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Stückchen hervor, nachdem der Sack angesponnen,

verliert sich die grüne Farbe, er erhält das Aus-

sehen dürrer Blätter. Die Entwicklung findet im

Juni statt. Die Begattung erfolgt, wenn gleich-

zeitig tj tf vorhanden, schon innerhalb der ersten

zwei Stunden nach der vollständigen Entwicklung,

andernfalls ist eine solche in Kürze zu erzielen,

wenn man das Weibchen an die Fundstelle des

Sackes trägt. Die Raupen überwintern fast er-

wachsen, halten sich, von Zeit zu Zeit bespritzt,

gut während des Winters, und fangen erst im

April an wieder zu fressen.

Kopf des Weibchens schwarz, glänzend, Fühler

kurz, borstenförmig, Beine kurz, nicht behaart.

Deckschilde dunkelbraun, Thorax beinfarbig im

Leben, nach dem Tod nehmen die Exemplare

eine braunschwarze Färbung an. Länge 8 mm.
(Fortsetzung folgt.)

Taeniocampa gracilis.

„Wenig, aber gern", sagt ein altes rheinisches

Sprichwort, und so will ich über das Vorkommen

der Eule in Rheinbaicrn berichten, denn ich fand

bis dahin keine Andeutung darüber veröffentlicht,

dass gracilis in einem regelmässigen Turnus zahl-

reicher auftritt. Die Raupen leben bei uns ziem-

lich einzeln an Artemisium vulgare, an Rubus und

Spiraeen, ich finde sie alljährlich, so weit meine

Beobachtungen zurückreichen. Diese ergeben für

mich, und vielleicht auch für andere Entomologen

eine auffallende Thatsache, die ich nicht dem Zu-

fall zuzuschreiben wage, da sie sich genau zum

vierten Male wiederholt hat. Im Jahre 1874

waren die Raupen von gracilis so häufig, dass ein

Ausflug an irgend einen Sammelplatz innerhalb

weniger Stunden 60 bis 100 Exemplare in den

Schirm lieferte ;
nicht nur auf den obengenannten

Futterpflanzen, sondern auch an vielen andern

niedrigen Gewächsen wurden sie mit dem Schöpfer

erbeutet, und im folgenden Frühling war auch der

Schmetterling sehr zahlreich an Stämmen zu treffen.

Sehr auffallend schien es mir, dass sich im Jahr

1885 trotz der vorhanden gewesenen zahlreichen

Schmetterlinge nur wenige Raupen zeigten, 1876

war das Imago eine Seltenheit und 1877 traf ich

auch keinen Schmetterling und fand auch fast

keine Raupen. Im nächsten Jahre waren die

Raupen zu meiner Ueberraschung in Menge zu

treffen (1878) und dennoch 1879 wieder wenige

Falter; Dieser gleiche Vorgang, dass die Raupen

3 Jahre lang sparsam vorhanden waren, um dann

wieder in Menge aufzutreten, hat sich 1882 und

1886 wiederholt, ich kann keinen ursächlichen

Zusammenhang in dieser Regelmässigkeit finden

und doch sträube ich mich dagegen zufälliges Er-

gebniss dabei zu erblicken. Die Raupen erleiden

mannigfachen Farbenwechsel, was ich auf Rech-

nung verschiedenartigen Futters setze. Vom An-

fang Juni bis Ende Juli, wo sie bereits ziemlich

erwachsen sind, habe ich sowohl blassgrüne, als

gelbliche und fast bräunliche Raupen erhalten,

mit deutlicher oder verloschener, auch ganz fehlen-

der Rückenlinie ; sie ergeben nie eine Abweichung

beim spätem Imago. Zur Verpuppung gehen die

Raupen in die Erde und verwandeln sich in einer

kunstlosen Höhlung, um im April des nächsten

Jahres den Schmetterling zu ergeben.

Heineich Lindner.

Weitere Beobachtungen an Bienennestern.

Von Dr. Perd. Rudow.

(Portsetzung)

11. Chelostoma maxillosum L.

Obgleich der Bau wohl genauer bekannt sein

dürfte, will ich doch ein von mir gefundenes Nest

beschreiben. Der Eingang in einen morschen Pfahl

ist drehrund, selbstgenagt, auch in noch festeres

Holz. Die Höhlung führt nach einigen Krümm-
ungen zu einer länglichen Larvenkammer, wohl

doppelt so lang als die Biene selbst, welche die

weisse Larve, eingehüllt in eine dicke Masse von

Blüthenstaub und Honig beherbergt. Hier liegt

die Larve 2 bis 3 Wochen, worauf sie sich, nach-

dem alles Futter verzehrt ist, verpuppt. Die

Puppe ist stumpf eiförmig, die Hülle von brauner

Farbe, durchscheinend und die Masse ähnlich der

der Hummelzellen. Die Puppe füllt die Höhlung

nicht vollständig aus, der leere Raum enthält

Holzspähne nebst Futterresten, oder wenigstens

Pflanzentheile, wie Wolle und Härchen.

12. Trypetes truncorum.

Baut ebenso und an denselben Orten, benutzt

aber vorwiegend schon vorhandene Gänge anderer

Holzbewohner, wohnt auch zur Miethe bei Odynerus

wenn sich in deren Baue passende Seitengänge

vorfinden. Die Puppenhülle ist dicht, stumpf ei-

förmig, überall mit Holzmehl überzogen und in

eine Höhlung tief eingesenkt. Anscheinend werden

mehrere Larvenkammern neben einander angelegt

und mit Speisebrei gefüllt, in mehreren Nestern

konnte ich aber immer nur eine einzige voll-

ständige Puppe auffinden.
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