit bagegen eine geglieberte, waldige ober Jegelförmige 9'föhre botn 
fdjnabelartigeit Slnfeljen, weldje fidj unterwärts an ber ©ruft Ijinfrümmt, 
auf bereit ganger borberer ober oberer ©lädje eine fin ite  ober ein ©anal 
lauft, in weldjem brei Saitgborftcn, ober ba bie untere ©orfte aus gwei 
etwas über ihrem ilrfpntnge bereinigten befteht, eigentlid; vier bergleidjen 
©orften liegen; biefe ©orften finb Ijart, fteif, feljr fein uub fpifeig, unb 
werben an ihrer SCBurgel bon einem gungenförutigeu £l)eile bebed't, burd) 
ihre Vereinigung bilbeit fie einen ftachelähitlidjeu Saugbol)rer, welcher 
burd) bie eben erwähnte gütige in ber 9?inne feftgel)alten wirb. Slitßer 
biefen ift aber and) nod) eine eigentliche faft gleid) geformte aber am 
(Sube gweifpaltige gunge borl)atiben. ©ie Hafter fehlen, jeboch bemerft 
man bei einigen Spuren babon. ©er Büffel fantt bentnad) nur bagu 
bienen, fliiffige 9M)rungSgegenftänbe aufgituehnteit. Vermittelft ber bün* 
neu ©orften, weldje ben Stad)el ober Saugbohrer bilbeit, bohrt baS 
3 ufeft in <ßflaugen* unb £l)ierförper unb beren ©efäße ein, unb bie
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©djeibe wirft babei als ein ©rud'werfzeug, wobttrdj bie 9ZahruitgSflüf* 
figfeit in bem Qtanale fort unb gegen bie ©peiferöljre hingetrieben wirb, 
©ie glitgelbecfen ber |jemipteren fiub meiftenS bon leberartiger ober 
horniger Sefdjaffenljeit, ih r hintere« (Snbe aber ift heutig unb bilbet 
eine Slrt boit Slnljang, fie liegen in ber SRuIje faft ftetS über einanber 
gelreujt; bei anbern finb fie bloß biefer ititb größer als bie glügel, 
halbhäutig wie bie ©edfdiilbe ber Orthopteren, batb uuburdjfid)tig unb 
gefärbt, balb burdjfidjtig unb geabert. ©ie glüget haben einige CängS* 
falten mtb fiub häutig, oft fetjr hell unb burd)fid)tig, bisweilen aber aud) 
weniger burdjfidjtig, milchfarben, bei manchen fehlen bie glitgel ganz 
unb bie ©edfd)ilbe fiub fehr f'urj. £)iufid)tlid) beö Rumpfes nähern fich 
bie |jeinipteren balb ben Häfern, balb ben Snfefteu anberer Drbmtugen. 
©er erfte Hörperabfcljuitt ift bisweilen fo groß, baß man it)u noch 23ruft* 
fdjilb nennen !ann, bisweilen hat er aber auch einen weit geringeren 
Umfang, unb ift mit beut jweiten berwadjfen, welcher ebenfalls frei 
liegt, baS ©djilbdjen ift entweber f'leiu, ober fehlt, ober ift fo groß, baß 
eS ben ganzen Hörper bebedt unb ©ecffdjilbe unb glitgel oerbirgt. güt)- 
ler oft feljr flein unb faitnt ju benterfen, zuweilen feljr groß unb beut»* 
lidj, borfteuartig, pfriemenförmig ober fabenförntig, 3, 4, 5, 6 bis 12 
glieberig. Singen jwei an ber $al)t fiub groß, zwifdjeu ihnen unb beut 
©djeitel finbet man zuweilen jßebenaugen, jeboclj häufig nur zwei, felte
ner brei. Se i einigen tragen bie SEBeibdjen am £jinterleibe eine Slrt 
Segeftadjel, weldjer jwifdjcn Schuppen berborgeit liegt, unb weldjer il)uen 
beim Eierlegen bient, ©ie Seine fiub entweber bloß zum ®el)en ober 
jum |jüpfeit °ker and) juin ©djwiinnteit gebaut. 3 n allen brei guftän* 
ben ihrer SSerwattbluug bleiben fid) bie |jemiptereu hinfidjtlidj ber gorm 
unb Lebensart ganz gleich, bie einzige 33eränberttng, weldje mau bemerft, 
ift bie (SutwidTung ber glitgel unb baS SBadjStljum beS HörperS. ©iefe 
Snfefteu leben auf Pflanzen, aitd) woljl auf £ljieren unb näljren fid) 
bon ben ©äfteu berfelbett, zum STfjeil aber aitd) unter, theils auf bem 
SÖaffer, über beffen glädje fie mittclft ihrer langen Seine fdjneß hin- 
Wegfd)reiten, itnb nähren fid) ebenfalls öon £l)ieren.

(Gattung C lm ex . (Öanbmanze.)
©er Hopf ift berljättnißntäßig nur flein, flad), faft breieefig, bie 

Singen mäßig ober flein. üftebenaugen 2, nalje bem ittnern ^)iuterraube
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ber 9fafcaugen. güfjter au bei* Unterfeite beS topfeg, öor ben Slttgen 
eiugetenf't, meift 4gtiebrig uub ziemtid) taug, fabeuförmig. Der ©djua* 
bet meift 4gltebrig, entspringt öon ber äußerften nad) öorn geftreiften 
©pil^e beS topfeS, legt fiĉ  bann aber g(etd) mit bem erften ©liebe ber 
©d)eibe gegen bie Unterfeite beS topfs. Sßemt er Kein ift, ftetjt baS 
(Sttbe beSfetben frei ab, bei anfel)ntid)er Säuge löirb er flacf) gegen 
bie ©ruft gelegt, unb wirb burd) einen eigenen Vorfpruttg itt fei
ner Sage erljatten. Oberlippe fdjmat, lang jugefpifct, bie 4 ©orftett ftarf
am (Sitbe gefügt uub gejäfjneft, ber 9?umpf nähert fid) bem ber (Sicaben. 
2ln ber Unterfeite beS Sftetatljorajt liegt eine breite ©palte, wetd)e bie 
befanute ftinfenbe glüffigfeit abfonbern foil, bie ginget werben in ber 
9hil)e unter baS ©d)ilbd)ctt gefefjoben; bie fid) Jreujeuben ©pifcentljeite 
bilben in garbe unb Durd)fid)tigfeit ein öerfdjiebeueS Ijfiutigcö Oöat, 
uub öerteitjt ben Saugen eine 3let)itlid)f'cit mit ben fjartfdjaligeu uub 
gewölbten täfern. Die ©eine finb mäßig unb bann fräftig, juweiteit aitd) 
giemtid) tang unb fd) wad) —  teid)t abbredjenb —■ fetten burd) üßerbi* 
tfttug ber ©djenfet ber öertängerten Hinterbeine für ben ©prung gefdjaf» 
feit. STarfeu 3gtiebrig, ber Hinterleib ift eS öorgügttĉ , wetdjer bie fladjc 
uub meift breite ©eftatt ber Sangen beftimmt. (Sr befteljt aus 7 —  8
9?ingen, wetdje auf ber Oberfeite, fo weit fie öon ben glitgeln bebeeft
finb, weid) erfdjetuen, am Stabe aber härter finb, bie ©röße ber Sitbi* 
üibuen öariirt bei ben Saugen fetten fel)r aitffattenb, bie SDietamorpljofe 
ift überall eine uitöotlfomntene. (Sine Sauge fiel)t fdjon, wenn fie aus
bem (Sie f'ommt, wie eine Sange aus, unb ried)t aud) fo. Die (Ster finb
meiftcuS fd)r abwetd)enb öon ben übrigen Onfefteiteiern, fie l)abeit
eine gang eigene oft niebergebrüeft — - watgige gorm, unb öfters fettfame 
bornettartige Slnfjänge, gleichen aber aud) in fetter garbe unb ruublidjer 
gorm oft ben gewöt)utid)en Onfefteneiern, bie Sangen fomincn überall 
öor, wo es Onfelteit gibt, fetbft baS Saffer ift öon ifjuen belebt, bie
altermeiften teben öon thierifd)en ©äften, welche fie anbern 3nfeften, 
namenttid) ben faftigen Stapen unb ©tatttäufen auSfattgen, ober, wie 
baS allgemein öon ber ©ettwange bekannt ift, öont ©tute. £t)iere, wetd)c 
it)nett uid)t gtt groß uttb gu fd)Wer finb, t)atteu fie, nad)bent fie fie mit 
iljrem ©d)nabcl burdjfpießt fjaben, frei in ber Sttft, bal)er haben fie auch 
bic ©ebeittung als nit^tidje Oitfeften, ba fie öfters nicht unbeträchtlich 
bet ber Vertilgung oon Raupen mitl)elfen. 33on 'pflangeuf äften tebeit
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wot)t nur wenige, unb biefc and) oic(tcicI)t nur bann, wenn itjiteu t îe- 
rifdje ^Mjrutig fet)tt.

gig. 61. Cimex aptems.
©ie befanute 4— 5 Cinien tauge, rotlje fdjwarggefted'te Sauge, 

wetdje ju |jituberten am ©uße alter «Stämme ft t̂.

gtg. 62. Cimex margimitus.
7 — 8 Sinien taug, braungrau, mit feitwärts ftarf üorgejogeiteu, 

gclbgebäubertem, faft freiSrunbeut £)tnterteibc.

gtg. 63. C. grisens.
4 Sinien fang, Ijcitgraubrauu, mit fdjwargbraitnem ©djitbdjeufted’e, 

gelben ©itßeu uub braunen ©djeufetu.

gig. 64. C. ornatus.
5 Sinien lang, fcfjou blutrot!) mit bunfelftaljtbtaueu ©tecfeit unb 

«Stridjen.
gig. 65. C. jiiniperiims.

6 Sinien taug, grasgrün mit Ijeticrer SdjUbdjcit * ©pifce, ©iiße 
fdjwärjtid).

gig. 66. C. bac-cwum.
5 Sinien laug, fd)iuit îg rotljbraitu, mit weißer «Sdjitbdjeufpifce, 

©iiße buufetbramt.

gig. 67. Cimex nigricornis.
6 Sinien taug, fd)mu£iggetb ober rotlj mit fdjwargeut £t)ora;re. 

Grcfen, ©itljler unb ©iiße braun.

@rimutt0 kr Urljtlitjkr, Neuroptera.
Körper gart groß unb langgeftredt, woran befouberS bie giertidj* 

feit bcS Hinterleibes, bie ©urdjfidjtigfeit uub ©laSartigfeit ber ©lüget, 
unb bie ©iiuue ber 23eiud)ctt fdjulb ift, Sopf fet)r öerfdjieben, balb fefter, 
balb weid)ev, balb feljr groß, balb mittelmäßig balb ftein, entweber faft 
fugtig ober meljr flad) itnb geftreeft. ©ie 9lebenaitgeu finb größtenteils 
uorfynubcn, gitweileu aber fehlen fie ba, wo mau fie nach ber fouftigen 
Vermanbtfdjaft erwarten follte. ©ie Stcfeaugcit fiub oft ungeheuer groß,
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Me meift bom üDhtnbe ziemlich weit entfernten güljler finb faben* ober 
borftenförmtg, gewöhntid) üietgtieberig unb beutlid), oft fogar taug, in 
einem einzigen (Libellula) faunt fid)tbar itnb wenig gliebrig.

©ie bier gtüget finb mit einem fehr feinen ?Iberuet3 burcfyjogen, 
meift alle üier bon gleicher ©röße, balb finb bie untern breiter, balb 
fdjmäter, aber länger, bie Sinnlaben unb baS untere Sippenftücf ober 
baß Sinn finb nie röhrenförmig. S ic  haben feinen Stadjel uitb nur 
fetten finbet fid) eine Segeröljre, ber SDZittelleib beftel)t aus brei innig jit  
einem Sörper bereinigten 3lbfcf)nitten, unb trägt bie bier glügel fo wie 
bie fedjS Seine, ©er erfte 2lbfdjnitt beSfelbeit ift fel)r fu rj. (Sr ift bom 
Hinterleibe getrennt, festerer ift ungeftielt. ©te glitgel fdjillern oft fehr 
lebhaft, oft finb fie aud) mit glecf’en bon betriebener garbe gezeidjttet. 
©ie Farben unb bie 9?i)iuphen, welche in ber ©eftalt mit bem bottfont- 
menett Sufeft 2lel)ttlid)feit haben, (eben entweber auf bem Sanbe ober im 
SBaffer. üDZandje bauen fid) aud) Röhren bon fleiuen (Steinen, ttiber- 
bleibfel bon Gtond)l)licn uttb {feinen ©titcfdjen, weldje fie mittelft eines 
feibenartigen ©efpiunfteS jitfammen bereinigen, ©ie äußere ©cftatt ber 
Sßeuropteren ift im Slffgetneiuen fehr ziertid), unb bisweilen finb fie mit 
fehl* angenehmen bunten garbcn gefdjmiitf't. S ie  fliegen mit großer 
Seid)tigfeit. Mehrere nehmen gar feine, ober faft feine 9M)ntng 31t fid), 
unb leben überhaupt nur einige (Stitnben, ober höd)ftenS einen £ag, 
anbere bagegett fiub, eben fo wie ihre Samen, ftarfe gteifdjfrcffer, itnb 
bebienen fid) ihrer Sräfte unb ©ewanbtl)eit auf bie bortheithafteftc SBeife, 
um felbft jiemtich große Sufefteu in ihre ©ewatt ju befontmen. ©tefe 
Orbnuug enthält gar feine fdjäblidjeit, fonbern nur nü l̂idje Sufeften.

(Battling liibellula* (SiOctfe.)

©aS Hauptfennjeidjen beftef)t in bem hornigen, fehr ftarfen, ge* 
gähnten burd) beibe Sippen bebed'ten Sinubad'en unb Sinnlaben, ben 
gleichgroßen glitgelit, ben einfadjen platten- ober blätterförmigen gattgen 
am hintern CEnbe beS Hinterleibes itnb ben breigliebrigen Warfen. S ie  
haben eilten bicfen, rititbtidjen ober breiten breiecfigen Sopf, z^et große 
31t ben Seiten liegenbe Sftefcaugen unb brei 'jftebenaugen, welche ihre Sage 
auf bent Sdjeitel haben, bie beiben gül)ler finb auf ber S t irn  eingefezt, 
finb 5—6 ober wenigftenS breigliebrig. Sefze halbfretSförntig unb gewölbt, 
bie Simtbadett hornartig fehr ftarf unb gezähnt. Sippe groß, gewölbt,
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aus brei ©tättern jufamntengefefct, öon betten bie feittidjen bie Hafter 
finb. ©ntftftiicf bid: abgerunbet, §interteib fel)r tang unb fdjfanf, batb 
begenförmig, batb rutfjenförmig, uttb enbigt bei bett SJftänitdjett in jwet 
fametfeuartige Slttljänge, bereit ©eftatt je nad) ben Irtett berfdjiebett ift. 
Die ©eine fittb furz unb nad) oortt gekrümmt, bie vier gtitgel finb groß, 
ftarf, neuartig, oft burd)fid)tig unb fefjr gtäitgenb. Die ©efdjtedjtstfjeife 
liegen bei ben 3ftännd;eu unten auf bem zweiten £)iutertetbSringe, bet 
bem Seibdjen auf bem testen, bie ©egattung wirb bat)er auf ganz ei
gentümliche Seife oottjogen (gig. 73 nuferer STafet), bie Sibeften gefjö* 
ren mit ju ben fetjr uitfjfidjen Oitfeften, unb üerjetjren oft ftiegeub iljrett 
Saub.

gig- 68

jeigt baS f)erau$friedjen einer Sibette aus ber alten fjaut am Pflanzen* 
ftenget. "̂8 zeigt eine Sam  uub /g eine sßuppe berfetben Strt.

gtg. 69. Libellula virgo.
1^—2 3 ott taug, fdjön metattifd) grün ober blau, bie (metjr bfäu= 

ticken) 9J?ännd)en mit ganz ober tfjeifweife fdjwarzblau gefärbten gfttgetn, 
ot)ne 8?aubmatzeid)ttuitg. Die (utetjr grünlichen) Seibdjett mit gfeidjmäßig 
bräuitfid) gefärbten gtiigetn unb Heiner weißer föanbmatzeidjnung.

(Sine ber gemeinften SIrteu, wetdje STeidje, ©een, fytüffe unb ©rä* 
ben oft tu zapofer 93?enge umfdjwärmt. ©ine öerwanbte 2trt ift L . 
Parthenias mit fdjutälern gtitgefn.

gtg. 70, L. forcipula.
16 — 19 Sinieu tang, auf ber Oberfeite bunfler (metattifd) btau 

ober grün) unten fjetter. Uiberatt meift fefjr häufig.

gtg. 71. L. platypoda (lactea.)
16 — 17 Sinien fang, ©djieneu fetjr ffadj unb breit, batb metjr 

bunfet, bafb mef)r borf)ervfd)enb mifdjweiß, immer aber auf bent SRitmpf* 
rüden mit bunfet * metaffi'fdjen Säugsftreifen. Uiberatf fefjr gemein.

*

gig. 72. L. liastulata.
14— 15 Sinien fang, ©djieiten nid)t axtffaffenb ftad), attSgejeidjnet 

burd) einen unten etwas geljöfjttcn großen gortfafc am Hinterranbe beS 
^rotfjoraj;.
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L .  f u l car ta bie bcrwattbte SIvt nur wenig am breilappig erfdjei*
uenben Hinterraube beS *ßrotIjora$ borfpringenb. ©eibe fdjöit bunt uub
äußerft gart. Uiberall gemein.

gig. 73. L. aenea (Epophtalmia.)
2 goll lang, faft gang grün, nur an Sippe uub HinterleibSbafiS

fdjött gelb. Uiberall gemein, geigt baS 'pärdjeit iit ber B̂egattung.

gig. 74. L. 4 maculata.
20—22 Sinien laug, bie Hinterleibsringe breiter als lang, $IitgeI* 

bafis geffeeft. ©eljr aitSgegeidjuet bnrd) 4 bitufelbrauue Siede in ber 
•Kitte beS SSorberraubeS ber bier $IügeI.

L . d e p r e s s a ,  20 —  22 Sinien taug, mit äljulidjem großen, 
fdjwargbraunen, rotf)abrigen $lügel*23afalflecf wie bei ber obigen (aber 
au allen 4 fylitgeln) unb aitSgegeidjuet burd) feljr breiten Hinterleib, 
ferner:

L . conspurcata,  wieberitnt ähnlidj, aber nur an ben Hinter«« 
fliigetn große ©afatfleden; am (Snbe eines jeben Slitgcls ein bitufler 
Sied. — Sefonbers bie beibeu erften fel)r ^änfig unb fdjott in gangen 
giigen beobachtet.

if i  Sopf biefer Slrt uon born mit gefdjloffeuent SCftunbe bergrößert.
T5 geigt bett 2JZitub mit guritd:gefd)Iagencn Sippettlappeu im ber* 

größerten -Kaße.

©attung Heiuerobias. (glorfltegc.)

©iefe ©attung begreift bie SIrt mit fehr üeinent erften Sörperab* 
fdjnitt, ballförmig aufliegenbeu Slitgeln, uub biefen eiförmigem unb fpi* 
gigem Qsnbglieb ber Softer, ©ie ^lorfliegen haben einen weidjen Körper, 
bou meift grüner, bisweilen golbgläitgenber $arbe, fugelig, oft inetallifch 
gläugeube Shtgen itnb große ftarf geneigte Slitgel, bereu äußerer @aum 
erweitert ift. Ohr Sing ift fehl* fdjwerfällig, mehrere berbretteu einen 
ftarfen $othgerud), weldjer itad; ©erüljrung mit ben Ringern lange an 
bemfelben merflid) if t  bie Gier, bereu baS SSeibdjeu 10— 12 auf ^Blät
ter legt, fiub cirunb, weiß unb mittelft eines feljr langen ljaarbüuuen 
©tielS befeftigt, woljer fie -Kandjer für Heine ‘ißilge augefeheu hat. ©ie 
Sarbeit haben einen platten geftreeften S'örpcr uub haben fed)S S3etne.
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$ad) 14 STagen fpinuen fic fid) in ben galten unb Vertiefungen oon 
Slattern, ein weidjes bidjtes runbes ©efpinnft oon großer geftigfeit, 
unb I)öd)ftcnS ooit ber ©röße einer großen Srbfc (T';; nuferer Xafel). —  
©a fie fid) mcifteu« oon Stattttiufcn nähren, itnb in mattd)cm 3al)re in 
SDZenge erfdjeiitcit, fo gehören fie 31t ben liüfclidjftcu Sitfeften.

giß. 7o. H. perla.
4 {.—  5 Pinien lang, 12 Piniett glügclfpannititg. gaft ganj hell 

gelbgritit, über ben gaitjcn 9?üden beS SRitmpfeS ititb Hinterleibes, aud) 
jicittlid) beutlid) an ber Uitterfeitc blaßgelb. ©ie 9tiufeitförnd)cn unb 
9iäitber beS ©efidjtS fdjwad) rothbraun, als Slnbcutung ber rotl)braititeit 
garbe ber Paroe, bie giil)ler mit 3litSnal)ine ber ©ruitbglicber unb Ghtbett 
ber Seine bräuitlid). Singen buitfcl graugrün. 9ianbmal loeber burd) 
garbe, ttod) burd) Venen auSgejcidjitct, jebod) ftarf bel)aart. Haare êS 
HörperS gatij blaß.

Y5 9J?unbtl)eilc ber gliege vergrößert, ^5 bie Paroe oergrößert, 
T"5 Hopf berfelbett oergrößert, bie $uppe, ber ßocoit am Slatte, 
75 berfclbe jwifdjcn Siefentabeln geöffnet.

gig. 76. H. merdiger (prasinus.)
S o ll oerwaitbt mit obiger Slrt feilt, ttnb fid) befonberS burd) einen 

ganz grünen Peib auSjeidjitett, fomntt im Salbe unb ©arten gleichfalls 
häufig oor. ^  Hopf ber gliege oergrößert. T'̂  bie Parüe mit einem 
beweglidjcit bunten Sailen frcinbcr ©egenftänbe.

Haftung Rhaphidia. (̂ amcclljalöftictje.)
©tc ©attititg ftel)t I)infid)t(id) beS auffallenb langen bem Paten 

fchlaugenäl)itlid) erfd)eincnbcit »̂alfeö jicntlid) oereinjelt ba. ©ie gliege 
ift ausgezeichnet bitrd) bett großen, platten, nad) hinten plö l̂id) in einen 
Hals oerfdjmälerten, itnb baljcr einen guchSfcl)äbel glctdjcitben, zuweilen 
faft 4cc£igeu, meiftenS aber nad) hinten allmälig 0 er f clj m äl er ten Hopf, 
an welchem bie mäßigen, êntfiel) gewölbt heroorfpringettben Slugeit weit 
nad) oorn liegen, ^ebenaitgcn beutlid), feiten fel)leitb, g ir ie r  furz aber 
boch aitS bieten (über 40) ©liebem beftel)enb. ©ie iOZuubtl)eile ähneln 
benen ber glorflicgen ant meiften, nur baß bie Oberfiefer größer, fräf* 
tiger unb jahnreicher unb bie STafter fürjer finb. Uittcrfiefer unb Pippe
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Heiit, erftere aber nneber mit einem beutficlj jweigliebrtgen H^nt. ©er 
9fitmpf macht faft bie Hälfte beS gangen Körpers au«, lueit ber $ro* 
tf)ora£ fo außerorberttlidj lang, bümt unb tnatjig geworben ift. ©ie Stn= 
gellinten —  laugettförmig mit nur 50 gellen uub fernen, welche gegen 
bie 3 nnenränber l)in gaftlig fid) öergineigen, and) meift mit beutlidjem,
2 — 4gclligent 9?anbutale unb mit furgett ©orftenl)aaren ber Heroen. 
Süße genau ben brei Hnuptabfdjnitten beS 9?umpfeS angefügt, gicmlidj 
furg. 2(popl)i)fen fel)lett. Warfen fdjeiitbar nur 4gliebrig, jeboĉ  beftimmt 
ögliebrig, ba gnufdjen ben beiben Sappen beS vorlel t̂eu ©liebe« nod) ein 
f'leineö üerborgett liegt. Hinterleib 9rtitgelig länglid), beim SBeibdjett 
mit langer fäbelförntig itad) oben gef'rümmter Segröljre üott Sänge beS 
Hinterleibes, ©ie ©efd)led)ter bal)er äußerlich leidjt feuntlid). ©ie Scn> 
ben finb oorl)errfd)enb fdjroarg, gmuetlen befouberS am Hopf metallifdj. 
©rättnlid) finb faft bei allen: ©efidjtSgegeitb, ©afis ber Sühler, glatte 
Mittellinie beS Ä'opfS, Räuber beS 3̂rotbora ,̂ Vorbertappen unb ©djitb* 
d)en, itnb an ben ©einen ftetS ©djieneit unb Warfen, oft aud) bie 
©djenfel, fticnigftenS ber Vorberpaare. ©räitnlidHueiße ober gelbliche 
ttinflige ©treifen unb Sieden auf bent Hinterleibe, ©ie Serben öariiren 
ober werben am eiufd)rumpfenbeu H^nterleibe trodener Ĝ emplare un* 
beutlid).

©ie •Ketamorphofe ift eine tjalb öollfontmene, inbent bie ^uppe 
t)alb unbcwegltdj, l)alb betneglid) ift. ©ie Sam  ift tinienförmig 12rin= 
gelig, 6beiuig ftarf niebergebrüdt. ©ie Singen bid)t hinter beit Sitl)lern
7 im Greife geftellte glatte Stngetdjen. Snl)ter biergliebrig, baS erfte 
©lieb fehr furg. Sefge unter bem Sopffdjilbe heröortretenb abgerunbet, 
öieredig. Oberfiefer groß unb fräftig, fpi Îjcdig geenbet, unb mit mehre
ren fpi^en gähnen am 3nnenranbe. ©ie ©eine finb nur furg aber fräf* 
tig mit ©chenfelringen uub Slpophhfett üerfel)en. ©ie Serben finb ftetS 
angenehm bunt: röthlid)braun, batb buntler, balb heller abmechfehib, oft 
mit gahtreid)en getben Steden uub fünften, bie 3̂uppe außerorbenttid) 
geftredt, Hopf nidit übergebogen.

©ie 9?l)aPhikien gehören gu ben merfnmrbigften 3nfeften, infoferu 
fie allein auf (Suropa befchränft finb, bie Summelplä^e biefer Snfeften 
finb bie mit ©äumen beroachfeneu Orte, atfo hanptfäd)tid) SBälber unb 
©ärteu, man ftnbet fie in ©täbten unb in ©örfertt au uub in bett 
Häufern. Ohne Srage gehört biefeS Onfet't gu ben fehr nüfclichen, met*
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d)eS an foldjen Orten gegen fchäblidje Onfeftenbrut wüthet, wo wenige 
anbere Onfeften f)tn können.

gig. 77. R. notata.
6 — 6§ Sinien lang, topf faft quabratifd), ftarf unb beftimmt 

punftirt. 9iebenaugen jiemlid) unbeutlidj, wenigftenS mehr mit ber Um- 
gegenb verfdjmeljenb. glitgelgnäber itnb 9?anbmal bunfef, fd)war$bramt.

~  topf ber gtiege vergrößert. 99?unbtljeile berfelben vergrößert. 
TCT Sarve am SRinbenftüd. yy topf ber Sarve vergrößert. TeT Die männ= 
ticf;e 'puppe.

©attung C ica d a , ( ß i c a b c . )

jDiefe Onfeften haben einen furjen breiten topf, mit fugefigen her* 
vorgequollenen Slugen, auf beffen ©djeitel brei Heine ^ebenaugen im 
Triangel ftetjeu; bie © tim  fonvej ober breit, gewöhnlid) mit Ouerrun* 
jetu, ber Büffel ift fang, waldig, itnb wenn il)u baS Onfeft nidjt gebraucht, 
an bie iBntft gelegt, baS vorbere beinahe vierecfige ©ntftfegutent nimmt 
ben topf auf baS Heine ©djilbdjen, hnt in ber 9)iitte eine freitjförmige 
(Erhabenheit; bie Oberflügel finb größer als bie untern, länger als ber 
Hinterleib badjförmig tjerabfjängenb, leber* ober pergamentartig, feiten 
häutig geabert ober gattj Ijautartig unb bann nervenreicl;. Die ©eine 
finb mäßig lang; bie ©djenfel ber vorbern etwas bider unb bei vielen 
Slrten mitgähndjen verfemen. Der Hinterleib ift aitfgeblafen, fegelförmig, 
ber erfte 0?iug beSfelben enthält auf jeber ©eite baS girporgan, weldjeS 
befonberS bei bem SJttäitndjen fel)r entwidelt ift, unb womit fie ju r $eit 
großer Hifee &ie befannten jirpenben £öne hervorbringt, bieß gefdjieljt 
burd) bie ©ewegttng einiger mufdjelförmiger elaftifd)er ©lättdjen an ber 
©eite ber Sßurjel beS Unterleibes.

Die Sicabeu leben auf ©ättuten unb ©träudjern. Das Seibdjett 
burdjboljrt mit feinem Segeftadjel bie Heinen abgeftorbenen H ^ f te  bis 
auf’S -Jftarf unb legt feine (Sier hinein. 9Q2an erfennt bie ,3lt)eige, woran 
bieß gefd)el)cn ift, fehr leidjt an ben Heinen in Leihen liegenben Hörern 
auf ber Oberfläche. 3ebeS Sod) enthält fünf bis acht Grier. Die jungen 
Sarven verlaffen aber ifjre ©eburtSftätte, unb bohren fid) in bie Gsrbe, 
wo fie bis ju r 3eit ihrer Verpuppung Von Söttrjeln leben, ©ie fittb 
weiß ben Stohlarven ähnlich unb h^en fed)S Süße, bie SSorbcrfüße ber
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^tjmpljen finb feljr fürs, bie <Sd)ieitcit feljr ftnr! mit gälten ocrfcTjett 
mtb jum ©rnben gefdjidt. Senn fic oöflig ausgewadjfen fiub, weldjeS 
erft ein Saf)r nad) itjrer Verpuppung ber gaff fein fotf, fo ffettern fie 
bet eintreteuber Sänne auf bie Säume, werfen bie £>aitt ab, itnb erfcfyei* 
iten nun als ooflfomntencS Öufeft; fie finb anfangs gaitj grün, werben 
aber attmälig fdjwärjlidj braun. (58 gibt eine feljr große Slnzaljt Slrtcn, 
oon benett üiete bei ititS oorfontmen. Heine 2Ir t  Ijat fid) bisljcr nod) 
mertlidj fd)äbtidj gezeigt. 9Utffaflenb wirb woljt bann unb wann eine, 
wie bie mit julautmcngelcgtcu gtügeüt 4 hinten lauge grüite, am Hopfe 
fdjwarj punftirte C. v irid is, wetdje oft in großer SDßenge auf jungen 
(gfdjen Ijerumfprittgt, ferner bie 4^— 5 Cinieit tauge graue, fjetUquerge* 
bättberte C. spumaria, weldje bitrd) i l j r  Saugen att bett jungen S i i t *  
bentrieben fid) mit (Saftblättdjeu bebeeft, bie, wenn fie Ijerabträufeln uitb 
bie Voritbergefyetiben bcffccf'en, „Hucfitcf'Sfpeidjel" genannt werben, ©iefe 
fommen aitd) woljl im §crbft in bie Stuben, uitb mad)cn burd) if;rc 
Sprünge an Sänbcit uitb £>ecfe, fo wie au geufterfdjeiben auffaftenben 
ßärm.

gig. 78 Cicada plebeja.
«Sie ift bie größte bei uns oorfontmeube 2lvt 1 — 1§ 3ofl (ang. 

Sdjwarjbraun mit mehreren glecfcn auf beit erften Hörperabfd)ititt, beffen 
Hinterer SRanb, fo wie bie erhabenen unb gebogenen Steile beS ©djilb* 
d)enS itnb mehrere glügctaberit roftrotfj, ober weuigrottj. Sn aßen ßaitb* 
wälbern itnb ß̂arfanlägen, befonberS bei großer (Somtenljifce fjerum* 
fdjwärmenb, fouft unter ©efträudjen oerborgen nidjt feljr Ijäufig.

gig. 79. Pteromalus puparum 
ftefjt bie ‘’ßuppe oon Papilio polychlorus beS SftüfternfalterS mit feinem 
ßegebofjrer an.

gig. 80. Telcas terebrans 
ift im Segriff mit feinem Cegeboljrcr bie ftarf oergrößertcit Gier beS 
9ttngelfpittnerS Bombyx neustria anjitboljren.

gtg. 81. Litliosia quadra.
©ie Staupe beS VicrpunfteS Ijalb auf bem 9?it(fen tiegenb —  wefdje 

fid) nodj oerfpinneit fonnte —  wirb oon fedjs Sd)iteumonen(aroctt ber 
Pimpla flavipes getöbtet.

----
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S3 ef rieb cn

toon

t f t x b x n a n b  ^ F i s r n U ,
Sefjrer ber 9latur»i)iffenfcfiaften an ber matjrifcf) ■ fd)le|tfcl)en gorftfcbufe, Sftitgtieb beö 

3DD[ogifd)'botaiufd)en 93ereinö jii SBien unb mehrerer forfttid)en 33ereine.

SR e & jt 2 f o l o r i r t e i t  & a f e I tt

in  0rup-3iu).'cvia[=Sociitat, eiitO altcub:

I. Httbcl l ) ol 3i ) crl>erber .  II. J a u b l j o l j t i e r & e r l i e r .

SSJieu itnb
©bitctrb £ olgcl ’S 93cr lag8-@¥pcbft{on.

1 8 Ö 7.
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L Pic 1HatielI)ol3t>erfcerber,

-^ ’ic unter biefcm tarnen etngcreit;ten Sufcften finb junt größten 
£l;cile fo(d;e, bie au3fd;ließlid; nur 9?abcIl;ol$artcn bcfd;äbigeit, tl;eilS 
fold;e, bie jwar aud; am ßaubl;oljc fd;aben, bereit ©inrcil;ung aber ba* 
burd; gcrcdjtfertiget wirb, baß fte bieß entweber nur au3ual;mgmeife in 
(Ermangelung cntfpredjcubercr 9M;rung t(;uit, ober baß il;re 53efd;cibiguugeu 
am Stabclljolje uiel fühlbarer mit(;in bead;tcu$wcrtl;cr werben.

I. J ic  Jiäfer. (C olcoptera .)
(51;aröf tere.  $a3 oollfommeue 3 ufeft X;at 2 glügelpaare bereu 

obereö öerfürjt, feft, manntgfacl; gefärbt, bem unteren längeren, fciuf;Äu* 
tigeu, burd;fd;eiuenben, unb mittelft einer gälte jufamnienlegbareu berart 
ju r 33cbecfuug bient, baß im ßuftaubc bcr 9M;e biefeS mißerlicl; gar nid;t 
wahrnehmbar ift. SDie gül;ler finb llt(;ciltg. ©ie Sarucit finb meift 6* 
bciittg ober bei einigen fußloö (Stäben), bie puppen meift weid; uub 
frei ol;ne ©efpiunft.

A. Jiäfer mit fuitffllic&rijjcn /iifieii, (P en tam era .)

a. güfylcr fctgcl;önttg. (Serricornia.)

i. ?IuSgeraubcter Sftageföfer. (Aiiobium  em argiiiatiin i.)
($>ie giif)ler finb jivar fabeuförmig boefj ben übrigen ©igenfcfjnfteix nacl) gehört ber Ääfer

ju beu ® äge()örnigen.)

Sebeitö weife uub 9] er nt el)rung. ©er tdfer lebt in bergidj* 
teurinbe. ®ie 3 ctt Sutwitfelung ift nodj nid;t genau erforfdjt, aitS 
allen borüber angefteUten 23eobad;tuugen gel;t aber l;eruor, baß bic ßaroe 
mehrere 3 abre lebt ebe fte ftd; oerpuppt.

1
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Sd;äbltcl ;fctt .  ©a ber Ääfev al« and; feine Sarye mtr in ber 
9?tube lebt, ot;ne beit Sp lin t cmgitgreifeit, fo tarnt bieß 3 itfeft nicht al« 
fd;äbltd; bejeid;net werben, inoßf aber ift e« täufdjenb, ba feine Arbeit 
in ber 9ftube mtb befonber« feine 5̂htijTörf;cr (cid;t bie Vermittlung T;cr* 
beifügen fönnett, baß ber $icl)tenborfcnfäfcr l;ter I;mtfe.

2. SSierpuuftirtef Äicfevnpradjtfftfer. (lliip restis  quadri-
puiictata.)

Sebeit «weife.  ©er Ääfer lebt in liefern uub jiuar meift tit 
Jüngeren, tränten ober abgeftorbenen.

©ie Caroe frißt gefcl;längelte ©äuge jroifdjeu Vaft unb Sp lint, bie 
fte I;iuter ftd; mit feilten ürdunlidjcn Spänen yerftopft. 3 ulejt frißt fid; 
bie ßaroe in beit Sp lin t ein.

S  cl; a b e n uub SB c r t  i I g u it g. Objiuar ber 5?äfcr meift nur trau« 
fe« ober abfterbenbe« @el;öf$e augcl;t, fo fanit ber Caryenfraß bei große» 
rer Vermehrung bod; fühlbar nad)tl)eiltg werben.

9Ju« btefeut ©ntitbe ift bie Vefeittguitg unb Verbrennung be« yoit 
Som it bewohnten ^olge« yor ©intritt be« <5rüi;jaX)rö rathfam.

b. 51 äf cv  m i t  f ä d j c r i Q ’ b l ä t t c v i c j c u  g ü l ; l e v u .
(L a in e 11 i c o r  n i a.)

3. föev gemeine 9J?oifäfev. (M elolontha vu lgaris.)

8 e b e i t « w e t f e it it b (§ it t w i cf e I u it g. ©er Ä äfer fd;n>ärmt im
9tfonate 93?ai, and; n?ot)l fd;oit Gritbe Qlpril. ©ie Vegattitng gel;t an fou*
nigen Sagen yor fid;, worauf fiel; ba« befruchtete $BeiOd;cu in bte (Erbe 
öerfried;t uub bort iit einer Siefe you 6—10 3 oU feine (Ster ablegt, 
©ie Csier werben itt einer 3 <M uon 20— 30 betfammen gefuuben uub 
e« ifl wahrfd;einltd;, baß ein SfficiOdjcu an 2 Orten legt.

3 um QlOIegeit ber Gier wäl;It ber ßäfer am liebfteu fef;r locfereit,
leid;ten, troefenen, wo ntögltd; uttbcwncl;fenett Vobeit itt fonttiger Sage.

©ie Güntnncfelung ber Som it au« beit Giern erfolgt fd;oit binnen
4—6 2ßod;en.

©ie fleinen Saryen (©ngcrliitgc) nähren fid; weit beit feinen SOBur* 
jelti theil« abgeftorbener tf;eil« lebeitber ^flaitjeit.

©ie Sarveit bleiben burd; 4 Sommer int Vobeit, gel;en babet wecl;< 
felitb itt größere unb geringere Stefc, jenad;bem bieß bie $eud;te be« 25o* 
ben« unb ba« Vorf;anbeitfcin be« 9?abriiug«’$)?atcrtale« bebingt.
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SOZit juuclmtcnber ©röjk nimmt aitd) iljrc ©cfräßigfcit 51t , itnb in 
beit lebten jtuet ©ommcrn fmb fie im ©taube felbft feberftelftarfe SBitr* 
jelit uoit Holjgcwädjfeit absuuageit. 3u @nbe beß 4. ©ommerß erfolgt bie 
Verpuppung in einer flehten (Erbljöblc, unb ber außgebilbete Hafer über* 
wintert in ber SRcgd nod; in ber (Erbe, nur aitßnalmtßwcifc erfdjeinen 
nod; im 4. 3al;rc bei langem, fdjoucm .̂ pcvOftc einzelne Hafer. S ie  mci* 
ftcit Hafer crfd;ctitcit SlufaugS Sftai, arbeiten ftd; auß ber (Erbe Ijcraitß 
unb Iriutcrlaffcu bcmerfbare l'ödjcr.

©d;abeu. ©er 50fnifafcv ift iu gweifaefjer SBcifc fdjäblidj. ©ie 
füfjlbarftc Veitad;tl;ciliguitg ber §olsgcwad)fc ift jebeitfaflß bie gerftoritug 
ber gafcrwurjcln burd; bie (Engerlinge, ©tefer Vcfd;äbtgung fmb alle 
ßaubljoljer uitb unter beit Stobclljoljcru htßbcfoubcrc bie Htefer im Ijofyeu 
©rabe außgefefjt. ©tc ftärferen Smtbl)ol3pfIan$cn ftitb zwar im ©taube, 
wenn bie 3al;l ber (Engerlinge utd;t 511 groß tft, uitb ber graß nicT;t a%t 
lange bauert, btc tljcilweife verlorenen SBurjdu 51t erfcijeit, unb werben 
nur im 2Bucl;fe baburd; beeinträchtigt, junge itnb fd;wad;c f̂lan^cn 
erliegen aber meift ganoid;. SBcit gcfaljrlidjcr ift aber ber graf? ber 
(Engerlinge ben Sftabdljftfjcvu, ba ilmeu btc SRcprobiittionSfraft sunt (Erfatic 
ber SEßitrjeln fcblt. —

©er Hafer befrist in feiner ©djwärmsctt bie Vlättcr ber ^aitbboljer 
unb bie fabeln ber Särdjc, im 9Ml)fatte aud; bie ber gid;tc unb Xannc 
fel;r ftarf. Objiuar beim Saubljofjc btc Vlättcr int 3oI;nnnitricbc tuicbcr 
erfeijt werben, fo fiub beriet Vcfcbäbigiutgcu tmmcrljtu fül/lbar. iftebftbcnt 
wirb an Obftbäuntcn bie Vfütbc jerftört.

3'lnt nteiften leiben freifteljeitbe Väuntc, Sßalbränber au ber ©omtcit* 
fette, unb tnßbefonberc Sctubbäumc, bie üercin^dt jnnfdjeit Sffabclljöljern 
ftcljcit. —

Unter beit ücrfdjiebcucu ^oljnrtcn ift iljnt bie (Etd;c, Siotfjbitdje, 
Obftbäitme unb bie ©al;lwctbc am liebfteu, itad;ft btefen bie Särdjc.

SB at;n t cf;nutn g unb 3(ufftd;t.  ©er ging bcrHäfcr faitit in 
3 al;reit wo btc 3 «fyl berfelbcit eine nur l;albwcgß beträcl;tlid;c ift, faitnt 
übcrfcl;cu werben, unb tl;r Auftreten wirb auf fonuigeu SBalbranbcrtt, itt 
Obftgärten unb Zulagen mit freiftcljeubcu Väuntcit am elften wabrgettom* 
nteit, unb zwar üor§ügIid; in ben Slbcubftuubcu ber erften warnten Slprtl* 
unb SMtage. Hurj nad; bem ©rfdjciucu ber Hafer wirb aud; fd;on bie 
9lbuat;mc beß Saubcß benterfbar.

Verborgener uitb littttber auffallenb ift baß Treiben ber (Engerlinge, 
©leid; in ben grüt;lingßmonateu fangen bie jungen ^ftaitjen aufangß ein* 
Sein, fpäter borftweife an weifen, beim ?aubb ol$e wirb baß fonft flad;

t
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gegen bic ©omtc ltcgenbe 931att plöjjlid; bängenb, fängt an ftd) nad) unten 
etwas 31t vollen uub wirb citblid; gelt) unb trocfen. ©tc fo fränfclnbett 
îflanjen Inffcn ftd; mit £eid;tigfcit au3 ber (Erbe stcl;cn, liuD l;abcu bann 

meift nur einen ©truuf ifirer 95uv$cl, ba alle ©citcnfafcrit abgefrcffnt 
finb. 33eim 3Ui Î;eüen fold;cr ^flanjen gelingt c3 bei einiger Vorftd;t einen 
ober mehrere (Engerlinge in bcr näd;ftcn 9?al;c 31t finben, unb bie volle 
@ewißl;cit über i(;r Vorfmubcufcin 51t erlangen.

9?ad; einem ftarfcit ginge int grül;jal;re faitu mau ftctä im 3. uub 
4. ©ommer auf ftarfc 93cfd;äbigung burd; (Engerlinge gefaßt fein.

Vorbeu gung uitb V e r t i l g u n g .  9litfo!d;cnOrten, wo wegen 
Öotferljett beS 93obcu8 unb vieler ©clcgcul;ctt jitnt ©d;wärmcit bcr SOhtttcr* 
fäfer ein $al;lrctd;c3 (Eittboljrcu bcr Icgcubcu 2Bcibd;cu 31t beforgeu ift,
muß alles? vcrmicbcn werben, waä btefe 2tblcgung begünstigen fönute.
«lieber gehört bcfoitbcrc 93carbcitung, Socfcruug uub (Entblößung bc3 93o* 
bcttS, 9(njud;t fcl;r empftublid;cr H a rte n ,  wenn übrigens bic örtlid;cn 
9Serl;ältniffc in biefer 93cjicl;ung eine 9luSwabl erlauben. 9?abcll)olspflau= 
jungen mit compacten Sailen Icibcu weniger a!3 ^flanjiutgcn mit locfcrcr 
güllcrbc, ftavfcrc $flmi$en weniger als fcl»r junge.

Sie  ©d;ouung itnb moglidjftc 93cgüuftiguttg bcr uatürlid)ctt geinbe 
beS 50?aifäfcr3 bringt nid;t unwcfcntlid;cu SZutjcu. ©cm Ääfcr ftcllcn 
unter bcu ©ä'ugctl;icrcu bcr $ud;S uitb bic glcbcrntauS nad;, bte Biaub«
vögcl uttb unter timen bcfoubcrS bic (Eulen vertilgen Unutaffcit von 2)Jai*
fafern, alle größeren ©tttgvögcl, bie ©d;walbcn unb Sßürger fittb eifrige 
SDtoifaferfäugcr.

©en (Engerlingen in ber (Erbe fl;ut bcr SWnuIwurf vielen Slbbrud; 
unb überall ficl;t man gaitjc ©d;aarctt von trctycn unb SDföucn l;intcr 
ben QlcPcrölcuteu cinX)crjicl;cnr uub bie auSgcacfcrtcu (Engerlinge auflcfcn.

9Ulc biefe £l)icrc folitcn wcnigftenS in fold;en ©egcitbcn, wo (Enger* 
lingfraß I;äitftg unb füljlbar auftritt, ftrcitge gcfd;out werben, inSbefonbere 
jene bic anberweitig feinen ©d;abctt vcrurfad;eu.

3 itr SScrutcibung etucS maffcnlmftcn (EtcrablegcnS letftet weuigftcuS 
örtlid; baS unmittelbare ©amntcln bcr täfer glcid; vom beginne bcr 
©d;wännjcit gute ©teufte.

(Einesteils ift cS burd; cttergifd;cS ©amntcln ntöglid;, wertvolle 
93aum»9lnlagcn, 9(Uccu, Obftgärtcu :c. vor gänjlid;cr (Entlaubung ju rct* 
ten, unb anberStbcilS bie 3 < t l tor Äafcr fo weit 31t verminbern, baß 
wenigstens ber nädiftgclcgene 93cjirf nid;t fel;r mit (Engerlingen be* 
legt wirb.
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2>aS ©anttnclit gcfd;icl)t aut jwccfmaßigften tu beit frühen borgen* 
(htitbctt ober an regit er ifd) ett füllen Sagen, wo bie Ääfer ruhig fitjett unb 
ntd;t fd;warnten. r̂ciftef;cnbe Vmtnte, SlUccn, Oberftmtbcr, Caßvcifev 
unb 2BaIbraitbcr geben bie größte 9J?eitgc ^afcr.

3nnt ©antntcln genügt ein SDfamt, ber bie 93äitnte, (ei eS burd) Ve* 
fteigen ober mit einem £acfen im ©ipfcl erfd)üttert, unb einige Äittber 
Sunt Shtflcfcit ber hcrabfallenbett Reifer. Slttf naeftem Vobcn föntten biefe 
unmittelbar aitfgcHaubt werben, Dei ftarfeut ©raSwud;S uitb Unfrautfilg 
ift cS gut S inter untcr$ubrcitcit unb bie ßäfer aufjitfangcn. 3unt ©am« 
mein finb 5?rüge mit enger Oeffuuitg ober gfaftrtem SHaubc am sweefmä* 
ßigftcn. SDie Vertilgung ber ciugcfainmclteu SMfer gcfct;icl>t ant jwecf* 
ntäßtgften burd; partl)teumcifcS 3cvftampfen itt einer ©rbgruße. 2)aS bloße 
©iugrabcu tobtet fte itid;t, unb baS Vrül;cn mit heißem SBnffcr ober baS 
Verbrennen ift ju umftänblid). ©rößere beugen öou üD?aifafcrn geben 
mit Gsrbe gemengt guten ßompoftbüuger.

©egen bte (Engerlinge ift bei weitem fdjwicrigcr mit ©rfolg 51t wir* 
fett. 3 u Heineren ©artenanlagen tft’S am Vcftcn, bte mit (Engerlingen 
bcfejjtcn glad;cn jtt rigolen, bie ©rbc burd;juwcrfeu uub bte babei jum 
Vorfd;ciit gebrachten (Engerlinge unmittelbar ju ücrttlgen.

©itt bereits erprobte# ob[d;on immer nur im Heineren Sftaßftabc 
ausführbare  ̂ VertrcibungSmittcl gegen bie (Engerlinge ift baS Vclegcu 
ber dou ihnen bewohnten gläd;cu mit ©tcinfo(;(entbcer.

S(nt leid;tcfteu tft bieß in 33aumfd;ulctt ober in Sßflaujitugen auS* 
fü(;rbar. 9?ad; ber ©aat uub sßftonjrcthe wirb bis in jene Stcfe, wohin 
bte SBurjeln ber ju fdjüfjeubcu ^flansliitgc bringen, auf eine (Sntfermtna 
öon 6"  bis 1 $uß immer eine Heittc Vertiefung gemad;t, unb in biefe 
ein itt ©tcinfol;Ientl;eer gctaud;teS 93latt eingelegt unb wteber mit (Erbe 
gebeeft. Vci größeren unb tiefer bewurzelten fangen muß ein ßod) ge* 
ftod;ett werben, bis ju r gehörigen Siefe unb etwas Sheer eiugegoffen 
werben.

3u 3wifd;ctträumen oott 2— 4 SBodjen muß gcmö(;nlid) baS (Sin* 
tl;ecrcn wtebcrl;oIt werben. Vei ber Verrichtung biefer Arbeit muß mit 
Vorfid;t 51t SBerfe gegangen werben, weil Slätter unb Heinere ^fianjen, 
bie unüorfid;tig mit Sheer befubelt werben, abfierben.

Verwaubt uub gleichseitig mit bem gemeinen SJfaifafcr ift

4. ber 3io{jfaffrmien=9Raifafev (M. hyppoenstnni),

ber etwas Heiner, ftarf er behaart unb mit bünHereu $üffcu oerfehen ift.
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5—6. (M. aequinoctfalis cf a cstivu s [tub flctitcve ntiuber frf;ctblicT;c
5(rtcn.)

7. £5 er SuuiFöfcr. (M. so lstitia lis .)

©tefer beit »origen öcriuaitbtc Heinere täfer fd;wärntt erft tut 3 um
ober 3 ult itub tft jitmcifl: auf 2ßctbcfiäd;en unb jungen ©d;lägcit in ben
SiOcubftunbcu oft in ititjaM lebhaft aber immer nur niebrig flicgenb 51t 
finben. ©er (Engerling ift einem halbwüd;figcn yott M. vulg. fet;r äljnlid;.

9(ud; biefe Heilten (Engerlinge föttneu mitunter rcd;t läfttg merken,
bod; bet Söcitent utd;t in bent S0?aj5ftaüc, wie bic beS üDfaifafcrS.

B, ^krj)lici)erioe. (T clram era .)
8’üjjf m it 4  © lie b e m ,

a. Sh'tffelfdfcv. (Curculio.)

8. $Dcr grofie fcrnutte Stüfielfäfer. (Curculio pini.)

©er täfer fd;wärntt tut Vorfontntcr unb legt feine ©ter iit ber (Erbe 
au SBurjcIn ber tiefer unb $id;te. Sftctd) 2 ober 3 9Bod;cn erfdjeint bie 
Same unb frißt ftd) in ben ©plint ber SBurjeltt hinein unb arbeitet in 
il;rem ©aitgc nad; unten. S ie  graßjeit ber Same bauert bis junt nad;- 
fteu SDfai, wo bte Verpuppung eintritt, uitb nad; einem yierwöd;cntlid;en 
^uppenjuftanbe ber aitSgcbilbete täfer er[d;eiut.

©leid; nad; ber (Entwicklung tft bcr täfer weniger benterfbar, er 
überwintert bann in bcr (Erbe unb beginnt feinen bebcutenben $raß im
2. ©ommer.

©d;aben. ©er täfer benagt junge 9?abell)öl$er, bcfonberS tie-' 
fern, gidjtcn uub 2ärd;en, im 9?othfalle aud) anberc £ol$er an bcr Sffiube 
meift in ber 9fäl)e beS ffiurjetftocfeS, unb bringt fjteburd; nid;t bloS 2—  
3j$hrige ^ftoujcn foitbent aud; ältere, namentlich tiefem felbft 2— 3 
$uß ĥ he ^ffänjltnge junt 2lbfterbeit.

Slut gefäfjrlid;ften wirb er ben jüitgffc ausgeführten P̂flanzungen weil 
er felbe am liebften entgefjt, unb bie ohnebent etwaS geführten uub fdjwäcl)5 
liehen f̂tatt§Xinge am leidjteften yölltg jerftort. ©aaten leiben weniger, 
nntitrlidje 3lnwüd)fe am wenigsten.
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2Bat; r i tel ;muug unb 2 lu fftd ;t. £)a$ Sränfeltt unb 53ergelbett 
einzelner spflänjiiugc tut SDtonate SDfai unb 3itni erregt 93erbad)t, unb bei 
ttitterfud;uitg fotd;er ©tammdjen wirb ber graß an ber üitube beS 9Bur* 
jelftocfeS leidjt bemcrfbar, aud; gelingt c3 mandjmal etnjetnc Safer jit 
ftnbeu, bod; muß bte Utiterfud;uitg oorftd;ttg oorgenomnten werben, wett 
ber Safer bet ber letfefteu 33erül;rung beS ©tämmdjenä fd;etitbar regttugö* 
lo$ ju 93obeit fällt, unb im SWoofe ober ©rafe fdjwer 51t ftnbeu tft.

3̂et retd;Itd;er (Entwicklung ft̂ cn t(;rer oft mehrere int ©ouueit* 
fd;eiit felbft ant ©tpfel ober heften ber ^ftaitjltuge.

B̂et größeren unb anctuanbergcrct(;ten SaI;Ifd;lägeit im SRabefroalbe 
barf man auf fein (Erfd;ctneit immer gefaßt fein.

93 or Beugung. 2)a bie ©töcf’e uitb Sßurjelit gehauener ©tamrne 
ber 33rutort beS SäferS fiub, fo tft eine mögltd;ft forgfältige iRobung ber* 
felbeit bte tiefte 93orfct;ruitg. Sann biefe SRobung in jener 3eit oorgeitom* 
men werben, wo bte junge SBrut fd;oit tu beit SEBurjeln tft, fo ift e£ um 
fo beffer, wett biefe mit entfernt wirb.

Renter ift baö 3 wwarteu mit ber SBerpflanjuug, menu eS fonft bie 
33obcnoerl;ältittffe julaffeu, bttf bal;in, 100 bte neuen ©d;läge ber Sultttr* 
fläd;e etwas entrüeft finb, aud; ein 9Sorbcuguug<?mittel, beim neue Sultu« 
reit iu unmittelbarer 9iäl;e mtgerobeter unb frifd; gerobeter ©d;läge lei* 
beit ant metfteit.

93er tt tgi tng. Sultitrfläd;cit löuneu ooit ©d;tagftäd;en mit jiem* 
Itd;em (Erfolge burd; ©d)ctbegräOeu mit ftetlcit SSBäubcu abgefd;nitten wer* 
beit, unb in btefcit f’anit jcitwetfe eine beträchtliche SDZeuge Säfer gefant* 
melt loerbcit, titbent fclbe 001t i(;rcr fonft gaitj guten glugfraft nid;t ©e* 
brand; ju ntad;eit wtffeit, menu fie in ©räben ober ©ruben geraten.

3 it einem bem ©räbenjiet;cu ungitufttgeit Terrain föituen £öd;er in
furjeit ©iftaitjeu läitgä ber ©d;lagltitte angelegt werben.

3it ber erfteit gi'ü(;jal)v$ctt bienen $td;teitrinbenftü(fe mit ber Saft« 
feite paarweife auetnanber gelegt unb mit ©teilten gegen baS Aufrollen 
befdjwert ju feiner SJhtjtefyuitg, unb loerben bte barin oorftnbtgeu Säfer 
burd; tägliche to ifto n  gefammelt uitb getöbtet.

SDie trotfenen Einheit erhalten nad; einem Siegen wieber für einige 
3 eit SlttjietyungSfraft, ntüffeit aber bod; oon 3 eit ju 3 eü burd; frifdje er* 
feijt werben, ©päter wenn fid; bte §id)teurinbe nid;t mehr gut fd;ält, 
werben frifd;e Stefcrjwctge in bie alten DiinbenfaXten eingelegt.

93et fet;r großer 93erntel;rung muß aud; nod; unmittelbares 3tbflau*
beit ber Säfer ooit ben spflanjen mit ju Hilfe genommen werben.
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9. föcr fteilte geflecfte 91iiffe(fnfet\ (Curculio iiotatuu.)

©er Ääfer fd;märmt tut SKni, legt feine Ster am unteren Stamm' 
teile junger 2— iOjäbrtger lie fern, ober and; an ljabrige 3^pfen an. 
©ie Saroc frißt ©äuge itad; unten unb öevpuppt fiel; am Gsitbe berfelben 
in Weinen mit ©ägcfpäitcit oermad;ten £)ö(;luugen.

©er fertige ÄÄfer crfd;etnt jwar in ber Siegel nod; im £>crbfte unb 
bol;rt ftd; bann jit r  Überwinterung tu ftc(;cnbcö Jpolj > auSnaI;mSwct[e 
aber überwintern aitd; bie puppen. ©iefer S?afer gehört nur ber tiefer an, 
nur in l;öd;ft feltencit 5luSual)iitSfäücn finbet man ihn and; in $td;ten.

©d) a beit. ©ie 93cnnd)tl;eflignttg ber ^flanjeu beftefyt bet btefem 
^äfer worjüglid; in feiner ©ntwicfclung ober im $raße feiner $?avoeu, 
bereit mehrere eine btS 2 " ftarfe Äiefer junt ©ied;tl;unt ja junt 9lbfterben 
bringen foitncn.

$ßal ; rue l ;muug.  ©er Äafer crfd;etnt ant l;äufigftcn tit SBaUcit« 
Pflanzungen uttb fonft fräitfclnbeu S!icfer*3ungmüd;fcu auf mageren ©taub* 
orten. 3 nt SBorfontmer erfeunt man fd;on ben $raß ber ßaroeit an ber 
gelblid;eit ftarbe unb bent frattfeu 9lu3fel;en einjelner f̂fattscn, an beiten 
man ftd; burd; einige 93?efferfd;nitte au bent unteren ©tamnte oon bent 
93orl;aubcufcin ber ßarueit unter ber SJiinbc leidjt überzeugt.

V orbeu gung unb S3ev t i I g« i t g. 3J?oglid)ft Iräftig erwadjfene 
fangen werben weniger angegriffen unb wiberftcl;en audj Ieid;ter ber 
SBefdjabiguug, eine jwecfcittfpred;cube (Srjielntng ber &teferjungwüd;fe ift 
alfo bie einzig moglid;e Vorbeugung.

3ttr Vertilgung bereits oor(;anbener 93rut bleibt ntcl;tS übrig als 
bie Orte §u uuterfud;cn, ftarf befallene ©tämmd;cit auSzuretßeit unb ju 
öcrbrenncit.

©egen ben $äfer felbft laßt fid; nid;t oiel tl;uu, er wirb jwar in 
beit auf ben großen DRüffelfäfcr auSgelegten 9?iuben unb 93üubelu aitd; 
gefunben unb farm mit oertilgt werben, bod; ift bieß beim C. notatus 

itid;t auSgiebtg genug.

10. ®er jialjlMaue SHüffelföfcv. (Curculio v io laceu s.)

33 or font men unb ©ntw ief  el ititg. ©er Reifer fcfywärmt im 
9J?ai, legt feine @ier an bie SWinbc junger liefern, ©ie Caroe frißt unter 
ber f)itnbe einen länglichen ©ang bis inS £o Ij, ja bis tnS SWarf ber 
Sricbe.
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©d;abeit. Vet großer Vermehrung fatm ber 5lafer burd; 3(u3« 
höblttng bcr jungen .ftiefcvtriebe fd;äbltd; werben. 5lud; an $id;ten, fogar 
aud; mitunter ant ßaubhol̂ e ftitbet ftd; ber ßäfer.

Vorbeugung unb V e r t i l g u n g .  Vcfcttigung aller 9?eiftghaitfcn 
biö ju r $rül)liiig8$cit, uitb fleißige SUtSforfhtttg Iränfelnber ^flanjeit ftub 
üorbeugcitb, bei bereits oorftattbetter ^äfermenge unmittelbares Slbflopfeti 
bcr Äafer unb B̂eseitigung nngefalleitcr ©tämntd;cit ftub bie befteit Mittel.

11. SDer fcfjtoarje SHüffelfäfei*. (Curculio ater.)

V o r  f o tit nt e it u tt b ® n t w i cf e In n g. © er Äctfer erfdjeint int $rüf;*
jal;re. ©eine Carocn uub puppen leben üt ber (Erbe an ben SDSurjeltt
ber $id;te.

©d;abeit. ©te ßaroe befrißt bte Shtrjeltt junger gid;teu unb 
ntad;t fie baburd; franf, ber $äfer benagt bie fliinbe ber jungen Triebe 
fo wie Cure, pini,

V e r t i l g u n g .  3 ^  Vefeitigung ber $äfer bient ant Befteu baS 
'Kbflaubett bcr Ääfer, bieß ift bcfouberS auwettbbar in ©aatfctmpen.

12. ©rittter IRüffcIFäfcv. (Curculio m ollis .)

©iefer 9?üffelfafer lebt an $id;teu im jüngeren 2Uter, unb ift nur 
umucfentlid; fd;äblid;.

b. ^oljfreffer (Xylophaga.)

13. SDcr $icfytenborfeufäfer. (B ostrichus typ ografus.)

SebcnS weife unb Vermehrung,  ©er Reifer fd;wävmt in ber 
föcgcl SInfnugS 9}?ai unb bte gepaarten Ääfcr bohren ftd; int ©ipfel ber 
gidjteit unter bie 9?inbe.

#icju mat;lt bcr Äafcr meift fräitfelnbe ober auf magerem ©taub* 
orte crwad;feite ©tämmc, unb nur bei fel;r großer Vermehrung geht er 
aud; gefititbe uub fräftige Vctttme an. 5luS ber erften £öl)Iung, bie 
50?ännd;cit unb 2öeibd;eit gemeiufdjaftHd) mad;ctt, geht baS lefctere loth» 
red;t aufwärts unb abwärts einen fd;malen Sftuttergang freffeitb, in bent 
ju beiben ©eiten bie (Eier bis 100 an ber 3 ^  abgelegt werben, unb 
ber uebftbei noch mit einigen 2uftlöd;ern oerfehen wirb, ©ie alSbalb auS* 
fd;füpfettben Ccrcoen freffeit feitwärts horizontale ßaroengänge, bie mit JU»
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neljmenber ©tärfe ber öaroc aud; breiter werben. Qlm (Eitbe biefer ©äuge 
Deftel;eit bte Saroctt il;re Serpuppuitg. 3 n 8—10 2ßod;eit frißt fid; bei* 
fertige 5läfer burd; bie Siiitbe itnb bie üerlaffeueit Säume jetgen bie oie- 
len meift über etnauberftefyenbeit Sol;rlöd;er.

5)er 5Iu£f[ug erfolgt je nad; ©unft ober Uugunft ber 2£ittcruitg im 
3 ult, unb iit troefeuen 3 al;ren eutwicfelt ftd; nod; eine ©eneratiou, bie 
aber meift im ^äferjuftanbe überwintert, um im grül;j.al;re erft attSjuflicgen.

©  d; ab en. 2)urd; bie melen ©äuge in ber Saftfd;id;tc ber ©täntme 
iverben biefe jitm träufeln unb bei ftarfer Sermcl;ruitg beS ÄäfcrS aud; 
junt 31bfterbeit. 2>icß SooS trifft bei ber großen Scrmcl;ruitgSfäl;igfcit 
nid;t nur ctitjclite Säume unb Saitmgruppeu, fonbern gaitje Seftäitbe, 
ja gorfte.

2öal ; rnel )ntui tg.  SDßenn nid;t mit ©orgfalt auf baS etwaige 
Sorfyanbeitfeiit beS ÄäferS befonberS gead;tet wirb, fo uerrätl; fid; fein 
graß meift erft burd; bie ©ipfeltrocfitiß einjelner Säume ober gaitjer 
Saumpartl;ten. ©a jejjjt fd;oit letd;t ju fpät fein faitit, fo tfl eS nötl;ig 
auf fein Auftreten früfyjeitig ju ad;ten.

3n jebem $id;teuwalbe gibt eS Sorfcitf'äfcr, bie einjelne Säume be* 
fallen, allenfalls tobten, aber meint feine fräitf’elitbeit .ipöljer ©elegeul;eit 
bajtt bieten, fo wirb tl;re Sermel;ritng nidjt großartig unb bie einseinen 
Srutbäume foulten leid;t ju r gehörigen »veggefdjafft werben.

©owie aber burd) trgeub einen uugüitfttgen 3 ufall, a ls : Sßiubbrudj, 
©iäbntdj, 2)ürre, Sobcn»©ntfräftnng burd; ©trcueutnal;me k .  Säume in 
größerer 3 <t* ft-'1™? werben, fo tft {ebenfalls eine ftärfere Sermel;ruitg 
itnb mögltd;erwcife Serl;eerttng burd; ben Sorfenfäfer ju fürd;ten.

Unt bteß ju öerl;üteit, müffen alle beriet gcfäf;rltd;e Orte, bieß ftitb: 
2ötnbbrud;flelten, foitnige ©cfylagränber, bürre, bobeuarnte kuppen forg* 
faltig in ber gemöl;itiid;eit glugjeit unterfud;t werben, wo fid; meift ber 
$afer in geworfenen, gefdjobeneu, üerftümmelteit ober in beitSßurjelit er* 
fd;ütterteu Säumen oorftitben wirb.

$aS erfolgte 5litbol;reu »e rrät ftcfy burd) baS braunputoerige
SBurmmef)!, baS ftdj am gitße fteljenber ©tämme finbet, unb burd; baS 
itngewöljnlidjj ftarfe 3 ufamnteujiel;en ber ©pedjte ititb aitberer 3 nfeften* 
freffer an biefen Orten.

51n liegenbeu £Qinbbrüd;eit ober eigenS beljufS ber to tfto it gefäü* 
ten üerbäcfyttgen Säumen gibt baS Sorljaitbeufctit oon Sol)rlöd;ent im 
©ipfel jwt[d;en ben Qleflen, ober ber bereits oorgefd;rittcite graß unter 
ber Iftinbe bie flolle ©ewißljeit ber »orfdjrettenben Sermefyruug,
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V o r Beugung unb V e r t i l g u n g .  ®a nur baS Vorfjanbcui'eiit 
fräitfelnber ©täntme in großer eine uugebührltd;e Vermehrung wer« 
aitlaßt, fo tft bie Veruteibung fold;er Vrutorte uub bte fd;nelle Vefeitigung 
utwcrtueiblid; oorljnnbcner baS befte VorbeugungSmittel.

93?itl;in ift ©id;eruitg beS SOBalbeS gegen ©turmfd;abeu burd; regele 
red;te Qlnhiebc, ©cbomtng bcSfcIbeit gegen ©treueutnabme unb Vobcu> 
Verarmung, Kräftigung ber SWittcIfyoIjer burd; forgfältige ©urd;forftuitg‘, 
möglid;ft fd;nelie 51Dful;r aller im ffialbe erzeugten Vau* unb Sfutjßöljer' 
unb 3(ufftcllung aller ©paltliöljer au foitnige Orte unb beren rafd;e 3(uS* 
troefnung, unb cublid; moglid;ft rafd;e 5litfarbcttitng uub Vefeitigung alter 
9)3tnbwürfe uub ©d;übltnge, bringenb notl;ig.

3ft einmal eine größere Vermehrung eingetreten, fo leifteu $aitg* 
bäume bte befteit ©ienfte.

3u btefeit eignen fid; am Deften bereits vorfinbtge SSBiubmürfe ober 
fonft fraitfe £>ölser, üt (Ermangelung biefer im seitlichen $rül;jal;re gefällte 
Väutne in ber ©egettb beS erften Auftretens ber Käfer; möglid;ft an foit* 
nigeit Orten, ©obalb bie ©d;wärmzeit eintritt, werben au fljnen fdjon 
einigermaßen flocfeube ©äfte fein, ititb bte Käfer werben biefe Väume Oe« 
fonberS sunt AOlegeit il;rer Vrut wäl;leit.

©iefe muffen baitrt forgfälttg beobad;tet werben, unb fobalb bte 310* 
legitng erfolgt tft, muß fogleid; mit ber (Sittrtnbung begonnen werben, 
©ie erften Sangbäume, in beiten bie Vrut nod; im Sarüenjuftaube ift, 
werben ol;neweiterS entriubet unb bie $iitbe ber ©onne uub ber öuft 
prciSgcgeben, woburd; bie Sarveit getöbtet werben, ©oüten aber viele 
Saitgbäume gelegen feilt unD tbre (Sntrinbung ftd; verzögert haben, fo baß 
bie (Entwicklung ber Vrut fd;on weit vorgefd;ritten ift, fo muß bte (Ent* 
rütbitiig ntit Vorftd;t über untergefegten Süd;ern gefd;el;en, unb 9?inbe 
unb Abfälle fogletĉ  verbrannt werben.

Sßenn ber $raß bebeuteitb geworben ift, fo muß ber Abtrieb beS 
wurmftid;igen £o!seS bort erfolgen, wo bie Väunte nod; von Käfern ober 
bereu Vrut bewot;nt ftttb, unb bte Aufarbeitung ber gatts trocfeiten unb 
bereits leeren Väutne fann oerfd;obeu werben, btS alle nod; mit Vrut be« 
festen, befeitiget finb.

14. ©er SEannenliorfetttäfer. (B ostric lm s curvidens.)

V e r b r e i t u n g  unb V e rm e hru ng ,  ©iefer Käfer gehört ber 
Sctßtanne an. ©er Käfer überwintert unter ber Sftinbe ber Väitntc xtitb 
fommt jettlid; im Srüjahre auS feinem ÜBtnterlager unb fd;wärmt meift 
febon in ber erften .Jpälfte beS April.
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©d;abett. Objwar in SEannenforjien bte Vorfenfafev'Vermehruitg 
weit felteitev tft alS tnt gicbtenwalbe, fo ftitb bcnit bod; fdjon Vcifpiefe 
genug, baß aitd; 'J'amtenforfte yom B. curvidens avg ycrwüftct wurbeit. 
©er graß betjefben uutev)'d;e(bet ftd; yon bem beS B. typografus burd; 
wagred;te Sage bcr Sftuttcrgauge, bte meift bte gorm enter Slammer 
(*-—~ ) haben, bod; aud; oft fefyr unregelmäßig itnb. ©aS Slbjtcrben 
bcr befallenen ©täntme erfolgt meift fcl;r rafd; oom ©ipfel nad; unten.

Vorbeugung unb V e r t i l g u n g ,  ©owie beim B . typografus, 

fo ift aitd; f)ier bic Vcrmcibitug aller wtbcrltd;eit Gsittfluffe, unb möglichst 
9?cinl;aftung beS ©albcS yon fränfclnbcnt £ol$e ^tS bcftc VorbeugungS* 
mittel, ©ic Vertilgung gcfd;icl;t auef; bttrd; ©d;ctlcit beS befallenen £>ol$cS 
jycil;rcnb ber ©utwitfcluug unb burd; SBcrfcit befonberer gangbauntc $u 
btefern S^^e.

15. JDer Heine fe^Sjäfjttirje $idjtenf)orFenfäfer. (B ostr ich u s  
ch alcografu s.)

V e r b r e i tu n g  ttnb V e rm e h ru n g ,  ©tefcr flehte^afer gcl;ort 
bcr gid;te ait, unb ftfmutt ant h«uftgfteit entweber getnctitfd;aftlid; mit 
B. typografus in alten ©tmnmen yor, ober aber iit fd;wäd;crciit ©chöljc 
namentlid; ait ©teilen int 3 itnerit ftarfercr ©icfititgcit ober ©tangcithöljcr 
nad; Sffihtb* uitb ©d;iteebrud;. — ©eine Gcutwitfclung ift wie bie beS 
B. typografus.

©d;aben. ©er Safer frißt fo wie bic übrigen Bostrichus^frten 
unter ber Sfttitbc, ifl aber lcid;t fenntlid; ait ben ftral;lcitförmig meift ju 
brcteit auS einem gemchtfd;aftltd;en 9J?ittelpuufte auSgchcitbeit 9Jfitttcr* 
gangen, ©a er aud; junge Hofjer angcht, unb bei größerer Vermehrung 
aud; bebcutcnbe gläd;cit ycrwüftct, uub nameutltd; itad; (5iSbrüd;en in 
bie cntftaubcucn Süden ftd; ciuniftct uub biefc nod; erweitert, fo gehört 
er ju ben fef;r fd)äbltd;eu Äafcrn.

V o r b e u g u n g .  QlllcS waS oon B. typografus gilt, I;at aitd; 
hier feine Qfnweitbung unb tuSbefonbere forgfältige Reinigung ber jüngeren 
Orte naef; ©iS* unb ©d;necbrüd;eit, objwar bieß bei großen jufammeit* 
haitgenbeu ©iefungen fd;wterig ift, ijt nötl;ig.

16. ©er gtofie Äiefernfcorfenfäfcr. (B ostrichu s sten ografu s.)

V e r b r e i t u n g  u n b  V e r m e h r u n g ,  ©iefer Safer ift unter 
ben etnheimifd;cn Bostrichus*3lrten ber größte, unb gehört ber Ätefer au.
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©v bewohnt meift liegcnbc ober franfe $oljer mtb Klaftern, an gefmtbeit 
ftcl;cnbeit Väumeit ift er feiten, ©eine (Entmtd’ehtitg ift gaitj wie bie 
beö 3td;tcuborfeuf’äfer3, nur fiub feine Muttergänse objwar aitd; oom 
AngriffSpunfte IotI;red;t auf* uub abmärtSgcfyenb, yiel ftärfer, uub bann 
gibt and; bie £>o!jart beit ttittcrfd;ieb au.

©  d; a b c it. Objwar er meift nur in gefälltem uub franfem £>oIje 
tjaufet, fo ift er bod; fd;oit ntaitd;crortS aitd; ait ftebenbem £>oI$c yer* 
berblid; geworben.

Vor beu gung uub V e r t i l g u n g .  Sffiie bei beit Vorigen.

17. ©er jweijäljnige SSorfenfnfer. (B ostric liu s hidens.)
V e r b r e i t u n g  unb Ver mehr ung,  ©iefer ber Kiefer augcl;ö* 

rige Käfer gel;t itid;t bloS älteres £ol$ üt Acfteit, fonbern aitd; junge 
Kulturen au unb tobtet bie ©täntmd;eit. ©ebr I;äuftg finbet er fid; ge« 
mciitfd;aftlicl; mit bem flctitcit Siüffelfäfer (Curculio notatus) in träufeln* 
beit jungen Kiefern, unb I;at eine anbcrtl;albjäl;rtgc (Generation.

©d;aben.  Objwar er yorerft nur abfterbcnbe ja felbft auSge* 
rtffenc ^flanscn bewofyitt, fo ift er bod; im ©taube Kicferfulturen, bie 
wegen 5D?agcrfctt beS VobeitS ober aitbcrcit uad;tl;ctfigeit ©tnflüffen etwaS 
träufeln, ober bte you Curculio noiatus bcfd;äbigtcn, yolIeitbS ju tobten.

V o r b e u g u n g  unb V e r t i l g u n g ,  ©rjietwug möglid;ft fräf- 
tiger Ktcfcrjungwücbfe, üJeiu[id;feit in ben ©icfuugeu fiub bie befteit Vor* 
fcl)rung3mittcl, uub baS AuSraufcn uub Ver br ennen  ber befallenen 
©täntmd;eu mäfyreitb ber (ümtwiifelung bie einjig mögltd;e Vertilgung.

18. ©et* oteljäljntge 33orfenfäfcr. (B ostrichu s laric is.)
V e r  b r  e i t it it g. ©tefer Käfer gehört yorsugSmcife ber Kiefer 

an, unb fontutt nebftbem and; iit $id;teit, yielleid;t aitd; iit Cärdjcu yor. 
(Sr cutmüfelt zweimal in einem ©ontmer feine Vrut.

©  d; a b e n. 2)urd; feine Iotbred;ten, aber ftetS gefd;Iängelteit 
SOhtttcrgäuge jerftört er jwar bte Vaftfd;id;te, bod; brütet er meift int 
gefällten ^olje unb in Klaftern; bod; gcl;t er and; Kulturen an.

V e r t i l g u n g .  Süßte bei Bobidens.

19. © cf liitirtc Sftabelljoljfäfer, ^ufcfjoljfäfer. (B o str ich u s
lin ca tu s.)

V e r b r e i t u n g  uub Ver mehr ung.  2)er Käfer fd;wärmt im 
April unb bie neue Vrut erfdjeint tmAuguft, unb eittwicfelt ftd; im £>oIse 
ber 9?abelböljer olnte bcfoitberen ttnterfd;teb, ja fogar in Virfeit.
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0 cl;nben. Sin ftebcnbeiu £>o($e tft (cine S3cfd;äbtgmtg ntd;t we= 
fentlid;, ba er wotjl nur uuterbrütfteS ober franfeS £ol$ angeljt, aber an 
ben gefällten 9?ufct;ol$ftücfen tft feilte 33efd;äbigitng läftig, inbem er fiel; in 
33aul;öljer itnb ^ % e r bis 3 3°U  tief bobrt, wnb bovt feine
S3ntt entwickelt, itnb fo biefe ipoljer biö tief tn̂  Sintere burd;Iötf;crt itnb 
bcbcitteitb entwertet. ©teß Slnbobreit erfolgt ob bte ©tämntc entrinbet 
finb ober uidjt.

Vorbeugung.  ©er Vermehrung be3 Ääferä wirb aut befteit 
burd; fleißigen SUtälneb uuterbrütfter, unb mogltd;ft jeittid;e Slbful;r gefäU= 
ter £>öl$cr oorgebeugt.

3 » r  Verwahrung ber 9?uf$t;ötjcr gegen feine Singriffe tft eet am 
beften bie §ölj$er tut ©afte jtt fällen, atöbalb ju fd;äleu uitb an ber 
©onne mögltd;ft rafd; auStrotfuen ju laffeit. ©er btebei burd; Verbüuftung 
ber wäffertgeit ©äfte au ber S(ußenfläd;c fid; bilbenbe ^arjüberjug fd;ü$t 
ben ©tamnt gegen ben Stäfer.

20. £>er Äiefeiujweig. SSaflfcifer, Atefeni=äRai*ffftfev, SSßalbgävtncv 
(H ylesim is piniperda.)

V e r b r e i t u n g  unb 93erntet; rung,  ©tefer Ääfer gehört nur 
ber tiefer au, bod; itid;t bloß ber gemeinen, fonbern aud; ber ©d;war^ 
unb SBehnoutl;$f’iefcr. ©er Ääfer fd;wärntt fel;r jeitliel; int $rüjal;r meift 
fd;oit im Sföärj, itttb ba3 2ßeibd;en belegt frifd; gefällte ja felbft aufge* 
Ilnfterte ^oljer, fowie aud; ©töcfe unb enblid; aud; ftebenbe uuterbrudte 
unb fräuflid;e liefern, tu ät>nlicf;er SBeife wie bieß ber 93orfenf’äfcr bei 
gid;ten tl;ut. ©eine ©äuge aber finb uidjt fo regelmäßig lot(;red;t, aud; 
fel;It bie flehte §öl;luitg am Slitfaitgc ber ©äuge, ©ie Snroeu freffeit 
feitwärtS gel;eube ©äuge, unb uerpuppeit fid; unter ber 9?iube, unb oer* 
taffen il;reit GcutwitftungSort int Sluguft. SRiut erft beginnt baS nad;t(;ei= 
ligfte Treiben ber 5?äfer, iubent ftd; biefe tu bie SOZarfrö̂ rc ber jungen 
Äicfcrtriebe oon unten nad; oben ctubol;reu unb biefe ausböhlen, mttljht 
biefe 3 luctge entweber ganj oerberbeu ober bod; 51t fd;ied;tem f’n"tppell;afs 
tent SBudjfe swingen. 9?od; uor bent SBtnter aber üerlnffcn fie aud; biefeu 
il;reit 3(ufentl;alt unb bol;reit ftd; au ftcbeubeu t̂eferftämmeu ant SBurjel* 
ftoefe ein, um t;ier 51t überwintern.

©d;aben.  ©er ©d;abcn ift ein titcl;rfad;cr burd; §at;lreicT;e 93ritt* 
(Entwicklung, unter ber 9iiitbe werben bte befallenen S3äume wenn itid;t 
getöbtet fo bod; ebenfo im 3Bud;fe benachteiliget, wie burd; ben S3orfeufäfer.
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©ic Verftüntmelung ber jungen Triebe bringt SrüppcIwud)S unb 
abnorme Sronencntwicflung nad; ftd;, unb menu jüngere Saunte befallen 
werben, wirb bereu £>öl)enwud;S gänjltd; üerborbeit. 3ltle Stcfcru haben 
ein uerworrencS QUtSfehcn ber ©tpfcl.

2ßat ; ruel ;muug.  ©te Vrittcntwicflung uub Überwinterung ge* 
fd;tcl;t ju verborgen als baß fte auffallen follte. 9lnt I;aitftgfteit nimmt 
man iit jüngeren Orten bett Safer erft bann wabr, weint er junge Triebe 
juiu weifen uub frütuntcu bringt, wo ftd; bann bei näherer ttuterfitd;nug 
am unteren £(icile beS Triebes ein ntitbeS mit einem .Spe’rjrtnge tttuge* 
beueS Vol;rlod; ftubet, uoit bem aufwärts bte 9J?arfröl;re ho(;(, uub ooit 
bent Säfcr ntetft nod; bewohnt ift.

9lu altem .ftolje benterft man bie Vcrftüuimclitugcu erft baittt wenn 
ftd; bie oberen Striche fo abnorm geftalteu unb bie ©ipfel ein abfajjwcife 
büfd;eligeS QluSfcbcn bcf’omntcn.

Vor beugung uub V e r t i l g u n g ,  ©ic §auptücraulafiitng jttr 
Vermehrung biefeS SäferS ift bic Anhäufung uitgcfd;ältcr 9?uj3* unb 
Slafterhöljer unmittelbar im £ßalbe unb bereu Stcgcitbletbeu über beit 
(Sommer, ©arum benterft man bie Vcfd;äbiguitg beS SicfcrumarffäfcrS 
jumcift iit bcu Stcfcrbüfd;clit bcr flciitcit Vcftfjcr iit bcitcit (Saftfällung, Siegen* 
bleiben ber £öl$er über beit ©ontnter unbttitrctitlid;fcit aller Qlrtait ber^agcS* 
Orbnung tft, ferner ait SBalbräitberit bcr ©d;läge unb Sßegc, uub itt bcr 
9?äl)c größerer Sagcrplätje wo Stcfcrlwlj anfgcftellt wirb.

3u r Vorbeugung gehört affo wteber lmuptfäd;lid; Orbnung unb 
SRciulidjfett im Sößalbe, Abtrieb int S inter, mögltd;ft balbtge $ortfd;af* 
fuitg aller Sftitlj* uitb Vauhöljer, $lufflclluitg bcr Slaftcrböljer auf foitittgc 
unb luftige Orte in ntöglidjfi fd;üttcrcr 5lnrcil;uug ju r fcl;ncllcrcn SluS* 
tvocfmmg, ferner frühzeitige ©tocfrobuitg uub alSbalbtge 5Ibful;r, enbltd; 
wo möglid; bic s3l i i5ud;t aitbercr Holzarten iit ber 9?äl;c unocrmeiblid;cr 
HoljablagcruitgSplätic, weitnmcl Sicfcr(;olj in bcu jährlichen Vorratl; föntmt, 

3ur Vertilgung eignen ftd; bei einmal oorgefd;rttteucr Vermehrung 
bic $ßcgfd;affuug mit Vrnt bcfĉ tcr Väumc, unb gälluug oou gaugbäu* 
men uor bcr ©d;wärnt*3 eü alfo jcttlid; int grüfyjabre, unb bereit £ßeg* 
febafftutg unb ©ntrinbung uor bem QluSfiuge, fo wie beim Vorfeufäfcr, 

3 ft ber Säfcr einmal in ben Swcigfptijcit. fo muß man bei 3 fttcu 
nod; uor bem S in te r bic fid;tltd; ftarf befallenen Väitute fällen unb ihr 
SRctftg ücrbrcmtett. Vei jüngerem ©chölje wo bte 3 >ycige nod; 51t errei* 
d;cit finb, föuncn bic befallenen weifen 3 lueiOc abgcfd;nitteu werben. 3 n 
bid;t beftod’tcu Sungmücbfen ift cS beffer ftarf befallene liefern gaitj
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f;erau3 ju t;auen itnb ju oerbrcmten, als fte burd; 9(bfd;ueibeu oieler 
3 weige, unb bem baraitf folgcnbcn £erjfluß ju fcl;wäd)en unb junt Kran« 
fein 51t bringen, woburd; fclbe für allerlei 3 nfe!tcn nod; jugauglidjer 
werben. (Einzelne Sriebe au fräftigeu (Exemplaren foitnen immerhin ab« 
ge[d;nitten werben.

2t. ©er lättgltrfje Äiefernbnftfäfer. (H ylesim is ligniperda.)

Ver mehr ung.  ©ie Vermehrung gel;t äl;ttlid; ber beS Vorigen 
aber meift nur an licgeubem unb ©töden uor fid;. ©ie ©eneration ein« 
jäl;rig unb ber AuSflug jicmlid) fpät im ©ommer.

©a biefer Käfer meift ItegettbeS unb abgeftorbeneS $olz bewolmt, 
fo ift er and; mittber fcl;äblid;.

22. ©er fdjwarje SönffFäfet. (I ly les iiiu s  ater.)

Ve r me h r un g  uub ©d;aben.  ©iefe ge(;t meift in Kieferftöden 
üor ftd; unb bie ©eneratiou ift einjährig, ©ie SJfuttcrgäuge finb 
nmgredjt. ©aburd) baß ber Käfer maud;tnal and; junge ‘’Pflanzungen au« 
gebt, wirb er aud; fd;äDlid;.

©ie einzig mögliche Vorbeugung ift fleißige ©todrobung, ltamcut« 
lid; tu ber 9?äl)e 001t Kulturen, bie überhaupt im Kieferwalbe in vielerlei 
auberer 9füdftd;t böd;ft uotI;weubig wirb. Vefeitigung ber oou il;nt befal
lenen jungen ©täntmd;cu fo wie bet Cure, notaius faitn jn r Vertilgung an« 
geweubet werben.

23. ©er gelbbraune SBaftfäfev. ( I ly lc s i im s  p a llia tu s.)

Ve r meh r u n g,  ©iefer in Saunen unb $id)teu fd;äblid;e uub 
nebftbem and; tit Kiefern unb 2ärd;ctt uorfontmenbe Käfer fd;wärntt 
fel;r jettltd; im $rül;jabre.

Am liebfteu brütet er jrnar in ©tötfeu unb gefälltem Jpofze, bod; 
ift er int ©taube aud; ftcl;enbe Sannen unb $id;teit §u tobten, ©toef« 
robuitg unb balbtge Abful;r aller bcrinbetcu £olzer ift bie einzig mögliche 
Vorbeugung.

c. SBocffäfcr. (Ccrambyx.)

24. ©er $idjten&od?fäfer. (Cerambyx luridus.)

V e r b r e i t u n g  unb Ver mehr ung,  ©er Käfer gehört ber 
$id;te an, uub entwidelt ftd; alS ßaroe in unregelmäßigen ©ängett unter 
ber föinbe, oerpuppt ftd; etwas tMcr im $olje unb fd;wärntt im 3 uni.
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©  d; a b e it. ®a ber Äfifev aud) ftebenbe gefuube Säume angetyt, 
fo gel;ört er ju ben nterflid; fd;äbltd;en.

II. f i c  /a l te r  (Sdjinettcrliuße). (Lepidoptera.)
61; at af te r  e. 2)a3 oollfommeitc 3 ttfcft hat 4 glügel uou jiemlid; 

gleichem 9Ittfel;cn, uitb biefe fiitb mit einigen wenigen 5Iu3nal;nten ftet$ 
mit ftaubarttgen bunten ©d;uppen, bie fid; leidjt abwifdjeit laffeit, uttb bett 
glügelit mannigfaltige fd;öite garben uitb ©d;atttruitgeu gewähren, bebeeft.
2 )ic ßaroen finb eigcittlid;c l)öcl;ften$ 16füßige Raupen. ©ie puppen jiem* 
ltd; feil, tf;eilS frei, tbeilä im ©efpimtfte (Cocon).

A. Sd)U)ftrmfr, Ittinmerumjöfaltrr. (Sph inx.)
©er ©cl;mcttcrliitg l;at eilten jtemlidj bicfeit, gegen baß (Snbe meift 

gefpifjteu Ceib, fd;ntale, lange gefptfjte ylügel, fculcnförnttge ftarfe güfyler 
unb etiten langen einrollbaren ©augrüffel. ©te Raupen finb meift naeft, 
mit einem fleifd;igeit $ortt am £iutertl;etle.

25. SDer Äiefetfdjwdrmer. (Sphinx pinastri.)

Sermetyruug.  ©er ©djmetterling fliegt tut 3 uni unb 3 u li, itnb 
ift in ber Slbenbbämmetitug in ber 9Ml;e be3 SBalbeÖ an riedjenben 
Stützen, namentlich ant ©eißblatt (Lonicera caprifolium), fd;roctrmenb, 
unb mit unglaublicher ©djjitelligfeit ber glitgelbewegung flatterub, I;äuftg 
ju fel;eit. Set Xage ift er fdjwer 51t ftitbcit, ba er meift einzeln an alten 
Säumen rubig ftfct. ©ie (Ster werben au bie fabeln abgelegt, unb bie 
attö timen auäfdjlüpfcnbeit Raupen ftitb btS junt ©inter au$gewad;fen 
itnb öcrpuppeu ftd; unter bent ?0Zoofe an bent B̂urjelftocEe uitb bleiben 
bis junt fünftigen 3 uui liegen.

©d; aben.  ©ie Staupen freffeit bie fabeln ber gemeinen, ber 
SBeimoutljSficfer uttb ber $id;te. Objivar eine größere Vermehrung biefe« 
©djwavntcrS feiten ift, fo liat er ftd; bod; fdjou ntandjerortä als fcbäblid; 
erwtefcn.

V e r t i l g u n g .  VertilgungStnaßregclit gegen ben ©d;wärnter 
allein werben feiten uötfyig, bod; werben feine Raupen im £erbfte mit 
beiten beä ßieferfptitucrS gentctufd;aftlid; abgeflopft, unb feine puppen 
werben beim 2Juffudjcn ber Äienraupeu im SBinterlager mit aufgelefen.
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B. üödjtfnltcr. (Phalaena.)
©ic galtet ftub fel;r uerfdneben in ©röße, mit meift etwaS breiteren 

glügelu unb entweber fabenförmigen ober gefäntmten (bei ben üD?äund;eit) 
gül;lern, unb haben einen mehr flatternben ging.

©ic Raupen, bis auf einige im ^olje lebenbeit, finb meift ftarf behaart.

a. ©pimtcr. (Phalaena, Bombyx.)

©ie 2)?äitud;en t;at>en bentlid) gefäntmtc, bte 2ßctbd;en fabenförmtge 
gühler, erftere einen fd;mäd;tigen, leijtere einen bitfen, maljig fptijigen 
Seih, ©ic Raupen meift 16hetnig unb in ber 2M ;rjah l ftarf belmart. 
©ic puppen entweber in einem bid;teit ©efpinnftc ober jwifdjeit einigen 
gäben l;afteub.

26. ©te Ätefetfpittnet:. (P h . bombyx pini.)

V e r b r e i t u n g  uub Ver mehr ung,  ©er Äicferfpiuucr fliegt 
im 3 uli unb fdwävmt in beit 5(henbftnnbeu uub ju r 9?ad;t$ett, ftftt hei 
£age ruhig am (Stamme älterer liefern. ©a3 2ßetbd;eu legt bis an 
200 (Ster in mehreren ^arthieu jerftreut an bte 9?tnbe uub 9?abeltt ber 
Siefer. 9?ad; 3 $ßod;en fd;lüpfcit bie 9?äupd;en au3 unb gehen gletd; 
an bie fabeln unb frcffcit bet günftigem ^erbftwetter bis üt 9?oocnther. 
Setm ©intritt ber erfteu gröfte gehen bie Raupen am Saume l;erah, uub 
be§tel;cn unter bem 23?oofc entweber ant $ßur$clftocfe ober au ftärfcrcu 
Sßurjeln il;r Uötntcrlagcr. 3 n biefer 3 l'it finb fte üoit ber ©tärfe ettteö 
geberfielS hei 2 3 °^ l,nb liegen jufammeugeringelt.

3 citlid; im grul)j.ahrc, nteift im 9)?är§ uitb Anfang Qlprtl Fommeit 
bte Raupen attS bent SBiuterlager, hcftctgeit rafd; bte Säume unb beginnen 
it;re jweite greßperiobe. 3m 3uui erfolgt bie Verpuppung tu fctymufjig 
weißen, bidjteit ©cfptituften an ben SUabeln unb au ber SRinbe, uub nad;
4 Soweit erfdjeinen bie neuen galtcr.

©f a be l t ,  ©afich bie Siniraupe in reinen Sieferforfteit befonbetS 
auf magerem heißen ©anbhobeit rafd; unb außerorbentlid; üermehven 
fauit, fo werbeu burd; ©ntitabelimg nicht nur Säume, foitbern aud; Se* 
ftänbe oott großer Q{u3bcl;unug ocrbecret unb gelobtet. —

9Bahrnel ;mung.  ©ie flicgenben ©ehntetterlinge werben nid;t 
fo Ietd;t auffallenb, weil fte fpät in ben 9ftad)tfhmben fdjwarmen, unb hei 
Xage ohfehon itiebrig ftf$enb, wegen tl;rer 5lehnlid;fett mit ber garbe ber 
Steferrittbe nid)t leicht hemerf’t werben. —
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©ie flehten Stäupdjcn tu ber erften $reßpertobc ftitb ju unkbeutenb, 
o(S baß man fie in beträdjtlidjcr §öl;e in ben ©ipfelu wahrnehntcu fönnte, 
außer wenn fte an nieberent ©eljtflje freffett; aud) ift tu bent Stadjfommer 
bie SluSIidjtung ber fabeln uidjt fo bebeuteub, baß fic auffalleu fönnte; 
baljer bemerft mau baS Vorhaubcnfciu ber Raupen in ber erften 3^it 
nur bann, wenn man etgeuS bcßhalb uadjfitdjt, fo aitd) im Winterlager 
ftnb fie leid)t unter bent 9Jioofc an ben Stämmen ju ftnbeu.

3 m uädjfteu 'Frühjahre werben bie Staupen auffatlenber; ba fie an 
©tärfe rafd) sunehmen, fo wirb ber $ortfd;ritt ber ©ntnabelung halb 
mcrfltdj, aud; I;ört man bei ruhigem ©etter unb größerer Staupengahl 
auf ben ©mimen, baS fallen beS Kothcö ber ftd; bann aud; häufig am 
Vobeit finbet, uub sunt Veweife bient. 3u reinen Kieferforften auf heißem, 
armen ©anbe wo bie @efal;r beS Raupenfraßes ftetS »orhanben tft, 
Oebarf cS ununterbrochener Radjftdjt um bie allfällige ftärfere Vermehrung 
ber Ktenraitpcuj alSbalb 5u eittbctfeu, uub bet 3 ê en Verfettungen ju 
ihrer Vertilgung gu treffen.

Vor beugung unb V e r t i l g u n g .  3ur Verhütung ber Ver< 
mehruug faitn wohl nid;t triel gefdjehen, ba auf jenen Orten wo bie 
Staupen am meifteu 51t fürdjteit fiub, uidjt leid;t etwas aubcreS als Kiefer 
ergogeu werben faitn, unb felbft biefe tro£ aller ©orgfalt itid;t immer 
fo üppigen SBudjS geigt, baß fte ben Raupenfraß fo leid;t ertragen fönnte.

©ie wtrffamften VertilguugSmittcl finb folgcube: Sorgfältige 9luf* 
fid;t in reinen Kieferforftcu unb jäl)rlidjeS 9tad;feheu am $ußc yiclcr 
Väume, ob fid; im Rouemöcr Staupen eiugewiutert hoöen. finbet man
nur 1— 2 Staupen bei jebem uutcrfud;tcn Vauutc, fo ift ©ritnb genug
uorlmuben $itr Auffitd;ung unb Vertilgung in gangen Veftättbeit 31t fd;reitcn.

©icß ©antmeln gefd;tel;t fo, baß oerläßlidje ßeute um bie Saunte 
baS SÄooS »orftdjtig wcglcgeit unb bte hier liegeuben Staupen tu ©cfd;irre 
aitflefcn.

Hiebei tft oorgügltd; barauf su adjten, baß oorfid;tig gefud;t werbe,
unb alle größeren unb gatts flehten Staupen aufgclcfen werben, ©ie
©antntlcr bürfen bie Staupen nid;t mit bloßen Hättben angreifen, ba bie 
$aarc bcrfelben an ber Haut ©ntgünbungeit erregen, ©er ©intrieb ber 
Sdjweinc lulft uidjt, weil biefe crfaljnmgSmaptg bte Kienraupcn uidjt 
aufnehmen, ©ie Vefeitigung ber gangen Streu ift eher uadjtljcilig als 
nü l̂id;, ba bte Staupen meift nur am Stammcube unb au ben SBurgeln 
liegen, fo wirb eine große Stenge Streu unuöthig weggefdjafft, wälu'cnb 
gerabe gwtfdjeu ben Sitrgeln uub ant Stocfe wo man mit bem S?cd)ett 
uidjt fo Icidjt gufommeit fattn, Staupen liegen bleiben, unb burdj bte

2 *
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©treu>®ntnat;me wirb ber Soben nod? fd;led;ter, ber 33ud;S ber Seftättbe 
ein fümmerlidjer unb biefe für bte 9?aupeit nod; jugaitglidjer gemadjt. 
©aS ©ainmeltt fann über beit ganjeu SDBittter fo wie eS baS SBetter 
uitb ber ©d;itee erlaubt, bis jum SO?arj betrieben werben.

konnte mau uidjt alle yerbäd;tigen Seftäitbc abfudjen, fürdjtet man 
mit ©ntnb baß oicle flehte Raupen liegen bleiben, fo fann man int 
gri'd;jal;re unt baS Saunten berfelbeit 51t l;tnbcrn, bie ©tämnte, in Sruft* 
I;öl;e mit £l)ecr, ber in Äicferforflcit woljlfell ju Ijabeit ift, ringförmig 
anftreid;eit, worauf bie flehten SRaupeit f;efteu bleiben, bie größeren ftd; 
aber fo befitbeln, baß wenn fie aud; Ijinübcrfommcn, bod; suntcift lebenS* 
uitfäl;ig werben. Seim 5hiftretd;cu muß aber bie raube üJinbe etwas glatt 
gepult werben, bantit bie 9?ättpd;eit nid;t unter beit ©d;uppen ber £ljeer* 
fd;id;te auSweidjcit fönneu.

SBareu alte bisjjer angewanbteu 9Kittel un$ureidjenb, ober I;at man 
bte 9?aitpen erft in il;rcr jweiteit greßpertobe bemerkt, fo fömten felbe 
burd; ^npreüeu ber Säume ant erfolgreid;ftcit I;erabgebrad;t uttb yertilgt 
werben. Riebet wirb ber ©tamnt burd; mehrere 9(rtl;tcbe erfd;üttert unb 
bte fallenben Raupen auf uutcrgel;altcite 2ud;er aufgefangen, ©aß baS 
SlttpreUen aber nur in ©taitgcnböljent angel;t, bie burd; einen ©djlag 
mit ber 9lyt erfd;üttert werben, yerftebt fid; uou felbft. 3 nt alten £olje 
001t größerer ©tärfe ift baö ©vfdjüttern ber Qlcfte fd;oit fdjwieriger, and; 
gel;t baS 5lnpreUen nur bet größeren, fdjwereren Raupen uitb ift in ber 
erftett greßpettobe uid;t wtrffant, weil bie Heilten Raupen 511 feft ftfcen, 
unb nid;t fo Ieid;t junt galten gebrad;t werben.

3m ftarfcit ^olje wo baö QinpreHcn nid;t gel;t itnb bie 9?aupett 
auf einem Heilten © iftrift foitceutrirt ftitb, fo baß man aitncl;ntcn fann, 
baß fie nad; ©ntnablung btefer Seftättbc weiter waubent müffeit um 9ial;* 
rung 51t fud;eit, ftitb aud; ©räbeit yoit gutem SRujjen. 3 U biefent 3 wecfe 
wtrb um beit befallenen Seftanb ber ßroncnfd;luß unterbrochen, bamit 
ein ttiberfriedjen uitmöglid; werbe, unb bann rhtgSum ©räbeit gesogen, 
in benett fid; Raupen famntelnunb yertilgt werben fönnett. —  ©tcß ljilft 
aber nur im folgen galle, wo bie Raupen betfautntett erhalten werben 
unb wenn bie ©räbeit fo jeitlid; gentad;t werben, baß nid;t bie 9?aupen 
ftd; bereits innerhalb beS eiitgcfd;loffeiteit 9?attmeS auSgefreßen haben ititb 
ftd; oerpuppett, unb als ©djmetterliuge bann bie tbeurett ©räbeit mit 
ßetd;tem überfliegen.

©ie ûppencocoitS fönneu you ntebrigent ©el;ölje ober foweit fie 
überhaupt crretd;t werben föttnen, abgeflaubt unb yerbrannt werben, ©egen 
bie ©d;metterlinge felbft tft fd;mer etwas auSsurid;teu. weil fte an ber 
SWttbe nid;t fo letd;t benterfbar ftitb.
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27. 5Die Sftonne. (P halaena bombyx M onacha.)

©t t twi cfclung, ©er ©d;metterltng fd;wärmt im SDfonate 3 ult 
unb legt feine (Ster au bcr Kittbe ber Kiefern ober giften in Kifceu 
ober unter ©d;uppeit meift am Unterteile beS VaumeS, meifl unter 
20 $itß £öl;c über bent Vobcit. 2IuS ben übermtnternben (Sierit fomnten 
bic flcincn Käupd;cit int $riU)jaf)rc heraus unb bleiben 3 —  4, bei ungüit* 
ftigent Sßcttcr bis 8 £agc Ocifammen ftfcett (Spiegel), ©pater jerftreuen 
fte ftd; unb freßen au bcu fabeln bis junt 3 uni wo bte Verpuppung 
erfolgt, ©ie puppen fttjcit an ben 3 wctgcu 5>uifd;cn ben Kabeln ober in 
Kiubcitrtfjeu mit einigen gäben augefponncu.

©d;aben. ©ic Könne cutnabclt bie Kiefer unb gid;tc, unb gebt 
aud; Saub an. 5lnt füblbarfteit wirb tbr graß ber gid;te wo fte meift 
40 —  i50jä(;rtge ©taugenhöljcr oorerft angreift.

$ßa l;rne l;n tuug. SBeuu baS (Sinftubett bcr Könne burd; Utber* 
fliegen ber ©d;mcttcrltngc erfolgt, fo nimmt man bte größere 51it$al;l ber 
wegen tl;rer Jßciße aitffallenbcn ©d;mctterliugc bie entweber an bcu 
©tämntcu fitjen, ober SlbcitbS unb felbft bet £age herumflattern leid;t wahr* 
3nt grüj.al;rc nad; bent SluSfriedjcu werDeit bte Kaupeitfpicgcl als bttnfle 
glccfe au bcr Kiitbe DemcrfOar. 3ft bieß aber alles unbeachtet geblieben, 
fo gewahrt man im SDtonatc SD?ai fdjou bic Std;tung in bcu Kronen unb 
bte Kaupctt unmittelbar in ihrem graßc.

Vor beugung uub V e r t i l g u n g .  211$ Vorbeugung läßt ftd; 
wol;l uid;t etwas anrat(;cit, ba bic ©uvd;forftiutg ju r Kräftigung bcr 
£öljer, uor bem ©rfd;ctitcu ber Könne uid;t fdjüfct, weil fclbe l;äufig mit 
bem 2ßinbftrtd;c überfliegt uub felbft bie fräftigften Veftättbe angretft. 
3ur Vertilgung bient folgeitbcS:

©egen bie fltegeubeu ©d;mctterliitgc läßt ftd; leichter etwaS tl)un 
als beim ©piitner, weil fic auffallcubcr ftitb unb an trüben £agett am 
©tanttne ftijcitb in SD?cugc jerquctfdjt werben föituctt. ©och utuß mit 
btefer Vertilgung jeitlid; begonnen werben, bantit man bie 2Beibd;cu ju* 
meift wcgfd;affe, cl;c fte il;rc ©icr ablegeit. 3 m SQBinter fönneu jwar bte 
©ter an ber Kittbe gefantmelt werben, bod; ift bieß nur bann ergiebig, 
wenn fclbc maffenhaft uor(;aubcn finb, fonft ift ber ©rfolg ein geringer 
unb Die SJuffammlung bcr ©icr eine außerorbentlid) tl;cuere.

©aS wid;tigfte uub wirffantftc SJitttel ift baS lobten ber flcincn 
Kaupctt folangc fte in ©ptegeln fitjett.

3 m Slpril wcittt bic ©piegel au ben ©tämnten ju  fel;cu futb, 
föititcn biefe burd; Scute mit ?KooSbüfd;cltt jcrbri'uft werben.
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3 it beit Sommermonaten famt man bie freßettbett 9fmtpen herab* 
preüeu unb üertilgeit, wa# fciOft Oct bcu puppen anmeitbbar ift, ba biefe 
jwifd;eit wenigen 'gäben (öfter ftjjen unb leicht faden.

Raupengräbeu nufcen gegen bte Rönne wenig/ ba fic ntd;t bloß 
9?abell;oI§ fonbern aud; Caubljolj angeht, unb ntd;t fo Ietd;t in Rahrung#* 
mangel gerät!;, and; bauert bte r̂eß êtt ju turj.

©er Roititenfraß bauert gewöhnlich 3 3a(;re bi# eubltd; bte fteinbe 
berfelben, al#: Sögel, Raubfäfcr unb ©d;lupfwefpen ftd; fo ftarf oer* 
mehren ober cinfinbcit, baß fte bie Raupen überwältigen.

b) (Sitlc. (Noclua.)

©ie ©d;mctterliuge meift fleht, mit gaitj fegclförmtgcnt ßetb,flehtem 
Kopf tief im Sruft|d;tlb ftetfeuD. ©ie gül;ler ungefämmt uub ber ©aug» 
rüße( ift jiemlid; lang.

Raupen IGOeinig wenig behaart, bie puppen meift mit 2 Afterfpifcen.

28. ®ie ^öfyrcu’föule. (P li. IVociua jtigiiperda.)

©te ©d;ntetterlinge fd;wärmen fehr ĉtUtd; im SDfärj, unb flattern 
aud; hei Sage.

©ie 2Mhd;en legen ihre ©ier an bie Ktcferitabcln unb in 4 —  6 
2ßod;eit fominen bie Räupchen au#.

©te jungen Raupen freßen an ben jungen Srtcben hi# iit beit 
3 ult uub laffcit ftd; cittwcbcr au gaben herab ober fricd;cit an ben Säumen 
herab, um ftd; an ber ©rbe unter bem fDfoofe im Serctd;e ber Utbcrfd;trmuug#= 
fläche be# Saunte# ju oerpuppen. ©ie puppen überwintern bann bt# junt 
nächften SÜtärg.

©d; ab eit. ©;e KtcfcD©ule ift feljr fd;äblicl; weil fte einer fel;r 
großen Vermehrung fäf;ig ift, unb bie jungen SJfaitriebe angreift, bie 
burd; bte ©ntuabelung gänjlid; jerftort werben.

V e r t i l g u n g ,  ©a# hefte Mittel gegen bie ©ule ift ber ©httrieb 
ber ©d;metne, nad;betn bie Raupen herabftiegen unb fid; oerpuppten alfo 
oon ©nbe 3 uli bi# juni ©infall be# ©d;ttce#. ©a# ©amnteln burd; 
SD?enfd;en ift $u mühfam unb ju treuer weil bte puppen jerftreut liegen, 
©egeit bte Raupen famt ba# Anprellen angewenbet werben, aud; 3foli* 
rungägräben leiften gute ©ienfte.

© egeit bie k a lte r  läß t ftd; nicE^tä t^un, ba fte ju m  © a m m e ln  ju  fleh t 
unb ju  beweglich ftnb, unb bte Ceudjtfeuer im  SB albe int V ergleich  ju  
ben K often unb ju  ben © efah ren  bie fte m it ftd; bringen, otel jn  w en ig  
© rfo lg  Wethen.
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29. SDie &iei,jmnfe@ule. (P li. noctua quadra.)

£cben3tuetfe i tnb (Entwickelung.  S ie  ©chwärmseit btefer 
(Eule tft ber 3ult. Sa3 5Setbd;eu fegt feine (Ster an bte fliiube, Döbeln
itnb Slätter ber Säume, woraus b;e 9?äupd;eu nod; oor bem SCßinter
ausfd;lüpfen. Sie  ttibcrwiitletung gefd;iel;t unter bem ?0?oofe. 3 m grub« 
jal;re gehen fte oom Qlputl bis 3 unt bem graße nad;, uttb uerpuppeu ftd; 
(Enbe 3unt.

©d;abett. Staber tft tro|j beS oft (jäuftgen SotfoittmenS biefer 
üiaupen auf liefern, gtd;teit unb 8aubl)ö(scrn fein ©traben luabrgenom' 
nten worben, üte(me(;r beftätigt ftd; bte Seobad;tmtg, baß biefe Raupen 
nid;t fabeln unb Slätter, fouberu bloß bte auf ber Sauntrinbe yorftubt-
geu gled;teu freffen. 3 (;re ^euutniß ift baber it)of;I nur auä bent ©tiutbe
nöt(;ig, bannt mau fid; burd; plöfjficfyeS $ablrctd;ctc3 (Erfd;eiueit btefer 
9?aupeu uid;t crfdjrecfeu, unb allenfalls ju foftfpteligeu VertilgungSmittelu 
öerletten laffe.

c. 0pmtnei\ (Geometra.)

(51;araf tere.  Sie  galtet meift Hein, büunletbtg, mit jtemlid; 
breiten feinen, tu ber 9?ube brcitgelegten aud; wol)l aufwärts gefalteten 
glügeltt. Sie ÜJfäititdjeit l;aben fd;öit boppelt gekämmte gül)let. Ste 
SJfaupeu feuutltd; an ber fpanncuben Scwegiutg, meift lOfüßtg unb wenig* 
6el;aavt. Sie puppen läitglid; ol;ite ©efptmtft.

30. ©et* Ätefetfpannev. (Ph. geom etra piniarin.)

(Entwi r f  ehutg. S ie  galtet fd;wärnten tut 3unt, unb bie Sttann* 
d;eit fliegen felbft bei I;cllein £age lebhaft herum. S ie  befruchteten ÜBeib* 
d;eu legen il;re (Eter im ©ipfel ber liefern au 9fabeltt. Anfangs 3ult 
freffen fd;on bie {feinen 9iäitpd;cn an ben Äiefcrnabelu. S ie  Verpuppung 
erfolgt jiemltd; fpät im £>ctbfte, oft erft im 9?ooember. 3 «  biefem3 roecfe 
ftetgen bte Staupen herab, ober laffeit ftef; an gäben uorn Saume gerabe 
auf beit Soben unb uerpuppeu ftd; unter bem SKoofe innerhalb ber iraufe 
beä SaunteS fo wie bie ©ule.

©d;abeit. S ie  Raupen eittnabeln bte liefern auSnahmSwetfe 
and) gichten, unb jwat neunten fte wol;l oorerft bte ljährigen fabeln 
ber oorjäljrigen Triebe, bie fie tu bie £>älfte beißen uitb ben unteren 
%hell abfreffen, bann aber gehen fte w>hl and; bte jungen Triebe an.
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©a btcfcr gaiter einer rafdjcn uitb $al;lteid;eu Vermehrung fat;tg ift, unb 
fdjon erfahrungGmäßig bcbcutcitbe Vcfd;äbiguitgeit an jüngeren unb ©tan» 
genorten bie er befonberS liebt, angeridjtet l;at, fo ift er ju ben bebeutenb 
fd;äblid;eit ju rechnen.

SOB a h r  n e h tu u it g. 2Int auffaücnbftcn ift baS ©djroärmeu ber 
galtet* unb faitn nidjt leicht überfet;eu werben, ba e3 and; bei £agc oor- 
geht. Kad; bcr ©chwärntjeit wirb wo(;l ber graß ber Staupen, burd; 
bte auf ber (Erbe liegenbeit ^albeit Kabeln unb ben Staupeitfoth be- 
merfbar, bieß aber wo!;I erji bei ftärferer Vermehrung. 3nt ©eptember 
uub Oftober werben bic Staupen am auffalleubften, weil man fte I;äitftg 
au ihren gäben üoit ben QJeflen X;äitgenb unb ftd; auf unb ab bewegeitb 
ftel;t. 2lud; bie puppen finb bann bei einiger Kad;ftd;t leid;t unter bent 
SKoofe ju finben.

V e r t i l g u n g .  9Itu smecfntäßigfteit ift eS bte puppen im ÜBinter* 
lager burd; ©intrieb bcr ©d;wcitte ju vertilgen, näd;ftbent ift baS Slbprel* 
ten im $erbfte wenn bie Staupen etwas größer ftnb aitweubbar, boefy 
fallen biefe Staupen nidjt gut, inbent fte beim ©türjen itod; I;äuftg ihren 
gaben anbringen, unb bann fid; auf benfelben wieber l;titauf$iel;en. ©ittd; 
Seudjtfcucr oerbrennt man nur bie flatternbcu SDfänndjcn.

d. UBicHer. (Tortrix.)

©ic galter gehören bttrdjwcgS 51t beit flcincn. Vorbctflügel eigen* 
tl;iunlid; attSgebogcn, £interflügcl haarig gefäuntt. Seib gejiretft am 
©nbc mit ^aarbüfdjeln uerfeben.

©ie Staupen Hein, nteift flcifd;farhtg ober gclbweiB naift, ober fcl;r 
fparfant behaart mit rötl;lid)cn ober braunen Köpfen, ©ie puppen flein 
gefpifct.

©ic Staupen leben tbcilS in 3 lvc 3̂en, thetlä in grücfjten, t(;eil3 
aud; jroifdjen Vlättern bie fic rollen unb mit einigen gäben jufammen« 
jfef;en (w i cf ein).

31. ®er Äieferutriebtuitfler. (P li. tortrix B uolian a.)

V or f ommen  unb ©nt w i c f e l ung .  ©er Kieferwicflet gehört 
ber Kiefer, ber ©djwarj * göhre unb ber SDScimouthS » Kiefer au. ©ie 
©djicärntjcit bc3 galterS fällt in ben SDtonat 3 uli. ©ie ©d;metterlinge 
ft̂ cn bei £age rul;tg jwifdjen ben Kabeln junger Kiefern unb fliegen am 
Qlbeub lebhaft, ©ie ©icr werben an bie KnoSpeu abgelegt. Koch uor
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bem SBiitter fd)lftpft ba# Raupten au#, unb lebt im Innern ber Kuo#pe, 
3 m uadjftcit $rül;jahre beginnt ber $raß be#felbcn erft ftärfer unb bie 
Raupe bte ©nbftto#pen au#, ©nbe 3 uni erfolgt bie Verpuppung, 
bereit 3ettraunt 3 Sßodjcit bauert.

©  d; a b e it. ©er ©d;abeit biefe# Sßicfler# befielt baritt, baß burd; 
ba# Au#työl;len ber Kito#peit gunädjft bie £öljen« unb ©ettentrtebc im 
2Bud;fe berart beeinträchtiget werben, baß au# beriet ftarf unb I;auftg be* 
fdjabigten 3 ungwüdjfen feine fdjöiteu ©täntme, fonbern bloß »er- 
früppelte, melgipfltge, nur alleitfatt# ju Vreitnholj taugliche Väume er* 
wadjfen. Auf magerem Vobeit uub bei anbalteuber Vermehrung ber $ßtcf» 
ler werben aud; bie Sriebe ganglid) getöbtet, uub gaitje $(äd;en junger 
Ktefcrbeftäitbe berart ruintrt, baß fte abgetrieben werben muffen. Aeltere 
al# ‘25— 30jäl;rige Kiefern gel;t ber SBicfler nid;t an.

2Ba l;rite l;m u n g . ©te Raiter werben nur bann bemerkbar, wenn 
matt entroeber ju fällig ober abftcl;tlid) burd; Anklagen au junge Kiefern 
felbe au# il;rer Rul;e aufjagt. Utbcr ben Winter jeigt fid) ba# Vorl;anben* 
fein ber Raupdjen nur bet genauer Uuterfu^uitg ber Kno#pctt. Am Auf* 
falleubften wirb ber $raß erft im Vorfommer, wo man ba# Krümmen 
ber jungen Srtebe bemerft. Au öfter befd;äbigteit Kiefer * 3uitgwüd;fen 
jeigt ftd; bieß an bent früppell;aften SDßitd;fe( unb beit ftd;elförmtg geboge
nen ßäugeittrtcbcit. Auf magerem ©tanborte uub bei fonft ärmlichem 
$Bud;fe ber Kieferutaifc ift biefe Vefd;abtgmtg jebenfall# ju befürchten 
uub e# ift auf ein häufigere# Auftreten ju ad;ten.

V e r t i l g u n g ,  ©a gutmüdjftge auf gutem Vobeit ftel;enbe Kte« 
fermatfe gar nid;t ober wenig befdjäbigt werben, unb auf arntett Voben 
wo ber SBitfler meift l;aitfet ju r Kräftigung ber ^ftaujen uidjt mel ge* 
tl;an werben faitn, fo ift wol;t feiner Vermehrung bort nid)t leid;t oorju« 
beugen, ©a# Vertilgen ift wegen ber geringen ©röße be# 3nfefte# unb 
feine# uerftetften Aufenthalte# immer fcl;r mühfant unb tl;euer, ©a# eilt» 
gtg ausführbare Mittel ift ba# Abfd;nctben unb Verbrennen ber bewohnten 
Triebe in ber 3 eit »ont Mai bi# ©ube 3uiti. Vei bereit# ftarfer Ver* 
mehruitg ift bieß aber au# bent ©runbe unitüti, weil burd; ba# Abfd;net« 
beit üieler Sriebe bie ©tammdjeu eben fo gut oerftümmelt uub tut 2ßud;fe 
beehtträd;ttgt werben. ©# ift bal;er oft rätE;lid;er fletnere ftarfbefatlene 
$läd;en gäitjlid; abjutreibeit, weil baburd) bie Verbreitung pon bortau# 
gehiubert wirb unb bie Kofleit ber 3jßteberoerjüngung itad; Abfd;lag be# 
bod; einigermaßen üerwerthbarett ©eljötje# faum bie ber Vertilgung ber 
Raupen erreichen, unb in biefent lederen $alle boch nur immer früppli* 
ge# £o lj erhalten wirb.
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32. Äieferftto&pentoicflev. (P h . tortrix turionana.)

V e r b r e i t u n g  unb V e t* in e I; r  u u g. ©iefer SBtcfler gehört 
ebenfalls ber btefer au. ©ie gfug$ett beS ©d;metterliugS ift ber SOJonat 
SD?ai. ©ie (Ster werben an bte ©piijeit ber 93?aitriebe gelegt unb baS 
2ßäitpd;en boI;rt ftd; in ben 9Mtcltrteb hinein, ttiber ©ommer unb $Öin* 
ter bleibt felbeS im Xriebe, int 2lprfl tft bte ĥtppeusctt unb SÖ?itte SQZai 
ber neue ging.

©  d) a b e u. ©abitrcT; baß bte fliaupe btefeS SBicHerS nur bie 
^aupttriebe felOft aud; bett eigentlichen ©ipfeltrieb an jungen o— lSjät;* 
rigeit liefern jcrftflrt, ift fte im tyoTjctt ©rabe im ©taube beit §öhcnwud;S 
ber tiefer fd;on oon 3 ugcnb auf jtt ftömt, ja felbft gänsltd; ju oereiteln.

9Bai ; rnet; tutt i tg.  9Int auffallcubfteu wirb baS Vorfommen beS 
2ßtcflerS wenn man beim gm{;ja1)tStriebe mele SÄittelfuoSpeu unentwickelt 
fiubet, unb bei näherer ttnterfudjuug bie 9?nupeu ober puppen barin 
ftnbet. ©er ©d;metterling ifi fd;wet ftdjtbar, weil er mit ben 5luSfdjlag* 
fdjuppen ber btefer oiel 9lel;nlid;!eit l;at.

93 c r  t i l g tt n g. ©aS (Stufige waS gegen bteß Heute 3ufeft ju 
t^un möglich tft, wäre baS 3Utöbrcd;en ber tobten Änoöpen im grül;jahre, 
wo fte burd; tl;re buttfle garbe unb il;r 3 urücfbleibeu bereits feuutltd; 
finb, unb bie baburd; ju bewirleube 3 ^’ftörung ber bartit ftijcnbeu 9?au> 
pen ober puppen.

33. Äiefetn=f)at$&eul£H=2BicHev. (Ph. tortrix resinana.)

V e r b r e i t u n g  unb Ver mehr ung,  ©tefer tu fd;[ed;twüd;ftgen 
jungen Äieferorteit fo I;auftgc SBitfler l;at ^meijährige ©cueration* 
©ie ©d;wärmjeit ift ber 9J?ouat SJJai nnb bie ©ter werben an bie ©ptj. 
Sen beS neuen Triebes abgelegt, unb bis sunt .<pcrbftc tft bie 9(uwefcnhctt 
ber Staupe fd;oit burd; eine unter bent ^noSpcnqutrl ftd;tbare Heine £ar$* 
beule Icnnbar.

Uiber ben uäd;ftcit ©ontmer arbeitet baS Heine räupchen immer 
weiter, unb bte Jparjbcule wirb größer unb berber. ©te Verpuppung er» 
folgt bann im 2lpril unb ber näd;fte ShtSflug im SDfai.

©d;aben.  ©abttreh baß bie Staupe bie ^noSpeit befd;äbtgt unb 
fo bebeutenben JparjauäfUifJ üeraulaßt, wtrb wol;l meift bie ©utwiifehmg 
ber Triebe gänslid; gehinbert, ba aber bte ^arjbeulen meift nur an ben 
unteren unb ©eitenäften jüngerer tiefer fiijen, fo wirb ber £auptwud;S 
beS ©tämmd;enS baburd; nidjt wefentlid; beirrt. UtbrtgenS ift baS Sluf* 
treten btefeS SfBicfXerö nur in fchledjtwüdjfigen Veftänben häufig.
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SBafyntd;m ung. ©ie ©eitlen werben int erften SBtnter nid)t 
auffallenb aber Im 2. ©ommer ftnb fte fd;oit leid;t bentetfbar, uub im
2. SEßiutcr wo fte bte ©röße einer Sffiallnuß erreichen, werben fte augeu* 
fällig.

V e r t i l gu n g .  ©ie Vertilgung ift l;ier leichter als bet bent »origen, 
ba burd; bie großen iparjbeuleit ftd; baS 3 nfeft leicht üerrätl), unb ein 
2lbfcl;ncibeit ober 3crquetfd)eu btefer Veuleit leid;t ausführbar ift. 5lud) ift 
ber 3 citraum bcr jitt  ©urd)fühtuitg biefer Maßregel geeignet ift, jiem* 
ltd; lang, fo baß innerhalb beS jweiteit 5BinterS burd) wenige ßeute große 
gläcl;ett abgefud;t werben fönitcit.

34. JDct Hannens unb Sfidjtenjapfen = SBidler. (Ph. tortrix  
strobilana.)

Ver mehr ung,  ©iefer ber $id;te aitgehörcnbe SBitflet fliegt im 
SWonate SDiai uub legt feine (Siet an bie wcid;eit jungen S^pfeu. ©ie 
9täupcl;eu freffeu ftd; bann tu bie STOarfröhre ber 3apfcnfpiitbel unb hoh
len öon h^r m(S ©aameit aus. 3 ciWd) grühjaf;fe öcrpuppen 
fte ftd;, um tnt 93?ai wieber ju erscheinen.

©djaben.  ©a oft mehrere Staupdjen einen 3 «pfeu bewohnen, fo 
wirb babttrd; bie ©aamcii * Srnte wefeutlicl; beeinträchtiget, waS in matt» 
d;en 3 al;rcn, wo eS wenig 3 aPfcu unb mcl SBiiflcrraupen gibt, bebeu* 
tenbe Verlegenheiten bringen fanit. 9?cbft bem unmittelbaren 3 crftöreu 
üteler ©aanteitferue bringt ber graß btcfeS SOBidferS nod; ben Utbelftaub 
mit ftd;, baß oicle angegriffene 3 rtPf£n frül;jeitig uont Vaunte fallen unb 
gar nicl;t ju r Steife fommeit.

5B a l;ru d ;m u itg . ©cwol;nlicl; wirb bie Vermehrung beS 3<̂ Pfcu' 
wtcflerS im §crbfte uub SBinter benterft, wenn ungewöhnlich otel Bapfeit 
Ijcrabfalleit, in beneit man bann bic 9täupd;eu ftnbet, aud; haben meift 
bic befallenen 3 <ipfcn eine furje uub gefrüntmtc uub gebogene gorm.

V e r t i l g u n g .  Um eine Vermehrung beß SicfletS für künftig 
eintgermaffen 51t hiubern, faitn mau alle auf ber (Erbe liegenbeit 3 «Pfen 
fammeln uub ocrbrenueit Iaffeit, waS oft obne Kofteit gcfcl;el;eu faitn, ba 
bie ßefel;olsfammler bie 3ßPfeu recht gerne als ^Brennmaterial nehmen.

35. 50er = SOBitfler, ^idjtennabel = Söidler. (P h. tortrix
hereyniama.)

Ver mehr ung,  ©iefer SSBicfler gehört ber gid;te an. ©ie glugjeit 
ift im ÜJfai unb Anfangs 3 uni unb man fteht bann bie Keinen galtet* in
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bett Abenbfhmben bie ©ipfel ber jungen 10 —  18jäf;rfgen $id;ten um* 
fd)roärmen. ©ie ©ter werben an ben Rabelit abgelegt, unb tut Monate 
Auguft fleht man bie Räupd;eit tit beit Rabeln freffeit. ©iefelben freffen 
ftd; ncmtltd; in baS 3itnere ber Rabelit unb I;ol)len biefe auS. Vor bem 
2Bhtter begeben ftd; bie Raupen ju r ©vbe um ftd; bort 51t oerpuppen, 
unb im fünfttgen Vorfommer beit $lug $u erneuern.

©d;abeit.  ©ie ooit ben Räupd;en bcfreffeneit RaDeln fterbcit ab 
unb fallen ntetfl gletd; ab, außer fte würben oon ben ©efpinuftfäbcn ber 
Räupd;en feftgel)alten. ©a bet größerer Vermehrung eine bebeutenbe 
©ntitabeluttg ftatt tyat, fo ift eine nterHtd)c 3 urucffe|jung int $Bud;fc, ja 
bei einzelnen ©tämmen fogar baS Abftcrben bie yolge beS $i:aßeS. ©aS 
fd;ltntmfte aber babei ift, baß bte burd; ben RabelwtcHcr befd;abigteu 
©tammdjen fränfeln unb oon allerlei Vorfeitfäfern nad;trägltd; befallen, 
uub uolleubS getöbtet werben.

Wahr nehmung.  ©cwöhnltd) bemerft mau beit $raß ber Rau« 
pen im Augitfl barau, baß bie $id;tennabeln am jüttgfteit fpäter aud; am 
vorjährigen Srtebe anfaitgcit rotl; ju werben, bei näherer Betrachtung 
finbet man bte Srtebe mit feinen ftäbeit oerfponuen uub jroifdjeu ben ab* 
gefundenen Rabeln aud; beit feinen braunen Raupenfotl) l;afteitb. ©te 
fel;r fleitten Räupd;ett finbet man bann bei genauer Unterfud;ung eutwe* 
ber gan$ ober zur £älfte in ben Rabeln ftecfeitb, je nadjbcm biefe ftarf 
unb fräfttg ober aber Heiner fiub.

Vor beugung uub V e r t i l g u n g ,  ©egeit bieß fo Heine 3itfeft 
läßt ftd; nidjt leid;t unmittelbar etwas ju r Vertilgung t(;utt. ©a bte ©r* 
fal;rung lehrt, baß bte mtnberwüd;ftgeu 3 itngmaife ant mctfteit leiben, fo 
wäre eine frühzeitige ©urdjforfhutg zur Kräftigung bcS WuchfeS ein gutes 
VorbmmngSmittcl. Obzwar bte Utberwtuteruitg im ©oben erfolgt, fo 
ift bod; baS ©treuredjeu burd;auS nicht zu empfehlen, ba bte Raupen 51t 
tief liegen, um burd; oberf(äd;Itd;e ©treuentuahme mitgenommen ju wer* 
ben, uub eilt tiefes SUtSredjcu fid;er mel;r ©d;abeit als Ru£en bringt.

e. Spotten. (Tinea.)

Meift ganj flehte Raiter mit länglichen fd;ntaleu klügeln, woooit 
bie Hinteren einen mehr ober minber breiten aber bod; ftetS auffallenben 
©aum üou langen feinen £>aareit I;aben. 3it ber Ritl;e liegen bte $lie* 
gel hart am 8etb unb ftitb fogar eingerollt. $ül)ler lang uub fabenförntig. 
©ie winjigen Räupd;en meift IGfüßig unb fal;I. puppen tlteilS naeft, 
theils oerfponnen.
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36. &te ®id)tenfno$.pett * SJlotte. (Ph . tinca B erglella .)

Ver mehr ung.  5Dlcfe Heine SDZotte lebt au ber gid)te. ©ie ftlug» 
Seit (ft (Enbe 3uni ober SJufang« Suit, bte au«fried)enbeit fRäupdjen 
bol)reit bie ÄttoSpeit junger 8— 10jäl;rtger giften oon unten an, freffen 
tbeil« im Safte be« Triebes, tt)etl« im inneren ber ÄnoSpcn über ben 
SBinter bis junt ^rühjatyr, wo im SDZärj bie Verpuppung innerhalb ber 
Äno«pe erfolgt.

©d)abeu. ©urd) 9Ju«5el)ren ber (Eitbfito«pen föitnte biefe« objwar 
winjige üiäupdjen bei großer Vermehrung bod) fd)äölid) werben.

2ßat) rnebmung.  ©tefe ift fdjwierig uitb bet betnerftem 91u«blei* 
ben be« Stiebe«, au mehreren $itoSpeit, faitit mau nur burd; genauere 
Uuterfudjuug ba« SJtäupdjeit ftnbeu.

Ve r t i l g u n g ,  ©egeit bieß fo Heine unb verborgene SJläupdjen 
läßt ftd) nid)t« mit (Erfolg auweitbeit.

37. 3Ü)ie ßärdjemninirinotte. (Ph. tinea laricinella .)

Ver mehr ung,  ©tefe ÜJfotte bewohnt bie Cfirdje. ©ie glugjeit 
tft tut 3 um. ©ie (Eier werben an bie Triebe gelegt uitb bie au«gefro* 
feiten fJiäupdjen gehen im 3 unt nod; ait bie fabeln unb I;öl)Ien fte au«, 
©egen beit £erbft bereitet fid) ba« ffläupd)en ein Heine« £öuitd)eit au« 
trocfeuett Sftabeltheilen, welche« e« mit ftd) trägt, ©ie Überwinterung 
erfolgt au ber iJitnbe. 3 nt Frühjahre geht ba« 9?äupd)eit abirntal« famntt 
bent £öuitd)en au bte fabeln. Vor ber Verpuppung bilbet ftd) bie Sfiaupe 
ein neue« größere« £öitud)en, worin bie Verpuppung oor ftd) gel)t.

©  d) a b e n. ©ie SDZotte beeiuträd)tiget burd) (Entnaoelung ben 
SBitd)« ber ßärcheit unb jwar meift ber jungen bi« 30jäl)rigeit. 3ln 
größeren Vatlenpflaujen ftnbet ftch btefelbe gletd) nad) ber Verpflanzung 
fcl)r häufig ein.

9Bal ; rnehmung.  ©a« 3ufammeitfd)rumpfen unb Vertrotfnen gait« 
jer 8aubbüfd)el fällt gleich im Sfadjfontmer noch lan3e üor bem Abfall in 
bte klugen, aber itod) auffallenber wirb bieß im grüt)jat)re gleid) beim 
3lii«triebc, unb bet näherer B̂etrachtung ftnbet man bte Heineit blafenar» 
tigeu £ömtd)eit an ben Siabelu.

Ve r t i l g u n g .  Obfdjou im ©roßen gegen bteß Heine 3ufeft nid)t« 
auSjufuJjren ift, fo faitit um einzelne ©tämmd)en ober etwa eine nidjt 
alljitgroße $ulturf(äd)c oor (Eutnabelitng 51t retten, ba« 3 crqnetfd)en ber 
Staupen im grühiabre oorgenommen werben, ©ie Vertueibung be« Sär* 
d)citaitbaue« auf unpaffeitbem ©tauborte, uitb fleißige ©urdjforfhutg jun* 
ger Orte trägt oiel ju r Verhiuberuug biefe« ©d)aben« bei.
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C. Jlie Jtoerflügler, (H ym enoptera.)
©haraf tere.  ©aS uollfontineite 3ufeft tyat 4 glügel, bte fid) 

burd; ihren Vau, ifyre burd;ftd)ttgc glasartige ©ubftanj unb bic wenigen 
Slbcrit bie fte burd)jtchcn, auSjeichucn. ©er Körperbau ift meift fd;laitf 
unb bei oielen bcr Hinterleib eingcfdjuürt. Viele l;aben am $iutcrleibe 
mehr ober mhtber lange Scgftadjel. ©ie ßatuen ftitb entweber mehr als 
16beiuige Slfterraupen, ober aber uaefte fußlofc ?0?aben. ©ic ^nppen 
meift mit ©cfptmtfien.

a. ©löttwefpe. (Tenthredo.)

©ie ©efpe l;at feine @infd)nürung ant §intcrleibe uttb weift einen 
verborgenen 8egftad)el. ßaroett, Slftcrraupen meift im ©efpiuuft. puppen 
tf;eilS in Gocou theilS frei in ber (Erbe.

38. SDie gemeine Äieferublattroefye. (T cnthreilo pini.)

V  or fo muten unb Ver mehr ung.  ©ie Vlattwcfpe t;at eine 
boppelte ©eueratiou innerhalb ctncS ©ontmerS. ©ie erftc ©d;märm*ctt 
ift ber SJtonat 51pril, wouim bie 2(fterraupcu bis junt 3 uli freffen, um 
ftd) bann iit (EoconS jwifdjeu fabeln jn oerpuppen, bte (Eubc 3ttli aus* 
flicgcitbcu legen allfoglcid; wieber (Eier, uub bte auS it;ueu auS|‘cl)lüpfeit* 
ben SJftcrraupcn freffen bis jutit Oftober unb gcl;eu bann au bic (Erbe, 
um ftd; unter bent SDfoofe 511 ucrfptuueu unb in btefem 2. Gocott erfolgt 
bie Verpuppung erft im üJiarj beS fünftigen 3al;reS. ©ic (Eier werben un* 
mittelbar in bie Dtabeln ber Kiefer gelegt. 9D?aud;mal liegen and; bie 
(EocoitS in ber (Erbe über ein 3al;r uub entwicfelit ftd; erft int nädjftcit 
©ommer ober gar erft int 2 . grühjabr.

©cf; a bcu. ©ie Slftcrraupcn biefer ©efpe ftnb int ©taube burd) 
tf;re zweimalige greßpertobe bebeuteuDe (Sntnabclungcu $u üerurfadieit, 
obfd;ou fte oorerft ftetS nur fränfelnbeS ©efyoljc oon fd;lcd;tem $ßud)fe 
aitgel)en.

©ie Staupen freffen jrnar juerft nur alte fabeln, bei größerer S3 er* 
jnel;rung gefeit fte aber aud) bie jüugften au, fowie fie uont fräufelnbcit 
^olje and) aufS gefunbe übergehen, ©iefe Vlattwefpe geht 3ung* unb 
Slltholger au.

SGBahruehmuitg. ©ewöfynlid) ntmntt man ocreinjelte Klumpen 
grüultdjer Staupen an fränfelubcit ober öerpuppcteit Kiefern, au SBcgeu,
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auf atmen e?ponirten fonnigen Cagen, bie fidj burd) ihre 22 $üßc unb 
iljre eigentümliche fdjnellcnbe Bewegung beS VorbertljellS leid;t als After* 
raupen feimtltd; machen. 23et bereite üorgcfd;rttteiter Vermehrung meift 
im Rad;fontmer wirb fchoit bie Sichtung in beit Kronen unb baS fallen 
beS KotbeS bemerfbur.

V o r b e u g u n g  uub V e r t i l g u n g ,  (Srjiel)ung möglid;ft fraf* 
tiger 3 uugwücl;fe, unb ©d;onung aller ©tugoögel unb ©ped;te, mcldjc 
bie nueften Raupen gerne aufneljmen, finb bie beften VorbeugungSmittel'.

3ur Vertilgung ift am befteit buS Sobten ber Raupen an jüngeren 
^öljern fomeit fte erretd;bur fiub burd; 3 crwctfdjen, yom höheren £oI$e 
burd; £>crubprellen.

3m Sßinter werben bie (EoconS oon ben ©d;wetnen uid;t aufge* 
nomnten, ber ©intrieb muß alfo feljr seitlich gcfcljeheit, bamit bie ©d;wctne 
bie Afterruupcu noch unoerfpoitncn ftuben.

Rad; erfolgtem Verfpinucit müffeit bie (EoconS abgcfitd;t werben, 
fo wie beim ©piuuer bie ubermtitternbcit Raupen, bereit aud; ötclc jit* 
gleict; vertilgt werben.

39. ®ie ©efpiunflBlattwefpe. (Tenthredo pratensis.)

93 e r  m e I; r  u u g. ©iefe Vlattwcfpenart I;flt nur eine ©enerution 
innerhalb beS 3ßhveS. Sie  ^lugjeit ift anfangs 3unt. ©ie (Eier werben 
einjelu an Rubeln abgelegt unb gegen (Enbe 3uni beginnen bie uuSge* 
frod;enen nur 8füßigeu Afterraupen fd;oit ju freffen. ©ie Raupe fitjt 
immer einfant swifd;cit mehreren ©efpiituftfaben, jtuifd;en beiten aber feilt 
Kotl; haftct  unb frißt iit ber Regel au einem 3 lin'tge 001t unten gegen 
bie ©pitje ju. 3m (September gehen bte Raupen von beit Säumen, um 
innerhalb ber Sraufe ber ©tammfronen bis 6"  tief iit ber (Erbe in einer 
flehten Höhlung ohne (Eocoit jit überwintern, ©te Verpuppung erfolgt 
er ft 14 Sage yor bem Ausflug im grül;jahre.

©  d; a b c it. Objwar bie Afterraupe ber T. pratonsis yorjttgSwetfe 
nur fränfelnbeS &0I3 im mittleren Alter (30 —  60jäbrige$) angeht, uub 
wohl auch burd; feine (Eigenthümlidjfcit üoit unten itad; oben alles öors 
erft nur alte Rubeln ju freffen ntiitber eutpfinblid;, bie theilweife entna* 
beiten Kiefern yerlebt; fo ift eS bod; bei größerer Vermehrung unb baburdj 
erfolgter allgemeiner uub ooüjtäubiger ©ntnubelung fdjon bebeuteitber ©d;a» 
ben burd; fte öernrfad;t worben.

SB a 1; r  n e 1; nt u u g. Auffallenb war baS Vorl;anbeufeiit ber S03cS» 
peit, gewöhnlich erft wenn bie (Entnabelung merflid; junimmt, ober wenn
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in bet* glugjeit eine imgewöhulid; große 5Dfenge fd)wärntenbe Sßefpeit be* 
merft werben. Vet genauer 9?ad)ftd;t bcmcrft man in ber 3 eü 001t 3uui 
J>t« ©eptembcr bte Saroeit, bie wegen il;rcr Ginfamfeit, thte« reinen foth* 
freien ©efptititftc« unb ihre« große« oon unten nad; oben wegen ntcl;t 
Ieid;t ju verfemten ober ju oerwed;felit ftttb.

V o r b e u g u n g  unb V e r t i l g u n g ,  ©egen bte frefienben ßar* 
oeit fann ba« 5lbptellcit ober bei fd;wäd;cren ©taugen $lbbeutelu ougewen» 
bet werben. 3 nt 2Btitter werben burd; ctugetrieOcne ©d;weiite viele über* 
nmtterube ßatöcn aufgejehrt, aud; wo(;l bie ou«gewüt;lteu unb nid;t ges 
freffenen vom grofte jerftört. ©egen bte SOBefpcit felbft fann aud; matt« 
perlet angeweubet werben. Vei bereit« ootgefd;rittcncr Vermehrung ftel;t 
man an fonnigcit *piä&eu viele ft$cn, 5. V. an klaftern ?c* unb mit 9ici* 
ftgbüfd;eht fömten viele crfd;lagett werben. 2Jud) pfähle 001t frtfd;nt 
Äteferl;olj bie gcfd;ält, in ben befallenen ©iftrifteit eingefdjlagcn unb uou 
3 eit ju 3 ßit betl;eert werben, bienen jum Sluffaugeit otelcr SOBefpcu, bie 
barait aufliegen unb flcbcit bleiben.

40. ©ie Äothfacf&lnttwefpe. (Tenthredo cam pestris.)

V e r m e l ;  r u it g. ©ie ©dtwörmjeit fo wie bei ber Vorigen im 
3 uni, bie Öotveit erfechten ®ube 3 uui uitb gehen an ben groß. 5lud; 
biefe ßarvcit freffen einzeln, bod; unterfd;eibet fid; il;r graj3 bariit, baß 
bie Sarve einen läng(id;eit mit älterem braunen unb frifd;ent grünen S\otl; 
unb abgcbtffencit fabeln gefüllten ©efpinuftfaef bereitet, tit beut fte oon 
ber ©pifce gegen bie Unterfette be« Triebe« frißt, mithin ben jüngflen 
SDtaitrieb oorerfl augreift.

©er groß bauert bi« ®nbe QUtguft unb bie Uibcrwinteruug ober 
Verpuppung erfolgt gauj wie bei ber Vorigen in ber (Erbe.

©  d; ab e it. ©iefe Vefpe liebt oorjugSwcifc jüngeres £o lj unb gebt 
felbft gauj junge \ — 6jäl;rige (Eulturcn ait. Stur ber größeren ©eiten* 
heit uitb ber Vcreiujclttug ber SJarven ift e« $u$ufd;rcibeit, baß ber ©d;a= 
beit burd; fie btSber immer nur uuöcbeutenb war, ba eilte größere 3 rthf 
oon Staupen bei bem Untftaubc, baß fie bie jüitgftcu Triebe augeheu, red;t 
leid;t größere gläd;eit junger Ätcferbeftänbe ruinireit föitnte.

$ö a l; r  n e l; 11t it it g. ©a biefe Staupen an nichtigerem £>oI$e fref* 
feit, unb bie Äotbfäcfe burd; tl;tcit braititeit 3 ul;alt augenfällig werben, fo 
ift ein nur etwa« sabltetd;etc« Vorfontmcit nicht leid;t ju überfchen.
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V e r t i l g u n g  wirb gegen biefe SOßefpe feiten nÖtt;ig, bod; follte Del 
größerer Vermehrung eine fold;e nötl;ig werben, fo bürfte baS 3 frguet* 
fd;eu ber lcid;t fidjt&areu unb erretdjDaren Kothfäcf'e baS auSgiebigfte 
SJiittel fein. Sftebftbctn wirb aud; ber ©tfyweine (Einttieb nüfcen.

41. ©ic gefeXligc fitefevgefpiimfttlattwefpe. (Tentliredo  
erythroccphala.)

V o r l o m m e n  unb Ver nte1; r i tng. ©ie glugjeit ift ber SIpril. 
©ie Saroen erfd;etncn im SDfai, unb (Enbe 3uni begehen fid; bte Slftevraupeit 
bereits in bte (Erbe, ©ie Staupen freßen in einem runblid;en ©e* 
fptmtfte gcfelltg unb ftetS an ben alten 9?abcln, nie am SRaitriehc. ©ie 
Caroen leben auf ber gemeinen unb 9Beimoutl;Sf’iefer.

©  d; a b e it. ©ie ©ntnabclung ju einer 3 cit wo bie netten £rtehe 
erft in bcr (Entwicklung begriffen ftnb, faitn immerhin arge 23efd;aDigitit*- 
gcit nad; ftd; jteljru, fo baß {ebenfalls bie Sluöbilbung beS SDfaitrie&eS 
eine fümmcrlid;e wirb-

Ver t i l gung,  ©er (Eiittrich ber ©djwciite im 9tad;fomnter, itnb 
baS Qlhflauhen ber ©efpiunfte finb bic einjigeit Vertilgungsmittel.

42. ©ic ßfirdjenMattwefpe. (T . E richsonii.)

V or f o nt m e it unb V  e r  m e 1; r tt ng. ©tefe SDßcfpe gehört bcr öard;e 
an. ©ie glugjett tft (Enbe SD?ai. ©ie (Eier werben in bie junge Stinbe bcr 
3 wcige gelegt, unb bie 9lfterraitpen fangen SRitte 3 uni an ju freßen, ©ie 
freßen gcfellig, unb halten ftd; meift an bie älteren fabeln. 3 m SHugufl 
begehen fte fid; an bic (Erbe uub oerpuppen ftd; bort, um im näd;ficn 
gn"t(;jahre wieber ju erfd;eiueit.

Ve r t i l g u n g ,  ©egen biefe felteuere Söcfpe werben nicht leid;t Ver* 
tilgungsmaßregeln im ©roßen nötl;ig, unb follte bieß ber gall werben, fo 
ftnb biefe ähnlid; mit ben gegen bie aitberit Slfterraupen angegehenen.

b. ©ic §uljnjcfpc. (Syrex).

©ie 2ßefpe jtentltd; groß mit waljigem, breitaugewad;feneit Seth uitb 
einem Segftad;el. ©ie Sarooit wetd; öfftßtg mtt einem SJfterborn, im 
$>oIje lehenb. puppen wetd;, in einem büunen ©ewehe im £olje.

3
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43. ©ie Äiefmtfjoljroefpc. (Syrex  Ju ven tu s.)

V o r  f o m m e n unb SS e r  m e 1; ru n  g. ©iefe SBefpe gehört ber Kiefer 
an uub fd;wärmt im Monate 3 uli. ©ie Gier werben in baS £o lj ber Bäume 
abgelegt, uub bie auSfdjlüpfeitben Caroen bohren fid; inä £>o!j mo fte ge* 
fdjläitgelte ©äuge oou 6—10 3 oU Säuge mit immer juiteljmenber ©tärfe 
freien, ©ie ©ntroidelungSjeit bauert jroei 3 â re. ©te Verpuppung 
erfolgt im jmeiten Vorfomnter, uub bann fd;tebt ftdj bte 2ßefpe burd; 
einen junt Sfjetl fdjon öon ber Öarue oorbereiteten SUtSgang heraus.

©djaben.  Objwar bie SOßefpe tut SOßalbe nur franfeS ^olj angel;t 
unb meift in Ijalbbürreu gefdjobenett ober fonft befdjäbigteit Bäumen häufet 
unb nid;t leicht ben Bäumen ant Seben fd;abet, fo tft fte bod; ben 9ht$« 
Ijöljern burd; Sntroerthung fd;äblid; inbem oft eine große Attja^I üon
bereite auSgefdjnittenen BrettWöfcen öon tl;r bewohnt ftnb, bie bettn oft
erft nadj bem Verbauen ihre 3 nnmol;uer abgeben. ©aljer gefd;tel;t eä 
itid;t feiten, baß in neuen ©ebäubeit im ©ontntcr auä geufterftöcfen, 
futtern, ^ußböben, SDBefpen in Menge auSfommeu, in ben 3immern frt;ruär* 
men, roäljreub au bem öcrtaffenen ^oljmerfe bie BoI;rlöd;er jurücfbleiben.

Wahr nehmung.  3m Walbe ift baS Bemerfen fdjroer, ba bte 
ftetS met;r oereinjelten ffiefpen uidjt auffallenb werben, uub bie Saroen 
in ihrem öerborgenen GsutmidluugSorte gaitj uub gar unaitffinbbar ftnb, 
bagegen ftet;t man an $oljlagerplä$eu, bei Brcttfägen k . int 3u li bie
Sßefpen in Menge an ben £öl$ern ftfcen unb fdjwärmen.

Vor beugung unb Ve r t i l g u n g ,  ©ie Jpintanljaltung aller, bie 
©efunbfjeit ber Befiäube ftörenber (Stitflüße unb fleißige Befeittgung aller 
bereits frättfelnber £öljer, ftnb bie beften VorbauuugSmittel. 2ßirfltd;e 
Vertilgung if i im Walbe nid;t ausführbar, hodjfteuS auf Sagerplätjen 
fönnten bie Wefpen mit SRetftgbüfdjen erfdjlageu werben, um baS Belegen 
ber näd;ften Umgebung ju üerf;tnbern.

44. ©ie îd t̂^nlpolgtwefpg. (Syrex G igas.)

3 n Gittwitfelung unb ©d;abeit ber »origen gleidj, nur lebt biefe 
SBefpe itt $idjten.

45. ©tc SEanuenhoIjwefpc. (Syrex spectrum .)

©iefe SEBefpe iit Allem mit beit Vorigen übereinftimmenb, lebt nur 
in Weißtonnen,
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D) (f ita b p g lc r . (Orthoptera.)
(E1; <u' a f t e r e. Vet btefert3nfeftett ift bte Verroaitblung eine unöoflf om* 

mene, ©ie (Eier werben in bie (Erbe abgelegt, ©ie Sarocn ftnb ben 00H* 
fommenen 3nfeften älmlid; unb nähren ftd; ooit ^ftanjen.

©ie puppen freßenb unb laufenb. ©aö oollfomntene 3 nfelt t;at 
wer glügel woöon bie oberen fd;ntal, lang unb pergamentartig, bie unte« 
ren häutig unb tu fd;ntalen galten ber Sänge itad; sufantntenlegbar ftnb. 
Von beit 3 gußpaaren tft baS Ijtnterfte auffallenb länger unb bemjufolge 
bte Verlegung eine fpriugeitbe.

46. ©ie SEJtauItmirfögrille, Söerre. (G ryllus G ryllotalpa.)

V o r f o  muten uub Ver mehr ung,  ©ie SBerre tft im SBalbe 
uitb gelbe in loserem, fanbtgcit unb lehmigen Vobeit häufig ju ftitbett, 
nur iit felftgent unb näßen Vobeit tft fte nicht, ©ie VegattungS* 
jeit tft ber 3 uni ober 3 uli wo bie 9J?äitnd;cit baS eigcnthümlidjc 3 irpcn 
hören laffeit. ©ie (Etcr werben in ber (Erbe in einer cigentl)ittnlid;en £01;* 
lung su ber Irctöfövmig genutnbene ©änge führen, bis 200 an ber 3 ^ 1  
abgelegt, ©aS 9tcft ift mit einer fiebrigen 9ftaßc gelittet, !;<** eine runbe 
Kohlung oon i — 1 Va"  ©urd;meffer uitb einen rituben (Eingang oon ber 
©tärfe eineö gittgerS unb läßt ftd; gauj aitS ber (Erbe herausheben.

Stad; Dent Ablegen ber (Eier fdjlüpfen bie Särud;eit fd;oit in 14 lagert 
auS, fte bleiben nod; einige 3 pü beifanimen uub jerftreucn ftch bann um 
bent graße ttad;3itgel;en.

3 n ber elften 3 ett nähren ftd; bic Saroeit oon fattlenben spftanjen» 
ftoffeu unb mad;cit ju biefem 3 ’̂cclc flctitc ©äuge iit ber (Erbe, ©ie 
überwintern tu ber (Erbe unb lieben h^Jtt Sompoft unb ©üugerhaufen. 
3 nt grühiahre fangen thucit bie glügel ju mad;fcit au unb fte übergehen 
in ben ^uppenjitftanb uub ftnb int 3 uni wteber oollfontnten.

©d;abett.  ©a bie 9tal;ruitg ber SBerrcn auS feilten ^ftaujen* 
wurjeln befteht, unb fte alle Holjartctt, fo wte ©ctreibe unb Oartenge- 
ivächfe aitgel)en, fo tft bei großer Vermehrung bcrfclben bte in locfereu 
(Erbreid; häufig ift, bcr ©d;abeit, ben fte anridjtcu, bebeutenb. ©aateit, 
alle Holzarten uub iitSbefonbcre Vauntfd;uleit leiben oft fel;r üou ihnen.

Wahr nehmung.  Auffallenb wirb bie unterirbifc^e Arbeit ber 2Ber* 
ren erft burd; baS SBelfeit itnb tl;eilmetfe Abfterbeit ber barübcrftcl;citben 
Vegetation. Uittcrfud;t man bann tu ber (Erbe, fo finbet man bie ©änge 
in ber (Erbe oon ber ©iefe eines gtitgerS. Von Saroett unb puppen be«

3*
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fommt mau oI;ue eigen« nad)jufud;cn feiten etwa« ju fehen, bagegen fann 
man in ber ^aanmgöjeit SGBerreit oberirbifdj laufen, fogar auf
furje ©treefen fliegen fehen, aud; I;ört man in ruhigen ©ommerabenben 
i(;r 3 frPen*

Vor beugung unb V e r t i l g u n g .  3 ^  Vorbeugung gehört vor« 
jüglid; bie ©d;ouung il;rer geinbe unb biefe ftitb über ber (Erbe bie 
größeren 3nfefteit freßeitbeit Vögel befonberS ber üJicuntöbter, ben man 
häufig SBerreu an SDönter fptcßeit ftef)t, unb unterivbifd) ber SWaulwurf.

3ur Vertilgung im kleinen j. V. in Saumfdjulcn föniteit fo wie e« 
bie ©ärtner tl;un, ©artentöpfe in bie (Erbe fo eingefefct werben, baß bie 
©äuge ber SBerreu barüber weggeben unb bie in ihnen laufeuben SBerreu 
in bie £öpfe fallen, oI;ne au« ihnen berau« ju föitnen.

Sluf großen gläd;en aber ift am wirffamften ba« 5Iuffud;en unb 
3 erjtören ber Hefter, fo lauge bie (Eier ober bte 3ungeit barinnen fmb.
3)ie Sage ber Hefter bcmcrft man au bem weifen ©rafe ober *PfIaitjen. 
Unterfud;t man bie (Erbe, fo ftnbet ntait leidjt beit ©ang ber aud; leicht 
ju verfolgen ift, bort wo fid; ber ©ang aufäugt ftarf 31t frümnten, liegt 
meift ba« SReft. 2)ie (Erbflitntpeu in beiten bie #ö(;Iitng mit ben (Eiern 
liegt, laffen ftd; hcvau«he&en, unb föitnen i(;re« 3 id;alt« entlebigt werben. 
2)a« SUt«gteßen ber SBerreu mit heißem Söaffcr, Oel ober anbcreit riechen« 
ben glüfTigfeiten ift nur im kleinen allfitfall« auf Slumenbceteu au«* 
führbar.
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47. ©ie rothflügcltge ^eufd^reife. (G ryllus stridulus.)

£>tefe in faubigeu gorfleit auf Vlößeit unb iu ganj iungen ©d;lägeit 
l;äufige ©rille tft leid;t fenntltd; an ihrem fd;wirrenbeit ging unb ihren 
babet au«gebreiteten fd;oit rot(;en Jpinterflügeln.

3 hrc ßarveit freßen jwar aud; junge liefern, bod; ift ber ©d;abe 
uubebeutenb.

48. ©ie Blauflügelige ^»eufd^tetfe. (G ryllus coeru lescens.)

Diefe #eufd;recfe tft mancl;crort« febr feiten, mand;erort« häufig, meift 
fomntt fte mit ber vorigen gentetnfam in faubigeu îeferforften vor. 
3mmer ftnbet fie ftd? nur im Söalbe.
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49. ©ie SBanberljeufd) reife. (G ryllus igratorius).

© iefe l»erud;tigtc © rille  ift jm a r  w en iger int SOßalbe fd;äbltd) al<5 

ifyre V erh eeru n gen  a n  3lrferfrüd;teu  groß artig  ftnb, bennod) aber freßen  

einfallenbe ©cfymärnte and) 2ßalb pflan §cn. © iefe  © rille  ift ö o rju g Sw eife  

im  füböftlidjeit (Europa unb im weftlid;en Slften ju  £ a u fe , üernteljrt ftd) 

in m audjen 3 a l;re tt  in U n ja l;!  unb üöerjieöt ban n  in großen © d ;w ä r m e n  

g aitje  ßänbereien a u f ütele M e ile n  im ttm freW , alle s  üerl;eerenb unb  

jerftorenb.

50. ©ie grüne $eufcfjretfe. (G ryllus v irid issin ius.)

©iefe gemeine ^eufdjrecfenart finbet ftd) bei uns an Bäumen unb 
im ©rafe unb ©etretbc, fte fr iß t jw ar Begierig unb große Mengen allerlei 
SPflanjen; bod; ift fte nod; nirgenbö als fd;äblid) &eobad;tet worben.

51. ©ie SBarjeitfrefienbe ^euf^retfe. (G ryllus verucivorus.)

2lud; biefe © i^ IluSa rt ift stemlid) l;äufig unb l;at i1)ren Ramen baljer, 
baß bie SÖarjen an ben £änbeit burc  ̂ il)reu B iß  »ertilgt werben follen.
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II. | 5 ie âubljflljtierbnrber.
I. Jiöfet. A. /ünfßliebrifle-

a. 0ägcl)örmße.

1, ©djiffötperftboljrfäfet. (Lym exylon navale.)

Vor font men unb Ver mehr ung.  3)tefer Käfer gehört ber 
@id)e an, unb lebt als Cam in ihrem ^olje. 2>te ©d;wärm$eit beS 
KäferS ift Anfang 3 unt. 2)ie ©ier werben in Rinbenrißen, ober an fonft 
tinbenlofen ©teilen gelegt unb bie 8amn bohren ihre ©äuge ins £oI$ 
unb jwar oorerft hortjontal unb bann unter einem rechten Sffitnfel abwärts, 
unb enblid) wieber horizontal aus bem £>oIj heraus. ®ie $raß$ett bauert 
aber ben ganjen SOSinter, erft im Frühjahre ftnb bie ßamn auSgewad;[en 
unb oerpuppen ftd).

©djaben.  £>a ber Käfer fowoI;I ftefyenbe ($id)en im SOSalbe als 
auch bel;auene £)öl$cr auf ßagerpläijen anbobrt uub burdj bie oft fehr 
große Menge oon 8öd;crn entwertbet, unb 51t otelen 3 rcetfeit j. V. junt 
©d;ipau uitbrattd/bar macl;t, fo ift er {ebenfalls 51t ben (d;äDlid;eu 51t 
Sählett.

SOBafyr nehntung. 2)aS Vorhaubenfetn beS KäferS wirb meift 
erft an ben 93oI;rIöd;crn am ^olje evfannt. 3m $Balbe unb auf $ 0(5» 
planen ftel;t man wohl auch fltegeuben Käfer im 3uni unb felbft 
im 3 uli.

Vorbeugung.  3m SLßalbe ift woI;I Reinlichfeit b. I;. fleißige 
Räumung aller fd;abl)aftcn ^öljer bie wo(;I immer ber erfte AnfangSpunft 
ber Vermehrung finb, baS befte Vorbeugungsmittel. Auf Vorrätigen ift bie 
Verwahrung ber £öljer burdj Sheeranftrid; baS befte VorbauungSmittel. 
3u r Vertilgung läßt fich nichts thun.

2. @$aBfäferäfyulicJjet SBoljrfäfer. (L ym exylon derm estoides.)

Vor kommen uub Ver mehr ung,  ©tefer Käfer gehört oor* 
jugSwetfe öieHeidjt auSfchlteßlid; ber Rothbnd)e an. 2)ie ^lugjeit ift ber 
Monat Mat, 2)ie (Eier werben meift tu bie Bohrlöcher auberer 3nfeften 
gelegt, wckl;e bann bte Camit uovevft bauten ViS sum grühjabte ftnb
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biefe erroadjfen unb fliegen nad) furjer ^uppenjeit au« unb fd;warmen 
am SudjeulauOe.

©  d; a b e n. 3J?elfl wirb woI)l nur fräitfelnbe«, fdjabhafte« £ols an« 
gegangen, bod) aud; gefunbe Saume leiben oon ihnen, obfd)oit bie Sefdja« 
btgungen am ©ebenen lebenber Saunte wertig 9?ad;tl)etl üben.

511« Vorbeugung i l l  wol)l bie Sefeitigung anbrüchiger Saume 
am wirffamften.

3. SBuntwürfltget Stagefäfcr. (Anobium tessu latum .)

2)iefer flehte $äfer fontntt in ßaubwälbent oor, unb geht oorjugS« 
weife (Eidjen aud; Sttd;en unb anbere 2aubl;öl$er an. 3m $Balbe leben 
bie ßaroen nur in altem anbrüd;igen £>ol$e, aber aud; in ©ebättben fln* 
ben ftd; £>ol5gerätl;e ooit ihnen bewohnt, unb biefe werben bann häufig 
unbraud;f>ar.

3nt SOBalbe tft ant beften alte anbrüd;ige ©tämme balb ju befeitigen. 
£au«geratl;e fdjüjjt etn 91nftrtd; oon girniß ober unb ©egenftäube 
bie öfter mit fd)arfeit glüffigfeiten unb aufgelöfteu ©afjen in Serül;rung 
fontnten, finb frei.

4. ßangffrahliger Äammhorufjoljrfäfer. (P tilin us pectini corn is.)

2)er Äafer ift wol;l tu melon Saubholjern ju ftnbeu, bod; geht er 
meift bte Suchen an. Mufehtbe ©tamnte liebt er jwar befottber« bod) 
geht er aud; gan$ gefunbe an, wenn fte nur irgeitb entrinbete ©teilen 
haben, an benen er befouber« gerne bie (Eier ablegt. £)ie ßaroett freßen 
im £>ol$e oevtifale gefd;lctngclte ©äuge unb ftnbeu fiel; uidjt nur in flehen« 
ben, fonbern aud; bereit« »erarbeiteten #öljcrn j. S .  iu Salfen, spfojten k.

5. ©er SSudjeupröcfjtfäfet:. (B uprestis nociva .)

Sor fontmet t  unb Ver mehr ung,  ©tefer s$rad)tfäfer gehört 
ber Suche an, unb fchwärmt im 3unt ober 3uli. ®ie (Eier werben an 
junge Sud;ltnge oon 1— 2 3°U ©tarfe abgelegt. 2)ie Caroen freßen 
unter ber fRinbe unb im £olje gefd;Iängelte, mit 3 «nahme ber Saroeit ftd) 
erweiternbe ©äuge mit SQ3urntmel;l unb leben t;tev 2 3 af)re, unb hinter* 
laffen beim 5lu«fluge $luglöd;cr.
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©cl; a be it. ©er s}3rad;t?äfcr gel;t jmaryorerft ntctft ltuv fräufelttbeS 
juitgcS ©eX;oI§c an, bod; Oct größerer Vermeidung Ictbcu and; gefitnbe 
93ud)liuge, befonbcrS ftitb cS bte ftärfcreit Vudicnbciftcrpflausungcu, bte tit 
ber Siegel uitb ant ftärfftcu befallen werben, wetl cine jebe ^flaujc itacfy 
bem Verfetten einigermaßen gcfd;wäd;t wirb ©urd; baS 3cvmul;lcit bcr 
Jungen £olsfd;id;te werben bte ©täinutd;cu, wcitit fte yon mehreren Saryctt 
bcwotmt ftnb, tfyeilS ganjlid; jcrftort, tl;cilS cmpftitblid; int ©ud;fe beeilt* 
irädjttgt.

ÜB a torn cl; nt it ug. Allcrmcift bemerft man bte $ßirtl;fd;aft bicfcS 
KäferS er fl an bent fränfehtben AnSfcbeit ber ^fkitsen fit bcr fpätercit 
©ntwicfelungSseit, ba baS Aitbol;ren unb ber yerborgeitc graß iit ber erften 
3 dt bcr Aufntcrffantfctt entgeht. ©ud;t ntait nun an bett ©täntntcfyeu 
nad;, fo ftc()t man tl;eifS üßülfte au ber Sfftnbe, tljetlS ftnbct man nad) 
wenigen 9Rcffcrfd;ntttcn bte Saryeit. £ßo Vitd;citl;eifterpf(aitsungen tu 
größerer AuSbcbnuug yorfotnmeit, bort bebarf cS fpejtellcr 9?ad;fud;uitg, 
ba man auf btefcit Käfer immer gefaßt fein fanit.

Vor bauu i tg uub V e r t i l g u n g .  AIS bcfteS VorbauungSmittel 
wäre jtt entpfel;lcn möglid;ft forgfälttge ©rsiel;ttitg fräfttger Vttd;enjumv 
wüd;fe ititb ^Pfiaitjung ber Vitd;e int jüngeren Alter mit Vcrmcibung 
ftarf’cr ^etftevpflansttngcn.

3ur Vertilgung beS KäferS bleibt ntd;tS üörtg, als bte befallenen 
©tämmc yor beut AitSfütgc 51t befettigeu nub ju yevbreitneit. ©d;wäd;cr 
befallene mit gcfuiibcit $ßurselftöc£cn föuncit tief abgcfd;uittcu werben uub 
geben bann mol;l nod; guten braud;barcn AttSfd;Iag, ftarf befallene, wobl 
gar mit boppelter ©eneratton bcfcljte ftub wol;l aud; bis iit ben SLßur̂ el̂  
ftoef infteirt ober bereits fo gcfd;wäd;t, baß aud; ber AttSfd;lag nid;t 
bvaud;bar ift uitb ntüßeit gäujltdj befeitigt uitb erfeijt werben.

6. ©djmalet* ^Jrödjtfäfcr. (B. angustula.)

©tefe Art gcl;ört ber Vud;e uitb (5id;c att unb ftimrnt im £ßefnttlid;cu 
mit ber Vorigen übereilt.

7. ©iutnft ^rarf)t!öfer. (B. fenuis.)

Aud; biefe Art lebt in 23ud;eu unb (Sid;en.

8. Stahlblauer ^Prndjtfäfet. (B. cya iicscen s.)

Am l;äuftgften an (Sicfyen unb Vudicn oft iit ©efellfd;aft mit au* 
bevn Allen, wabvfd;ctnlid; aber aud; au anbern Caubbölsern,
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9. 93vcit^övuifjcv Spradjtfäfer. (B. laticornis.)

Meift mit bem fd;malen ?J3radjt?äfcr jufamnten oorfiitbig uttb mit 
il;m übereiitftimmeitb.

10. ©anjfnnbtgef spcad^tfäfer. (B. inicgerriina.)

5Babrfd;einltcf; an üerfd;icbeueit 8aubl;ölscnt uub aud; ©tvaud;arteti 
(j. 93. ©ettbelbaft) Iebenb.

B. Knflleirijoliebriflc, (H eterom era.)
Au ben beibeu elften $ußpaaren ftnb 5, an ben f;intevn 4 ©liebei*.

11. ©ie fpantfdje fliege. (Lytta vesicatoria .)

33 o rf  o mm eit i tnb 33 cf met; rung.  ©tefer fd;öne grün» unb me* 
tallgläu$cnbe Ääfer fdjwärmt im 3 unt unb jwar meift auf Gffd;en, lieber 
uub ßigufter. ©te 5?äfer fliegen um biefe 3eit an folcfieit Orten, bie reid;Itd; 
mit biefen £oljartett üerfel;eit finb beim Sage in ber ©ontte lebhaft l;etum 
uub meift in großer ©aä ©terablegcit erfolgt tu ber ©rbe woju ftd; 
baS $ßei()d;en etuwüfylt. Auö beit an einem Orte abgelegten 20— 30 (Stern 
fommeu nad; 2— 3 SBodjcit bie 8ärud;en fyerauö, begeben ftd; aber in bic 
(Erbe uub gel;eit auö eiuanbcr. Sßouon fic ftd; itäl;reit uub wo bie weitere 
9lu$bilbuug oor ftd; gel;t ift nod; nid;t ermittelt, bod; ift waf;rfd;eiittid;, 
baß bie ©cueration eine einjährige tft.

©d;aben. ©d;äblid; ift nur Der auägcbtlbcte Ääfer uub tu $of* 
fleit nur ait ©fdjen bic er iit Menge, uub iit einem Alter ooit 2— 50 
3al;ven befällt unb rafd; entblättert. ©ie jungen 6 fd;cn iit 33aumfcl;ulen 
uub ^pflflnsuugcit leiben au nteiften, ohne baß eine 9lu3waI;I ober Vorliebe 
für füntmernbe fangen bemerflmr märe, ©te 93lattntaffe unb fclbft bie 
wctd;creit Steile ber 93lattrippeit wirb jcrfreffeit unb nur bie herberen 
©tiele bleiben ftel;eit. 93ei bent plö l̂id;en unb fo jal;lreid;en (Srfdjeinen 
be8 ÄäferS gcljt oft bte (Entlaubung außerorbentlid) fd;neli oor ftd;, uub 
junge sßflaitjeit werben wenn aud; itid;t getöbtet, fo bod; itn SBu^fe be* 
einträdjtigt. Aud; tft e3 uidjt vatl;fant Vaumfdjitlpflanjungen gleid; im 
uädjften grüljjaljre ju üerfetjen.

3BaI;ruefjntung. ©aä (Erfd;eineit ber Ääfer ift in ber Regel fo 
jaljlveid;, baß gleich ber 9Ut8flug bemerft wirb.

UibrtgettS Ijabeit bte fpantfdjeit fliegen eilten eigentümlichen mo« 
fdjuSartigeit ©erud), ber bet großer 3 a(H berfelbeu felfcft auf weitere
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©tretfcn wahrnehmbar tft. 3unge (Efd)enorte unb Vautnfd)ulen in benen 
ba« Auftreten bei* Äfifer ju befürchten {ft, rnüßeit tut 50?onate 3uni fleißig 
befugt unb überwacht werben, weil burd) plöijltd;en maßenljaften 5lu«flug 
in wenigen £agen eine allgemeine (Entlaubung bewirft werben fann.

V e r t i l g u n g .  ©te Vertilgung bte ftd) offenbar nur auf bie 
ßäfer felbft erftretfeit fann ift nicht fdjwtertg, nod; weniger mit Äoften 
öerbunben. ©te maßenhaft am ßaube ftjjenben Ääfer fönuen in ben 
frühen STOorgeuftunben ober an regnertfd)en £agen wo fte weniger beweg* 
ltd) ftitb, leidjt abgeflaubt werben. ©ie tytbtl angewanbte Arbeit lohnt 
ftch meift baburd) baß bie Ääfer tu beit 5lpotljefen gefauft werben, 
ba felbe gepulvert $u balfamjiehcnben $flaftern angewenbet werben, 
©tefe (Eigenfdjaft haben fte aber nur bann im oollfomntenen ©rabe wenn 
fte emgefammelt, gletd) getroefnet unb in gefd)loffeite ©efäße (©läfer :c.) 
getl;an werben, jerquetfdjte unb lange an ber 8uft gelegene Ääfer finb 
minber wirffam. Vetrn (Etufamnteln müßen bie Scute baraitf aufnterffam 
gemacht werben, baß ber ben Käfern abflteßenbe bräunltd)e ©aft äijenb 
unb blafenjiehenb wirft, baß e« bemnach ntd)t gerätsen tft, viel unb längere 
3 ett mit ben Käfern mit bloßen £>änben um$ugel)eit. ©er ©enuß 
ber troefenen Ääfcr ift ĥ d)ft gefaljrlid) unb fann fogar töbtlid) werben, 
tnbem biefe entjünbeub auf ben Unterleib wirfeit unb gefährliche Qlitfre* 
gungen uerurfadjen.

C* Dierfllickifle. (T etram era.)
3111c gußpaare mit 4 ©liebem.

a) 9Zitßelfafct\ (Garculionides.)
12. £)ev 4>afeltit$elfäfc'f. (Curculio coryli.)

Vor f ont i ueu unb Ver mehr ung,  ©iefer Stüßelfäfer erfd)etitt 
mancl)erort« fcljr häufig tm gutljjahre unb abermal« im £crbfte. (E« 
bürfte alfo wahrfd)einltd) ber vorn grül)ial)r«fluge überwinterte fein unb 
bie im £>erbfte erfd)eiueitbeu neu au«gebrütete.

©te 3lu«bilbung erfolgt tu ber (Erbe, ba an beit ^flanjen nid)t« $u 
bemerfen ift.

©djaben.  ©er Ääfer benagt jwar oor$ug«wetfe £afeln unb 
Virfen an ben jungen 3weigcn nebftbem aud) (Eid)en unb aitbere 2aub* 
höljer, bod) hält er ftd) nicht ftrenge atf« 8aubl)ol$ unb geht aud) gid)ten 
unb liefern an. 2)?and)erort« erfcheint er jtentlid) I)äxtftg unb tft bann 
immerhin merfltcl) fd)äb(td), in manchen ©egenben tft er febr feiten.
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Ver t i l gung,  galls berMfer in fo beforglid;er 9)?eitge auftreten 
follte, baß ein bebeutcnbeS 3 wft8ren burd; lfm ju befürchten wäre, fo 
müßte feine Vertilgung burd; $lbbeuteln ber jungen ©tämmd;en bewirft 
werben. ©te Ääfer ftfcen locfer unb fallen leid;t von ben Steigen.

13. SOletattifcfjer SBirfenvüfielMfet. (Curculio B etu leti.)

Vor f ommen unb Ver mehr ung.  ©erSirfenrüßelfäfererfd;e(nt 
Int $vül;jal;re itnb legt feine (Eier au bie Slattrtppen ber iungen Strfen, 
QlSpeit, unb befonberS beS SBeinlaubeS unb rollt bte größeren Släiter jitfam* 
nten, beim flehten Saube werben mehrere Slätter jufamntengejogen. Sftach 
einigen £ageu fommen bie ßärvdjen auS unb leben in bem gerollten 
Vlatte. ©ie Verpuppung fcheiut in ber (Erbe vorfldjjugehen. ©aS QluS« 
fontmen ber $äfer erfolgt iu günftigen 3 al;ren nod; tm £erbfte unter 
Untftäuben erft tm $rül)jal;re.

©d; a beit. 3)itrcl; 3 ĉ övung vieler Slätter wirb btefer Siüßelfäfer 
an vielen 8attbl;ol$ern jwar fcl;äbltd; bod; ift bieß feiten von foId)ent Se* 
lange, baß ait eine Vertilgung gebad;t werben müßte. 9iur beim 2ßeht* 
ftoefe ben er wotyl am empjünölid;ften angreift, werben oft Vorfehrungen 
nötl;ig.

Ve r t i l g u n g .  ©aS jweifmäßigfte unb auSgiebigfte Mittel ift wohl 
baS 9I0fammcIu ber mit (Eiern belegten gerollten Slätter, uebftbent aber 
aud; bie (Ehtfamntluug ber Ääfer felbft.

14. @ilbcrglänjenber Saubholjrüpelfäfer. (Curculio argentatus.)

Vor f ommen.  ©er C. argentatus crfd;ehtt meift im SDfonate 
3unt unb 3uli, wo er in jungen ©d;lägen vorjugSweife an Sud;eitjung* 
wüd;feu oft in großer SWcuge gefunben wirb, ©eine 5IitSbtlbung gel;t 
wal;vfd;etnlid; in ber (Erbe vor ftd; unb founte nicht beobachtet werben.

©chaben. 3u jungen Sud;eitfd;lägen fowol;l in natürlichen Ser* 
jftnguugeu als in Sudjcitpflanjuugeu wirb ber Ääfer oft burd; 5lbfreßen 
beS CauOeS unb ber jungen Triebe fcl;r läftig.

Ve r t i l gung.  $lbflopfen ber vom Ääfer befetjten ©tämntchen über 
uutergel;altenen £üd;ern ift baS einzig mögltd;e VertilgungSmtttel.

15, 5Der fmfclnufi = SftitfjelMfer. (Curculio iiucuni.)

Vo r f ommen nub V e r  nt e h r  u tt g. ©iefer Stüßelfäfer lebt an 
£>afelnüßcn unb mal;rfcheinlicl; aud) (Eidjelu, ©er Ääfer legt an bie fid;
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bilbenben £afelitüße im donate 3 utti bie balb au8fd;lüpfeitben $0?aben 
jerttagen bte Cotyledonen 9J?aße im Ämtern ber 9?uß itnb biefe oerfümntert, 
fällt oorjeitig l;erab itnb bie SJfabe frißt ftd) au$ berfelbeit fjerauS um 
in bie @rbe ju gefeit, ©ie ©eneration tft jtoeiiäbrig, beitn in ber Siegel 
fommen bie Käfer erft im 2ten gri'tl;ial;re auS ber (Erbe, unb nur aitG* 
naljmöioeife nod; oor bent ©titter beS jioeiten (SntwicfelungSjahreä.

©d; ab eit. Sei größerer Vermehrung faitn ber Käfer in ipafetn 
uitb 6 id;eit bie ©amenernte bebeutenb beeinträchtigen unb bte grüßte 
»erberben.

Ver t i l gung.  ©a8 Aitfred;en ber abgefallenen grüdjte uitb ihre 
&albinöijltd;fte Verbrennung ehe nod; bie SJJabeit au8 benfelben auSfrodjen, 
faitn ujcnigftenö bie Vermehrung beS KäferS für bie einigermaßen
befchränfen.

16. ©er Slpfelvufjelfäfer. (Curculio poinoruiii.)

V o r font nt en unb Ver mehr ung,  ©ie Käfer erfdjehten im 
April oor ber Vlütl;cneutfaltung ber Aepfelbäunte, itad;bent fte unter ber 
9?htbe ber Väitnte überiointerten. ©aS 2Beibd)en legt feilte (Ster an bie 
nod) ungeöffneten grud;tfitofpen ber SIcpfcl* feltener bcr V irn* Väitnte. 
©in SBeibdjen belegt mehrere Kitofpeit. ©ie ßaroeit fd;lüpfeit nod; oor 
ber Vlütheueittfaltung auä unb jerfreßen bie ©tengel uitb ©taubfäbcit. 
©ie Blumenblätter fd;rumpfeit sufantmen uitb werben braun uub bilbeit 
über bent fid; eittwicfelnbeit Käfer eine Hülle, bie berfelbe nad; feiner 
oollett ©ntwicfluitg burd;frißt itnb oerläßt.

©d;abeit.  ©a3 Obfterträgitiß wirb in ntand;en 3 al;reit beben* 
teitb burd; ben Käfer l;erabgcfcf}t.

Vor beugung,  itnt bie Käfer $u hebern, baß fte nid;t in bie 
3»oeige gel;eit unb bie Kitofpeit belegen, tft eö gut SCljeerbänber uni bie 
Väunte jit ntad;eit, bte l;ieburd; weittgftenS jene Käfer bie in ber ©rbe 
ober am unteren ©taniiuc überiointerten, abgehalteit werben, titbent bie 
Käfer itid;t letd;t ait bte Väunte fliegen, fonbern meift auf felbe frieren.

17. ©djnmvjer 33u$enritfielfäfer. (Curculio fag i.)

V o r fommen unb Ver mehr ung,  ©ie Käfer überwintern an 
ber ©rbe ober in Sftitbeitrtffen uub befteigen oor bem &aubau$brud;e bie 
Väunte, um bereit Kitofpeit mit (Stern §u belegen. Veim Anfd;mellen ber 
Kitofpen jernagen bie au3gefd;loffenen Caroen bie Vlatt» unb Vlütheit* 
aitfaje. ©ie ßaroeit beftehen t̂ re Verpuppung an ben Vlättern tn flehten
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freuen ftd;.

©djaben.  ©ltrd) baS 3 '̂nagcit ber wctblid;cit Vlutl;en wirb bie 
©ameit-förgeugung geftört uub felbft bte Saubeutwicfcluug fo bceiuträdjtiget, 
baß ber 3 a r̂eötrieb baruuter leibet.

V e r t i l g u n g .  3 ur Vertilgung ber Ääfcr faitn nid)tö getrau 
werben, nur bte mit Vrut befehlen Vlättcr bte au ihrer rott;eit garbe 
unb bent yerfüiumerteit 9lu3fel;cit feitntltd; ftnb, fönucit fo weit fclbc leid;t 
errcidjbar ftitb $. V. an 3ungwüd)feu abgcflaubt werben.

18. SButtter äBcibenrüflelfäfer. (Curculio Lapatlii).

V o r f o nt nt c n u it b V e r  nt e l; r  u it g. ©er Ääfer belegt im Monate 
Mat (Srlrcibeln you £ bis 1 3oH ©tärfc mit ©icru. 2lud) $ßeiben greift 
er an bod) feltener, am liebftcit ift ihm bie ©djwarjcrle. 3nt Saufe beS 
©ommerS frißt bie Sarye int 3nucnt beö §olgc3 yertifale ©äuge, yer* 
puppt ftd) am ®ube berfelbcit, uub im uäd;ftnt $riU;jal;re fonimt ber 
neue Safer junt Vorfd;eiit.

©chaben. ©a ber Ääfer fd;wäd;ere £ölger augel;t, fo bringt er 
nid;t feiten yiele Soeben babttrd) jutn Abfterbeit ober bod; wciügftcnä 
werben biefc tin SGßudjfe ftarf beeinträchtigt.

9BaI ; r i tel ; tnung.  ©ewöl;ulid; bemerft matt beit graß erft im 
©omntcr an bent auffaüeubcn Äräufelit ber Soeben, unb bet genauerer 
ttutcrfudjung geigt ftd) an ben Vol;rftelleit braunes SBurntmel;!. $eryor* 
ftel;enbc (5rlbüfd;e, Räuber uub trockenere Sagen ftitb il;nt am liebftcit, uub 
an foldjeit ©teilen tft er ant X;äufigfteit bemerfbar.

V e r t i l g u n g .  3u r Vcrmiubcrung bcS Ääferö faitn wo!;l itid;t 
Icid;t etwaö aitbcrcä gefd)el)en alö baS Abfd;ncibcn ber befallenen Sol;ben, 
nur l;at bieß bcßl;alb große ©chwierigfeitcit, weil nur int ©outmer bie 
befallenen ©täntmd)cn gut feitntltd; fiub, unb and) nur jtt biefer 3 ctt 
auf ftdjcrc Vefeitigung ber 5?äfer gerechnet werben famt, ba ytcle Säfcr 
bereite tut £erbfte auöfdjliipfeit, bagegett ber ©oiuuicrl;ieb auf ben Sffiie« 
bcrau3fd;lag nad;tf;ciltg entwirft.

19. ©er $afelbitffo.pfFäfer. (A podcres coryli.)

V o r fommeu unb Vermehrung.  ©er Ääfer lebt jwar oor« 
jugöweifc auf $afeln, bod; get;t er aud) Rotl;* unb $öeißbud;eit au. ©er 
Ääfer rollt im ftrühjafyre Vlätter ffarnifcartig jufantmen, unb legt bariu 
feine 6 ier._3 m ©ontmer entwickelt ftd) bie erfteVrut, unb bie ^äfer freßcit
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ftd) im QJitguft heraus, belegen fogletd; wicber neue Slätter bie fammt ben 
©tent abfalleit, unb evft im $rül;j.al)rc bte jweite ©enerattoit abgeben.

©djabeu.  ©urdj Sauböermiubcrung wirb jwar ber 9Bud)S beein« 
träd)tiget, bod) tft bteß im SfBalbe feltener fühlbar, uitb bürfte nur ait 
©träud;erii ober Säumen tu Anlagen unb ©arten läftig werben.

SOB a h r  n e 1; m u it g unb V e r t i l g u n g ,  ©ie gerollten Vlättcr finb 
leidjt wahrnehmbar, unb fann burd; Slbflaubcu bcrfclbcit fowett fte erreid;* 
bar ftitb, wefeutltd; sur Vcrmtitbcrung be« ßäferS beigetrageit werben, 
fall« überhaupt eine Vertilgung uötl;tg werben follte.

b) §oljfreßer. (Xylophaga).
20. SDer fleine SSudjenbovfenFäfet. (B ostr ichu s b icolor.)

©iefer fleiue Ääfcr bol;rt SJZuttcrgängc tit bic 9?tnbe fränfclitber 
unb abgeftorbener Vud;en unb bte 8art>cu freßen tm Vafte. ©eiten bürfte 
ein nterflid;cr 9?ad;tl;ctl burd) ihn entfielen.

21. ®er @id^euliorfeufäfer. (B ost, iiionografus.)

V o r f o m m e n  uitb Ver mehr ung,  ©iefer Äafcr entwickelt ftd; 
im ©id;eitl;oljc unb feine Sarueu freßen gcfcl;läitgelte ©äuge in liegeube 
SRujjhöljer wobttrcl; tl;r $Bcrtl; verringert wirb, unb wobitrd; nod; onbere 
^oljfrcßer wie ber ®id;enwcrftfäfcr k . angejogeit werben unb bie Vcfdjä* 
bigung itod; vergrößern.

Um ©id;eitnu l̂;öljer vor biefen Käfern jit fdjütjcn, hilft ant befielt 
etit %l;ceranftrtd; nach ber ©ntrtnbuitg.

22 unb 23. B ostrichus dryografus &. eurygrafus.

©iefe betben Ääfcr ftitb bem crftereit verwaubt unb iu ber Cebcitö* 
weife mit il;nt übereinftintmenb.

24. Zottiger 33otfeitfäfer. (B ostrichus v illo su s.)

V o r f omme n  unb Ver mehr ung,  ©iefer Ääfcr entwickelt ftd; 
im Vafte alter ©id;en fowol;l tu itod; lebcitben aber fränfelnben (Stämmen, 
al« in ben ©töfeit. @r bohrt l;ier wagred;te ÜJfuttergänge ooit betten auS 
bie ßarven auf* unb abwärts ßarvengäitge freßen. ©er Ääfer erreicht 
feilte ©ntwicfelititg ©nbe 3luguft uitb überwintert.

©chabeit. Objwar ber Ääfer für fid; allein nicht im ©taube ift 
©tämmeju tobten, fo trägt er bod; bet fräufelitbett ©tämmen itcbft aitbent
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größeren 3nfeften 5. V. Vöcfen unb ©d;metterlingSraupen mit 51t tyrer aöl# 
ligeit 3 wftörung bei.

25. B ostrich u s dom esticus.

V o r fommen unb S3 erntet; r ung ©iefer bem üftabcf[;o% 
9luJ$olsfäfer (B ostrichus lineatus) oerraanbte aber nur in Vudien 
lebeube Säfer frtßt, äl;it!icT; wie erftere feine Saroeitgänge im 
erreicht feine (Sntwiflung int )̂cvbftc, fliegt aber erft im grül)Itngc auS.

©djaben.  ©ureb jal;Ireid;e ©ittwtifluitg fdjabet er im Vud;en* 
^otje burd; Verminberuttg feinet 9fuj3l;oljwertl;eS fo wie B ostrich u s  
lineatus in $id;ten uno bannen.

26. Ungleidjer 83ud)euI)ol$fäfer. (B ostrichu s dispar.)

Vor fontnteu unb Ver mehr ung,  ©iefer Safer lebt unter 
ben SOßalbbäumen meift tit Vud;eit, gel;t aber aitcl; Apfel bäunte an. ©ie
©djjwäriitjeit ift Anfangs ?D?ai unb bie ©utwifelung bauert bis jitm
Augitft ©r gel;t ältere fränfelitbe, geworfene Väitnte unb ©töcfe au, aber 
aud; junge, fräftige, gefunbe ©tämmd;eu werben augebol;rt.

©aS 9Beibd;en bol;rt ftd; bis in ben ©plint, frißt auf* unb abwärts 
gel;citbe SHuttergäuge in benett aud; bte (Sutrottfelung ber Saroen erfolgt, 
©er bis jitm £crbfte auSgebilbcte Säfer überwintert in beit ©äugen uitb' 
oerlaßt biefe erft oor ber VegattungSjeit.

©d; ab eit. Objwar ber Säfer fcl;r feiten ift, uitb ait älteren
Väumeit feilten cntpfhibltdjcn ©d;abeit timt, fo faitn er einzelne junge 
©tämmdjeu in ©ärten uub Obftbauntfd;uleu burd; Anbol;rcit unb ben 
I;ieraitf folgenbeit ©aftoerluft bebeutenb befd;äbigeit uitb aud; tobten.

2Ba l;rite l;n tung . ©iefe tft fcl;r fd;wierig tnbent bie Vol;rlöd;ev 
nid;t fo letd;t wahrnehmbar ftnb, uub bie 2Birtl)fd;aft beS SäferS ftd;
erft burd; baS ©elbwerben beS befallenen ©tämmd;eitS funbgibt.

V e r t i l g u n g .  3^r unmittelbaren Vertilgung unb Rettung bet 
bereits befallenen ©tämntd;en famt nicht mel gefd;el;en, bod; famt burd; 
Vefcitiguitg ftarf befallener ©tämmd;ctt unb burd; Abfd;netben einzelner 
Aefte bte Säfermcnge für fünftig nad;brücfltd; ücrmiitbert werben.

27. B ostrichus Tiliae.

©iefer flehte Säfer lebt in Siitben unb 2jßetßbud;en ol;ne ju fd)aben; 
unb ift fel;r feiten.
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28. S3unter (Sfdjenbaftfafer. (I ly lesin u s Fraxini.)

V o r fommeu i tnb VenneI ) rung.  ©er Säfer fdjwärntt im 
$lpril. ©te 2BeiM;eu bol;ren fiel; in mittelftarfeu @fd)eu burd; bte Rinbe 
ein unb freßeit tut Vaft wagred;te Muttergänge bte fte mit ©tern belegen, 
©te auSfdjIüpfeuben Saroen freien tu ber Vaftfd;id;te unb gel;eit fpätcr
aud; tiefer iit baS ©plinttyolj, wo fte ftd; oerpuppcit. Vcint AuSftiegen
&oI;reu fte ftd; burd; bte Rtube I;crauS. ©er AuSflug erfolgt meift im 
3 uli uub bie Safer überwintern bann in ber Rtitbe ber ©fcl;eu.

©d;ab eit. ©urd; 3 crftörung ber Vaftl;aut, bie gewöl;ulid; ber
bebcittcnbcn bid;t bcifaninten jtfceitbeu Saröcnmeitge wegen öollftänbfg jerftört 
wirb, faun er fet;r fd;äblid; werben unb tobtet uicle ©tämme, worunter 
felbft auch gauj gefunbe. Aud; bie wenn glctd; obetfläd;lid;eu Söd;er im 
£oIge entwerten baSfelbe.

9Bat; ruel ;mui tg.  ©ie befallenen ©tämme fettngetclnten ftd; balb 
burd; franfeS gelbes Saub unb bet genauerer Rad;ftd;t finbet man bic 
Vol;rlöd;ct unb braunes $ßurmmel)l.

Vo r beu gu n g uub V e r t i l g u n g .  Objwar ber Safer aitd; 
gaitj gefunbe ©tämme aitgeljt, fo eutwicfelt er ftd; bod; meift in franfeit, 
liegenben ©täminen, felbft im Slaftcrltolje. ©al;er faun wo!;I 9?cinlid;feit 
im SOSalbc unb Vefeitigung oon ©ipfel&Sljcrn ober Abraum bte Vermet)» 
rung einigermaßen l;intanl;altcn. ©tub foldje böiger als Vrüd;e je. öor» 
T;auben, fo fönneit fte als ^angbäunte benutzt werben, ©tarf befallene 
©tämme fönneit wäl;rcitb ber ©utwicfeluugSjeit entrtubet ober wegge* 
fd;afft werben.

29. ©£fjroar§cr (Sfcfjenbaftfäfer. (H ylesinus crcnatus.)

V o r font men itnb V erntet; rung.  And; biefer Säfer liebt bie 
®fd)en, bod; eutwicfelt er ftd; meift nur in ©töcfen. ©eine wagred;tcn 
bogenförmigen ©äuge liegen meift in ber Rtnbe.

©d;abeit.  ©a ber Säfcr weniger fteI;cubeS ®eX;ölj angel;t, ober 
meift nur 9tinbc befd;äbiget, fo wirb er nid;t leid;t fd;äblid;.

30. 9iüftmt’<S.pltittFäfer. (E coptogastcr Scolytus.)

V  o r  f o nt nt e it it it b V e r  m e D r  tt it g. ©iefer Säfer lebt tn SRüftern 
nur auSnal;mSweife in aitberent Saubf;ol$ $. V. ©fdjett ©ie ^lugjeit ift 
im Mai. ©aS SOBeibd;eit bol;rt ftd; burd; bie Rtitbe unb frißt unter ber 
SRinbc an ber Vaftfd;td;te Iott;red;te furje Muttergänge, ©ie Saroen freien 
feitwärtS unregelmäßige Saroengänge, bte ftetS au ber ütinbe eitbeu, wo
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bte Verpuppung erfolgt, ©er Außflug erfolgt Qmbe Augufi ober ©cp* 
tember.

©cl; ab en. ©er Säfer tobtet burd; feine Snttgäuge felbft ftarfe 
Säume unb ift in Auen, wo Lüftern ootfontmen, ein immerhin gefäh** 
lid;c3 3 tifcft.

V e r t i l g u n g .  ©o wie bet allen ben Holsfrcßeru ift baö einzige 
SDtittel aud; I;ier burd; rcdjtscitigc Vefeitigung ftarf befallener £öljer bie 
3 al;I bcr Säfer 51t octintiibcrn.

31. © et ©idjeitfpliittüafer. (E coptogastcr intricatus.)
Vor f ommei t  unb Ver mehr ung,  @r gehört uur bcr ©id)e 

au unb entwitfclt ftd; *u ĉu cv‘ftcn ©ommcrmonateit int Safte, wo baö 
33eibd)cu wagrcdjte SWuttcrgäugc frtßt, 0011 benen auö bie Saroett nad; 
oben itnb unten arbeiten.

©djaben.  Am älteren Holje tl;ut &n)ai* ber Safer feinen 
©d;abcit, fo wie and; bie oft 001t tl;m bcfalicucu HoISüorrätl;c auf ßagcr« 
pläfcen ittd;t fcl;r cutwcrtbet werben, aber er befällt aud; junge <$id)linge 
namentlid) gepflanzte unb ift int ©taube biefe wcfcntlid; ju beeinträchtig 
gen unb aud; in größerer 3 (-lhl slt tobten.

V e r t i l g u n g ,  iftur baS SBcgfdjaffcu ftarf befallener ©tämmd;cu 
faitn feiner Vermehrung einigermaßen wehren,

32. ©er 6id)cttferitfäfei\ (P latypus ciliiirirus.)
V o r fommen uub Ver mehr ung.  ©ic (Sntwicfcluitg biefcS 

SäferS gcl;t im ©tdjcnholjc oor ftd;. ©ie äatoeit freßen unregelmäßig 
gcfd;läitgclte ©äuge DiS auf einige 3o ll Sticfc ins ©plititholj unb ucr* 
puppen ftd; ba in flcincn Höhlungen. ©ic ©dictation tft einjährig.

©  cf; ab e u. ©er Säfer gcl;t jwar uorjugSwcife ©töcfc ober liegenbe 
Hofjcr ait, tft aher aud; ftchcitben Säumen fdjoit oerberhlid) geworben, 
unb holjrt and; iit VorrathSplä^eit ©idjeuhölser an, bic burd; bie ©äuge 
im Holje entwerthet unb ju gcmtffcit 3wecfcu 5. S . sunt ©djtfföaue un« 
tauglid) werben, ©a ber Säfer hertitbeteS, fo wie gcfclmlteS £ol$ aitgcl;t, 
fo hilft gegen baS AitOohren nur ein Uthcrjug bcr gefd;ältcit £öl$cr mit 
£l;ccr. 3 nt ©albe famt nur gänjlidjc Vefeitigung ftärfer hcfalleitcr 
Säume feine weitere Vcrntehvung I;cntmeit.

c) 3Mc !Ö0(ffafcr. (Cerarnbyces.)
33. © et fäfev. (Cerambyx Carcharias.)

Vor f ommei t  unb Ver mehr ung,  ©er ^appelbocffäfet gehört 
ben Rappeln im Allgemeinen ait, ftitbet fid; aber iit ©djwnr$*$i;rantibcn

4
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uitb (Sflunbtfcfycu Rappeln ant l;äitftgfteit ein. ©ie ©djwärmjeit tft tut 3 uit(, 
wo man oft große 9J?engen bcrfclbcit auf alten unb jungen Rappeln 
fttjcit uitb fried;cit ftcl;t. ©te (Eier werben tu bie fttinbcitriljcn abgelegt, 
uitb bte Sarocn freßen ftĉ  iuS § 0(5 ein. 3 uw Ablegen ber (Eier wäljlt 
ber Äafer meift jüngere Rappeln btS junt Alter oon 20— 25 3al;reu, auS« 
ual;mSwcifc aud; bte ftärfcreit Triebe an Äopfljolspappclit. ©ie ßarocit 
freßen vcrtifale ©äuge tm ^olje unb $war bauert tl;re (EutmtcMungSjcit 
2 3al;re. ©ie Verpuppung erfolgt ant (Enbc be« auSgcfreßeitcit unb mit 
feinen ©ägefpäncu vcrftopftcit ©angcS.

©djaben.  SBenn mehrere Sarvett ein ©tämmd;cit bewohnen, fo 
wirb baSfclbe oft fo bebeuteub bcfd;äbtgt, baß cS auffallenb fränfclt, 
uebft bent werben ftarf burd;bo(;rtc ©tämntc leid;t vom ©tube gcbrod;cit. 
3 n ^appelanlageit fann biefer $äfcr bebcittcnbcit ©d;abeit anrid;tcn, uitb 
nur bie unvcrwüftlid;e 9tcprobufttonSfraft ber Rappeln ift cS, bie fold;e 
Vcfd;äbtguitgeu ol;nc fel;r bcbcutcitbcit ©törungeu verträgt.

2ß a l;n t el;ntung. ©ie flicgcnbeit Ääfer werben leidjt bemerkbar, 
iitbcnt fclbe iu fd;öitctt 3 unttageit oft iit großer 3^)1 Rappeln ober 
bicfcit beuad)barten ©cgenftänbeit uml;erfrtcd;cn, befonberS sjMrantgbcn* 
päppeln in Qlllccit k . bienen il;ueit 511m Aufenthalte. Obfd;oit ber Ääfer 
ber ^appelriubc iu ber garbe äl;itltd; ift, fo mad;t er fid; bod; burd; 
feilte ©vößc unb feilte jicmlid; langen gül;ll;öntcr benterfbar.

©er Sarvenfraß, obfd;on vcrftccfter, wirb ait bem gelben fräufclnbcit 
Saube ber befaUcueit ©tätnmd;cn an fd;wäd;ereu SZcibeln aud; au ben 
Aitfd;welluugcit bcrfelbcn wal;rgeiiontmen, wo ftd; bei genauerer Sffadjftdjt 
bie feinen ©ägcfpäitc uitb bie Vol)rlöd;er fiuben laffeit.

V e r t i l g u n g .  Sttcnit ftd; in ber ©djwärmjcit Ääfer in größerer
SOicttgc jetgeit, fo föitnen felbe burd; Vcutcht ber Rappeln au ben SO?or* 
geitftunbcit lefdjt in größerer 3 fll;l gefammclt unb vertilgt werben. (Ein* 
jelite Säume fönneit aud; itod; burd; eilten 8cl)ni» ober ^alfanftrid; gegen
baS Ablegen ber (Eier gcfd;üt$t werben.

34. £)ev fleitte ^Jappclborf. (Cerambyx popiiliieuw.)

V or f ommen  unb Vcrntcl ;vui tg.  ©ie SXfpe ift befonberS ben 
Angriffen biefeS VoeffäferS auSgefctjt, unb näd;ft biefer bie übrigen Rappeln, 
©ie ©djwärmseit fällt iu ben SDfonat 3 uni uitb man ftcOt bann bie Ääfei* 
in -Afpeuortcn, befonberS tu 9?icberwalbfd;lägen mit Afpcn^IBurjelbrut 
Ijäuftg fliegen, ©ie (Eier werben ait jüngere ©täntmdjen nteift von 1— 4 
3oO ©tävfe abgelegt, unb bie Sarvcit freßen ftd; tnS £o lj, wo fte gefdjlätt« 
gelte ©äuge freßen 1111b von wo fte nad; 2 3<il;ren aitSfltegeit.
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0  d; n b c u. ©aburd), brtß bie beträd)tlid; gtoßfii Sftvyen fo fdjwache 
fetammdien bebcitteub unb oft an uieleit übcreiitanber liegenbcn ©teilen 
Serboljren, werben biefe wefentlid; im $ßud;fe bcundjtlji'tligt, unb aud; 
leid;t an ben ©teilen ber 33efd;äbigititg yotit SBinbe gebrod;eit. ©er Sitfer 
faun bahe'r tu AfpenauSfd;lägen Debeuteuben ©chaben onrtĉ tem

2ßa l ; rne!)mi t i ig.  ©ie ©egenwart bev Savtoe (nt $olje Wirb 
burd) b»c Anfd;wellung beS ©täutmd;ens leid;t bent erft. ©ie nerlaffeneit 
Snoteu jeigeu bte t’unbcu AuSflugSlöcher, unb bie befallenen ©tämttidjeit 
fenujeidjuen ftd; burd) gelbeg Saub. 3 ul' ©d;wärmgeit bemerft matt bic 
ffiegenben Safer leid;t, menu fie nur einigermaßen jablreid; ftitb.

V e r t i l g u n g ,  ’©ie ©ammlurig ber Säfer §ur $lugjeit mt fixiert 
Sagen ober in beit frühen Movgenftunbcit, unb bie Auöfd;neibuitg ftärf 
befallener Sohbeu finb bte befteit VcrtilguugSmittcl.

35. ©Cr ijafel&otffäjfcv. (Cerambyx linearis.)

V o r font tuen uub Ver mehr ung,  ©iefer fleine Vocffüfer lebt 
in #afelfträud;erit unb fdjärntt im Mai. ©ie (Eier werben tu bie
Riitbe ber jungen 3meige abgelegt unb bie Saryeit freßeit abwärts beben* 
tettb lange ©äitgc in ber Marfröbre. ©ie ©eueratiou ift wie bei beit 
üorljcrgcljeubeit Voct'fäfern jweijäl;rig.

9Bahrnel ;muug.  An beit int ©Otunter angefallericii geigelt 
weift baS Saub fehr jeitlidj unb and) bie Snofpenaitfätje fürs füuftige 
3at;r fel;eit yerfümntert auS-. 3 l l l‘ bemerft man beit Safer feljr
leblmft fUegeitb.

V e r t i  lg nitg. $Bntn ja btCfe iiotyweitbig wevbeii follte, fo fanit 
fte nur burdj Abfd;ueibeu bev befallenen Aefte einigermaßen erreicht werbem

36. ©er grojje ©idjettboiffäfev. (Cerambyx H eros.)

V o rf  out m eu ui tb V er tu c I;ru  tt g. ©iefer Vocffäfer tft einer 
ber größten unter beit etnhctmifdjett Säfcnt itnb lebt iit ©id;cit. ©eine 
S-Iugjcit ift int 3uiti, mo bie Safer tncift iit ben Abenbftunbcit fliegen, bei 
Sage aber eittmeber ruhig fttjen, ober ait alten (Sidjeit berumfnedjeu. ©ie 
Saryeit freßeit im 3nucrn meift alter ftarfer @id;en ©äuge bis tief int 
Jpolje uitb biefe erreidjeit mit juitehntenber ©röße ber Saryeit tut zweiten 
©ontntcr bie ©iife eines ©auntenS. Atu Gsitbe ber ©änge erfolgt iit eige
nen mit feinen ©ägefpänen yermadjten £>ö(;lungcii int jweiteu £crbfte bie 
Verpuppung unb im näd;fteit Vorfommer gelangt ber Safer mteber iitS ftreie.
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©d;abcn. Obpar bcr Säfer meift alte, gipfelbürre ®(d)en au« 
bofjrt, mithin am Sehen unb 3nn>adf/3 feinen ©djabeit thut, fo ift er ben* 
nod; ted;nifd; fdjäblid), inbent hei größerer 3̂ 1)1 ber Sarucn baS £o lj 
ftarf jcrn)ül;It wirb unb meift nur jit Vrenuholj tauglich ift. ©aS ©ute 
ift nod; babei, baß ber Säfer nur ftel;enbe franfe ^>öljcr angelt, unb 
abgeftoefte ^öljcr in Vorräten nid;t angcl;t.

5B a l) r  n e 1; m u n g. ©iefe ift wol;I fd;wterig. ©aS kreißen im Ämtern 
beS HoljeS oerräth ftd; nid;t fo leicht, bie ©teilen, wo ftd; ber Säfer einge* 
bol;rt hat, ftub in ber ftarfen Sorfe nicht benterfbar. An bcr Velaubung 
unterfdjeiben ftd; felbft ftarf befallene ©tämme nicl;t, ba bei ber ©tärfe 
ber Saume ber 5raß auf ihren SBttchS ohne (Stnfluß bleibt unb bie 
meiften fold;en ©id;en ohnebem nicht gaitj gefunb auSfeheit. SBeuit mau 
bie größeren AuSgangSlöd;er benterft, fo ift ber Säfer fd;ott heraus. An 
ftarf befallenen ©tämmen hört man baS ©d)roten ber Saroen, wenn mau 
baS Ohr anlegt, beutlich.

V e r t i l gu n g .  £ieju tl;ut bie rcdjtjeitige Aufnufjmtg alter abftäit« 
biger ©td;en bie heften ©ienfte.

d) 33Iattfäfci\ (Chrisomelae.)
37. ©rofkr ©pnng=S3lattfäfer. (Chrisom ela oleracea.)

V o r  f o nt nt e it u tt b 33 c r  mehr  u tt g. ©iefe unter bent kanten 
©vbfloh befannte unb häufige Käferart erfd;eint tm April unb belegt bic 
attSbrcdjcuben Slätter oou Ĵ afcln, Gsidjen, allerlei ©träudjern uub felbft 
frautartigen ©ewäd;feu mit ©lern. ©ie Sarnen eutfd;lüpfen im S0?ai itnb 
freßen an ben Slättern jener spflanjen, au bic fte gelegt würben, bis tu 
ben 3 unt unb 3 uli, unb begeben ftd; bann in bie (Srbc ju r Verpuppung, 
©ic VerpuppungSjcit bauert 10 — 14 Sage, unb bie auSfcl;lüpfenben 
Säfer freßen wieber an Vlättern bis junt Hcrbfte unb überwintern bann 
unter ber Saubftreit, ober in 9?inbeuriffcn älterer Säume.

©chabett. ©a fowol;! Saroen als Säfer an Slattern ber wer* 
fd;tebenartigften Saubhöljer unb felbft frautigen ©artengewächfeu nagen, 
fo werben fte oielfeitig merfltd; fd;äblid;. ©en fühlbarften 9?ad)thcil fügen 
fte wol;l jebenfallS ben ©aateu in ©cl;Iägeu itnb ©aatfchuleu ju, tnbem 
fte bic Slätter ber Seimlinge angretfen unb biefe in großer 3at;I Su 
©ruitbc ridjten. Aitd; an jungen ^ftäitjlingcn in Saumfchuleu werben fte 
fehr läfttg.

Üöahrnehntung.  ©ie Säfer felbft werben au fonnigen Orten 
oft iit bcträd;tlid;er 3 al)l benterft unb ftub fd;oit au ihter fpriugeuben
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B̂ewegung leicht femttlid). Vet genauerer 9?ad.;ftd;t ftnbet mau tl;re ßaroen 
an bem jungen Saube im SDZai freßeitb itnb bte 3lbual;me be« grünen 
ßaube« wirb julefct auffallenb.

Vor beugung unb V e r t i l g u n g .  Um junge P̂flänzlinge oor 
bent Velegeu mit (Eiern ju fdjüjjen, l;at man mehrere SDtittel in 5Inroeu« 
bung gebracht. ©ine« ift ba« (Eintauchen ober Vefprengen junger ^flänj«
linge in einen 5tbfub oon ©ermuthfraut (Sin zweite« ift ba« Veftreuett
ber fangen nad; Stegen ober £ l; rtU mit ©traßenftaub, woburd; bte 
Vlätter einen leisten ßehntüberjug befontmen, ber jebeSntal erneuert wirb, 
wenn er yoit abermaligem Stegen abgenjafdjen mürbe.

3 ut unmittelbaren Vertilgung btcitt ba« Wbfammelu ber mit ßaroett 
Defekten Vlätter, ba« in ©aat* unb Vaumfd;uleit immerhin ausführbar ift.

38. Scanner 33irfeublattfäfeu. (Chrisom ela capreae.)

Vo r f o mme n  unb Ver mehr ung,  ©iefer Vlattfäfer lebt oor«
3ug«weife auf Virfeit itnb ©ahlweiben. ©eine (Entwitfelung ftimmt 
mit ber be« Vorhergeheitben übereilt unb bie neuen $äfer erfdjeinen ftet« 
im 9?ad;fomnter.

©d;aben.  3ttnge Virfenorte werben oft burd; 3 er^oruug be«
Saubeö, welche« fo wie bet ben aitbcrcn Vlattfäfern ffelletirt wirb,
arg sitgerid;tet.

V e r t i l g u n g ,  ©otlte fid; iu Vtrfenfd;lägen bei großer Vermel;» 
rung biefe« ÄäferS bte Vertilgung uothroenbig jeigeit, fo fann biefe 
burd; 9lbflopfeit ber ßäfer an regnerifd;cit füllen Xagen auf £üd;er, ober 
burd; ©amnteln be« mit ßaroeit Defekten Caube« gefd;el;en.

39. CMeublattFäfer. (Chrisom ela Alni.)

Vo r f o mme n  unb Ver mehr ung,  ©iefer Vlattfäfer lebt auf
ben beibett etnhetmtfd;en (Erlartett uitb tft jiemlid) gemein unb l;äuftg.
©ie Äafer erfd;eiiten au« ihren SOBinterquartieren tut Slpril, unb tut SDtai
ftel;t man fd>ott ßaroen att beit (Erlblättern, bte fie ffetletiren. ©te Ver» 
puppuitg erfolgt an ber (Erbe unter bent Saube. 3 m 3Iuguft itnb ©eptent« 
ber erfd;eineit bte neuen $äfer itnb frejJen wieber an bem (Erllaube bt« 
in ben Oftober, uitb überwintern bann im abgefallenen Caube.

©fhaben. ©ie (Entlaubung ift in (Erlitteberwalbuitgeit ober in 
6 rlfaatfd;ulen bebeuteub. Objwar bie (Erle C;tebitrch uidjt uitbcbüigt ge« 
tobtet wirb, fo fann fte bod; benachteiliget werben.

V e r t i l gu n g .  $Bie bei ben uorhergehcubcit.
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40- 9lot^ev ^PappelMattfäfer. (Chrisom cla populi.)
41. 5lfpenblnttfäfcv. (Chrisoinela Trenmlae.)

93or f ommen itnb Ver mehr ung,  ©iefe beibeit mit einander 
überciitfltmmcnbcn Ääfer leben meift gcntcii ifcl;aftltd; auf Afpcn uub fommen 
tu Afpenitrebcvmätbern befouberS auf bev jungen SBurjelbrut tu ungel;eu» 
rer Menge yor. ©te glugseit ift (Etibe Aprü, unb tut Mat uub 3uni fleht 
man bte Saryeit an ben fraittrgen jungen Afpeublättern freien unb btefe 
Biö auf bie Vlattrtppen uub Aberit aufjetjren. ©ie Verpuppung gel;t tnt: 
Auguft yor ftd;, unb jwar itid)t fo wte bet ben übrigen Chrisomelcn 
an ber (Erbe, fonbern am Saube felbfl, wo bie puppen mit bem Runter« 
il)etle gnget;ängt ftnb, mic bte ber £agfd)metterltnge.

©chaben. Vei ber großen Menge, tu ber btefe $äfer oft erftf;et- 
neu uub bann tu furjer 3 cit gauge ©d)läge entlauben föunen, ftttb fte- 
tnuncrl;tu gefährlich. 3unt ©Hide tft bie Afpe fo reprobufttö, baß fte bte 
53efd)äbtguitgcn bod) erträgt oljer wcutgftenS bte JBurjelOrut, menu felbe 
fd)arf jugefchnitten wirb, luicber cvfctjt,

2Bal ; rncl ;nutng.  ©iefe tjt gewpljulid; letd)t, weil bte l;elIrotI;en 
$äfev auffallen unb meift jahlretd) finb. And) bte Saryeit ftitb bemerfbar 
mud bet großer 3<*W bevfcK'cn wirb itt A.fpeufd)lägen felbft ber unange* 
êbme ©erud>, beit fte yerbreiten, auffalleitb.

V e r t i l g u n g .  Rur burd) Abflopfett ber Ääfer in ©d)irnte ober- 
S£v<fyer uitb burd) ^bfammeln bei; you Saryeit Defekten Vlätter ausführbar.

«. / a l t e r ,

a) Tagfalter. (Papitio.)
42, ©er $3 aum Weißling. (Papilio crataegi.)

V o r fommeu unb Vermehrung. ,  ©iefer fel)r gemeine- weiße' 
Raiter fdiwärmt tm Sunt uub legt feine (Eier auf ben Objlbäurnen aller' 
Art, Vogelbeeren unb. auch (Eid)eit/; unb jwar in ruit,blid)cn plumpen ju  
100— 150 an i?ie Vlätter. 3m Monate 3ult fd)lüpfeit bte Räupd)cn au& 
uitb beginnen fogleid) bie Vlätter ju  b.cfreßeu u-itb jteljen mehrere Vlätter 
jufannnpn bie fie mit, feinen ©.cfptnnfteu überjiel)en. 3 n biefeu Reftenu 
bie fte nur einsein uitb feiten ucrlaffen, freß,en fte gqmcinfd)aftlt<h bte 
juiji ©inter \tnb über§tcben bann tt;r Reft nod). beffev mit ©efpimtft uub 
überwintern barin. 3m Frühjahre werben bic Räu,pd)civ tm April, wieber 
tätig, fveßeit einige 3^it nod) genieiufd)aftlid) am frifd;en Saube, jerftreuen 
jjidj bann aber um nod) vereinzelt ftd) yollenbS auSjubilbeu unb bautt tut.
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3 unt ftd; ju oerpuppen, ©ie puppen ftnb tote bie Sagfaltcrpuppeu u6er« 
ftanpt mit il;rent >̂inrertt?ctl an Steigen befcfiiget. aber ntcl;t frcthäitgeitb, 
foubern mit einigen gäben nod; angejogcit, fo baß fic meift gaitj ait ben 
3weigcn anlicgen. Stad; 12— 14 Sagen erfchetnt ber ©d;mcttcrliug.

©d; a be it. Objwar bie Raupen biefeS galterS meift nur Obft- 
bäume aitgeheit, fo föitnen fte bod; auch iui ©albe an Sorbus- unb Pyrus- 
Arteit felbft au ©id;cit nachteilig werben. Set flarfer Vermehrung wirb 
gletd; im grühjahre nid;t bloS bic ganje Slütl;e jerftört, unb fo bie Obft» 
(Ernte oereitelt, fonbcnt burd; gäitjliche 3 cl'rtörung beS jungen SaubeS 
werben felbft bie Säume jitm Kränfeln gebrad;t unb oft für einige 
3 al;re gefd;wäd;t.

9Ba(; rnel ;muug.  ©er ©d;ntcttcrling felbft ift wäbrcitb ber 
©d;wärm$cit feiner weißen garbe wegen auffallenb. 3 m ©inter ftub bie 
Hefter bie auS trockenen ßaub beftel;en, au ben entlaubten Säumen Ieid;t 
wahrnehmbar unb follte bieß alles üDcrfcI;en worben fein, fo ift aud; bcr 
barauf folgenbe graß ber Staupen, wenn gleid; fd;on $u fpät, and; äugen« 
fällig. 3uv Vorforgc ift bte jmedmäßigfte 3cit ju r 9tad;fid;t ber ©inter, 
wo man bte Säume genau beftel;t, ob Siaupcuneftcr au ihnen haften.

V e r t i l g u n g .  3urVertilgung ift baS iweifmäßigfte unb auSgie« 
bigfte Mittel baS Abuehtuett ber Stcfter int ©inter, woburd; wenn eS in 
größerer Ausbeutung unb forgfältig gcfd;tel)t, ber ©d;aben faft gänjlid; 
bintangcl;alten werben fann. ©icfeS fogenauitte Abraupen ber Säume 
nehmen bic ©ärtner int gebruar unb SDtärj, el)e bte 3täupd;en jum 
neuen Sehen fommen, oor, unb bebieuen ftd; an höheren Säumen entweber 
ber Siaitpenfd;eere ober beS Siaupcnl;afcnS, woburd; bie behafteten 3weige 
abgcfd;nitten ober abgebrochen werben, biefe muffen oerbrannt werben, 
©enn ftd; bie Staupen einmal gerftveut haben, fo ift wohl ber größte 
©d)abett fd;on oollbradjt uub eS ift aud; nichts mit Csrfolg gegen fte 
$u unternehmen.

43. ©er Stüfternfalter. (Papilio polychloros.)
V o r  fo nt nt e n u n b V e r  m e 1; r  tt n g. ©iefer fcl;r gemeine ©d;met« 

terling fomntt im 3ult in größerer Stage jum Vorfdjein, obfd;on aud; 
jeitlich im grühiahrc einzelne ftd; jeigen bie überwinterten, ©ie ©icr wer« 
ben in 3̂artl;ten an bie jungen 3u>dge oon Obftbäitmeu unb unter ben 
©albbäumcn meift auf SJüflern feltener Rappeln unb ©eiben abgelegt, 
©ie Gier überwintern unb im näd;ftcn grithjahre fd;lüpfett bte 9?äupd;eu 
auS, uitb freßen gefclltg in Klumpen beifammeit ftpenb ftellenweife ganje 
Aefte fahl. Anfangs 3u li jerftmten fte ftd; jur Verpuppung unb bte
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puppen hängen am #iutcrleibe an einigen rötljlicbeu gaben befeftigt an 
51efteit, Saunen, pfählen ic. SDfitte 3n li erfolgt her neue 5litSflug.

©d; a beit. ©iefe Staupen ftitb immerljin burd; (Entlaubung fd;äb* 
liĉ , befonberS in Obftgärten werben fte läftig.

ißa l;ru e l)n tu n g , 51m l;äuffgfteit werben bie Staupen fitrje 3eit 
nad; i(;rem 5litSfchlüpfeit wahrgeitomnten, wenn fte einzelne 5lefte au voll 
belaubten Saunten auSfreßen, bie bann auffallen, unb au beuen man 
bann aud; leidjt ben fd;war§eit Staupenflumpeu ftel;t,

V e r t i l g u n g .  ©iefe tft ziemlich leicht, inbent fte am befielt ba« 
burd; bcwcrfftclltgt werben Faun, baß man bie Staupenflumpeu fowiefte 
an beit heften ft&eu, fammt biefen abfd;iteibet unb vertilgt,

c) ©ämmcrungöfaltcr

©laöfd;n>armci\ (Sesia).
44. SBefyenfdjwiirmev. (Scsia  a p ifo rm is)

V o r  f o nt nt e tt unb 93 e r  m e l; r  n n g. ©ie glugjett btefeS ©d;wär» 
mcrS fällt iu ben 9)?onat 3wtt, wo man bann bie ©djmetterlinge bei 
$age rul;tg tu beit Slejtcn ber Rappeln ftjjeitb ftnbet ititb burd; ©Rütteln 
fyerabbriitgen fann. 3 it ben 5lbenbftttubcu fliegen fte aberfel;r rafcl; l;erum. 
£>aS Oblegen ber (Eter erfolgt au beit Surjelftocf ber Rappeln unb jwar 
ber ganj jungen ober hödjfteitS 4— 6 3°N ftarfeit, ©te Staupen bolzen 
fid; in« $ol$ ein uitb freßen im JGurjelftocfe ©finge ohne aber über 
2— 3' fjod; in ben ©tamnt cinzitbringcn. ©er graß bauert jwet 3 ^re 
unb im 3uni beS 2. ©omnterS fomnteit bie aitSgemacbfeitett Staupen 
auS bent ^olje l;eruor, unb verpuppen fid; in ber (Erbe ant SBurjelftoefe 
beS bcwol;itten SauuteS. Unmittelbar vor bem 5IuSflitg beS galterS 
fdjiebt fiel; bie ^uppe etwa« attS ber (Erbe hervor,

©el; ab eit. ©ie Scfcl;äbiguitgeit an Rappeln gleichen jenen beS 
spappclbocffäferS, unb cS werben nur jüngere ©tämntdjcn baburd; wefent* 
lid; beeinträchtiget, ältere Rappeln fränfeln äroar etwas, wenn fte ftarf 
aitgebol;rt fmb, aber sunt völligen 5lbftctbeu bringen biefe Staupen Säume 
nicht fo leicht.

20 a l; rn  canning, ©ie befallenen ©tänime ftitb femttlid; aut 
gelben fränflid;en Saube, meift aud; au bent etwas angcfd;woüencit S u r*  
jelftoff uitb bie wahrnehmbaren mit feinen ©päiteit verftopfteit Sobrlö« 
^er. ©ie puppen werben fid;tbar an bem SOBurjelftocfe, wenn fte ftd; aus 
ber (Erbe vorfd;ieben, unb bie ©d;metterlinge laffeit ftd; burd; Seuteln 
ber ©tätmm1;en finben.
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V e r t i l g u n g ,  ©iefe wirb wol;l fyicr tu bcu feltcnflcu gällcn 
nöthig, bn bcr ©d;wärmer feiten jaljlreid) Auftritt unb bie fo reprobnfti* 
öen Rappeln bie Vefd;äbigungcn leicht ertragen, uub an Sficvth oerlicrt 
baß burd;bohvte £ols in ber Siegel nid;tS, ba Rappeln ju Shtjtyölseru 
ltidjt öcrweubct werben.

d) ©cv 9tad)tfaltcv. (Phalaena.)

©pinner. (Bombyx.)
45. ©er 8Beiben&ol)m\ (Ph. Uom byx C ossus.)

V o r  f o nt nt c it uub V e r  nt e 1; r u n g. ©er 5Beibeitbol;rer bcwol;ut 
im Staupcnsuftanb üorjugSwcifc weid;e ^oljartcn, als SBcibcu, Rappeln, 
@rlcn, aber aud; iit ©fd;en, ©ichen uub Stüftcrn ift er ju ftuben, bic 
glufljcit ift ©itbc 3 uiti uub bic ©dnnctterlimje ftfceit bei Sage ntljtg an 
beit ©tämmcu meift jicitiltd; tief ait Saunen ober aitbcreit ©egeuftänben 
itnb ftnb tl;rcr graitcit garhe wegen, bie ftd; ooit ber Vaumrhtbc faft 
ittd;t uuterfd;eibct, fel;r fcl;wer 51t bcinerfen ©ie ©icr werben meift ait bent 
unteren ©tammthetlc abgelegt, uttb bte 3täupd;cn bohren ftd; alSbalb 
unter bie Stiube, wo fte oorerft fd;wadje uub fcidjte ©änge im ©plintc 
freßen. ©rft mit junchmcnbcr ©rößc freßen fte tiefer bis iuS Jpolj. ©ie 
Staupe hat eine außerordentliche Kraft iit il;rcit graßrocrfsciigcn, htbciit 
fte mit 8eid;tigfcit fclhft hartes Holj burd;frißt. ©ic Staupe crretd;t bis 
ju r oöütgcit AuShtlbuitg eine hcbcutcnbc ©röße unb frißt bann aud; 
baitmcitbicfe ©äuge, bic meift bcr ©tammlänge parallel gehen unb nur 
einige Quergäitgc l;aheit, aitS. ©ic Saroc Icht 2 3al;re im Holje uitb 
wed;fclt fclhft mancl;ntal beit graßort, iitbcut man and; außerhalb Staupen, 
antrifft, bie oon einem Vaitme jittn aubent wanbern. 3nt 3uitt beS 
jwetten 3ahreS Bereitet fiel; bic Staupe in einem nad) außen führenbett 
Quergange, bcu fte ftd; fn il;er fd;oit aitlcgt auS ©päneit ttitb einer eige
nen gcud;tigfcit einer ©ocoit, iitbcm fte ftd; uerpitppt uitb auS bem fte 
fid; nad; 3— 4 $ßod;cu oorfd;icht um als auSgchilbcter ©d;mettcrling 
wicber *u cifd;cineit

©chabcit.  ÜBcnit mehrere Sarucit iit einem ©tamme wohnen, fo 
wirb er fo jerfrcßcu, baß bie weid;cu Jpöljcr, ^appcht uub SBeibeit, baittt 
leicht pout Sßinbe gchrod;en werben. Harte Höljer, wenn fte angegriffen 
werben, »alteren burd; bie hcbeuteitbeit Söd;cr au 9?uf3'holjwcrtl;, fcl;wä< 
d;ere ©tämmdjcn werben aud; im ©ebcihcit wefcntlicl; geffört.

3B ahntehnt i t i tg.  ©ie befallenen ©tämiite finb nid;t immer 
(etebi fenntlid;, nur fdjwädjerc 5citf;iten ftd; burd; fränflid;eS SauD unb
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aufgetriebenen ©tamm au«, an älteren ©tämmen bemerft man beitgraß 
fdjwer. ©ie gaiter ftnb nod; fdjroieriget jit  ctttbecfen.

Begegnung.  3 ur Vertilgung fann tit feiner SBetfe »tel getl)att 
werben, bagegeit laffen ftd; Einlagen ober Alleen gegen ba« 9tnbol;ren 
ober Velegen mit ©tern fd;üt}cit burd; ben gewöl;itlid;cn Qlnftrid;, ben man 
gewöl;itlid; aud; an Obftbäume ju mad;eit pflegt, au« 8ef;m, ßalf 
unb 5htl;mtft

46. SDer blau jjuuftirte |)oI$bol)rer. (P h . Bom b. A esculi.)

V o r f o m m e n  unb V e r m e h r u n g ,  ©ie Sfaupe biefe« gal* 
ter« lebt in allerlei SaubJ)olj. felbft in ©träucl;cru, am l;äuftgfteu in Vir« 
fen unb ©rlen. ©ie glugjeit uttb foitftige ©ittwicMung ftimmt mit ber 
be« Jßeibcnboljrer« übereilt, nur gcl;t ber blaupunftirte §eljboljrer aud; 
ganj fd;wad;e ©tämmdjeit von 1 3 °U ©tärfe ait. ©er Siaupeitgang ift 
in ber ?0?arfröl;re be« ©täntmd;ett« ober 5Jfte« unb bie Staupe arbeitet 
meift nad; oben ju, mäbrenb ftd; ant untern ©nbe ba« 9Ut«gaitg«lod; 
beftubet, ba« meift mit Äotl; unb ©päiteit verftopft ift. ©ie Verpuppung 
erfolgt in bem ©ange unb bte $uppe fd;iebt ftd; bi« jut* Oeffituitg, wenn 
ber gaiter ait«fltegen foil.

©  d; a b e it. ©a ber galtet* aud; fd;wad;e ©tämmdjen belegt, fo 
werben biefe oft burd; eine 9?aupe fct;on fo weit befd;äbigt, baß fte aud; 
gaitj ju ©rttitbe gel;en,. uttb tro£bent baß biefer galtet* feiten unb ftet« 
nur vereinzelt vorfotnmt,. fo werben bod; viele ©tämmd/eit ober an ftär» 
feren £öljcrit riefte untgebrad;t.

V e r t i l g u n g .  3 n ber glugjeit ftjeit bie galtet* meift tief ait 
ben ©tämnteit unb föttiteit leidjt befeitigt werben, bod; retd;t bieß allein 
nidjt au«, unb c« tft nötl;tg bei größeren ^flaujungeit von il;m jitfagen» 
ben £oljarteit biefe öfter jtt unterfud;eit, unb befallene ©tämmd;en ju 
befeitigeit um bie Vermehrung für bte B ru n ft  5lt fjiubent.

47. 0tf)mammfpimter. (Ph. Bom byx dispar.)

V o r f o m m e n  u i tb V e r m e h r u n g ,  ©iefer burd; bte uu* 
gleid;e ©röße bet* beiben ©efd;led;ter unb tl;re fo verfd;iebenartige gär* 
buitg ftd; auffallenb auSjeidjitenbe $ftad;tfalter erfd;eiitt am allevfjäitftgften 
auf Rappeln, befonber« 3̂i;ranttben * Rappeln, bod; gel;ört er biefen 
Vaitmarteit nid;t allein att, foitbern frißt an ben meifteit nuferer ßaubl;oljv 
SOSalb« unb Obftbäumcu uitb felbft auf SZabelljöljern, unter biefen am 
ftärffteit an ber tiefer.
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©te ftlugjeit fallt in ben Monat 3ult ober Anfangs Auguft We 
(Eier werben meift an ben Bäumen abgelegt, bte ber Raupe ju r Rat;- 
tungSquelle bienen foücit, unb jroar lieber an ßauOljolj als au Rabclholj 
uub jmar in ber Regel in bie Rtfjen ber älteren Rtnbe am ©tamtne 
ober ben ftätferen Aefteit. Rebftbcnt »erben aitd? anbere ©egeitftänbe tn 
ber Räl;e ber fünftigen ^raßorte, j. B k ©artenjäuite, pfähle, felbft Mauern 
mit (Eiern belegt, ©ie oou einem $öett»d;en abgelegten bis 300 (Eier 
erhalten einen weij3lid;brattueu lltbcrjug you Afterroolle, unter bem fte 
auf einem klumpen liegen, ©ie klumpen haben ben Rainen (Eterfd;wämmc 
erhalten, ©iefe (Eier überwintern unb erft tm nädjfteit April fd;lüpfen 
bie Räupcfyen auS, OlctDcit einige £age fo mte ber Rönne in ©piegeltt 
bcifammcit fttj.cn uitb beftctgeit bann bie r̂aßbäume. ©ie ftrajiperiobe 
bauert btS jum 3ult, mähreitb meiner bte Raupen jmar jerftreut freffen, 
bod; aber jeitinetfe 3. 93. ju r Häutung ftd; in beit Aftminfelu iit klumpen 
fammcln.

©ie Bctpuppuitg erfolgt eiiijelu unb jebe îtppe ift mit einigen 
gäben eutroeber jimfcfyen Blätter ober an ber Rtttbe ber Steige ober 
beS ©tantmeS befefttget. Mitte 3«nt erfolgt ber neue ging.

© d ; ab eit. ©te Raupen erfd;etnen. meift tu fold;er 3 aK  
biefc Menge in 93crbtnbung mit ber außerorbentltd;en ©efräßtgfcit berfel* 
ben in furjer 3eit meitgreifenbe (Entlaubung bemirft, jum ©lücf treten 
fte im SBalbe auf cblereu. Saubböl̂ ei’n, j. 93- 93ud;e uitb (Eirl)C rncl feite* 
ner auf uitb befd;ränfett ftd; meift auf Rappeln, bie eilte (Entlaubung 
yiel lcid;ter ertragen itnb julcjjt aitd; yoit auberer Bcbeutung ftnb, fü&l* 
barer uitb oft yoit großem ©d;abeit mcrbcit fte ben Obftgärten. 93erl;ee* 
ruugen im Rabelroalbe ftttb nod; feltener, bod; menu einmal cingetrcten 
oerberblidjer als anberSroo.

9B a l ; r  it c l; nt u it g. ©aS Auftreten ber ©d;metterltnge ift lcid;t 
bemerfbar, titbent man bie trägen, iuetßltd;en 5Betbcl;cn an ben ©tämmen 
ober an beit Blättern fttjenb lcicl;t bemerft, unb bet (Erfcl;ütteruug ber 
Bäume aud; leid;t oft in Menge abbcittclt, tuo fie bann fd;rocr fällig unb 
taumclitb 51t Bobcn fliegen, ©te lebhafteren Mäitnd;cn mad;en ftd; in 
Abcubftunbeit bemerfbar, mo fte bie Bäume umflattern, ©clbft bte (Eier» 
fd)n>äntme finb letd;t ju benterfen unb merbeit oft augenfällig. 3nt Mo* 
itate Mai ipirb an ben Bäumen fd;on bie (Entlaubung auffalleub uub 
bie itacftett mit Jäbeit über&oget.ten 3wcige laffeit bte Raupen leid;t mahr» 
nehmen, bie man aud;. au beit ©tämmen uitb ber (Erbe manbentb ftnbct.
3.u (Enbc ber tfraßjeit ftitb bie Bäume meift fd;on gauj fabl mit gäben 
übevjogeit unb bie puppen iu ben Ajien l;äugeub, fu!;tbar. 3 ltr
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Vermeibuitg rafdjcr uitb großartiger Vermehrung bebürfen befonberS sPm> 
pelanlageu mit freiftehenbeit Väumeit, alS ©traffeitalleen, $opfI;oIzpflan* 
jungen &c. befonberer üluffhljt.

V o r  b e u g u n g u n b V e r  t i I g it n g. ©a ber QlufangSpunft 
einer größeren Vermehrung beS ©d;wammfpiitnerö meift Rappeln ftttb, 
fo vermeibet man gerne bereu fhtpflanjuitg tu ber Sftähe von Obftgärten, 
unb ©traffeitalleen oon Rappeln bie SÖälber burd;zieheit, finb in biefer 
Vejiehurtg ftetS gefährlich. ©ie Vertilgung beS 3nfeft3 ift ju allen 3 eis 
ten jiemlid; leidjt, uttb ba ber $raß urfprüitgltch immer concentrirt, oft 
auf einige Väume befdjränft ift, aud; erfolgreidj. ©ie ©d;tnetterlinge, 
wenn fte plö£Iid; tu größerer 9J?ettgc ftd; zeigen follten, föitnen wefentlid) 
üermiubert werben, tttbem man bie trägen oft tief ant ©tamme ft£cn* 
beit SBeibdjeit jerbrüeft. 3 nt Üöintcr tft bie 3 f̂tön-tng @ier‘ 
fchwämme, bie meift tief abgelegt ftitb unb leidjt bemerft werben, burdj* 
attS nidjt fo fdjwierig unb foftfpielig wie baS (Sicrabfudjen bei ber Sfomte. 
©ie au3fried;enbctt Sfäupdjen föitnen in ben ©piegelit jerbrüeft werben, 
bod; reid;t jit einer auSgiebignt Vertilgung bie 3 c*t nidjt fjw,
Raupen nur wenige £age betfamnieu bleiben, bagegen fann man bei 
trüben regiterifdjen £agen, wo bie Raupen an gefdjü£tcit ©teilen iit ben 
3Iftminfeltt &c. zufammenfriedjen, oiele auf einmal jerquetfdjcn. ©itrd; 
Qlbprclleit ooit fdjmädjeren ©tätnmen ftürjcit uidjt bloß bie größeren S?au« 
peit, fonbent aud; fpäterl;ht bie nur locfer angefpouiteneit puppen herab, 
©ie Vehaarung Der SRaupett ift zwar uidjt fo gcfäljrlid; wie beim tiefer» 
ober r̂oje-fftoneifpinuer, bod; ift bei Vertilgung biefer fJiattpcit einige Vor« 
ftdjt aud; nidjt ganz unuötl;ig. ©iefe Raupen erfdjeiuen oft auf Rappeln 
in ungeheurer SD?enge unb ucrfdiminbeit ol;ne alles 3 l ltt?un wieber. 3 it 
biefent $alle werben fte meift oon ©djlupfwefpeit (Ichneumonen) getöbtet, 
bie in il;ren puppen oft in 9J?affeit woI;ueit. 9lu3 bent ©runbe ift e8 gut, 
bie gefammeltcn puppen itid;t gletd; ju vernidjteu, fonbent in ©efäße 
Zit fperren, bie mit einem zicntlid; bidjten 9?c£c überzogen fiub, wobttrd) 
bie Ichneumonen fd;lüpfen föitnen, wäl;renb bie ©djtnetterlinge zurücfbleibeu.

48. ©er SBeibeitfpinuer, TOaöfpimter. (P h . Bomb, sa lic is .)

Vo r f omme n  unb Ver mehr ung,  ©iefer Raiter ftimmt mit 
bent »origen fel;r übereilt unb fornrnt oft mit biefent tu @enietttfd;aft felbft 
auf einem Vaume vor. 3 n ber ©ntwicfelung ftnbet nur barin eilt wcfeittlidjer 
ttuterfdjieb ftatt, baß bie CSier beS 2ßeibenfptnnerö nidjt überwintern, foit* 
bent bie fleineu noch im ^erbfte auSgefrodjenen 9iäupdjeu in Ditjjcit ober 
unter bem ßaube überwintern.
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©d; et be it. SDtcfcr tft berfelbe tute beim ©d;watnmfpiuncr, bod) ifl 
bie 3«t;I bei* ooti il;m bebrol;ten Holzarten Oct weitem geringer, mcift 
ftub cS nur Rappeln ober ©eibctt, bie befallen werben. Auf 9tabell;olj
gebt er gar nidjt.

30 a I; r  11 cj jntuu g. ©iefe tft uamcittlid; jurglugjeit fcljr lctd)t, ba 
bte fd;ucemcißcit gaiter burd; tyre größere 8ebl;afttgfctt ftd; urn fo be» 
nterfbarer mad;cn, tnbeut fte aud; bei Sage im ©ouitcnfchciit bie ©ipfeltt 
ber Säume flattcntb umfdjwärmeu, ait trüben Sagen aber rul;ig ait ben 
©tämnteit ft̂ en.

V e r t i l gu n g ,  ©egen btefen gaiter werben feiten VertifguitgS- 
maßregeln itötl;ig, bod; ftintmen fte mit beit gegen beit ©d;mammfpinner 
aitgewenbeteit int wefcutltd;en übereilt, nur gegen bte ©ter tft fd;werer 
etwas auS$itrtd;tcn, ba fte nid;t fo auffallenb ftub, fonbertt nur mit einem 
l;äutig fritffigeit fefteit Uibcrjuge üerfel;eit, au bcr SKtitbe liegen.

49. 5Der ©olbafter. (Ph. Boinb. chrysorhoea.)

V o r fommen unb Ver mehr ung.  Unter ben ©albbättmeit tf):
eS wol;l jumcift bie ©id;c, bte ooit btefen 9faitpcn jit leiben l;at uub in
beit Obfigärtcit werben fclbc mefetttlid) üorerft ait f̂fauntcnbäumeu fd;äb< 
lid;. ©te ©d)märtn$eit fällt in ben 9J?oitat 3 ult uitb bte © rf;ntciterIinge 
fliegen bann in bcu Abcitbftuitben flatternb tu beit Kronen, bod; ftub fte 
bei weitem nidjt fo benterfbar wie bte Vorigen.

©ic (Ster werben an bic 9?ücffeitc bcr Vlättcr abgelegt unb mit 
ber rötl;ltd)cit Afterwolle beS ©cibd;eitS ju einem ©icvfd;mamutc uberjo» 
gen. ©ic 9läitpd;en fd;lüpfcit nod; im Augitft auS unb fpinncu baS SOhtfc 
terblatt mit nod; einigen uäd;ftlicgeitbcn, burd; gaben jufatitmcn, benagen 
biefe Vlättcr jtt ihrer ©ntäl;ruitg uub bereiten ftd; baitu jmit ©inter 
burd; eigenes ©efpiititfi ein 9?eft. ©ie fo oerfpoitnciteit Slättcr fallen
uidjt ab. —  3 m grül;j,al;re ocrlaffcit bie 9iäupd;cn tl;re 9?eftcr, freffen
anfangs nod; gefellig uub jcrftreucit ftd) bann aber unb freffen bis in
bcu 3uiti. ©ic Verpuppung erfolgt tit einem graubraunen jicmlid; burd;*
ftd;tigeit Gocoit.

©d;aben.  ©iefe Staupen werben itantentlid; tu il;rcr ŵeiten graß* 
periobe im Vorfontmer bitrd; 3crftöruitg ber Vlütl;eit unb beS jungen 
SaubeS fcl;äblid;, befonbcrS auf beit jüngeren ©idjett, bie nach Entlau
bung bebeutenb fränfeht.

a h r  n e h m it n g. Ant auffallenbften wirb bte ©utwitfclititg bie« 
fcS galterS tut ©inter, wo an bcu entlaubten ©tcfyeit unb Obftbäumett
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bte metft Art ben (Enbcit ber 3rö*iQ* ftjjenben, auö citgcn troefenen Vlät* 
tcru beftcljcnben üfaupennefter lctd)t bemerft werben. ©pater tft bev graß 
ntd)t fo augenfällig, unb bann wenn bte (Entlaubung fd)ou bemerfbar 
wirb, ift e3 fcl;oit ju fpät. ©te ©cfymetterlmge werben an freiftebenben
(Eidjeit Ober in ©ärteit in ben Abcnbftuubcn bemerfbar, ober bei £agc 
werben fte burcl; (Erfd)üttenulg bet* Acfte Uit3 bem Saube, in bem fte ycr* 
borgen ftfren, aufgcfd)citd)t.

V e r t i l g u n g ,  ©iefe ift am leidjtefteu unb am wtrffamftcn im 
SBinter burd; JpcraOncbmcu ber Üttefter 51t bewerfftclligeit. 3 it ben ©arten 
tfi bieß Verfahren wol)l unter bem tarnen „Abraupen“ überall tin ©e« 
E>raud)e unb wirb auf l;öl;ereu Aeficit mit bem Sfaitpeuljafen ober ber 
$Jfaupcufd)eere au3gefül;rt.

©icfeä Mittel ift fo leid)t ausführbar uub bie 3 eit l)icfür fo lange, 
baß eö and) im SBalbe, uunteutltd) an jüngeren (Eidjltugcn ober befoit« 
bcrS gearteten ßaßrcibcln nidjt unterbleiben folttc, inbem man burd) 
Abnahme einiger Hefter einer bebeutenDcrcit Vermehrung ftd)er oorbeugt; 
SEBcuu baS Abraupeu yerfäumt würbe, fo fanu int Mai gegen bic 9?au« 
ptit nod) immer eingcfd)ritten werben, wenn fclbc bei fd)lcd)tcnt $ßcttct 
an gcfd)üt}ten ©teilen fid) famntcln» obfdjou ju biefer 3 cit bic Vertilgung 
f<utnt ben fyalben (Erfolg mel)r bat.

50. ©er Sttugeifpinner. (P li. Bomb, ncustria.)

33 or fommeu unb Ver mehr ung,  ©iefer ©d)mcttcrling fomntt 
yorjugSweife au Obftbäitmen (Pynis- & Sorbus -  Arten), uebftbem an 
(Eid)cn, 9Bcißbud)cit unb jitfälltg aud) auf aitbcrcu Sa u b re m  oor. ©ie 
ftlugjcit fällt in beit Monat ju lt , uub brtS SBcibdjeit legt bic befaititten 
(Eierringe, inbetn fte biefc au jungen fcbcvftelbicfcu 3roeigcu ringsherum 
fo feft aufleOt, baß fic allen 2Bittcrung3ciiiflüffcit wibcrftcl)eit. 3nt grül)« 
jal)re fd)Iüpfcit bic 9täupd)cit auS unb freffen gcfcllig in klumpen ober 
wenigftcnS gcmriitfant auf einem Afte bis ju r Verpuppung (Eitbe 3itui> 
wo fte ftd) jcrflrcueu unb yercinjelt ait 3 wctgc, Einheit unb jiuifdjen Vlät* 
tcru anfpinuen,

©  d) a b e n. ©iefer ift wol;l ait Obftbäitmen, iit ©arten aut fühl* 
barften, bod) aud) tm $ßalbc wirb bic (Entlaubung wenn and) nur ycr* 
cinjclter Väitme läftig. Alleen yoit (Ebcrcfd)cit, unb iit Sitcber- uub Mit* 
telwälbcru einjelit als Obcrftäitbcr yorftitbtge Mehlbäume, (Elsbeeren, 
©pcierlingSbäuinc werben oft gaitj entlaubt.

90 a 1; r  it e l) nt u n g. Aut leid)teftcit werben bic Raupen wal;rge» 
nomuten, wenn fic im grül;jal;re flutnpeitweife an beit 3 roeigcn fi£cit uub
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fte fiub an tl;rcn binnen ßäitgöfh'ctfen lctd)t frnntlfd). 5In Obfibäitmen 
unb (Ebcrefdjcit fteljt man oft oon Settern einzelne 3 weige wetten unb 
baS ßaitb jufautnmtfdjrumpfen, bet genauer Sßadjftdjt ftnbet man bann 
ein Süeji Sftingelrattpeu barauf. Sie  (Eier ftitb jwar feljr djarafteriftifdj, 
aber fte finb im S in te r fel;r fermer femttlid;, ba iljrc $arbe oon ber ber 
3 metge ftd; betualje nidjt unterfdjeibet. ©ie Raiter fliegen in ben Slbcnb* 
ftimbcit unb ftjjctt bet Stage int ßattbe, wo fte burd; Slitfdjlagen ober 
©djüttelu aitfgefdjeudjt werben.

V e r t i l g u n g .  3nt $rül;j;al)rc wenn bte auSgcfrodjeneit üiaupen 
in klumpen betfamnten ftfccn, fo fann man fic mit einem 9J?ooSbüfdjcl 
au ftärferen heften scrquetfdjeit, fdjwädjere riefte uitb 3 ^eige bie oon 
tljitcit befetjt finb, föitnen gättslidj abgefd;nitteu uitb oerbrannt werben. — 
3n Obftgärten foil biefe Reinigung ber Säume nidjt unterlaffeit werben, 
im Salbe ift fte wol;l fdjwcrer ausführbar, bod; föitnen etnjelne Sättme 
ober SUIeen oor (Entlaubung gefdjüjjt werben, bafl fie uidjt über ©ommer 
eilt trauriges SluSfctjcu erl;alten uitb im Sudjfc jurütfbictbcn.

51. ©er Csidjeufpinnei:, ^Pvojeffionöfpittuev. (Ph. Bomb, proces-
sionen.)

93 o r f o ut nt e u it it b V e r  nt e I) r  n it g. Obfd;oit bte Staupe bie» 
feS ©piititcrS poIt;pl;agtfdj ift, b. I;. nidjt bloS ait einer ^oljart, fonbent 
an allen ßaubljöljcrit, Säumen uitb ©träitdjcnt, int Sßotljfalic fogar aud; 
©ctrctbc ober ©raS frißt, fo geljt bie größere Scrutcljriutg btcfcS gefäljr» 
lidjeit ftaltcrS bod; ftetS ooit alten (Eidjcit auS. — ©ie Raiter erfdjetnen 
int 3u li unb Qlngitft, uitb fdjwärmeit in ben Slbcnbfluubcit, baS Scibdjcn 
legt feilte (Eier au bte ©tammriube alter (Eidjcit unb überjtel;t felbe mit 
brämtltdjer feiner 9IfterwoIle. ©ie (Eier überwintern unb im 2)?at crfdjci* 
iteit bte SJtäupdjcu, unb beftcigeit bie Säume, ©ie Raupen bletbeit ftetS gefcl* 
lig betfamnten, freßen meift j it r  9?ad;scit, unb waitbern gcnteinfdjaftlidj 
ooit einem Saunt jum aitbent, wobei fie ftetS eine gewtße Orbnung ein« 
Ijalteit. ©er Seg, beit eilte foldje 9?aupenpro$cffton madjte, ift feitittlidj 
an ben feinen Räbeit, bie iljn übetjicljen. Set ungüuftigem Setter unb 
ju ben Häutungen famntclit fte ftd; immer tit Älumpeu an winbgefdjüfc» 
ten ©teilen. SUtdj bie Verpuppung gefdjicljt ht ©efellfdjaft uitb jiuar 
innerhalb eines eigeitS bereiteten ruiiben fdjmu&ig*graueu ©cfptitnftcS an 
ber ©tantntrtnbe, meift 31t Anfangs 3u li uitb (Eitbe beS SÜfouatS erfolgt 
ber neue 2luSflug.

©djabei t .  ©iefer Raiter ift ein fdjäblidjeS unb oielfadj gcfä(;rli« 
djeS 3ufeft. Obswar ber $raß an alten (Eidjen nitnbcr füljlbar wirb, in» 
bem biefe burd; bie (Entlaubung nidjt getöbtet werben, uttb im sweiten
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©afte wieber junges 8aub attfejjen, aber einzelne Aefte oerfümmern bod; 
linb weint bet größerer Vermehrung amt jüngere Seftänbe angegriffen 
werben, fo werben biefe ftarf bcfd;äbigt. SCßenit baS gutter au (Eid;ett= 
laub auSgcbt, fo greifen bte Raupen aud; ©etretbe au,

Sei weitem gefährlicher aber ift bie Staupe für 9Jfenfd;eit unb Sljtere. 
©ie finrfc Sel;aarung befteht aitS gauj feinen paaren, bie eine ftarfc thie« 
rifetje ©äitre enthalten, unb mit weicheren ^aittii;cileit tu Serül;ruug ge« 
Orad;t, heftige (Eutjüubungeu erregen, ©a bei" ftarfent Raupenfraß nicht 
bloß bie Säume fonbent auch baö ©raS über baei bte Raupen frtechen mit 
foId;eu Haaren überzogen ftnb, unb felbft bte 8uft mit feinem Staupeitftaub 
erfüllt ift, fo ift iit folgen ©tftrifteit ber Aufenthalt für Sftenfdjcn unb 
£l;iere gefährlich. $ßcmt Vieh baS befubelte ©raä frißt, ober wenn 3ftcu« 
fdjen bic mit Siaupenftaub erfüllte Snft einathmen, fo entjünbeit fiel; bie 
innern Sl;eile beS ©djIunbeS ber £uftrö(;rc &c. uub cS fömten fold;e gälte 
ben Sob itad; ftd; siel;en.

2B a h r  n e 1; nt it it g. ©ie Vermehrung ber Staupen gefdjieht gewöhnlich 
plöjlid; uub wirb an beit alten l;ol;en (Etd;cn mcift erft mit $ituehmcnber 
(Entlaubung bemerft. ©päter begegnet mau wol)l and; fd;oit ben 3 ügeu ber 
Staupen auf ber (Erbe.

V e r t i l g u n g ,  ©ic Vertilgung felbft ift wie bet allen gcfeüigen 
Staupen jiemlid; leicht, bocl; crhet|d;t biefe große Vorftd;t3iitaßrcgcIu.

©obalb in einem SBalbbiftrifte ^rojeßtonSraitpen in größerer 3 ('|ĥ  
erfcheiucn, muß tu bcu umlicgcnbcn Ortfdjafteu unter näherer 9)?ittl;cilung 
ober Aufklärung über il;rcu sJ?ad;tt;etl für S0?enfcl;en unb Viel; ber Vcfud; 
beS SEßalbcS aufS ©trengfte uuterfagt werben, namentlich bürfeit K'tuber 
nicht Sccrcn unb ©d; wamme fliehen, unb feilt Viel; ju r Üßctbe eingetrie* 
heit werben, unb bieß nicht einmal iit bcr 9täl;e beS befallenen Scftau* 
bc8. 3 ft bcr graß auf einer flciitcreit gläd;c couccutrirt, waS gewöhnlid; 
bcr galt ift, fo muß biefe gleich mit ©räben umgeben werben, uub wenn 
cS ntöglid; ift, fo faitn man biefe mit üßaffcr füllen.

3n bcr 3cit oon (Enbe 9J?at bis 3u li wirb bann ju r Vertilgung 
gcfchritteu, bic Dtaupcuhaufcn werben auf ber (Erbe jertretcit, an ben Väit« 
mett foweit fte crrctd;bar ftnb mit Sailen oon 9J?oo3 ober Hebern jer* 
quctfcljt uitb höher oben mit ©taugen uitb baraitgcbunbcueit Sufd;eit ücr» 
nichtet. 3 ft bte Verpuppung ciugctreteu, fo werben bie ©efpiimfte herab* 
geriffelt unb oerbrannt. 3u biefen Arbeiten wirb eine Aitjal;l ücrläßlicljer 
Arbeiter, burd)au3 feine Siitbcr ücrwcnbet, unb tf;uen oorl;er alle Vorfid;t3* 
maßregeln eiitgefd;ärft. Alle Sl;etle beS Körpers bie fret bleiben nutffen, 
fönneu mit gett ober Ocl gefd;miert werben unb bie Haube müffcit mit
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£mibfcfyuf)en oerwahrt fein. Aud; follen bie ßeute Bei bev Arbeit ntct;t 
unnötl;tgerwelfe tnel fpvecf;en. 9Bemt wirflid; (Eittjünbungen an ben äu* 
ßcren Steilen entfteheu, fo fatttt man felbe oovevft mit Iaxtgent;aften 
glüffigfeiteit, 3. 93. ©almtafgeifl, obev wenn biefer uidjt gleid; ba wäre» 
mit fd;wad;ci Afcl;lauge wafd;eit, unb bann jnv öinberung beS ©djmerjcS 
mit gctt, SButtev, Oel k . etnfd;mtevcu. 3 ft bie ©ntjünbung burd; (Ein* 
atfymen be$ 9?aupfuftaube3 inuevlid; erfolgt, fo ftnb fettige glüßtgfciteu,
5. 93. fette Mild;, fette ©uppe 31t tvinfen, uub £>et heftigeren gäüeit beit 
A rjt ju rufen, ber burd; 93IutegeI obev Abevlaß bev (Eutjünbuug öorbeu* 
geit wtvb.

©ent 93iel;e mcld;c3 9?aupeul;aave mit bent ©vafe gefreffen itnb 
baburd; oft ju förmlichen 9Buthatt3brüd;eu gebracht wirb, fiub fette (Ein- 
güffe, unb wo möglich fogleid; ein Aberlaß 31t ntad;en.

ItiOerljaupt ift bet bent (Erfd;etuen biefer Raupen bie größte Vor* 
fid;t ansumenbeit.

52. ©er 9totI)fdjttmn$, (Ph. Bom b, pudibunda.)

93 or fommeu unb V e r me h r u n g  ©iefer galter fvißt au yer* 
fd;iebeiten 8auM;ö(3ent unb fomrnt meift öereinjelt oor, ©od; finb im 
93ud;enivalbe fctyoit größere Verheerungen burd; feine an bent langen 
£aarbüfd;el am £iutertl;eile Ieid;t fenntlccl;eu Raupen angerid;tet worben.

©te glitgseit ift im Monate 3uni uub bie (Eier werben ol;ne Vc= 
Reibung au bie Siinbe abgelegt. ©te itad; 14 £agcn erfdjeineubeu SJiau* 
pen jerffreueu ftety fogleid;, um an ben belaubten 3 ^eigeit 3U freffeit. — 
Anfänglich werben bie 931ätter bloS benagt unb fpäter erft gäitjlid; auf 
gejeC;rt. 3nt Oftober gehen bte attSgefreffenen Raupen au bie (Erbe unt 
fid; unter bent Moofc ober SBalbuufväutern ju üerpitppen, wo meift ntel;* 
rere flumpenweife beifamnten liegen.

©  d; a b e n. ©te (Entlaubung bev 93itd;eit buvd; biefe Raupen ift
beträchtlich uitb bev 3 nroadjät>erluft ein fühlbarer, uebftbent wirb burd;
öfteren graß bie ©aamenerseugungSfälugfeit geftört uub bte natürliche 
Verjüngung ber 93ud;eubeftänbe oft um oicle 3al;re oerjögert, wäC;reitb 
mittlerweile, bitrch bie 8id;tung bev Äronen tyaufig îe Vobenempfängltd;* 
feit oerloren geht, üftebftbem ift in ben befallenen 93ucl;eitbeftänben ein 
ähnlicher Üiaitpenftaub wie beim ®id)euprojcfTion$fpinuer oorhanbeit, ber 
ben Vefitcl; beS 9Balbe3 gefährlich macl;t.

9B a 1; r  it e h nt u tt g. ©iefe wirb gewöhitlid; erft bann möglich,
wenn bie (Entlaubung bereits stemltd; öorgeftfyritten tft
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V e r t i l g u n g .  ©S ift feljr fdjwer gegen biefe 9?aupen etwas 
attSjuridjtcn, ba fte nidjt gefellig unb nur in ben ©ipfelit älterer Suchen 
freffen, fo fann gegen fie in ber ^rajjjeit nidjtS unternommen werben, 
utnfonteljr, als fie ein auSgejetdjneteS ©pinitoermogen befiijen uttb nidjt 
fo leidjt beim ©rfdjütteru beS ©tarnmeS fallen. 3m £>erbfte wenn bie 
Raupen ooit ben Säumen ftefgett, fo fann itodj am eljefien etwas auS» 
geridjtet werben, iubem man fte am ©tantme wo fte oft bet fdjledjtem 
Setter länger üerwctlen, jerquetfdjt. 3 m kleinen fömtteu oielleicfyt audj 
5CI;eerringe etwaS lutjjett. ©te puppen ftitb unter bem 9Jioofe fdjwer 3U 
finben. Set ber Vertilgung gelten biefelben VorfidjtSmaßregelu wie bei 
ben SßrojeffiouSraupen.

53. ©er S3laufopf. (P h . bomb. coeru leocephala .)

V o r f o mme n  unb Ver mehr ung,  ©iefer Raiter fomtnt auf 
Obflbäitmen ititb (Etdjett oor. ©er Raiter fdjwärmt im Sluguft, legt feine 
(Ster au bte 9tiube ber Säume unb biefe überwintern. 3m SDtai crfdjei* 
neu bie Raupen uitb freßen feljr ftarf ant Sanfte ber Säume, aber nidjt 
gefelltg. @ube 3uui erfolgt bie Verpuppung in einem ctgeitS bereiteten 
mit feinen (Spänen überzogenen ©ocou,ber ait ber Siinbe, ait 3^uiten 
<&c. angebracht ift.

©djaben.  3n ©ärteit werben bie Raupen feljr fdjäbltdj unb ent* 
laitbett alle Obftbäunte befonberS pflaumen.

V e r t i l g u n g .  3u ©ärteit ober fonft im kleinen auf ©tdjeit 
fann burdj 3erftören ber Raupen in ber ^raßjeit, unb burdj 3erquetfdjen 
ber erreichbaren ©ocoitS oieleS auSgeridjtet werben.

c). ©pamter.

54. ©er $roftfpamter. (P h , Geometra brumata.)

Vo r f o mme n  ui tb Ver mehr ung,  ©iefer ©paitncr befdjäbiget 
©idjeit, Sitcljeu, Sctßbudjett itnb inSbefonbcre alle Obftarten, ift beßljalb 
befonberS iu ©ärteit ein gefährlicher Seinb. SluSgejcidjnet ift er burdj 
feine fpäte l̂ugjett, iubem bie allein flugbaren SWänndjen nodj im SRooent« 
ber oft aitdj im ©ejentber bei ©djitee herumflattern.

©ie Scibdjeit, weldje nur mit gaitj flctiten $lügelanfä£en oerfchen 
ftnb ittib nidjt fliegen, finb im Jperbfte ait beit ©tämmeit auf ober abfrie* 
djcitb ju treffen, ©te @ter werben an bte 3^etge uitb Äuofpen gelegt unb biefe 
lederen gleidj im $vül)iahre burdj bie auSfriedjettben Raupen augebohrt.
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3m 3u li fteigeit bte 9täupd;en ju Vobeit, itnb üerpuppeit fid; ttt bev (Erbe, 
um im ©pätl;erbfte wieber fertig 51t erfd)etiteit.

©d;abei t .  Alt bem Obfte werben bte Raupen burd) S to ru n g
ber Vlütheitfitofpen empftubltd; fdjäblicty, aber aud; an jüngeren (Etd;eit
uitb Vud;enpf[anjungen werben bte Vlattfnofpen oerwüjtet, bie spffaujen 
int SBudjfe beeinträchtiget unb felbft aud) getöbtet.

$B a I;r it e I; in u it g. SOBeitit Obftbäume ober junge Saubhotjpffan« 
jungen nid;t ober fdjlcdjt auSfdjlageu uub jerfreßeitc Kitofpeit, jufammen* 
gefpouneite VlütheivVlätter jetgcit, fo wirb gewöhnlich biefe Staupe barait 
fdjulb feilt.

V e r t i l gu n g ,  ©iefe ift int SOSalbe fdjwerer ausführbar, in -Obfc 
gärten bagegen ift ein auSgiebigeS 9J?itteI gegen beit ©paititer baS Aitle» 
gen oon Sheerbäitbertt um bte Väunte, bie fd)oit jtt ber 3 eü helfen,
wenn bie Staupen ju r (Erbe frieren um ftd; jit üerpuppeit, unb baitit 
abermal wenn bie 2Bci6d)eu bte Väunte beftetgeit um bie (Eier abjulegeit.

üßeitit £)oI$tt;eer mit etwas getteu oerbünitt wirb, fo ift er fo fiebrig, 
baß biefe 3 ufcfteit beim itiberfried;eit barait hangen bleiben, beßl;alb
ntüffeit aud; bte Sheerbättber in einigen Sagen immer wieber erneuert werben.

55. ©er SCBalbUnbenfpanncv. (Ph. Geom. defoliaria.)

Stefer ©paitner fommt auf Obftbäuuteit, Vttd;en unb Vtrfcn oor, 
unb ftintntt bejügltd; ber (Entwicklung unb bcr VcrtilgungSweife gattj mit 
bent Vorigen überein.

cL Sßicflcr.
56. 5Der CsidjettnutHer. (P h . Tortrix viridana.)

Vor fontnteu ui tb Ver mehr ung.  2)er (Eid;enwicflev fommt 
nur auf (Eichen oor, uub ift iit niebrigen Auforfteit fel;r häufig. —  SDie 
glitgjeit ift (Eitbe 3ult uub Anfangs 3ufi. SDie (Eier werben tu bte Äito* 
fpen abgelegt. 3nt SDtai beim (Entfalten bcr Kttofpeit ftel;t man fd;oit bie 
9täupd;eit in beit jungen Vlattanfätjen frcßcit, woburd; oiele, entweber 
gar ntd;t jum AttSfd;Iagen fommen ober bocl; oerftüntmelt werben, an 
beit jungen Vlättent uub Vlütl;en freßen bte Heilten 3täitpd;eit bis jitiit 
3uui, fptititen au benfelben mele gäben unb laffeit ftd; auch häufig an 
foldjen herab. 3 «  Anfang 3 unt erfolgt bie Verpuppung, tl;eüs au ber 
Siinbe ber Väunte, tl;eils an ber (Erbe.

©d; a beit. Objwar biefer SQßicfler uub befoitberS feine Caroe 
fel;v Hein ijl, fo ift bod; bie Vefd;äbtgnug burd; ihn beträd;tlid;, bte SBIüthenbii*

5 *
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bung wirb geftört uub bte Mafterträge gefdjmälert, unb felbft bie Verlmtbe* 
rung Der Saubentfaltung wirft nacl;tf)etftg auf bte Säume unb befouberS 
jüngere werben babuvd; empftnbltcf; im SBudjfe geftört.

Wahr nehmung.  SGBenn tm grül;jal;re ber AttSfd;lag an ben 
(Eichen fpät unb mangelhaft erfolgt, fo jetgen ftd; bei genauerer SRadjfidjt 
bie Räupchen als ttrfad;e. ©päter bemerft mau an ben flehten fümnter* 
liehen Blättchen, bte oerworreiteS AuSfel;en haben, aud; bte gäben, unb 
fteljt and; I;änfcg bte fleinen grünen SRäupdjen au gäben herabhängen.

V e r t i l g u n g .  Wegen ber Winjigfeit beS 3nfeftS unb feiner 
Unjugäuglichfeit in ben ©ipfelit ber (Eid;eit ift and; burd; füitftltd;e Ver- 
tilgungSmittel nid;tS gegen baSfelbe auSjuridjten.

©urd; Berbrücfen ber berabfphtnenbeit 9?äupd;eit faitit bod; einiger* 
maßen bte 3 ^ 1  berfelben uermiubert werben.

IH. J ttw p ß U r . (H ym enoptera).
a) 23Iattrc>efpen. (Tenthredo.)

57. ®iefimtfüßige93irfe«Wattwefye. (Tenthredo septenitrionalis.)

V o rf  o mm eit unb Ver mehr ung.  ©te Afteiraupen biefer 
Blattwefpe leben auf oerfdjtebenen Saubl;öl§ern; meift aber auf Btrfeit, 
£>afelit, Rappeln uub ©träud;ertt. ©ie glugjeit ber Wcfpe tft jitnt erften* 
mal im Mai, jttnt jweitenmal im Aitgitft, fte f;at mithin boppelte ©ette* 
ration. S ie  (Eier werben an bie Blattrippen abgelegt, unb bte ßärocfyeu 
fd;lüpfen nad; 14 Sagen auS unb freßeit an ben Blättern, fo baß fte ant 
SRanbe l;htterehtanber ftijeit. Bei Annäherung fd;nctlen fie maunigfad; mit 
bent £>iitterleibe uub hei Berührung beS Blattes fallen alle herab unb 
frted;en fpäter wteber auf ihren graßort.

Sftach 4wod;entltd;er graßjett jerftreuen fte ftd;, unb üerpitppeit ftd; 
in flehten bunfelit SocottS.

©chabeit. ©a bie Afterraupen meift nur an ©tocfauSfd;lägen in 
jüngerem Alter freßeit, fo ift wol;l tl;r graß nicht fo fül;lbar, aber in 
Baumfd;ulen fönnteu fte immerhin bebeutenbere Befd;äbiguugen anrid;teit, 
übrigens ftitb fte feiten jal;Iretd;, melmehr fomnteu fie ftetS öereiujelt oor.

Wahr nehmung,  ©ie gelben bunten Staupen ftnb ietd;t an ben 
Blättern bemerfbar, unb nebftbent burd; tl;re etgenthüinltd;en rafdjen 
Bewegungen unb Winbuitgeit auffallenb, unb ba fte metft nur uiebrtg ant 
Uitterwud;fe ober AttSfd;lag freßeit, fo werben fte nicht leicht überfel;en.

V e r t i l g u n g ,  ©iefe wäre falls fte nötl;tg werben follte, leicht ju 
bewerfftelligen, htbem man in ber graßjeit bie Raupen üoit ben Blättern
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in  uutergehaltene ©efä|3e aOOeittclt, baß müßte nur m it ber Vorftdjt ge- 
fdjeljen, baj3 bie 9?aupeit nidjt jit  früh abfalleit, menu man unoorfidjtig 
an il;re ^raßpflanje anfommt.

58. ©ie gvofe SBirFenblattmefpe. (Tenth. Cynibcx variabilis.)

93 o r  Io  mm nten u n b  V e r m e h r u n g ,  ©iefe 2ßefpe entwitfelt 
ftd; an V trfen unb ©d;war^(ErIeit. 2)ie $lugseit ift tut 5D?ai unb S ittti,
itnb bie (Eier werben au bie Vlättcr gelegt. 3nt 9fad;fommer ftel;t man
meift fd;on erwad;fene 5lfterraupctt, k t  £age rul;ig au bcu Vlättern iu 
enggerollter ©tellmtg ftijett beS 5lbeitbS freßen. 3)te Verpuppung erfolgt 
iu  £öttitdjeit au ber (Erbe ober auch an ben (Stämmen.

©d ; a b e t t  u n b  V e r t i l g u n g .  2)a biefe Söefpe meift nur oerctit* 
je lt oorfontmt, fo finb aud; auSgcbelmtere ©d;äbeit ooit ihr nid;t befaitnt, 
foüteit fid; örtltd; mehrere 9?aupett bemerfbar mad;en, fo föitnen felbe Ieid;t 
burd; 5lbflopfen befeitiget werben.

b. SBefpen. (Vespa.)
59. 5Dic 4>ontifj. (Vespa Crabro.)

V o r f o m m e n  u n b  V e r m e h r u n g .  2)te (Eittmtcfelititg biefer 
ffiefpeit gleidjt in otelent ber Vicncnwirthfdjaft. 2)ie 2Beibd;eit, weld;e in 
ber (Erbe überwintern, fotumen im $rü(;j.ahre I;eroor unb beginnen tu einem 
hohlen Vautne ober tu SDZooSljaufeit, felbft in ©ebäubeit ober au ber (Erbe
ein 9?efi ju  bauen, baS aitß mehreren Selten beftel;t unb biefe belegen fte
m it (Eiern, au8 beiten ßaroett auSfd;Iüpfeu, bie ooit bent ffietbdjeu burdj 
einige 3e it gefüttert werben. 2)tcfc jiel;en eitblid; eine gcfpoitueite £)ccfe 
ober ihrer 3 ê e an «ub oerpuppeit ftd;. £)tefe erften ©prößliitge finb 
gefd;Ied;t31o8, fogeitaititte Arbeiter. 2)tefe helfen nun bent Jßetbdjen bei 
Vergrößerung beö 9?efte3, tragen baS Sftateriale baju jitfamntcit, bauen 
nette 3eHen, bie baS JBetbdjeit rnteber belegt, uttb bie 5lrbcitcr füttern 
burdj sufantmengcbrachte Nahrung, bte thctlä auö aitbercit 3itfefteu, theifö 
aitS ^flaitjeitftoffeit befteht, bie Saroeit. © o  oergrößert fid; baS Sieft unb 
bie 3rtfyl feiner Vewot;iter wädjft fo rt btS jttm £>erbfte. Sam t legt baS 
Sßetbdjctt (Eier iu größere 3eüen, auä beiten mäuitltd;c ober wet01td)e 
SDßcfpeit auSfoutnteit. SJiun beginnt bie ©djwärmseit, bie befrud;tcten SBeiO- 
d;eit allein überwintern, alle übrigen fterbeit ab.

©d; abei t .  ®er ©d;abeit ben bie £>orntße an £>ol$gcwäd;feit au= 
ridjteit, beftel;t oorjügltdj baritt, baß fte junt Vaue ihrer 9?efter bte Ober
haut oon ber ffliitbe junger 2aubl;ßl$er fdjälen, unb biefe im 2ßud;fe 
beeiitträdjtigcn.
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Sfiebftbent ift tl;r ©tid; gefährlid;, obfd;ou fte nid;t Ieid;t angretfen, 
außer wenn ju r SageSjett burd; 5D?cufd;en ober S ln ci'c il;r 2M ;n ftt} beim* 
rut;tget wirb. 2)urd; 2Bcgfaitgen öoit fo ntancl;em fd;äbltd;en 3nfeft werben 
fte aud; nüjjlid;.

2B a h r u e I ; m u n g .  An I;oI;Ien Säumen bemerft man bte Horntße 
im ©ommer leid;t metft bet ben 8öcl;ern auSgefaulter Aefte ein* into auS* 
fitegenb, Aud; ft£cu fte oft bet foId;eit ßöd;ent tu größerer 3 ^ 1  ait
fd;önen Sagen ftd; fomteub. "Utit Hefter aitöjufinben, brand;t mau bloß fite* 
geitbe £orutße, wenn fie Seute tragen, ju uerfolgeu, fo wirb mau ihren Aufeut* 
I;alt Ieid;t cntbecfcit.

V e r t i l g u n g .  Am befteit iftS bie aufgefttnbenen Hefter mit 
©d;wefelbampf uuter gehöriger Sorftd;t bejitglid; ber geuerSgefal;r ju
erftiefen. 2)tcß muß frül; Borgens gefd;el;eit, beoor bie ÜÖefpen Iebl;aft 
werben. Set bcr 3evflörung ber Hefter muß ftetß Sorficl;t angewenbet 
werben, ba bie ffiefpen bei Angriffen auf ihren $ßol;nort über bte An* 
gretfer Verfallen unb biefe übel jurid;ten. ©elbft Kleiber ober >̂aitbfd;itC;c 
fd;ü£en gegen ben ©tid; nid;t immer, ©in einzelner ©tid; erregt ©ntjüu* 
buitg, Sieber unb ©efd;wulft ber geftod;enen ©teile. Stele ©tid;e l;abeit 
außcrorbeittlid;e ©efd;wülfte, Sewußtlofigfcit, uub bei fd;wäd;ent 20?cnfd;eu 
bösartige golgeit nad; ftd;.

Se i leichteren Serlc^ungen h ilft alIfogIetd;e Anwenbmtg oott fühlen* 
ben 2)?ittelu 3. S .  Auflegen frifd;er ©rbe, geriebene ©rbäpfel &c., bei 
größeren Serlcijungcn ober barauf folgcitber ©utjünbung Umfd;lägc öou

uerbümtteu Slei*©ffig ober Kalfwaffer.

®vuif Don SfoivMf in Dfmiijj,
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