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NEWBERYIT MEJILLONESKÖL, CHILE.

Schmidt ^SÁNDOR-tól.

(Egy könyomatu táblával.)

Ujabb idben a magyar nemzeti Múzeum ásvány öslénytári osz-

tálya egy McjíUoncsvöl (Chile) származó fabarna szín guano-példány

birtokába jutott, melynél a repedések falait víztiszta, élénken csillogó, ki-

csiny kristályok borították el. Midn dr. Krenner József Sándor múzeumi r
úr meleg köszönetem mellett ez anyagot behatóbb kristálytani vizsgálat

czéljából reám bízni szíveskedett, az ide vonatkozó adatokat a követke-

zkben van szerencsém közzétenni.

A nevezett kristályokból a teljesen homogén egyének ritkák, mert a

legtöbbnél nemcsak a felületen van a finom guano-por beágyazva, hanem

egyes kristályok egész tömegükben behintve tartalmazzák zárványul azt.

Alig kételkedhettünk, hogy ez ásvány is a már ismeretes guano-ásványok

sorába tartozik. Az anyag elégtelensége tüzetesebb vegyi vizsgálatot nem

engedett ugyan meg, de a phosphorsav és víztartalom könnyen kimu-

tatható volt. Az összes fizikai kristálytani sajátságokból kiderült, hogy ez

ásvány azonos a Gerhard romliath által nem rég megismertetve lett 'New-

heryittel* melyet C. Netvhery úr a Sktpton-hailMigok guanójában (Bal-

larat mellett, Victoria) födözött fel. Ez anyag Mac Ivor elemezése sze-

rint a Mg" H'^ P^ 0^ + 6H'- képletnek felel meg és vom Bath vizsgálata

szerint az egy négyzethüvelyk nagyságot is elér táblás kristályok a rhom-

bos rendszer három véglapját, a törzspiramist és két domát tüntetnek el.

A Newberyit optikai tulajdonságaira nézve Des-Cloizeaiix** tett adatokat

közzé, melyek azonban csak megközelítk.

* Sitznugsber. der Niederrliein. Ges. f. Natur- u. Heilk. Bonn. Sitz;ung vom
13. Januar 1879. L. ugyancsak Groth's Zeitschrift etc. 4. 4^7.

*-'- Bull, de la soc. min. de France. II. S?.



A cJiilei Newberyiten véghezvitt pontosabb méréseim eredménye a

Gerhard vow Rath által adott szögértékekhez közel áll ugyan, de midn
a rendelkezésemre állott kitünö kifejlödés kristályok az összes mért egyé-

neknél a megfelel szögértékekben nagyobb fokú állandóságot, a vom

Eath által közölt adatoktól pedig szabályhoz nem kötött eltéréseket mutat-

tak : a Newberyit kristálytani elemeit a következleg állapítottam meg.

Kristályrendszer : rhombos. Tengelyek viszonya :

a : b : c = 0.95482 : 1 : 0.93601

levezetve a követ mért értékekbl u. m.

a: e = 100: 102 = 63° 53' 18"

a: o = 100: 111 = 54° 24' 32"

A kristályok fölállításánál a Eath-félét megtartva, a III. Tábla 3. áb-

ráján megszerkesztett gömbprojekczióban az összes észlelt alakokat tünte-

tem el, melyeknek sorrendje az alábbi.

a (100)
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1. Kristály: (III. T. 1.) Víztiszta, 1'')^ magas, ^U'>%n széles, ^k^n vas-

tag. A függélyes tengely szerint megnyúlt, oszlopos egyén.

Alakjai :

a (100) g (011)

b (010) e (102)

e (001) m (110)

f (021) 0(111)

p(112).

A végtagok — e kivételével — legjobban tükröznek, míg a domák

tükrözése nem volt tökéletes. Kifejldésére nézve szimmetrikus köröskörül

a nagy tengely mentében kissé megrövidülve.
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a (100) e (102)
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7. Kristall/. (III. T. 8.) Víztiszta egyén, 1 '/s %, magas, 1 % széles

és majd olyan vastag.

Alakjai:

a (100)
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A törzsprizma a gyérebben jelentkez alakok sorába tartozik, vele egyenl

gyakran leginkább az l jelenik meg, míg az n, t, v, q, d, h és s alakok csak

egyes esetekben voltak észlelhetk ; végül az r makropiramis aránylag gya-

kori alak. A legcsekélyebb számú kombinácziót a 3. kristály (7 alak), a leg-

nagyobb számút ellenben a 4. és 5. kristályok (13— 13 alakkal) mutatták.

Az egyes alakok közöl leginkább az a, b, f, e és o azok, melyek olykor fel-

tn nagy lapokban vannak jelen, míg a többi inkább alárendelt szerepet

játszik. Nagyságra nézve magán a guano-példányon lev legnagyobb egyén

leghosszabb átmérje szerint 8 '«/„;, mér, a chilei kristályok tehát e részben

meglehetsen az ausztráliaiak mögött maradnak. A kristályok általános ha-

bitusa végül ezeknél is, mint a Skipton barlangból származóknál— inkább

az a véglap szerint való táblás kifejldést mutatja, de oszlopos kristályok

is gyakran fordulnak el.

*

A chilei Newberyit keménysége valamivel több mint 3, fajsúlya — a

mennyiben, erre nézve még semmi adat sincs közzétéve — a Thoulet-íéle

oldatban közelítleg meghatározva ajjró, de lehetleg homogén egyéneken :

2.10. Hasadás a bázis szerint tökéletlen, ellenben tökéletes a brachyvég-

lappal párhuzamos irányban. Az optikai tengelyek síkja párhuzamos a bra-

chyvéglappal, els középvonal a függélyes tengely. Ketts fénytörés : positiv

jelleg, dispersiv : e<v.

i2Ea
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1 álü = 72° 52' 39"

V 320 = 68 28 lí)

n 750 = 67 21 14

t 430 =66 33 18

m 110 == 61 50 28

111 = 35 35 28

h 223 = 30 53 52

p 112 = 29 38 39

s 722 = 68 14 15

r 211 = 55 3 40

g'On = 86 12 50

g OU = 93 47 10

d (101) ül02 = 18° 19' 6"

1 210 = 50 49 18

V 320 = 53 48 15

n 750 = 54 39 59

t 430 = 55 18 32

m 110 = 59 34 55

Olli = 33 45 33

h 223 = 29 37 26

p 112 = 28 55 58

s 722 = 32 29 40

r211 = 29 15 21

d'TOl = 88 51 36

d loi = 91 8 24

1 (210) V 320 = 6° 57' 30"

n750 = 8 46 27

t 430 = 10 5 12

m 110 = 18 9 21

o 111 = 40 7 34

h 223 = 50 25 38

p 112 = 57 47 12

s 722 = 18 41 20

r 211 = 24 42 57

r 210 = 51 2 26

r" 210 =128 57 34

V 320 = 45° 46' 1"

n 750 = 46 54 36

t 430 = 47 45 20

m 110 = 53 16 8

o 111 = 35 24 3

h 223 = 35 5 40

p 112 = 36 46 16

s 722 =23 2 49

r 211 = 24 4 41

q'lîCI2 =111 33 48

g 302 = 68 26 12

6(102)1210 = 66° 35' 53"

V 320 = 68 12 19

n750 = 68 40 41

t 430 = 69 1 58

m 110 = 71 26 19

111 = 37 53 3

h 223 = 28 23 58

p 112 = 22 47 38

s 722 = 49 19 18

r 211 = 42 35 16

e'~102 = 52 13 24

e 102 =127 46 36

v(320)n 750 = 1° 48' 57"

t 430 = 3 7 42

m 110 = 11 11 51

o 111 = 37 52 23

h 223 = 48 52 38

pll2 = 56 36 38

s 722 = 23 8 38

r 211 = 25 37 2

v' 3lO =64 57 26

v"'"320 =115 2 34

Természeti ajzi Füzetek. VI. köt. I—II. füzet. 13
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In der Revue werden Uebersetzimgen oder Atiszüge der im angarischen

Theile enthaltenen Arbeiten gegeben; minder wichtige Sachen werden blos

angeführt. Die Arbeiten ausländischer Autoren erscheinen vollinhaltlich in

der Revue und werden im ungarischen Theile auszugsweise mitgetheilt, oder

wenigstens angedeutet.

Bei jedem Artikel der Revue wird auf die Seitenzahl (pagina) des unga-

rischen Textes geiviesen.

Die Tafeln sind für beide Texte gemeinsam.

Die Autoren sind der Wissenschaft gegenüber verantwortlich.

Die Redaction.

ZOOLOGIE.
Pag. 3.

Literatura Hymenopteroritm ab Alexandko Mocsáry con-

scripta. Der Verfasser dieser gewiss mühevollen Arbeit hat sich durch

Zusammenstellung derselben Verdienste erworben, welche nunmehr — da

der Separatabdruck der Arbeit schon früher ausgegeben wurde— allerseits

bereitwilligst anerkannt sind. Die Arbeit erforderte nebst Fleiss eine nicht

gewöhnliche Geduld und Ausdauer, da die Entomologie kaum eine zweite

Ordnung aufzuweisen hat, deren Literatur mehr verstreut wäre, als eben

jene über Hymenopteren. Obwohl die Arbeit dem Plane und der Eichtung

dieser Zeitschrift nicht ganz entspricht , scheuete die Redaction — mit

Rücksicht auf die Wichtigkeit der Arbeit — vor der Herausgabe nicht

zurück und hofft von Seite der interessirten Fachkreise der Billigung zu

begegnen.

Pag. 123.

EndoiTiychidae in Asia orientali a J. Xantus collectif. Enumera-

vit : Joannes Frivaldszky. Mit folgenden neuen Arten : Amphisternus

tuberifer, A. sexcristatus, Engonius quadripustulatus, Dryadites (n. g.)

13*
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Borneensis n. sp., Meilichius ferrugineus, Panomœa undecimnotata. Die

hier und in der folgenden Abhandlung enumerirten Arten entstammen dem

reichen Materiale unseres Forschungsreisenden Johann von Xantus. Der

Umstand, dass die Beschreibungen in lateinischer Sprache gegeben sind,

enthebt uns einer weiteren Ausführung.

Pag. 134.

Coleoptera nova a Joanne Xantus in insula Borneo détecta et

a Joanne Feivaldszky descripta. Als neu sind beschrieben : Dischissus

Borneensis, Idiocheila (nov. gen.) spinipennis n. sp., Antrisis Xanti, Toxi-

cum heros.

Pag. 141.

lieber das VorhommeTi der Epitritus argiolus Em.
genannten Ameise in Ungarn. Von Professor Dr. Gustav Mayr in Wien.

Diese Ameise wurde durch Dr. Géza von Horváth zu Farkasd (Phylloxera

Versuchsstation) am 16. Juni 1881, IV2 Meter tief auf mit Phylloxera

behafteten Bebenwurzeln entdeckt, als E. argiolus Em. determinirt, welche

Bestimmung Herr Professor Mayr auf Grund genauer Untersuchung

bestättigt und darüber, wie folgt, berichtet.

Dr. Emery beschrieb bis jetzt zwei Epitritus-Arten, u. z. im Bull.

Soc. ital. Anno L, p. 136 das Weibchen von E. argiolus; in den Ann. Mus.

civ. di Genova Vol. VIL, 1875, p. 473 und 474 den Arbeiter dieser und

der E. Baudueri-Art.

Im Appendix der letzteren Arbeit gab Professor Emery die geographi-

sche Verbreitung dieser Formen wie folgt : E. argiolus : Süd-Frankreich,

Corsica, Italien bis Neapel; E. Baudueri: Süd-Frankreich und Corsica.

Die Lebensweise dieser Thiere ist unbekannt, und Emery bemerkt

nur, dass E. argiolus einmal um Lucca im Grase, ferner im botanischen

Garten zu Neapel unter einem Steine gefunden wurde.

Ob nun das durch Dr. Horváth entdeckte Thier mit den Eebenwur-

zeln oder der Phylloxera in irgend einer Beziehung stand ; ob sich dasselbe

ursprünglich in der angegebenen Tiefe befand, oder nur zufällig mit nach-

stürzendem Erdreich in die Grube gerathen, dort an der Rebenwurzel

haften blieb, das kann nach einem einzigen Exemplare dieses winzigen,

kaum 1.8 ^"/,j langen Thierchens nicht entschieden werden. Interessant ist

aber der Umstand, dass diese Art, welche bis jetzt im engeren Sinne des

Wortes der Mediterran-Fauna anzugehören schien und deren nächste Ver-

wandte (Strumigenys, Orectognathus, Daceton, Ceratobasis, Rhopalothrix)

sammt und sonders in den wärmeren Regionen leben, auch im Pester

Comitate vorkommt.

Auch hinsichtlich anderer Formen enthält die Ebene Nieder-Ungarns

solche, welche eigentlich der Mediterran-Fauna angehören und, wie es
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scheint, den dazwischen liegenden Gebieten abgehen ; hierher gehören :

Myrmecocystus viaticus Fabr. und M. cursor Fonsc. Die erstere Art

kommt ausser Ungarn (von Tokaj bis Grebenácz im ehem. Banate) in ganz

Nord- Africa, in Ost-Africa bis zum Aequator, in Arabien, Klein-Asien,

Persien, im Caucasus , im südlichen und westlichen Theile der Balkan-

Halbinsel, so auf der pyrenaeischen Halbinsel vor. Dr. Emery behauptet

zwar, dass Dr. Sichel in Paris diese Art auch aus Croatien erhalten habe
;

es muss jedoch bemerkt werden, dass diese Angabe noch der Bestättigung

bedarf. — M. cursor zeigt die gleiche, jedoch etwas beschränktere Verbrei-

tung; es ist aber nicht ausgeschlossen, dass diese Art ihrer Kleinheit und

Easchheit wegen der Aufmerksamkeit der Forscher entging.

Wien, im Juni 1882.

Pag. 143.

Hymenoptera nova vei minus cognita in collectione

Musaei nationalis Hungarici a Doctore J. Kriechhau-
mer Monacensi descripta. Neue Arten : Aulacus fasciatus, Ichneu

mon curtulus, I. melanostigma, I. cordiger, Amblyteles pandúr, A. carnifex,

A. erythropygus, Cryptus Turkestanicus, Xylonomus ephialtoides. Weniger

bekannte Arten: Ichneumon csedator Gr. (? ?) f^., Amblyteles 5-cinctus

(Mocs, i. 1.), A. Sibiriens Mocs., A. Hungaricus Tschb. cT, A gratiosus (Mocs.

i. 1.). Den Lesern dieser Schriften wird es vielleicht noch in Erinnerung

sein, dass ich in Sachen der Sprachenfrage Herrn Dr. Kriechbaumer scharf

zu Leibe ging. Mein geehrter Gegner antwortet auf den Angriff mit gegen-

wärtiger Abhandlung und ich erkläre bereitwilligst, dass dies eine ebenso

edle als kluge Art ist den Eedacteur einer 'wissenschaftlichen Zeitschrift zu

entwaffnen : es schädigt die Reputation keines Menschen und nützt der

Wissenschaft. Für die gewählte Art statte ich meinem Gegner hiemit mei-

nen verbindlichsten Dank ab und erkläre die Controverse — Person gegen

Person — für abgethan. Otto Herman.

Pag. 152.

BEITRÄGE ZUR CYNIPIDEN-FAUNA UNGARNS,
BESONDEES DER UMGEBUNG VON BUDAPEST,

von Josef Paszlavszky,

Prof. an der Oberrealschule zu Budapest, II. Bezirk.

Die interessante Familie der Cynipiden wurde von den ungarischen

Entomologen bisher nur geringer Aufmerksamkeit gewürdigt. In den

Denkschriften der XX. Versammlung ungarischer Aerzte und Naturfor-

scher* sind nur neun Arten erwähnt. Ich habe in kurzer Zeit 1 1 Genera

* Budapest, 1879. I. Tlieil, Cap. TV. Budapest und seine Umgebung in zoo-

logisclier Hinsicht von Dr. Th. Margó. (Die Hymenopteren von A. Mocsáry.)
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mit 68 Species gesammelt, welche im ungarischen Texte auch enumerirt

werden ; ausserdem besitze ich eine ziemlich grosse Anzahl von Gallen,

welche noch einer genaueren Determination warten. Die näheren Fundorte

sammt den Nährpflanzen und der Flugzeit der Gallwespen sind, wo dies

möglich war, überall angegeben.

Bezüghch der Benennungen und der Eeihenfolge der Arten bin ich

Dr. G. Mayr's neuester Publication* gefolgt in der Ueberzeugung, dass

das Eecht, ältere Namen zu ändern und neuere anzuwenden, Niemandem

eher als ihm, dem allbekannt gründlichsten Kenner der Cynipiden, gebühre.

Unter den 68 Arten will ich hier eine besonders erwähnen : die

Gynips superfetationis, Giraüd.

Dr. G. Mayr war diese Galle unbekannt; in seinem vortrefflichen

Werke: «Die europäischen Eichengallen» ist sie zwar erwähnt, aber weder

abgebildet, noch beschrieben, und in seiner Abhandlung : «Die europäischen

Arten etc.» fand natürlicherweise diese unbekannte Art ebenfalls keine

Aufnahme.

Uebrigens kenne auch ich bis jetzt nur die Galle, welche ich diesen

Sommer im Budapester zoologischen Garten an einer Quercus pedunculata

gefunden habe. Am 14. Juli bemerkte ich dieselbe am Bande einiger

Fruchtbecher, am 17. Juli hingegen fand ich schon keine mehr vor ; nur

die Fruchtbecher mit ihren kleinen Vertiefungen am Bande verriethen,

dass die Gallen abgefallen seien. Nach langem und mühsamem Suchen

fand ich auch einige derselben auf dem sandigen, grasbewachsenen Boden,

welche aufbewahrt wurden. Die darin liegenden Larven waren ganz ent-

wickelt ; sie sind ziemlich gross und bis jetzt (September) lebend.

Giraud's Gallenbeschreibung** passt vortrefflich auf meine Gallen.

Auf dem Baume sind dieselben schön graulichgrün und seidenhaarig, die

herabgefallenen hingegen braunlich und runzelig. An einem und demselben

Fruchtbecher fand ich gewöhnlich nur eine Galle, ausnahmsweise jedoch

auch zwei, ja sogar drei nebeneinander. J. VancxEl brachte mir einen gros-

sen Fruchtbecher von Qu. pedunculata aus Peszér (Pester Com.), an dessen

Bande rundherum wie grosse Perlen zu einem Kranze geordnet sechs

Gallen sassen.

Biologische Notizen. Die Gallwespen sind im Allgemeinen ziemlich

träge und einfältige Insecten ; die überwinternden sind besonders träge
;

man kann sie alle nacheinander mit der Hand abfangen. Die lebhafteste

war noch die C. tinctoria ; sie war beim Aufmachen der Schachtel gleich

flugfertig und summte in derselben herum, wenn sie nicht ins Freie gelan-

gen konnte.

" Die enroj)äisclien Arten der gallenbewohnenden Cynipiden, Wien, 1882. (Sep.-

Abdr. aus d. 21. Jahresb. d. Communal-Oberrealschnle im I. Bez. Alf. Holder.)
'•- Verb. d. Zool.-Bot. Ges. 1859, IX. p. 372.



199

Die trägeren, theilweise jedoch auch die anderen Arten stellen sich

todt, wenn sie sich in Gefahr wissen; kaum dass man sie berührt, so fallen

sie mit klatschendem Geräusch zu Boden und liegen mit eingezogenen

Gliedmassen eine Weile wie leblos. Besonders beobachtete ich diese Art

sich zu schützen bei C. calicis, C. truncicola und Rh. rosse, wie dies schon

von Brandt und Ratzeburg wahrgenommen wurde (Medizin. Zool. IL).

Ausserdem gewährt den meisten Cynipiden auch ihre Gestalt und Färbung

Schutz : die auf den Eichenbäumen lebenden sind in Gestalt und Farbe

den Eichenknospen ähnlich, der Rhodites rosae den Knospen der wil-

den Rose.

Die Frühjahr- und Sommergenerationen sind viel lebhafter; sie laufen

und fliegen in der mit einem Glasdeckel versehenen Schachtel herum und

sind bemüht, den wichtigen Act der Paarung zu vollziehen. Beim Oeffnen

der Schachtel fliegen sie gleich auf und gegen das Fenster hin. Der Sonnen-

schein und das Bewusstsein der vollkommenen Freiheit erhöht ihre Leb-

haftigkeit. In einem Glase transportirte ich etliche Exemplare — Männchen

und Weibchen — von A. ramuli in den hiesigen zoologischen Garten, wo

ich sie auf die Blätter einer buschigen Stieleiche setzte, welche eben von

den Strahlen der Abendsonne beschienen wurde. Sie liefen auf den Blät-

tern lebhaft hin und her, so dass ich ihnen mit den Augen kaum folgen

konnte ; sie tasteten fortwährend mit ihren Fühlern ; wuschen sich, rieben

ihre Flügel mit den Hinterfüssen und waren in rastloser Bewegung
;

besonders die Männchen schwärmten und huschten nach rechts und links

— ein Weibchen suchend, um im Interesse der Erhaltung der Art dem
Geschäfte der Befruchtung zu obliegen.

Bei der Begattung stellt sich das Männchen auf den Rücken des

Weibchens, packt dasselbe mit seinen Füssen und beginnt hierauf ein sehr

lebhaftes Antennenspiel, den Kopf, besonders aber die Fühler des Weib-

chens betastend, mit ihm kosend, es gleichsam küssend. Das Weibchen bleibt

hiebei auch nicht ruhig, besonders ihre Antennen befinden sich in lebhafter

Bewegung. Während in solcher Weise die Antennen des Männchens im

raschen Spiele ihre wahrscheinlich zur Begattung reizende Wirksamkeit

entfalten, ist auch dessen Abdomen in fortwährender Thätigkeit, indem es

bald von der einen, bald von der andern Seite die gehörige Stellung zu

erreichen und die Begattung zu vollziehen versucht. Das Weibchen scheint

sich zu weigern und es hängt von der Geschicklichkeit des Männchens ab,

wie es die günstige Lage des Weibchenabdomens zur Begattung im gehöri-

gen Momente auszunützen versteht.

Nach beendigter Paarung ziehen sich beide auf die Unterfläche der

Blätter zurück, waschen sich und scheinen einige Augenblicke der Ruhe

zu pflegen.

Um das Benehmen der Cynipiden im Freien beobachten zu können.
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habe ich mehreren der Wintergenerationen die Freiheit geschenkt, nament-

Hch einigen Individuen der C. Kollari, calicis , truncicola, coriaria und

scutellaris. Diese , von keinem Begattungstrieb angespornt , waren viel

ruhiger als jene; sie Hessen sich auf oder unter einem Blatte, oder aber

auf einem Zweige nieder und blieben ruhig sitzen, höchstens dass sie sich

wuschen und reinigten, wobei sie mit den Hinterfüssen ihre Flügel unge-

fähr 5—10 Minuten lang gleichsam bügelten; hierauf flogen sie jjlötzlich

auf und verschwanden rasch in der Höhe. Die oben erwähnten Arten flogen

alle, ausgenommen die truncicola, deren Individuen sich sehr unbeholfen

zeigten und vom Baume immer wieder hinab fielen. Es scheint demnach,

daes der lebhaften sexuellen Sommergeneration die Aufgabe zufalle, die

Fortpflanzung der Art loco, aber je rascher zu sichern, während die agame

Wintergeneration für die weitere Verbreitung der Gattung Sorge trägt.

Die zum Freilassen bestimmten Insecten pflegte ich in einer grösseren

Eprouvette mitzunehmen. Es geschah beim Transporte der C. calicis, dass

auf dem flachen Boden der frisch ausgewaschenen Eprouvette ein Tröpfchen

Wasser zurückblieb. Als ich kurze Zeit darauf die "Wespen hineingab,

wurde ich durch einen eigenthümlichen Vorgang überrascht. Beinahe alle

Wespen nämlich fielen über das in der seichten Furche des Eprouvetten-

bodens befindliche Wasser her, stellten sich in eine Reihe, wie die Ochsen

an der Tränkrinne und tranken mit grosser Hast ; dabei hielten sie ihre

Köpfe senkrecht nach unten, ihre Hinterleiber hingeben schief nach oben

und mit ihren beiden Vordergliedmassen scharrten und trieben sie das

Wasser von beiden Seiten her gegen den Mund hin, um mit den Mund-
theilen dasselbe hastig aufzuschlecken. Mittelst einer Loupe konnte ich

genau wahrnehmen, wie die Maxillen sammt allen Palpen beim Trinken

arbeiteten. Dieselbe Erscheinung beobachtete ich auch bei C. truncicola

und tinctoria.

Die Flugzeit der Gallwespen der Umgebung von Budapest scheint

eine viel frühere zu sein, als die der gleichartigen Insecten in Oesterreich

oder in Deutschland, insoferne wir dieselbe auf Grundlage der Angaben

von GiRAUD, G. Mayr und Adler kennen : die unserigen fliegen beinahe

alle um einen ganzen Monat früher.

Ich will nun noch eine biologische Beobachtung mittheilen, da ich

über die Cynipiden bis jetzt nirgends eine ähnliche gelesen habe.

Mein Schüler J, Vangel, aus der achten Classe der Realschule, der

im Sammeln, Ordnen und Präpariren der Gallen und Gallwespen mir sehr

behilflich war, machte einmal, als er mit Aufspiessen der Dr. scutellaris

beschäftigt war, die Bemerkung, als ob die Wespen beim Aufspiessen einen

Geruch von sich geben, ähnlich dem der Carabus-Arten. Ich habe auch

den Versuch gemacht und mich überzeugt, dass die Wespen wirklich einen

genügend intensiven Geruch haben, welcher jedoch nur beim Aufspiessen
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einer lebendigen Wespe sich bemerkbar macht. Nach diesem Versuche

habe ich meine Aufmerksamkeit bezüglich des Geruches auch anderen

Arten zugewendet und es gelang mir bei mehreren einen eigenthümlichen,

charakteristischen Geruch zu constatiren. Bei den meisten fand ich einen

dem specifischen Wanzengeruche ähnlichen Geruch, doch kamen auch

andere, kaum zu beschreibende Geruchsmischungen vor. So ist z. B.

der Geruch der C. amblycera ein Wanzengeruch mit eigenthümlicher

säuerlicher Nuance ; der der B. terminális ist auch ein Wani^engeruch mit

einem Nebengeruche von frisch zerriebenen Citronenblättern. — Werden

die Wespen zwischen den Fingern vollständig zerdrückt, so wird der

Geruch viel intensiver. Bei den grösseren Arten, wie C. KoUari und tin-

ctoria, ist der Geruch schon nach einem schwachen Drucke fühlbar. So

z. B. ähnelt der Geruch der C. tinctoria dem Gerüche des Caramel oder

des frischen Malzes mit einer Nuance von Wanzengeruch ; die C. calicifor-

mis riecht beim Abfangen nicht unangenehm, beim Aufspiessen hingegen

wanzenartig u. s. f.

Da man somit an dem Gerüche der Cynipiden nicht zweifeln kann,

so entsteht die Frage, welches Organ wohl die Riechstoffe produciren

möge ? Ueber die anatomischen Verhältnisse der Gallwespen wissen wir

leider sehr wenig
;
glandulie odoriferse sind in dieser Insectenfamilie unbe-

kannt ; es wären dieselben hiemit noch zu erforschen. Es ist übrigens

nicht unmöglich, dass den Riechstoff jenes paarige Organ liefert, welches

von Hartig anfänglich für die mänü liehen Geschlechtsdrüsen, für die

Hoden, dann aber für jene Drüsen gehalten wurde, welche — nach seiner

Meinung — den zur Gallenbildung nothwendigen giftigen Stoff' absondern.*

Dies sollte allerdings durch directe Beobachtungen nachgewiesen werden.

Ich werde auch nicht versäumen, die Frage näher zu studiren, sobald

meine karg ausgemessene Zeit dies gestatten Avird und hoffe, diese vor-

läufige Mittheilung durch eine gründliche Untersuchung bald erweitern

zu können.

Was nun die biologische Bedeutung des üebelriechens betrifft, so

irre ich vielleicht nicht, wenn ich dasselbe als Schutzmittel betrachte, wie

es eben bei den Wanzen und anderen Insecten auch der Fall ist. Demnach

schützen sich die Cynipiden gegen ihre Feinde nicht nur indirect durch Far-

ben- und Gestalt-mimicry, sondern auch direct, durch Verstellung und üblen

Geruch. Ebenfalls eine solche Bedeutung kommt auch den Gallen zu, welche

gegen die Witterungswiderwärtigkeiten und gegen die unzähligen kleinen

Feinde der jüngeren Generation, den unbeholfenen Larven Schutz gewäh-

ren. Es ist dies die Bedeutung der, ein Obst, eine Frucht, eine Knospe,

eine einfache Deformation darstellenden Gallenformen und demselben

* Vergl. Germar's Zeitschr. f. d. Entom. B. III. 1841. p. 329. — Taf. I. Fig. 4. b.

— ferner B. lY. 1843. p. 397.
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Zwecke entspricht die zottige, haarige, stachelige und mit einer klehrigen

Substanz überzogene Oberfläche der Gallen. So habe ich öfters an Gallen

der C. glutinosa angeklebt und verendet einen, jedenfalls mit mörderischen

Absichten hingeschlichenen, Hemiteles oder Calimome gefunden. Zum
Schutze dient ausserdem noch die Eigenschaft mancher Gallen, dass sie

nach Erlangung einer gewissen Eeife herunterfallen und auf dem Boden

zwischen Gras und Blättern schwer zu finden und, mit Koth und Sand

bedeckt, gewiss auch schwer zu erkennen sind. Die Galle der C. super-

fetationis wird auf dem Baume durch ihre grüne, auf dem Boden durch

ihre braune Farbe geschützt. Eine herausgefallene Innengalle der A. fecun-

datrix konnte ich auf dem Boden niemals auffinden, obzwar ich öfters und

mit vieler Geduld unter Bäumen, auf und unter welchen die leeren Aussen-

galien in grosser Anzahl waren, suchte.

Im Allgemeinen kann man behaupten, dass die Zahl der Schmarotzer

und der Grad der Schutzfähigkeit der Galle zu einander im verkehrten

Verhältnisse stehen. Aus den nackten und glatten Gallen der C. Kollari,

lignicola und coriaria habe ich viel mehr Schmarotzer erzogen, als aus den

klebrigen Gallen der C. calicis und glutinosa. Die unterirdischen Gallen

scheinen den Angriffen der Schmarotzer am wenigsten ausgesetzt zu sein.

Aus etwa 50 Gallen des A. serotinus sind bei mir keine Schmarotzer her-

ausgekrochen.

Aus den Gallen der Eh. rosae habe ich mehrere Jahre hindurch die

Inquilinen und Parasiten erzogen und die Erfahrung gemacht, dass am
frühesten die Synergus-Arten auskriechen , hierauf die Siphonuren und

zuletzt nach und nach die eine stärkere und längere Terebra besitzenden

Arten, namentlich Hemiteles-, Oligosthenus- und Calimome-Arten. Das

Verhältniss, in welchem die in Bildung begriffenen Gallen zur Länge und

Stiirke der Terebra der Schmarotzer stehen, ist unschwer zu erklären. Die-

jenigen, welche eine kurze und schwache Terebra besitzen, können ihre

Eier nur in die jungen Gallen hineinlegen, sie müssen also aus den alten

Gallen früher auskriechen als diejenigen, welche mittelst ihrer langen und

starken Terebra auch die dickere und massigere Wand der Gallen zu

durchbohren im Stande sind.

Pag. 162.

Eine neue Myriopodengattung und Art ,,Edenti-

Stoma OCtosulcatuiW , beschrieben von Dr. Edmund Tömösváry.

Mein unter obigem Titel in Band V. pag. 229 (Eev. 298) dieser Zeitschrift

erschienener Artikel wurde aus Versehen leider verstümmelt, insofern die

kurze Einleitung und die Genus-Diagnose wegblieb und blos die Artbe-

schreibung mitgetheilt wurde. Indem ich dies hiemit nachtrage, ergreife

ich zugleich die Gelegenheit, dieser interessanten Thierform statt dem
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fehlerhaft gebildeten Genus-Namen einen richtigeren Genus-Namen zu

geben und den unrichtigen Namen ,,Edentistoma" in „Aiiodontastoma" zu

ändern.

Die vollständigen lateinischen Diagnosen dieses Genus siehe im
ungarischen Texte.

BOTANIK.
Pa^. 164.

PLunibagineae eiiropeo^e. Auetore Victoke de Janka, ferner,

Pac. 176.

Brassiceae europeae. Auetore Victore de Janka, beide Arbeiten

sprechen für sich selbst. Beide wurden aus dieser Zeitschrift in A. Englers

Bot. Jahresberichte 1883, IV. B. Heft 1 und 2 übernommen.

MINERALOGIE.

NEV^BERYIT VON MEJILLONES, CHILE.
Von Alexander Schmidt.

(Hierzu Taf. III.)

In neuerer Zeit hat die mineralog.-paläont. Abtheiluug des ungari-

schen Nationalmuseums in Budapest ein holzbraunes Guanoexemplar von

Mejillones (Chile) erworben, dessen Rissflächen mit wasserhellen, lebhaft

glänzenden, meist kleinen Krystallen bedeckt waren. Durch die Güte des

Herrn Custoden Prof. Dr. Josef Alexander Krenner in den Stand gesetzt,

dieselben einer eingehenden krystallographischen Untersuchung zu unter-"

ziehen, theile ich im Folgenden die betreffenden Resultate mit, welche im

mineralog.-geolog. Cabinet des kön. ungarischen Josefs-Polytechnikum zu

Budapest mittelst eines, mit zwei Fernrohren versehenen ausgezeichneten

LANG-JüNGER'schen Reflexionsgoniometers erhalten worden sind. Sei es

daher gestattet, obengenanntem Herrn meinen aufrichtigsten Dank hierfür

äussern zu können.

Die erwähnten Krystalle sind verhältnissmässig selten homogen, da

der feine Guanostaub nicht nur an die Oberfläche der meisten Krystalle

eingebettet ist, sondern sich auch Krystalle finden, deren ganze Masse voll

ist von dicht eingelagerten Guanopartikelchen. Es war kaum anders zu

erwarten, dass hier ein sogenanntes Guanomineral vorliege. Zwar war wegen

der geringen Menge von reinem Material keine chemische Analyse möglich,

jedoch konnte das Vorhandensein von Phosphorsäure und Wasser leicht

nachgewiesen werden.

J)ie sämmtlichen physikalisch -krystallographischen Eigenschaften

haben indessen festgestellt, dass unser Mineral identisch sei mit dem von
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G. VOM Rath* in neuerer Zeit beschriebenen iV'(?^(;56rî/^í, welcher von Herrn

C. Newbery im Guano der Skipton-Röhlen (bei Ballarat, Victoria) entdeckt

wurde. Das Mineral entspricht nach der Analyse des Herrn Mac-Ivor der

Formel Mg^ ii, P, 0„ + 6^, ; die Krystalle erreichen nach Prof. G. vom

Rath sogar einen Quadratzoll Grösse, und zeigen die drei Endflächen des

rhombischen Systems, die Protopyramide und ausserdem zwei Domen,

lieber die optischen Eigenschaften des Newberyit hat Des Cloizeaux**

annähernde Daten veröffentlicht.

Die genauen Messungsresultate, welche ich an dem chilenischen

Newberyit erhalten habe, stehen zwar im Ganzen nahe den Werthen von

Prof. G. VOM Rath ; da aber die von mir untersuchten, ausgezeichnet aus-

gebildeten Krystalle eine gute Constanz der betreffenden Neigungen bei

den gemessenen Individuen bewiesen haben, so glaube ich, dass durch die

folgenden Daten die Krystallform des Minerals genauer festgestellt ist, als

es bisher möglich war.

Krystallsystem r/i,077?6zsc/i. Axenverhältniss :

a:h:c = 0.95482 : 1 : 0.93601

berechnet aus den Fundamentalwinkeln :

a : ^ = 100 : lOS = 63° 53' 18"

a :o= 100 : 111 =54 24 32

Die nach dem Vorgange von G. vom Rath aufgestellten Krystalle sind

auf Taf. III, Fig. 1, 2, 4—8 in gewöhnlicher Weise dargestellt, während

Figur 3 die sphärische und Figur 9 die horizontale Projection (auf c) der

sämmtlichen von mir beobachteten 18 Formen giebt. Zuden bisher bekannt

gewesenen sechs Formen fand ich noch 12 neue, welche in der folgenden

Zusammenstellung mit einem Sternchen bezeichnet worden sind.

n = (100) ooPoo *2; = (320) ooPf

h = (010) ooPc<> *n = (750) ooP?

c = (001) OP n = (430) ooPi

/ = (021)2Poo *TO = (HO) ooP
*íy=(011)í>oo ó = (lll)P

*^ = (302)|PcxD *7i = (223)|P

*c/- = (lOl)Poo *p = (112)|P

e = (102) iPco *s = Çim)lPl
n = ßlO)cx,P^2 *?- = (211)2P2

Die Vertheilung dieser Formen an den einzelnen Krystallen war

die folgende.

* Sitznngsber. der Niederrheiu. Ges. für Natnr- und Heük. Bonn 1879.

** Bul. de la Soc. min. de France 2, 82.
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Krysfall Nr. 1 (Fig. J). Wasserliell, l'"/;,hoch, •V'i'%, breit, ^/2% dick.

Nach der Verticalaxe verlängertes, prismenförmiges Individuum. Seine

Formen sind :

a{\m) //(011)

h (010) 6 (lOi?)

i^(OOl) m (110)

/(021) 0(111)

Die beiden Endflächen a und /; gaben die besten Keflexe, dagegen

die Domen reflectirten nicht ganz gut. Der Krystall ist ringsherum sym-

metrisch ausgebildet, etwas verkürzt längs der Makrodiagonale.

h

f

h

a

m

P

f

e

P
c

0"

P"

Beobachtet :

(J)QO ' "

52 20

Berechnet :

28° 6' 37"

46 46

53 35

53 18

25 11

27 18

34 49

9 38

15 2

123

46

63

36

19

53

107

68

'"'^ hoch, wasserhell, pris-

= 010 : 021 =
= 021 : 021 123

= 010 : Oil 47 circa

= 100 : 102 63 53 50

= 110: 111 36 22 30

= 111 : 112 19 28 —
= 111 : 001 53 40 —
= 111 : TTl 107 9 30

= 112 : 112 68 10 40

Krystall Nr. 2 (Fig. 2). Durchschnittlich

menförmig. Beobachtete Formen :

a (100) ^(011)

h (010) e (102)

/'(021) 0(111)

23(112)

Die grösseren Flächen spiegelten ziemlich gut.

Beobachtet : Berecbuet :

5 :/ = 010 : 021 = 28° 3' 10" 28° 6' 37"

a : (> = 100 : 102 63 44 30 63 53 18

rt: 0=100: 111 54 30— 54 24 32-

:_p= 111 : 112 19 27 30 19 27 18

Krystall Nr. 3 (Fig. 4). Wasserhell, 1 ^U %i hoch, Va% breit und

2/3 '"% dick. Gebildet von den folgenden Formen :

a (100)

h (010)

c (001)

/ (021)

e (102)

t (430)

m (110)

0(111)

i^(112)
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Die Keflexion war bei den grosser entwickelten Flächen auch hier

gut, die schwächsten ergaben die schmalen Flächen c, t und m.

Beobachtet : Berechnet :

a



207

Krystall Nr. 5 (Fig. 6). Dieser wasserhelle und mit auffallend schöner

Symmetrie ausgebildete Krystall ist '-^U '% hoch, 1 "^^„ breit und ^/4 '%( dick.

Seine Formen sind :

a (100)
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Bei diesen Formen, deren gegenseitige Ausbildung in der Figur treu

wiedergegeben ist, bildete r nur einen schmalen Streifen, jedoch, zum

Messen tauglich ; s war gleichfalls minder breit und ergab nur approxi-

mative Werthe ; die anderen Flächen spiegelten im Allgemeinen sehr ut.
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Die hier angeführten gemessenen Werthe der scheinbaren optischen

Axenwinkel wurden an zwei Präparaten ermittelt, welche beide als Unter-

lage die natürliche Fläche von c, resp. a besassen, und an denen die betref-

fenden Flächenpaare sorgfältig zugeschliifen worden waren. In der Tabelle

auf pag. 192 bis 194 des ung. Textes sind endlich áiQheredineten^Qigxxng&n

der sämmtlichen Newberyit'Formen enthalten (vergi. die beiden Projec-

tionén der Fig. 3 und 9).

Flora Peoriana, von Dr. Friedrich Brendel. Vom Verfasser

dieser, im V. Bande der «Természetrajzi Fzetek« erschienenen Arbeit,

gehen uns folgende Berichtigungen zu :

Die hiei- gefundene Callitriche ist nicht verna sondei-n heterophylla Pursh.

Während der letzten Jahre wurden noch aufgefunden :

Oenothera rhombipetala Nutt.

Helianthus hirsutus Kai'., Croton glandulosus L.

Wolffia^ Columbiana Karsten.

Sagittaria calycina Engelm.

Calopogon pulchellus K. Er.
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Î99.

400.

401.

405.

22.


