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28. V a l l o n i a  p u l c h e l l a  Müll.
29. V a l l o n i a  e x c é n t r i c a  S terk i.
30. P u p i l l a  ( P u p i l l a )  m u s c o r u m  L
31.  A c a n t h i n u l a  a c u l e a t a  Müll.
32. V e r t i g o  ( V e r t i g o )  p u s i l l a  Müll.
33. V e r t i g o  ( V e r t i g o )  a n t i v e r t i g o  D rap .
34. V e r t i g o  ( V e r t i g o )  p y g m a e a  D rap.
35. V e r t i g o  ( V e r  t i l  l a )  a n g u s t i o r  Jeffr.
36. C o l u m e l l a  e d e n t u l a  D rap .
37. T r u n c a t e l l i n a  c y l i n d r i c a  Fér.
38. T r u n c a t e l l i n a  c o s t u l a t a  Nilss.
39. E n a  ( E n a )  o b s c u r a  Müll.
40. J a m i n i a  ( C h o n d r u l a )  t r i d e n s  Müll.
41 . C o c h l i c o p a  l u b r i c a  Müll.
42. S u c c i n e a  ( L u c e n a )  o b l o n g a  D rap.
43. S u c c i n e a  ( S u c c i n e a )  p u t r i s L .
44.  S u c c i n e a  ( A m p h i b i n a )  p f e i f f e r i  Rossm.
45. V i t r e a  ( V i t r e a )  c r y s t a l l i n a  Müll.
46. V i t r e a  ( V i t r e a )  c o n t r a c t a  W est.
47. R e t i n e l l a  n i t i d u l a  D rap.
48 . R e t i n e l l a  l e n t i c u l a r i s  H eld .
49. Z o n i t o i d e s  ( Z o n i t o i d e s )  n i t i d u s  Müll.
50. Z o n i t o i d e s  ( Z o n i t o i d e s )  r a d i a t u l u s  A id .
51. E u c o n u l u s  f u l v u s  Müll.
52. L i m a x  ( L i m a x )  m a x i m u s  L.
53.  L i m a x  ( L e h m a n n i a )  a r b o r u m  Bouche C antr.
54. L i m a c e l l a  a g r e s t r i s  L.
55.  L i m a c e l l a  l a e v i s  Müll.
56 . P h e n a c o l i m a x  ( P h e n a c o l i m a x )  p e l l u c i d u s  Müll.
57. P h e n a c o l i m a x  ( S e m i l i m a  x) d i a p h a n u s  D rap.
58. P u n c t u m  p y g m a e u m  D rap .
59. G o n y o d i s c u s  r o t u n d a t u s  Müll.
60. A r i o n  a t e r  L.
61.  A r i o n  c i r c u m s c r i p t u s  Johnst.
62. H e l i c e l l a  o b v i a  H artm .
63. M a r t h a  s t r i a t a  Müll.
64. E u o m p h a l i a  s t r i g e l l a  D rap.
65. T r i c h i a  ( T r i c h i a )  h i s p i d a  L.
66.  M o n a c h a  ( M o n a c h a )  i n c a r n a t a  Müll.
67. M o n a c h a  ( P e r f o r a t e l l a )  b i d e n s  Chem n.
68. H e l i c i g o n a  ( A r i a n t a )  a r b u s t o r u m  L.
69.  C e p a e a  h o r t e n s i s  Müll.
70. H e l i x  ( H e l i x )  p o m a t i a  L.
71.  L a c i n i a r i a  ( L a c i n i a r i a )  b i p l i c a t a  M ont.

V. Die Zweiflügler — Mücken und Fliegen — 
(Diptera).

V on M. P. R i e d e 1 in F rankfu rt (O der).

D as N atu rschu tzgeb ie t Buschm ühle ist nach seiner L age zu 
w enig in sich abgeschlossen, als daß  es eine eigenartige, das G eb ie t 
besonders kennzeichnende F liegenfauna aufw eisen könnte . Es sind 
daher in den nachstehenden  A usführungen der an das N aturschutz
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g eb ie t unm itte lbar anschließende „Eichw ald“ nebst dem  „Tzschetzsch- 
now er M ühltal“ und das in der R ichtung nach Brieskow angrenzende 
G elän d e  m itberücksichtigt w orden. D ie E inbeziehung d ieser G eb ie te  
ist auch deshalb unbedenklich , weil d ie L ebensbedingungen  für die 
D ip te ren  in den genann ten  A bschnitten  und im N aturschutzgeb ie t 
gleich sind. —  Zu unterscheiden w äre d ie S trandzone des O d e r
ufers, das m it G ebüsch (W eiden usw.) eingefaß t ist, und  üppigen 
Pflanzenw uchs zeigt. H ieran  schließt sich eine dürre , sandige S teppe 
(W eideland); es fo lg t schließlich der auch die A nhöhen hinauf
ste igende, p arkartige  W ald  (Eichen, Buchen usw.), der stark  m it 
U nterholz durchsetzt ist. N adelholz ist w enig vertre ten . D ie O der, 
a lte  O derarm e, G räben , feuchte und sum pfige S tellen  b ie ten  vielen 
D ip teren larven  die für ihre Entw icklung erforderliche Feuchtigkeit. 
D ie berüch tig ten  M ücken (A nopheles, Culex usw.) des Eichwalds 
und d e r Buschmühle bew eisen dies zur G enüge auch dem  S pazier
gänger, selbst wenn er sich nicht entom ologisch betä tigen  will. Im 
allgem einen ist jedoch zu sagen, daß  unsere D ip teren fauna w eder 
nach A rten - noch Individuenzahl sonderlich reich genann t w erden 
kann. D ie nach der Z eitlage notw endige, w eitgehende landw irt
schaftliche und forstliche Bew irtschaftung um F rankfu rt nim m t 
m anchem  Insekt die G elegenheit zur ungestö rten  Entwicklung. 
E inige A rten  scheinen bere its verschw unden zu sein ; andere sind 
im L aufe der Jah re  entschieden se ltener gew orden . Zu diesen 
T atsachen steh t das zeitw eise m assenhafte A u ftre ten  gew isser Insek ten
arten  (Forleule u. dergl.) nicht im W iderspruch. Es h ande lt sich 
h ierbei um E inzelerscheinungen , deren  U rsprung  auf einseitige 
U rsachen zurückzuführen ist. — M eine A ufzeichnungen können  nur 
einen allgem einen U eberblick über die um die Buschmühle herum  
vorkom m enden D ip teren  nach den in m einer Sam m lung befindlichen 
T ieren  geben , da das G eb ie t nur im m er gelegentlich und  auf w enige 
S tunden  von mir besucht w erden konnte . Imm erhin w ird sich die 
Zusam m ensetzung der D ip terenfauna unseres N aturschutzgeb ie ts im 
großen  und ganzen erkennen  lassen. D er ungleichen B ehandlung 
der einzelnen Fam ilien liegen persönliche U rsachen zugrunde ; so 
habe ich m einem  Spezialgebiet, den T ipuliden, besondere A ufm erk
sam keit zugew andt; dagegen sind gew isse G ruppen , d ie der S onder
forschung Vorbehalten b leiben m üssen, w eniger b each te t w orden. 
V on bere its vorhandenen zusam m enhängenden V erzeichnissen über 
d ie D ip te ren  unserer G egend  (einschließlich des N aturschutzgebiets) 
verm ag ich außer m einer V eröffentlichung über die N em atocera 
po lyneura des F rankfu rter G ebie ts nichts anzuführen.1) H insichtlich 
der nachstehend angew andten  Bezeichnungen „häufig“ , „se lten“ usw. 
g ilt d er übliche V orbehalt. — D ie A bkürzungen  b e d e u te n : B. =  Busch
mühle, E. =  Eichwald, T.M . =  Tzschetzschnower M ühltal, O . =  O d e r
strand , S t.W . =  S teile W an d ; m. =  M ännchen, w. =  W eibchen.

N e m a t o c e r a  (Mücken).
Mycetophilidae (Pilzmücken).

D i t o m y i a  f a s c i a t a  Mg. T.M . 22. 5. 19. —  P l e s i a s -  
t i n a  a n n u l a t a  Mg. T.M . 6. 6. 17; 28. 6. 17; B. 16. 6. 18. —

J M. P. Riedel, Die bei Frankfurt (Oder) vorkommenden Arten der 
Dipteren- (Nematocera polyneura-) Gattungen der Limnobiidae, Tipulidae 
und Cylindrotomidae. Entomol. Rundschau, XXXVI., Nr. 1, S. 1 u. w., 
Frankfurt (Main). 1919.

11*

download www.zobodat.at



1 6 4

B o l i t o p h i l a  b i m a c u l a t a  Z. T.M . 12. 5. 19. — B. c i n e 
r e a  Mg. T.M . 6. 6. 17. —  M a c r o c e r a  f a s c i a t a  Mg.  B.  
9. 7. 17. — M. a n g u l a t a  Mg.  B.  19. 7. 17. — M y c o m y a  (Scio- 
phila) 1 i m b a t  a W inn. T.M . 6. 9. 22. —  N e o e m p h e r i a  
s t r i a t a  Mg.  E. 4. 9. 17. — B o l e t i n a  s c i a r i n a  S taeg . B.
6. 4. 18. — Scharenw eise in E rdbrüchen , schon im zeitigen F rüh
jahr. —  B. t r i v i t t a t a  Mg. T.M . 6. 6. 17, ebenfalls häufig. —  
G n o r i s t e  a p i c a l i s  Mg. T.M . 23. 5. 17. —  D ie durch ihren
langen, hornigen Rüssel ausgezeichnete M ücke ist stellenw eise in 
M enge anzutreffen . —  D y n a t o s o m a  f u s c i c o r n e  Mg. T.M . 
1. 5. 20.

Bibionidae (Haarmücken).
R e i c h e r t i e l l a  (Scatopse) f 1 a v i c o 11 i s Mg. T.M .

6. 10. 19. — F in d e t sich gesellig  auf B lättern  von S träuchern  ein, 
die m it B lattläusen bese tz t sind, deren  süße A usscheidungen sie zu 
lieben scheinen. U n ter vielen M ännchen finden sich d o rt ste ts  nur 
w enige W eibchen. —  B i b i o  c l a v i p e s  Mg. T.M . 14. 10.18. — Ein 
H erb sttie r ; im Sonnenschein schweben M ännchen und  W eibchen 
zu T ausenden  in langsam em  F luge auf und nieder. D ie plum p 
herabhängenden  Beine lassen sie als Bibio leicht erkennen. —  B. 
m a r c i  L. B. 17. 5. 17; E. 17. 5. 24; das b ekann te  Frühlings
tie r ; d ie Larven sind Pflanzenschädlinge. — B. l e u c o p t e r u s  
Mg. O deru fe r 6. 5. 20. —  V ereinzelt.

Culicidae (Stechmücken).
A n o p h e l e s  m a c u l i p e n n i s  Mg. B. 24. 4. 14.; 2. 4. 23 w .; 

in S tällen  usw. in g roßer A nzahl überw in ternd . — A . b i f u r c a t u s  L. 
Im ganzen G eb ie t, jedoch se ltener. — D ie d ritte  deutsche A rt 
A . n i g r i p e s  S taeg . ist hier noch nicht beobach te t; sie soll d ie 
K üstengegenden  bevorzugen. D ie A nopheles-A rten  sind als U eber- 
träg e r d er M alaria bekann t. U m fassenden A ufschluß über das A uf
tre ten  d ieser M ücken um F rank fu rt (O der) g ib t d ie V eröffentlichung des 
O berstud ien ra ts  D r. R o e d e l  in der F rank fu rte r O der-Z eitung  N r. 177 
vom 31. 7. 21 „D as V orkom m en der M alariam ücken in der O d e r
g eg en d “ . In dankensw erte r W eise äu ß erte  sich dann über d ie M alaria
erkrankungen  in F rank fu rt (O der) in den nachstehend im A uszuge 
w iedergegebenen  A usführungen der langjährige L eiter des hiesigen 
städtischen K rankenhauses, G eh. S an itä tsra t D r. G laser: „F rankfu rt w ar 
in den achtziger Jahren  des vorigen Jah rhunderts ein bekann ter M alaria
o rt, welcher M akel unserer S ta d t noch jahrzehntelang anhing, als längst 
kein M alariafall m ehr hier vorgekom m en war. H ier wie an vielen 
anderen  O rten  D eutschlands usw. hat m an die B eobachtung gem acht, 
daß  die M alaria dam als allmählich verschw unden w ar.“ —  „So ist 
also m ehr als 25 Jah re  F rank fu rt und  auch die für M alaria p räd is
pon ie rte  U m gegend (D am m vorstad t usw., Buschmühle, K liestow  und  
O derbruch) m alariafrei geb lieben . W eshalb  —  kann niem and 
sag en .“ —  „D ann kam  d er W eltk rieg . K ein W under, daß  m it 
1915 die G efahr nam entlich für d ie früheren M alariaorte groß w urde, 
daß  die nach wie vor hier ex istie renden  A nopheliden, die seit zw anzig 
und  m ehr Jahren  keine M alaria m ehr ü bertragen  hatten , je tz t w ieder 
ansteckungsfähig w ürden, d a  sie reichlich G elegenheit ha tten , P las
m odien als d ie M alariakrankheitserreger frisch einzusaugen und  beim  
S techakt zu übertragen . K am en doch je tz t nach T ausenden  M alaria
kranke nach D eutschland zurück. A uf der Infektionsstation  des
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städtischen K rankenhauses lagen die M alariakranken m itten  un ter 
den anderen  K ranken. In den m eisten L azaretten  gab  es viel A no- 
pheliden, wie im städtischen K rankenhause, und doch ist keine 
einzige M alariaübertragung  in den Jahren  1915 bis 1918, wo die 
L azarette  aufgelöst w aren, festgeste llt w orden. V on keinem  A rz t 
in der w eiteren  U m gebung  w urde m eines W issens eine U ebertragung  
auf unsere heimische Bevölkerung festgeste llt. A uch in F rankfu rt 
ist es dabei geb lieben  bis zum heutigen T age. Es ist kein M alaria
fall gem elde t w orden, wie es seit 25 Jahren  vor dem  K riege nicht 
m ehr der Fall w ar.“ 2) — C u l e x  p i p i e n s  L., C.  n e m o r o s u s ,
C.  w a t e r h o u s e i  T heo, sind einige A rten  der Eichwald- und 
Buschm ühle-Stechm ücken, d ie dem  A usflügler zur Som m erzeit den 
A ufen tha lt im F reien  verleiden können. D a die Entw icklung vom 
Ei bis zum fertigen  Insekt je nach d er W itte ru n g  15— 17 T age 
d aue rt, fo lg t in der günstigen Jahreszeit eine G enera tion  d er anderen . 
D ie Larven können  sich nur in s t e h e n d e n  G ew ässern, wie sie 
z. B. im Eichwald genügend  vorhanden sind, en tw ickeln ; ihr zahl
reiches V orkom m en an diesen O rten , sowie das Fehlen  an anderen 
O rten , wo diese L ebensbedingung  nicht vorhanden  ist, finde t hier
durch ihre Erklärung. N ebenbei sei erw ähnt, daß  b ere its  1905 über 
650 A rten  Stechm ücken beschrieben und ben an n t w aren, wovon 
der g rö ß te  Teil freilich auf d ie  T ropen  en tfä llt; sie b ilden d o rt die 
u n te r dem  Sam m elbegriff „M oskitos“ gefürch te ten  Q uälgeister. —

Chironomidae (Zuckmücken).
C h i r o n o m u s  r u f i p e s  L. E. 25. 5. 18. D ie schöne, 

b u n te  A rt gehört zu den w enigen leicht kenntlichen A rten  der 
schwierig auseinanderzuhaltenden  T iere d ieser um fangreichen G ruppe.

Ptychopteridae (Faltenmücken).
P t y c h o p t e r a  a l b i m a n a  F. T.M . 2. 5. 23 m. H äufig. — 

P . p a l u d o s a  Mg. B. 13. 5. 16 m. Seltener.

Dixidae.
D i x a  m a c u l a t a  Mg. T.M . 15. 10. 17.

Simulidae (Kribbelmücken, Gnitzen).
S i m u 1 i u m - A rten  —  nur d ie W eibchen saugen B lut — 

w erden  die U ebe ltä te r gew esen sein, die, nach einer M eldung der 
F ran k fu rte r O der-Z e itung  N r. 126 vom 2. 6. 17 aus Brieskow  vom 
31. 5. 17, d ie auf die W eide  geführten  K ühe in dichten Schwärmen 
überfallen  und  furch tbar gepe in ig t haben ; m ehrere K ühe hätten  
abgeschlachtet w erden m üssen. G leiches w urde aus P ulverkrug, 
A urith  und  K unitz m itgeteilt. D ie M ücken bedecken A ugen , O hren, 
N ase, M und, überhaup t alle w eichhäutigen K örperstellen  der T iere, 
d ringen in M assen in d ie L uftröhre ein und  führen durch Ersticken 
den T od  herbei. E inige A rten  z. B. S. o r n a t a  Mg., S. r e p t a n s  L. 
sind überall häufig.

Orphnephilidae.
O r p h n e p h i l a  t e s t a c e a  R uthe. B. 17. 5. 17.

2) Dr. Glaser, Gibt es in Frankfurt a. O. seit dem Kriege wieder 
Malaria? Frankfurter Oder-Zeitung Nr. 191, 17. 8. 1921. —
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Psychodidae (Schmetterlingsmücken).
U l o m y i a  f u l i g i n o s a  M g. B. 1. 5. 13. D as hübsche, 

k leinen N achtfaltern  ähnliche M ückchen fand  sich in g roßer A nzahl 
an den W änden  der W asserdurch lasse des E isenbahndam m s bei 
d er Buschmühle.

Tipulidae (Limnobiidae, Tipulidae, Cylindrotomidae) Schnaken.
D i c r a n o m y i a  d u m e t o r u m  Mg. T.M . 8. 6. 13. V er

einzelt. —  D . h y a l i n a t a  Z. T.M . 26. 8. 17. —  D. i n u s t a  Mg. 
(m acrostigm a) Schum. Im H erb st d ie  häufigste A rt. T.M . 23. 5. 17;
26. 8. 17 ; B. 11. 5. 13. —  D . in o d  e s t  a Mg. Sehr häufig. B. 
18. 7. 17; T.M . 8. 6. 13. —  D . m o r  i o F. N icht selten . T.M .
23. 5. 17; B. 30. 7. 17. — D . p  i 1 i p  e n n i s Egg. A n gew issen, 
ab e r eng  begrenzten  S tellen  häufig. T.M . 8 6. 13; 7. 9. 13; VI. 14;
10. 10. 16 m. —  D. s t i g m a t i c a  Mg. T.M . 26. 9. 17 m. w .;
15. 10. 17. —  D . t r i s t i s  Schum. T.M. 26. 8. 17.

R h i p i d i a  u n i s e r i a t a  Schin. B. 9. 7. 16 w. Sehr vere inzelt. 
L i m n o b i a  f l a v i p e s  F. H äufig. T.M . 23. 5. 17 m. w. — 

B. 11. 5. 13. —  L. o b s c u r i c o r n i s  Bel. (-m eridiana aut.) B. 
1 8 .7 .1 7 .  Selten . — L. n i g r o p u n c t a t a  Schum. Sehr häufig. 
B. 7. 5. 13 m. w .; 11. 5. 13 m. w. —  außergew öhnlich häufig ;
24. 4. 1 4 m .; 11. 5. 17 m. —  L. n u b e c u l o s a  Mg. H äufig. 
T.M . 23. 5. 17 w .; 6. 7. 17 m. —  L. q u a d r i n o t a t a  Mg. H äufig 
T.M. 12. 9 .1 7 m . —  L. s t i g m a  Mg. T.M . 5. 8. 17; 26. 8 .1 7  m. w .; 
12. 9. 17 m. — B. 25. 8. 18 m. —  L. t r i p u n c t a t a  F. Sehr 
häufig. T.M . 23. 5. 17 m. —  B. 11. 5. 13; 9. 7. 11; 30. 7. 17. — 
L. t r i v i t t a t a  Schum. V ereinzelt. B. 30. 7. 17 w.

D i c r a n o p t y c h a  c i n  e r  a s  e e n s  Mg. N icht selten. T.M.
8. 6. 13 w. —  B. 16. 6. 18. —  D. l i v e s c e n s  Lw. M it der 
V origen. B. 16. 6. 18.

T h a u m a s t o p t e r a  c a l c e a t a  Mik. S tellenw eise häufig 
an feuchten, quelligen W aldstellen . B. 4. 6. 13; 16. 6. 18.

R h y p h o l o p h u s  d i s t i n c t u s  Egg. V ereinzelt. B. 1. 5. 13 m. 
—  R h . f u s c i p e n n i s  Z. H äufig. T.M . 6. 6. 17; 28. 6. 17; 
B. 29. 5. 17. —  R h . h a e m o r r h o i d a l i s  Mg. H äufig. B.
17. 9. 13 m. w. — R h . v a r i u s  Mg. H äufig . T.M . 12. 9. 17.

M o l o p h i l u s  a t e r  M g. H äufig , besonders an W asser
g räben . 7. 5. 13. —  M. o c h r a c e u s  Mg.  O.  4. 7. 17;  B.  4. 6. 13.  

I l i s i a  m a c u l a t a  Mg. T.M . 4. 10. 16.
E r i o p t e r a  l u t e a M g .  T.M . 2 6 .8 .1 7 ; B. 1 .1 1 .1 6 .  —  E . s q u a -  

l i d a  Mg.  B. 31.  8.  13.  — E.  t r i v i a l i s  Mg.  B. 1. 5. 13.  — 
S y m p l e c t a  p u n c t i p e n n i s  Mg. N icht selten . B.

27. 7. 13 w .; 21. 7 ..1 5 .
G o n o m y i a  a b b r e v i a t a  Lw. T.M . 4. 9. 18, 1 w. — 

G . a l b o s c u t e l l a t a  Ros. Im Q uellgeb ie t bei der Buschmühle 
häufig, sonst nicht gefunden . 9. 7. l i m ;  18.  7.  17 m.  w.  —  G.  
l a t e r a l i s  Mcq. Im Q uellg rund  des M ühltals häufig, sonst nur 
vereinzelt. T.M . 8. 6. 13 w .; VI. 14 m .; 2 1 .6 . 16. — B. 30. 4. 16 ; 
VI. 17 m. w .; 16. 6. 18.

E m p e d a  f l a v a  Schum. H äufig. B. 16. 6. 18 m. w. 
L i p s o t h r i x  r e m o t a  W alk. H äufig. T.M . 8. 6. 13 m. w .;

23. 5. 17; 6. 6. 17; 26. 8. 17 m .; B. 4. 6. 13. A n sehr feuchten  
Stellen. —

A d e l p h o m y i a  s e n i l i s  H ai. T.M . 6. 7. 17 m. w .; B.
9. 7. 11 m. w .; 4. 6. 13 ; 16. 6. 18. H äufig.
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E p i p h r a g m a  o c e l l a r i s L .  H äufig. T.M . 21. 6. 16 m ; 
B. 30. 7. 17. A n  einer trockenen S telle im hohen E ichenbestand 
außergew öhnlich zahlreich.

E p h e l i a  m a r m o r a t a  Mg. H äufig. T.M . 6. 6. 17 m. w .;
24. 4. 18 m .; B. 14. 8. 12; 11. 5. 13. —  E. m i l i a r i a  Egg. 
N icht häufig. T.M . 6. 6. 17 m. —  E. s u b m a r m o r a t a  V err. 
S tellenw eise, z. B. im M ühltal, häufig. 23. 5. 17 m. w .; 6. 6. 17 
m . w .; B. 17. 5. 17. Eine dunkel gefä rb te  A b än d eru n g  m it sta rk  
au sg eb re ite te r  b rauner Flügelzeichnung im M ühltal nicht selten .

P o e c i l o s t o l a  p i c t i p e n n i s  Mg. H äufig. B. 14. 8. 12 m. —  
P . p u n c t a t a  Schrnck. H äufig. T.M . 24. 4. 18; B. 11. 5. 13 ; 
30. 4. 16; 17. 5. 17. Ein ausgesprochenes Frühlingstier.

L i m n o p h i l a  d i s p a r  Mg.  B. 4.  6. 13,  1 m.  —  L. f u s c i -  
p e n n i s Mg. T.M . 5. 8. 17 m ; B. 18. 1 .  17 m. — L. 1 u c o r u m 
Mg. H äufig. B. 18. 7. 17 w. — L. o c h r a c e a  M g. T.M .
6. 6. 17 m .; 28. 6. 17 w .; B. 24. 6. 17 m .; 30. 7. 17 m. —  L. 
s e p i u m  V err. H äufig. T.M . 5. 8. 17 w ; B. 3 l .  8. 17 m.

T r i c h o c e r a  a n n u l a t a  Mg. H äufig. T.M . 26. 9. 17 m ; 
B. 29. 9. 17 w. — T. h i e m a 1 i s D g. H äufig. T.M . 26. 9. 17 
m. —  T. v. f u s c a t  a Mg. —  T. m a c u l i p e n n i s  Mg. Seltener. 
B. 1. 5. 13 w ; 16. 4. 16 m. —  T. r e g  e 1 a t  i o n i s L. H äufig. 
T richocera-A rten  sind als „W in term ücken“ —  bekannt.

H e x a t o m a  (Anisom era) n u b e c u l o s a  Burm. A m  O d e r
stran d  in m anchen Jahren  sehr häufig. D ie T iere  sind sehr lebhaft 
und  laufen, w enn sie g es tö rt w erden, ohne zu fliegen u n te r leb
haftem  Flügelschw irren m it g ro ß er Schnelligkeit davon. D ie w. sind 
in d e r M inderzahl. 17. 5. 16 m. w .; 24. 5. 16 m .; 7. 6. 17 m. w.

T r i c y p h o n a  s c h i n e r i  Kol. (-stram inea M g. ?) T.M . 
26. 8. 17 m .; 7. 9. 13 w .; 12. 9. 17 m. w. Ist nur an den  nässesten 
S tellen  —  zeitw eise häufig —  zu finden.

P e d i c i a  r i v o s a  L. D iese sta ttliche und  schöne Mücke 
ist vom  Frühjahr bis in d en  S pä the rb st hinein in unserem  G eb ie t 
häufig. T.M . 8. 6. 13 m ; 23. 5. 17; 12. 9. 17 m. w .; 26. 9. 17. 
B. 12. 5. 13 ; 31. 8. 13 w.

D i c r a n o t a  b i m a c u l a t a  Schum. H äufig. Erscheint 
schon sehr zeitig  im Jahre. Tzschetzschnow er D orfbach, auf S teinen 
sitzend, 30. 3. 13 w ; 13. 4. 14 m. w .; 2. 4. 16 w. T.M . 4. 10. 16 m.; 
24. 4. 18 w. B. 17. 5. 17 m. — D . 1 o n g  i t a r  s i s Bergr. H äufig  
im M ühltal. 21. 6. 16 w .; 4. 10. 16 m .; 23. 5. 17 w .; 12. 9. 17 m. —
D . s u b t i l i s  Lw. H äufig. T.M . 14. 4 .1 8  m ; 2 2 .5 .1 8  m ; 26. 9 .1 7  w. 

T a n y p t e r a  a t r a t a  L  H äufig. T.M . 23. 5. 17 w. 
C t e n o p h o r a  p e c t i n i c o r n i s  L. T.M . 23. 5. 17, 1 m. an 

e in er a lten  W eide .
T i p u l a  c a v a  R iedel. N icht se lten . T.M . 1. 7. 15 m. — 

T. f a  1 c a t  a R iedel. B. 4. 6. 13, 1 m. — T. f u 1 v i p e n n i s D g. 
V ereinzelt. B. 18. 7. 17 w .; 31. 8. 13. —  T. h o r t u l a n a  Mg. 
H äufig  im G ebüsch. B. 11. 5. 1 3 m .;  3. 5. 1 4 m .  —  T.  j u n c e a  
Mg. In m anchen Jah ren  häufig. E. 17. 5. 16 m .; B. 17. 5. 16. — 
T. 1 i v i d  a v. d. W ulp . V ereinzelt. E. VI. 14 m. B. 4. 6. 13. —  
T. l a t e r a l i s  Mg.  E.  7.  8.  12 w.;  14.  8.  12 w.  —  T.  l u n a  
W esth . B. 11. 5. 13. —  T. m a c r o c e r a Z .  Im Frühjahr sehr 
zeitig  auf tre ten d . T.M . 13. 4. 14 w .; B. 13. 4. 14 w .; 6. 5. 17 m. w. — 
T. l u t e i p e n n i s  Schum. H äufig. T.M . 4. 10. 16 w .; 5 . 8 . 1 7  m. 
B. 1. 11. 16 w. H erbsttie r. —  T . m a x i m a  P oda. U nsere g röß te
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T ipu la  ist häufig. T.M . 8. 6. 13 w .; 23. 5. 17. B. 11. 5. 13;
4. 6. 13 m. —  T . m e 11 e a Schum. Jahrw eise häufig. B. 4. 6. 13 m .; 
24. 5. 16 m. N ur aus w enigen G egenden  D eutschlands bekann t. — 
T . n i g r a  L. H äufig . B. 24. 6. 17 w. —  T. n u b e c u l o s a  Mg. 
B. 11. 5. 13 m. Bei uns selten , häufiger schon im M itte lgeb irge. —  
T. o b s o l e t a  Mg. Sehr häufig. Im H erb st kann m an von den 
B aum stäm m en am Buschm ühlen w eg viele kopu lie rte  Pärchen ablesen. 
B., T.M . —  T. o l e r a c e a  L. H äufig. B. 1. 5. 13. — T. p a b u l i n a  
M g. H äufig. E. 17. 5. 16 m. w .; B. 1 7 .5 .1 6 .  —  T. p r u i n o s a  
W ied . H äufig. E. 17. 5. 16 m .; 16. 6. 18 m .; B. 4. 6. 13 w. —  
T . u n c a  Hoffm. W ied . B. 4. 6. 13. N icht häufig. — T. v a r i i -  
p e n n i s  Mg. H äufig. E. 1 .5 .1 3 .  —  T. v e r n a l i s  Mg. H ier
o rts  die häufigste T ipula. In m anchen Frühjahren tr i t t  d iese A rt 
au f dem  W eide land  zwischen Buschmühle und O d e r m assenhaft auf. — 
T . v i 11 a t  a Mg. H äufig. B. 11. 5. 13 m. w .; 24. 4. 14 m. w., u n te r 
einem  W asserdurch laß  durch die E isenbahnböschung in überraschender 
M enge. M.T. 24. 4. 18. —  T. i u n a t a  L. B. 25. 5. 20. H äufig. — 
T. s c r i p t a  Mg. H äufig. 30. 5. 20. —  T. h o r t u l a n a  Mg. 
Lossow er Schlucht, S t.W . häufig. 4. 5. 13. — T. v a r i i c o r n i s  
Schum. B. 15. 5. 20. —  T. f a s c i p e n n i s  Mg.  B. 24.  6. 17.

N e p h r o t o m a  (Pachyrhina) c o r n i c i n a L. Im G egensatz 
zu anderen  G egenden  hier nicht häufig. E. 7. 8. 12. —  N. g u e s t -  
f a l i c a  W esth . V ereinzelt. B. 16. 6. 18 m. — N. m a c u l  a t a  
M g. und  1 i n e  a t a  Scop. U eberall häufig. — N. l u n u l i c o r n i s  
Schum. Selten . T.M . 21. 6. 16 m .; B. 4. 6. 13 m. — N. q u a d r i -  
f a r i a  Mg. Sehr häufig. E. 16. 6. 18; B. 9. 7. 11 m. —  N. 
c r o c a t a  L. N icht häufig. B. 21. 7. 19. auf D olden.

C y l i n d r o t o m a  d i s t i n c t i s s i m a  W ied . Mg. T.M .
5. 8. 17 m .; B. 11. 5. 13. —  L i o g m a  g l a b r a  W ied . Mg. T.M . 
5. 8. 17. — T r i o g m a  t r i s u l c a t a  Schum. B. 30. 4. 16 w. —  
P h a l a c r o c e r a  r e p l i c a t a  L  B. 3.  5. 1 4 m .

B r a c h y c e r a  (Fliegen).
Stratiomyidae (Waffenfliegen).

E p h i p p  i o m y i a  (C litellaria) e p h i p p i u m  F. B. H err 
Schukatschek, hier, ze ig te  mir 2 F liegen, d ie er bei A m eisen u n te r 
d e r  R inde einer Eiche in d e r Buschmühle en tdeck t ha tte . D ie E n t
wicklung d e r  L arven in A m eisennestern  ist bekann t. D ie schönen 
F liegen sind selten .

B e r i s  c l a v i p e s L .  D ie durch den gelben H in te rle ib  und 
schwärzliche Flügel auffallende A rt w ar am  23. 5. 24 im T.M . auf 
B lättern  von G esträuchen  in der N ähe der Fischteiche häufig. — 
S t r a t i o m y i a  p o t a m i d a  Mg. T.M . 20. 7. 24. —  die großen  
S tra tiom yia-A rten  sind  bei uns nu r ganz vereinzelt anzutreffen .

Tabanidae (Bremsen).
C h r y s o p s  r u f i p e s  Mg. B .O . 16. 6. 18 an Schilf in 

M enge; auffallenderw eise fast nur m., w ährend sonst m eist w. g e 
fangen w erden . —  Ch. r e l i c t u s  Mg. O . 4. 6. 16. — D ie m. 
d e r C hrysops-A rten  sind  B lütenbesucher, w ährend die w. als zu
dringliche B lutsauger auch dem  M enschen lästig  fallen. — T a b a n u s  
b o v i n  u s  Lw., T . s o l s t i t i a l i s  Schin. B. 30. 5. 20 w. — 
T. m o n t a n u s  Mg. B. 18. 7. 17 w. D ie w. quälen  das W e id e 
vieh durch ihren B lutdurst.
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Leptidae (Schnepfenfliegen).
A  t  h e r i x I b i s  F. B. 6. 5. 20, 2 m. auf b lühender W olfs

milch. D as V erhalten  d ieser F liege beim  E ierlegen ist eigentüm lich. 
D ie W eibchen bleiben nach dem  A blegen  der E ier an üb er dem  
W asser schw ebende Baum zweige d o rt hängen und  ste rben  ab. 
V iele andere  W eibchen folgen, so daß schließlich ein K lum pen 
to te r  F liegen von über F austg roße en tsteh t. D ie aus den Eiern 
sch lüpfenden Larven lassen sich nach einiger Z eit ins W asser fallen, 
w o ihre w eitere  Entw icklung vor sich geht.

L e p t i s  a n n u l a t a  Dg.  E. 25.  5. 18.  —  C h r y s o p i l u s  
a u r e u s  Mg. O . 4. 7. 17.

Asilidae (Raubfliegen).
D ie A  s i 1 i d  e n sind kühne R äuber, d ie an d ere  Insekten  üb er

fallen und aussaugen. H ierbei m achen sie keinen U nterschied  
zwischen w eichhäutigen B eutestücken (Fliegen) und  hartschaligen 
K äfern ; auch stachelbew ehrte Bienen und  W espen  fallen ihnen zum 
O p fe r.

L e p t o g a s t e r  g u t t i v e n t r i s Z .  T.M . 5. 8. 17, zusam m en 
m it d e r  häufigeren L. c y l i n d r i c a  Dg.  — S e l i d o p o g o n  
d i a d e m a  F. B. 24. 6. 17. D ie große blauschw arze A rt m it 
schwarzen Flügeln —  deren  W eibchen durch ro stro te  Binden am 
H in te rle ib  ausgezeichnet sind, ist bei uns häufig, fehlt ab e r in vielen 
G eg en d en  ganz. —  D i o c t r i a  o e l a n d i c a L .  T.M . 19. 5. 18. 
A uch diese A rt ha t schwarze F lügel. Ich b eo b ach te te  ein M ännchen, 
d a s  e ine g roße  Mücke ( T i p u l a  o l e r a c e a  L. w.) e rb e u te t ha tte . 
D iese w ar g u t noch einm al so groß wie d ie D i o c t r i a .  — D.  
l i n e a r i s  T. T.M . 6. 7. 17. —  D . l a t e r a l i s  Mg. T.M. 
4. 7. 17.

A  s i 1 u s (Pam ponerus) g e r m a n i c u s  L. V ereinzelt. T.M . 
8. 6. 13; 6. 6. 17. —  D y s m a c h u s  t r i g o n u s  Mg. T.M .
28. 6. 17. — N e o i t a m u s c y a n u r u s  Lw. T.M . 21. 6. 2 2 ; 
27. 6. 23. —  L a p h r i a  d i o c t r i a e f o r m i s  Mg.  B.  30.  5. 20.

Bombyliidae (Wollschweber).
B o m b y l i u s  m a j o r  L. Im Frühjahr übera ll häufig, an 

B lü ten  z. B. G lechom a hederaceum  L. saugend . B. 6. 4. 13. — 
B. v e n o s u s  M ikn. B. 6. 4. 13 ; 1. 5. 20. —  H e m i p e n t h e s  
m o r i o L. T.M . 6. 7. 17. D ie durch d ie schwarzw eißen F lügel 
leicht kenntliche A rt ist ein P arasit 2. G rades: ihre L arve leb t in 
T achinentönnchen und  vern ich tet d ie L arven d e r forstlich w ert
vollsten R aupenfliegen, d ie sich in den R aupen der forstschädlichen 
Schm etterlinge, besonders d e r N onne, entw ickelt h a tten . — P l o a s  
v i r  e s  e e n s  F. B. 9. 6. 19 ; 22. 5. 20. A uf dü rren  P lätzen 
n ich t se lten .

Tberevidae (Stilettfliegen).
P s i l o c e p h a l a  a r d e a  F. T.M . 26. 8. 17; 20. 7. 24. — 

T h e r e v a  b i p u n c t a t a  M g. B. 16. 6. 18. (In der N ähe der 
G rundschäferei kom m t auch T h .  n i g r i p e s  Lw. vor, die geradezu  
als m ärkische S pezialitä t gilt.)

Empididae (Tanzfliegen).
D ie kleinen bis m itte lg roßen , zahlreichen A rten  d ieser Fam ilie 

leb en  m eist —  wie d ie A siliden —  vom  R aube k le inerer Insekten . 
Ihr V erhalten  dem  um w orbenen W eibchen g eg en ü b er ist e igenartig
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und  drollig. D en N am en T anzfliege verd ienen  sie m it R ech t; in 
ganzen Scharen ste igen  bei gu tem  W e tte r  M ännchen und W eibchen 
im L iebesspiel unerm üdlich auf und  n ieder. — L e p t o p e z a  
f l a v i p e s  M g. B. 22. 5. 20 ; auf n iederen  Pflanzen ungem ein 
häufig. —  P h a e o b a l i a  w e s m a e l i  M cq. T.M . 23. 9. 22. A uf 
S teinen  inm itten  sehr nasser S tellen  häufig.

Dolichopodidae (Langbeinfliegen).
K leine, m eist g rüng länzende F liegen, d ie ebenfalls noch kleineren 

Insek ten , m eist F liegen, nachstellen.
M e d e t e r u s  j a c u l u s  Mg. T.M . 6. 7. 17. —  S c i a p u s  

n e r v o s u s  Lehm. B. 4. 6. 13. —  N e u r i g o n a  p a l l i d a  Fll. 
B. 4. 6. 13 ; 9. 6. 19; ich fing von dieser A rt wohl viele w., abe r 
tro tz  vielen Bem ühens nie ein m. —  D o l i c h o p u s  a c u t i c o r n i s  
Wd .  B. 24.  6.  17.  —  L i a n c a l u s  v i r e n s  Scop. 2. 4. 16; am 
Tzschetzschnow er D orfbach zusam m en m it D i c r a n o t a  b i m a -  
cu lata  Schum., sehr zeitig  im Jahr. —  P o r p h y r o p s  c r a s s i p e s  
Mg. T .M . 1. 5. 20. —  P . n a s u t a  Fll. 30. 7. 16. — P. p r a e -  
r o s a  Lw.  TM.  11.  6. 19.  — H e r c o s t o m u s  g e r m a n u s
Wd .  B.  6. 7. 17.  —  H.  l o n g i v e n t r i s  Lw. T.M . 30. 5. 20. — 
H y p o p h y l l u s  c r i n i p e s  S tg . T.M. 3. 5. 20. — C h r y s o t u s  
l a e s u s  W ied . B. 30. 7. 16. A n  der O d e r  häufig. — Ä r g y r a  
a r g e n t i n a  Mg. T.M . 2. 9 .1 9 . —  A . d i a p h a n a  F. T.M. 29. 5 .1 7 .

Syrphidae (Schwebfliegen).
P i p i z e l l a  v i r e n s  F.  B.  6. 5. 20.  — P i p i z a  n o c t i -  

l u c a  L. B. 3.  8.  16.  —  C h r y s o g a s t e r  s o l s t i t i a l i s  Fll. 
T.M . 26. 8. 2 3 ; 20. 7. 24, auf U m belliferen häufig. — P  1 a t y - 
c h i r u s  a l b i m a n u s  F. T.M . 14. 4. 18. — P. a n g u s t u s  Z. 
B. 22.  5. 20.  —  M e l a n o s t o m a  m e l l i n u m  L. B. 16. 6 .1 8 . — 
D i d e a  i n t e r m e d i a  Lw. T.M . 28. 6. 17, 1 m. —  S y r p h u s  
a l b o s t r i a t u s  Fll. T.M . 26. 8. 23. —  S. b i f a s c i a t u s F .  
B. 30.  4. 16.  —  S.  v e n u s t u s  Mg.  B. 4. 6. 13.  — S.  n i t i -  
d i  c o l l i  s Mg.  E.  17.  5. 24,  l m .  2 w.  S.  u m b e l l a t a r u m  
F. T.M . 26. 8. 23, auf D olden  häufig. —  D ie Syrphuslarven sind 
B lattlausvertilger. —  B r a c h y o p a  b i c o l o r  Fll. T.M . 23. 5. 17, 
1 m., eine se ltene A rt. — V o l u c e l l a  b o m b y l a n s  L. und 
v. p 1 u m a t  a  D g. B. 30. 5. 20. H um m elähnlich und  in ihrem 
H aark le id  d iesen a n g e p aß t; d ie L arven leben in H um m elnestern . —  
E r i s t a l i s  a r b u s t o r u m  L. B. 11. 4. 23 ; T.M. 26. 8. 25. —
E. h o r t i c o l a  D g. B. 11. 4 .  23. — E. i n t  r i c a r  i u s L. B.
11. 4. 23. — E. r  u p i u m F. T.M. 23. 5. 24. D ie m it verlängerte r 
A tm ungsröhre versehenen L arven sind u n te r  dem  N am en „R atten 
schw anzm aden“ b ek an n t; in den  H äusern  trifft m an in K ellerlöchern, 
A bw ässerg ruben  und  dergl. häufig  d ie  Larven von E. t e n a x L. an. — 
M y i a t r o p a  f l o r e a  L. T.M. 8. 6. 13. — M e r o d o n
e q u e s t r i s  F. B. 4. 6. 13, 1 m. Bei uns selten . D ie Larve 
leb t in Blum enzw iebeln. —  C r i o r h i n a  o x y a c a n t h a e  Mg. 
T.M. 27. 6. 23, an W e ißdo rnb lü ten . —  B r a c h y p a l p u s  b i m a -  
c u 1 a t  u s Mg. T.M. 23. 5. 17, l w .  — B. m e i g e n i  Schin. B. 
4. 6. 13. D ie L arven leben im M ulme. —  X y l o t a  s e g n i s L .  
T.M. 4. 9. 18. — X. n e m o r u m  F. B. 6. 5. 20, 1 m.  —  S e r i c o m y i a  
b o  r e  a  1 i s  Fll. V ereinzelt. (Am  T eufelssee bei „G rüner T isch“ im 
Spätsom m er häufig.) T.M. 2. 8. 17. —  S p i l o m y i a  d i o p h t h a l m a  
L. D ie schöne A rt ist hier nu r vereinzelt beobach te t w orden.
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T.M . 28. 6. 17, 2 m. — C h r y s o t o x u m  v e r n a l e  Lw.  B.
6. 5. 20.  —

Pipunculidae.
P i p u n c u l u s  s y l v a t i c u s  Mg.  B. 30.  7. 16.  —  P.  

v a r i p e s  Mg.  E. 10.  5. 16.  —  P.  s e m i f u m o s u s  K ow . T.M. 
6. 6. 17. D ie A rten  d ieser kleinen G ruppe legen ihre E ier an 
Z ikaden ab, in denen  sich die ausschlüpfenden Larven entw ickeln.

Phoridae (Buckelfliegen).
P a r a s p i n i p h o r a  i m m a c u l a t a  S trobl. B. 18. 7. 17. —  

D ie Larven der m eisten A rten  nähren sich von verw esenden Stoffen. 
(D ie Larven von T rineura aterrim a F. finden sich oft in g roßen  
M assen in den ausgegrabenen  Särgen.)

Platypezidae.
O p e t i a  n i g r a  Mg. T.M. 6. 10. 19. I m .  — C a l l i m y i a  

a m o e n a Mg. T.M. 6. 9. 23, l m .  —  C. s p e c i o s a  Mg. T.M. 
6. 9. 2 3 ; 1. 9. 22. —  D ie M ännchen sind einfarbig  sam m etschw arz, 
d ie W eibchen dagegen  prachtvoll m it silbernen F lecken und  Binden 
geziert. — A g a t h o m y  i a  a n t e n n a t a  Fll. T.M. 21. 9. 21, 
1 m. —  A . f a l l e n  i Z. H äufig. T.M., S pätherbst. —  P l a t y -  
p e z a (Clythia), a t  r  a  Mg., c o n s o b r i n a  Z., m o d e s t a  Z„ 
c o n n e x a  Bohem., d o r s a 1 i s Mg., r u f a  Mg. T.M. im O k to b e r  
(4. 10. 16) alljährlich m ehr oder w eniger häufig. D ie Larven leben 
in Pilzen und  Schwämm en. (P. f u r c a t  a Fll. fand  ich in vielen 
E xem plaren an der U n terse ite  eines m ächtigen Baum schwam m es 
(Polyporus) am S tam m e einer R üster bei Pohlitzer M ühle (28. 5. 16.)

Tachinidae (Raupenfliegen).
S e r v i l l i a  l u r i d a  F. N icht selten , jedoch m it örtlich 

begrenztem  V orkom m en; unsere erste  Tachine im Frühjahr. T.M . 
2. 5. 23, wo sie auf dem  dürren  Laub am Boden saß. D er W irt 
d ieser schönen A rt ist m erkw ürdigerw eise noch nicht sicher bekann t. —  
E c h i n o m y i a  f e r a  L., überall häufig. B. 17. 5. 16, T.M . 
6. 7. 17. —  E. m a g n i c o r n i s  Z. S eltener. B. 31. 8. 13.

G y m n o c h a e t a  v i r i d i s  Fll. D ie durch ihre m etallisch 
go ldgrüne F ärbung  un te r den Tachinen auffallende A rt ist im ersten  
Frühjahr an B aum stäm m en, wo sie sich sonnt, nicht selten . T.M . 
23. 5. 17; 2. 5. 23.

E r n e s t i a  r u d i s  Fll. D er H aup tfe ind  d er K iefern- (Fori-) 
eule, P a n o l i s  g r i s e o v a r i e g a t a  G oeze. Jahrw eise in un 
geheurer M enge au ftre tend . D ie „B rum m er“ , d ie im Jun i 1925 
sich in g ro ß er A nzahl in den Zim m ern an den  Scheiben so fo rt ein
fanden , w enn d ie F enste r offen s tanden , w ar d iese A rt. In den 
Jah ren  ohne auffallenden R aupeneinfall tr i t t  ihr m assenhaftes E r
scheinen zurück, w enn sie auch im m er noch häufig b le ib t. In den 
L aubw aldungen der Buschmühle (9. 6. 19) w eniger häufig ; in zahl
loser M enge jedoch in den N adelw aldungen  d e r U m gegend , z. B. 
am  „Faulen  S ee“ usw. —  C a r c e l i a  f l a v i c a n s  M cq. H äufig  
auf B aum blättern  sich sonnend. T.M . 28. 6. 17. Forstw irtschaftlich 
w ichtig, da  sie beim  K iefernspinner ( D e n d r o l i n u s  p i n i  L.), 
K iefernspanner (B u p a 1 u s p i n i a r i u s L.) u. a. schm arotzt. — 
E x o r i s t a  c o n f i n i s  Fll. B. 21. 7. 19. —  E. f i m b r i a t a  
Mg.  B.  20.  7.  24.  — E.  g l  a u  c a  Mg.  B.  20.  7.  24.  — N e m o -  
r i l l a  f l o r a l i s  Fll. B. 21. 7. 19. Beschäftigt sich m it den
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R äupchen der Z ünsler und  W ickler. —  L y d e l l a  n i g r i p e s  Fll. 
T .M . 30. 5. 20. V ereinzelt. — L y p h a  d u b i a  Fll., zusam m en 
m it C h a e t o g e n a  c a e s i f r o n s  M cq. im F rühjahr m assenhaft auf 
B lättern  und  dem  Pflanzenw uchs des W aldbodens. Ch. c a e s i f r o n s  
M cq. verfo lg t die R aupen  des schädlichen g roßen  F rostspanners 
(H ibern ia  defoliaria CI.). —  B. 30. 4. 16. —  C  h. a s s i m i 1 i s Fll., 
d ie  vielfach nur als g rößere  A b a rt der V orstehenden  angesehen 
w ird, viel se ltener. T.M . 14. 4. 18, auf B lättern .

M e i g e n i a  f l o r a l i s  Fll. T.M . 27. 9. 22 — doch wohl 
nur k leinere A b a r t von M. m u t  a b i 1 i s Fll. —  besonders im 
H erb st auf B lättern  recht häufig. Sie schm arotzt in B lattkäferlarven, 
befällt aber auch Feldheuschrecken ( S t e n o b o t h r u s  p a r a l l e l u s  
Z.). —  M. b i s i g n a t a  Mg. TM. 11. 6. 19. W ird  als g rößere  
Form  von M. f l o r a l i s  Fll. angesehen. Lebew eise und  V or
kom m en gleich f l o r a l i s  Fll., doch ist sie auch aus B lattw espen
larven und  S chm etterlingsraupen  gezogen w orden. —

T a c h i n a  r u s t i c a  Mg. A uf D olden  — besonders im 
S pätsom m er —  selten  fehlend. E. 4. 9. 12. —  G o n i a  d i v i s a  
M g. H äufiges F rühlingstier. T.M . 14. 4. 18. —  A c e m y i a  
a c u t i c o r n i s  Mg. N ur stellenw eise. B. 9. 6. 19. P arasit der 
G rashüpfer. — M o n o c h a e t a  a l b i c a n s  Fll. B. 30. 4. 16 ; 
6. 5. 17. S elten . —  W a g n e r i a  n i g r a n s  Mg. G länzend 
schwarze, k leine F liegen, die auf sonnenbesch ienenen  S teinen, S an d 
flächen usw. m it sonderbaren  F lügel V errenkungen eifrig  um herlaufen. 
H äufig . T.M . 2. 9. 19. —  R h a c o d i n e u r a  a n t i q u a  Mg. 
V ereinzelt. T.M . 4. 7. 17; 30. 5. 20; B. 24. 6. 17. D ie L arve 
leb t in O hrw ürm ern. —  B u c e n t e s  c r i s t a t a F .  H äufiger 
Schm arotzer g ro ß er Schnaken- ( T i p u l a - )  L arven. B. 6. 5. 17. —

A c t i a  t i b i a l i s  R-D. W ahrscheinlich wie A . p i l i p e n n i s  
Fll. Feind  d er K ieferntriebw ickler ( E v e t r i a  r e s i n e l l a  L. 
und  b u o l i a n a  Schiff.). B. 21. 7. 19. W ird  aus den  H arzgallen  
gezogen . —  R h a p h i o c h a e t a  b r e v i s e t a  Z. Selten . T.M . 
1. 5. 20, 2 S tück.

A n t h r a c o m y i a  m e l a n o p t e r a  Fll. T.M . 6. 6. 1 7 . — 
L o e w i a  p h a e o p t e r a  Mg. Selten . B. 21. 7. 19. —
M a c q u a r t i a  g r i s e a  Fll. B. 18. 7. 17 ; T.M . 2. 10. 19. 
B lattkäferparasit. —  M a c r o p r o s o p a  a t r a t a  Fll. E. 25. 5. 18. — 
M i n e t t a  n i g r i t a  Fll. B. 16. 6. 18. — D e m o t i c  u s  
p l e b e j u s  Fll. T.M . 28. 6. 17 auf D olden . —  M y i o b i a  
i n a n i s  Fll. T.M . 5. 8. 17. —  T h e l a i r a  n i g r i p e s  F. 
T.M . 20. 7. 24. —  D e x i a  r u s t i c a  F. T.M. 26. 8. 20 ; B. 21. 7. 19, 
in g roßer M enge auf B lättern . Schm arotzt in den Larven der M ai
käfer, Jun ikäfer u. dergl. A l o p h o r a  p u s i l l a  Mg. T.M. 1. 5. 2 0 .— 
P h a s i a  c r a s s i p e n n i s  F. T.M. im H erb st auf Schafgabe 
nicht selten. P arasit d e r Schildw anzen. B. 4. 6. 13 (v. s t r i g a t a  
G irsch.); B. 30. 7. 16 (v. u m b r i p e n n i s  Girsch.) —

L u c i l i a  f l a v i p e n n i s  K ram er. T.M. 26. 8. 23. — P r o t o -  
c a l l i p h o r a  s o r d i d a  Z. B. 11. 4. 23. N ähren sich als Larven 
vom  Blut der Jungen  von S perlingen, Schw alben, A m m ern usw., 
d ie  sie durch A ussaugen  des Bluts bis zum T ode quälen. Im Freien  
ist d ie F liege selten  zu fangen, ab e r leicht aus e ingetragenen  V ogel
nestern  zu ziehen. Ich gew ann sie aus einem  Schw albennest, das ich 
m einem  Schw iegersohn, H errn  W . K loeckner, hier, verdanke. — 
P o l l e n i a  v e s p i l l o  Mg. D as ganze Jah r hindurch häufig.
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Schm arotzt bei R egenw ürm ern. B. 30. 3. 13 ; 11. 4. 2 3 ; T.IVL 
23. 5. 24. —  C a l l i p h o r a  v o m i t o r i a  L. —  etw as se lten er 
als C. e r y t h r o c e p h a l a  Mg. — Schm eißfliege. E. 25. 5. 18. —  
O n e s i a  s e p u l c h r a l i s  Mg. T.M. 2 6 .8 .2 3 .  — O . c o g n a t a  
Mg. B. 14. 4. 18 ; T.M. 2. 5. 23. —  C y n o m y i a  m o r t u o r u m  L. 
Leichenfliege. T.M. 26. 8. 23. H äufig. —

Anthomyidae (Blumenfliegen).
H ierzu w erden  neuerdings auch einige sog. M usciden gerechnet. 

D ie den S tubenfliegen  verw and te  M u s c a  c o r v i n a  F. f in d e t 
sich nicht se lten  auf B lüten. B. 14. 4. 18. —  D ie k leinste A rt 
M. t e m p e s t i v a  Fll. se tz t sich dem  S paziergänger reihenw eise 
a u f ' d ie K leidung, wo sie vom Schweiß angezogen w erden m ag. 
B. 6. 5. 20. —  L y p e r o s i a  t i t i l l a n s  Bezzi, d ie w inzige dem  
„W adensteche r“ , S t .  c a l c i t r a n s  L., verw andte  F liege, fing ich 
am 16. 6. 18 im E ichw ald; sie um schw irrte in g rö ß erer A nzahl 
m einen H u t und  ließ sich leicht fangen. Bis vor ein igen Jahren  
ga lt sie als nur südliche A rt (K alabrien, K orsika); m an wies sie 
aber auch in O stp reu ß en  nach. V erm utlich w ird sie w egen ihrer 
geringen G röße häufig übersehen. — G r a p h o m y i a  m a c u l a t a  
Scop. B. 31. 8. 1 3 ; auf Blüten. — M u s c i n a  a s s i m i l i s  Fll. 
T.M. 24. 9. 24.

H y d r o t a e a  c y r t o n e u r i n a  Z. B. 30.  7. 17.  —  F a n -  
n i a  a r m a t a  Mg.  O.  10. 6. 17.  —  F.  p o l y c h a e t a  S tein. 
B. 21. 7. 19, m. — L i m n o p h i l a  n o t a t a  Fll. O derstrand . 
30. 5. 23. —  L i s p e  t e n t a c u l a t a  D g. O . 10. 6. 17, häufig. —  
M y c o p h a g a  f u n g o r u m  Dg. B. 18. 7. 17, 2 m .; E. 27. 5. 19, 
2 m ., an Pilzen. — A l l o e o s t y l u s  d i a p h a n u s  W ied ., jahrw eise 
häufig an Baum stäm m en, z. B. am  W ege  nach der G rundschäfere i; 
sonst nur im m er einzeln. B. 21. 7. 19. —  H y d r o p h o r i a
c o n i c a W ied. Im Som m er überall sehr häufig. Im T.M. saß sie 
am 11. 6. 18 fast auf jedem  B latt in M ehrzahl. —  P h a o n i a  
c o n f l u e n s  S tein , f u s c a t a  Fll., e r r o n e a  Schnabl, s i g n a t a  
Mg., e r  r a n  s Mg., im Som m er im ganzen G eb ie t m ehr oder w eniger 
verb re ite t. —  A c a n t h i p t e r a  i n a n i s  Fll. B. 28. 6. 17. D ie 
A rt w urde w iederholt zahlreich aus W espenneste rn  gezogen ; im 
Freien  findet m an sie im m er nur vereinzelt. — M y d a e a  a t r i p e s  
M eade, d e p u n c t a  Fll., t i n c t a  Z., d u p l a r i s  Z. B. und  
T.M. —  P e g o m y i a  p r a e p o t e n s  W ied., v e r s i c o l o r  Mg., 
b i c o 1 o r W d. T.M. —  H y l e p h i l a  b u c c a t a  Fll. T.M. 
1. 5. 20, l m .  — A m m o m y i a  a l b i s e t a  v. Ros. B. 16. 6. 18, 
l m .  —  H y l e m y i a  l a m e l l i s e t a  Stein. E. 7. 6. 17. — C h o r t o -  
p h i l a  p e n i c i l l a r i s  S tein. B. 6. 5. 17. —  C o e n o s i a  
a m b u 1 a n s Mg. B. 29. 5. 17, 1 m. —  D ie echten A  n t  h ö 
rn y i d e n sind unscheinbare, m eist g rau  oder b raun  gefä rb te  F liegen ; 
d ie im Zim m er unerm üdlich um den K ronleuch ter u. dergl. fliegende 
F a n n i a  ( H o m a l o m y i a )  c a n i c u l a r i s  L. m ag ihr A ussehen 
im allgem einen kennzeichnen.

Acalyptera.
P a r a l l e l o m a  a l b i p e s  Fll. B. 22. 5. 20. —  L e p t o p a  

f i l i f o r m i s  Z.  B. 11. 5. 13. — S c a t o p h a g a  l u t a r i a  F. 
T.M. 24. 9. 24. -  N o r e l l i a  s p i n i m a n a  Fll. T.M. 20. 7. 24. —  
T r i c o p a l p u s  f r a t e r n u s  Mg. E .O . 19. 6. 16, häufig.
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D r y o m y z a  f l a v e o l a  F. T.M. 14. 10. 18, d ie dunkle , 
als v a r .  Z a w a d s k i i  Schum., beschriebene F ärbungsabänderung .

E c c o p t o m e r a  f i l a t a  Lw. T.M. 4. 9. 18. —  S c h r o e d e -  
r i a  ( B l e p h a r o p t e r a )  i n e r s  Mg. T.M. 4. 10. 16. A m  Ein
gang  eines K aninchenbaues.

B i s c h o f i a  d r y o m y z i n a  Z. T.M. 5. 8. 17. —  P h e r -  
b i n a  c o r y l e t i  Scop. B. 16. 6. 18. —  Ph. v i t t i g e r a  Schin. 
B. 11. 4. 23. —  C o r e m a c e r a  m a r g i n a t a  F.  E. 14. 8. 12;  
B. 21. 7.  15.  —  L o n c h a e a  d a s y o p s  Mg.  B. 9. 6. 19.

T e t a n o p s  m y o p i n a  Fll. O . 24. 6. 17, S trand tie r. — 
P t i l o n o t a  c e n t r a l i s  F.  E. 27.5.19. —  M e l i e r a c r a s s i -  
p e n n i s  F.  B. 9.7. 11; E. 14. 8. 12. —  M e c k e l i a  u r t i c a e  
L. E. 25. 5. 18. —  T a n y p e z a  l o n g i m a n a  Fll. TM. 
20. 7. 24. —  P l a t y s t o m a  u m b r a r u m  F. TM. 8. 6. 13, 
häufig an Zäunen. —  A c i d i a  c a e s i o  H arr. T.M. 6. 7. 17. — 
S p i l o g r a p h a  a r t e m i s i a e  F.  B. 6. 7. 17. —  S t e m o -  
n o c e r a  a b r o t a n i  Mg. T.M. 6. 7. 17. —  T e p h r i t i s  l e o n -  
t o d o n t i s  Dg.  B. 21. 7. 19. —  T r u p a n e a  (Urellia) c o m e t a  
Lw.  TM.  6. 9. 22. — O x y p h o r a  b i f l e x a  Lw.  B. 22. 5. 20.

A n t h r a c o p h a g a  s t r i g u l a  F. T.M. 1. 5. 20. — E 1 a c h i - 
p t e r a  b r e v i p e n n i s  Mg.  O.  28.  9. 12.

D r o s o p h i l a  p h a l e r a t a  Mg. T.M. 26. 9. 17. —  D. 
o b s c u r a Fll. B. 24. 4. 18. A n  saftreichen B irkenstüm pfen 
häufig. — H ierher g ehö rt d ie Essigfliege, u n te r w elcher Bezeichnung 
m ehrere A rten  der F rüch te einm achenden H ausfrau  bekann t sind.

T r y p t o c h a e t a  p u n c t u m  Mg. T.M. 9. 8 16. D ie 
niedliche F liege trieb  sich in großen  Scharen auf dem  Sande der 
W aldw ege herum .

A g r o m y z a  c u n c t a n s  Mg.  O.  12.  6. 16.  —  A.  1 a t e  - 
r i t i a  R ond. T.M. 21. 8. 21.

Conopidae (Dickkopffliegen).
M y o p a  t e s t a c e a  Mg.  B. 6. 4.  13. —  O  c c e m y i a

s u n d e r w a l l i Z .  T.M. 2. 9. 19. — O . p u s i 11 a Mg. T.M. 2. 9 .1 9 .

D en Schluß der Fliegen im System  bilden die
Hippoboscidae (Lausfliegen),

eigentüm liche Schm arotzer, die auf W arm blü tle rn  leben.
L i p o p t e n a  c e r v i  L. T.M. L eb t auf R ehen usw .; verirrt 

sich aber nicht selten  auch auf den M enschen, wo sie im Bart- und 
K opfhaar, oder auf der K leidung  harm los herum krabbelt. — 
O r n i t h o m y i a  a v i c u l a r i a  L. A uf V ögeln. B. 21. 7. 15. —

(A bgeschlossen: 20. 11. 1925.)
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