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rELI]i BRYK

Die Artberechtigung von Papilio paris L. und P. pglyctor
Bsdv.

(]Iit 5 .{.bbildungen.)

Herr \ils-Arvid Eksall hatte die grosse Liebensrviirdigkeit, mir
durch Vermittlung von Prolessor O. Lundblad ein sebr merkwiir'
diges Exemplar vos Papilio paris L. cl zur Bestimmung zu iiber-
lassen, dessen Facies auch die Charaktere der anderen Dualspecies
l,ton P. poll,clprl scharf und getrennt zeigt; zu Vergleichszwecken
rvaren je ein mdnnliches Exemplar von beiden Arten beigesteckt.
Ihnen beiden rvie Herrn Professor M. E. Hering, der sich der
mtihevollen Arbeit unterzogen hat, den Geschlechtsapparat dieser
drei Stiicke zu untersuchen und abzuzeichnen, danke ich noch-
mals auch auf diesem \\'ege.

Alle drei Falter stammen von Herrn }lorendro Doooai, Shillong
(Assam), der sie rvabrscheinlich in Assam selbst gesammelt hat,
(lt. schriftlicher }litteilung von Herrn Ekrvall vom 6. IV. l. J.). Das
Seltsami an diesem Exemplare (Fig. a) ist, das beide Vorderfliigel
und der rechte Hinterfli.igel in Zeichnung und Farbe mit dem tiber-
sandten Vergleichstier vdllig iibereiDstimmen, wdhrend sein linker
Hinterfliigel dem vom iibersaDdten P. ?ollctor ganesa Doubl.'
gleicht.

Auf deu ersten Blick macht dieses Stiick den Eindruck, als
wdre es ein Artefakt; das jedoch dieser artfremde Hinterfliigel
nicht angeklebt ist, davon konnte ich mich durch eine Untersuchung
mit Lupe und Mikroskop, (rvas auch Prof. Hering nachgeprnft hat)
tiberzeugeo.'

'Die F sa-E\enpl,,re aus Assam der coll. Strudingcr (Zool. Mus€un d. Uni
veEitit Berlio) sehen freilich etras anders aus; Jordan ,ieht im ,Sei!Z. die Assam.
tiere zur ssp. ga,rra, R€bel trir.nl,lator Fruhrt. (Typus aus 'r'onkin).

' Um ganz sicher zu gchen, solltc mrn das Exemplar aufweichen, da die ein.
heimischen Sammler schon an lcbendcn Tieren fremdc Flugel .nklcben (laut Schreiben
von O. Bang-Haas, Bhsc$itz, vom 29.4. l.J.).
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Fig, !-3. Rcchte Valvc dcs d. Kopulatiotrsrpprr.t.s voD: t Pa?ilio lot ctor
pn$a Dorbl., 2 P. ?arit ?ans L., 3 P. funt L. (hybridomorph).

Die naheliegende Vermutung, dass es sich hier um eioen Hybri-
den handelt, hat auf den ersten Anhieb ets'as Bestechendes in sich.
Gegen diese Annahme hiiufen sich schrver$'iegende tsedenken !

Abgesehen davon, dass bisher - selbst bei Intersexen - so eine
scharf auseinandergehaltene Vererbungsart bei Zusammenkoppelung
von zsei heterogenen Artcharakteren nie beobachtet s'urde, so
bestatigt die Genitaluntersuchung, dass der Scheinhybride nur ein
P. paris L. sein kann. Um die Verschiedenheit, die zwischen
dem rechten und linken Hinterfliigel besteht, bessq zu verstehen,
tut man gut, die Artunterschiede dieser beiden nahestehenden Ar-
ten auseinanderzuhalten.

Auf dem Vorderflllgel lon P. ?olJ,cror c/ fallen zundchst die
durch Androconien hervorgerufenen Filzstreifen auf, die dem d
,ton P. poris fehlen. Aber nicht immer; die formosanische Rasse
von ?aris, die Rebel als P. ?o\,clor hertrosamts Reb. beschrieben
hat, zeigt 3 Duftschuppenstreifen, r'enn auch nach Jordan nicht
immer. Der griine Schuppenstaub ist mehr in longitudinaler Rich-
tung verdichtet, u'lhrend er bei ?ais mehr gleichmissig verteilt
ist; bei letztem bildet sich oft ein mehr oder rveniger deutliches
griines Band, das auch fehlen kann. Unterseits ist das Grauweiss
im Aussenteil des Fliigels mehr ausgedehnt, wihrend es bei paris
stark durch den schq,arzbraunen Fond Ues Distalf iigelteils eingeengt
wird. Hflgl.: oberseits ist der vornliegeode Glanzfleck mehr redu-
ziert und reicht distalwarts nie iiber den Diskus hinaus, saum-
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FiC 4. Po?;lio larir 1,. Hybridomorph. Oben Oberseite, unten L-ntcEeite
(3. nadrl. Grttsse).

rvdrts ist er verschrvommen, Bei paris greift der blaue Glanzfleck
meistens in den Diskus ein und reicht, sich zuspitzend, bis m,
hinaus, wo er kootinuierlich in einen sehr mageren grtnen Streifen
um den Analaugenfleck herum miindet, rvas beim polyctor nicht

1/

t1
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vorkommt; auch ist der Glanzfleck vorn saumwerts scharf abge-
grenzt. Ausserdem sind bei ?ollctor die rd,tlich angehauchten
Randmonde mehr oder weniger deutlich ausgepriigt, die bei y'ais
fehlen. Die zwischen dem erNahnten griinen Analstreifen und dem
griinlich besteubten Aussenteil liegende Fortsetzung der Glanz-
feldzone rvie auch die proximale Abgrenzung des Glanzfleckes ist
bei loris schwarz. Unterseits sind jedoch die Unterschiede ver-
schwindend gering. Die Besteubung des lnnenteils mit hellen
Schuppeo ist bei pollctal nicht so ausgebreitet wie bei paris, rnd
die roten, in der Mitte schmal rosa zentrierten Randbogen sind
bei pais kiirzer und mehr abgerundet, wlhrend sie bei y'ob,clor 

-besonders vorne - mehr dreierfdrmig sind. Der vor dem Anal-
augenflecke stehende Bogen ist fast ringliirmig am Saume geschlos-
sen, so dass er bisweilen eine Ozelle bildet, ebenso der vorderste,
der saumrverts vergilbt ist und allmlhlich in das weisse internervale
Fransenfeld iibergeht.

Auf die Variabilitatsbreite der Zeichnungs- und Fdrbungsver-
hiltnisse beider Arten, die meist schon in ihren verschiedeneu
Unterarten pregnant zu Tage tritt, kann atrs Raummangel nicht
niiher eingegangen serden. \ur ein sehr auffallendes, stark atr-
weichendes Stiick vor P. paris L. d sei noch erwdhnt, weil es ganz
aus dem Rahmen der bisher behandelten Zeichnungsverhdltnisse
fdllt und sich auch in gewisser Hinsicht dem Zeichnungschema von
P. y'ob)ctor ndhert: und zwar ist hier der blaue Glanzfleck stark ver-
kleinert, fast wie bei P. polletor ohl].e das Mittelzellende zu schnei-
den, aber schon die distale Schrvarzumgrenzung ist scharf abge-
grenzt und nidht verschwommen wie bei lollclor. Das Tier ist
insofern als nigristisch zu betrachten, dass die ohnehin spiirlichen
Zeicbnungselemente durch den dunklen Fond verdringt sind.
Vdfgl. ohne jede Spur von Randbinde. Subtus: die helle keil-
ftirmige Binde stark reduziert und mit schwarzen Schuppen durch-
setzt. Hfgl.: ausser dem erwdhnten verkleinerten blauen Glanzfleck
ist nur noch der von ihm bis zum Hinterrand ziehende gti.jr.e ?aris-
Streifen vorhanden, aber sehr dtnn. Analaugenfleck fehlt, sein
Rot reduziert dunkelviolett. Die Unterseite zeigt eine derart
von der Norm abweichendes Aussehen, dass man dabei fast an
eine nova species denkt, Die oben hervorgehobenen arttypischen
Randbogen sind derart luxuritis verbreitert, dass sie eine kontinuier-
liche breite Prachtbinde bilden, die saumwerts sienarot ist und
wurzelwdrts von anilinvioletten Schuppen tiberlagert werden, dann
aber wieder sienarot abgegrenzt ist bis auf deo hintersten Augen-
fleck, der nur rot ist. (FiS. S). Diesen schdnen Schmetterling
benenne ich Friulein Angdlique Badal zu Ehren P. Taris fa.
aagelicae m. (forma nova).
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Habitat: Assam, leg. Hamilton, 1889; in coll. O. Staudinger,
(Zoologisches Museum der Universitdt Berlin).

In der Entwicklungsrichtung der unterseitlichen luxuritisen Binde
gliedert sich fa. angelicae m. der als guten Art ursprtinglich be-
schriebenen fotrna ?rilhtilsi Fruhst. an; auch bei ?ob/ctol wvrde
eine ihnliche luxuritjse Prachtbinde festgestellt.

Ein anderes Exemplar von P. paris c/ aus Assam (Khasia Hills,
leg. Hamilton, I89o), hat den Glanzfleck noch mehr reduziert, nur

Fie. S- Pal;tio ?ais fo'7,!tr a gtlicac Bryk d ,Typus).
Rechts Oberseitc, links Unt€rseite. (3i nat. Grttsse).

zwischen r, (+ m,) ohne den Diskus zu tangieren. Vorne schlegt
noch der unterseitliche vorderste Randfleck rot durch rvie bei der
verrryandten A* P. aritna cdlrtutus P.othsch. (: forma reducto-
naculata m. (forma nova)).

Wie ist nun die Entstehung des souderbar gezeichneten y'aris-
Miinnchens mit einem tr{osaik-Viertel Einschlag von P. polyetor
zu deuten?

P. ?ollclor und P. Taris L. stellen eine Dualspecies dar; sie
stehen einander sehr nahe. Ihre Larven mit dem verdickten schild-
l?irmigen Thorakalringen q,ie auch ihre Puppe sind einander sehr
iihnlich (de \icdville, Mell).

Auch ihr Kopulationsapparat zeigt wie dies im allgemeinen bei
den verrvandten Arten der Papilioniden der Fall ist (man denke

*
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z. B. at die Beziehungen vor^ Papilio ruachaon L. at P. ltospitott
Guen. oder Paruossias a1ollo L. zu P. phoebus F.) keine sehr
erheblichen Unterschiede: die Harpe ist bei P. polyetor (Fig. t\
kiirzer, mehr gedrungeo und kiirzer ausgezogent ihre Zahnanzahl
grtisser als bei P. paris (Fig. z. u. 3). Auch ihre geographische
Verbreitung deckt sich mitunter stellenr-eise, seoo aochparis eine
viel siidlichere Verbreitung bis in die Insulinde hat. Schon von
P. pollclor rvird angenommen, dass er mit P. bianor sehr nahe
verwandt ist. Mell (p. 3zr) schreibt iiber diese beiden Arten:
,Vermudich sind beide doch Abkdmmlinge einer Art, die durch
erdgeschichtliche Vorginge getrennt wurden und die oach Weg-
fall dieser mechanischen Ausbreitungsschranken ihre Areale wieder
in einander gescboben haben." Ob man eine iihnliche Verwandt-
schaftsbeziehung zwischen P. lrob,elor und P. paris annehmen will
oder soll, sei dahingestellt. Jedenfalls stellen die rezenten Arten
scheinbar gefestigte Stadien einer friiheren gemeinsamen stammes-
geschichtlichen Entwicklung dar, so dass nichts der Annahme im
Wege ist, dass bei der Pluripotenz der lebenden Erbmasse unter-
driickte, soost nicht zum Vorschein tretende Charaktere der beiden
Ausgaugsarten durch eine riickschlagiiholiche Hemmungserscheinung
einmal ans Tageslicht treten k6nnen. Uber die iusseren Faktoren,
die diese Objektivation eines plastologen Merkmals der Dualspecies
bewirkt haben, wissen wir jedoch nichts zu sagen. Jedenfalls ist
es in der Schmetterlingswelt keine Seltenheit, dass nur ein Fltigel
anders gezeichnet erscheint.

Literaturnachweis,

Jordan, K. in: Seitz, Grossschmetterlinge der l)rde, r'. 9, p. 7o8
(, gos).

l{ackinon, Ph. \\'. & de \icCville, Lionel, Journ. Bombay \at. Hist-
Soc., v. rr, p.S94 n.26r t. \Y. f. zqa, zqb (larla),2,1 c, d, e,
(chrysal.) (r 8q8).

I{ell, R., Beitrdge zur Fauna Sinica in: Deutsche Ent. Zeitschr., r. r938,
p. 32r n. r6 t. 8 n. r5 (chrysal.), t. 7 t 6 b, f. r5 (r938).

Rebel, H., Verhandl. zool. bot. Ges. 1Vien, r. 56, p. zz3 n. 4 (Jl.
(r 9o6).
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Vergleichende morphologische lJntersuchungen iiber den
Augenfleckschwund bei den Saturniiden (Lep.).

)lit 3,rbbrldungcn.

Die sonderbaren, aus konzentrischen Ringen bestehenden Schau-
flecke auf den LepidopterenSiigeln, felschlich (Jzellen oder schlecht-
hin ,Augenu genanot, \\'erden oft mit der im Tierreiche sonst
verschiedentlich auftretenden Augenfleckzeichnung in eine gervisse
Beziehung gebracht: so mit der Schmuckfeder des Argusfasans
oder Pfauhahns, der Riickenschildzeichnuug der Brillenschlange, dem
)Flossen- oder Schvanzauge. des Cicltlasonta sezrrns Heck und
Cichl. fesliuatt Heck, dem Schreckauge der Sphingidenraupen
oder augend.hnlichen Fliigelflecken gervisser $Iantiden und Pracht-
rvanzen - um nur ein paar Beispiele aozufthren - als stenden
sie irgendsie morphologisch zu einander in einer gervissen Ver-
rvandtschaft. Selbst die bei vielen Lepidopteren auftretende Augen-
fleckzeichnung darf nicht synthetisch als ein homologes Ornamenta-
t-ionselement behandelt u'erdeo, denn trotz ihrer scheinbaren iusseren
Ahnlichkeit, r'ielleicht auch oft ihnlichen biologischen Bedeutung,
sind diese originellen und sonderbaren Zierarten morphologisch und
strukturell heterogener Natur und anders zu deuten. Das >Auge"
am Vorderrand des Tagpfauenauges, das zs'ischen den Randzellen
liegende der Morphiden, Satyriden, der Parnassiiden, ferner das der
Geometriden (P'o|ley'sis Led.), die Spiralozelle der Noctuiden
(Panla, Speircdonia. Calliodes, Coruetas/.r) und das auffallendste der
Saturniiden haben oft morphologisch nichts miteinander Gemein-
sames, da ihre Entstehung topisch durch grundverschiedcne Kompo-
nenten der Fliigelpracht bedingt ist. ,,Bionomisch fallen sie auch
sicherlich unter sehr rerschiedene Gesichtspunkte,,, (Rauther, p. 9z).

Bei dem Gros der Saturniiden sind die eigentlichen Augenflecke
meist an die Diskalquerrippe $achstumgesetzlich gebunden und es
muss daher dieses noch so komplizierte Zeichnuogselement vom
Xlittelzellendfleck der Lepidopteren abgeleitet und als aus ihm
entstanden betrachtet serden. Man kann somit die augenflecklosen
Saturniiden aber mit dunklem llittelzellendfleck (kurz Diskalfleck),
der als Zeichnungselement in der Lepidopterentracht die rveiteste
Verbreitung hat, nicht ,als verarmte Ozellen,,, >von denen die
eusserste dunkle Zone erhalten gebliebeo ist" (Henke, p. 8o), be-
trachten. \Vir serden auf diese Frage noch zurtickkommen.

An der Hand von mir bekannten Gedderabrreichungen soll nun
der Versuch unternommen s'erden, der Entstehung jener Diskal-
fleckzeichnung, die einerseits im bizarren Glasspiegel der Attacinen,
anderseits in den prachtvollen konzentrischen Ringflecken der
Saturniinen resultiert, niher zu kommen.
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Die Saturniiden lassen sich nach ihrem Diskalgeider in zwei
Gruppen einteileu: in die Adacinae Smith mit offener und in
clie Satantiizae Smith mit geschlossener Mittelzelle. Von diesen
beiden Unterfamilien bin ich in der Lage genetisch sehr wichtige
Geiderabarten vorzulegen, die unser Wissen um die Phylogenie der
Ged.derkon6guration und Augenfleckzeichnung der Saturniiden um
eio Stiick u'eiter bringen. Ich beginne zunachst mit den

Saturniinae Smith.
Das sebr stark atrophierte Gedder eines llonstrums von Salur-

nia pTri lSchiff.) d (Fig. r) zeigt erhebliche Abweichungen gegen-
i.iber dem eines normalen Sti.ickes, (Grote, p. r7,6g. dextra). Linker
Vorderfltgel: Die Subcosta verliuft normal. r,, der sonst nur
ganz schwach in der Ndhe des Apex ausgebildet ist, fehlt. r,, ist
sehr stark dem Vorderrande zu verschoben, offenbar um den ader-
armen Fliigel starker zu stiitzen; aus ihm gabelt sich aus dem
letzten Vorderrandviertel vor dem Apex rr.. In Verlingerung des
vorderen Diskalarms (r. 1 r.) verlduft die vom Radius sich abzwei-
gende l\{ediana (m, + m,), aus der sich dann dem Saume zu m, * m,
gabeln; vorn an der Ansatzstelle des Augenfleckes, der hier ober-
seits vtillig verschwunden i st, eine ganz unbedeutende Verdickung
der Mediana, die als nbriggebliebener Rest des vorderen Teiles
der sonst viillig atrophierten Diskalquerader zu deuten ist. ml

beiderseits stark peroneur. Cu-
bitus als hinterer Diskalarm bis
zur Stelle, rvo normalerrveise
mr ansetzt, erhalten; cu, aus cu,
sich peroneur dstelnd. ax, (auf
dem Bilde verdeckt) saumwerts
peroneur erhalten; ax, wohl
vorhanden, aber nicht. sichtbar.

Der rec h te V o rder fliigel
genau so wie der linke, nur der
vordere Teil der Diskalquerader
etwas d.eutlicher, als ein pero-
neures -{.stlein erhalten.

Linker H in terfl ii g e l:
Subcosta mit Radius (r-3), der
in der Niihe der Diskalwurzel di-
rekt entspringt, an der Vorder-
saummitte r erwachsen, Radius
4+ 5 (+ m,) (: nach Grote IV,,

. nach Enderlein m,) aus dem
I ''t vorherigen Radius geschwungenFig r. G€:ider rcn .s4/. y'/i (Schir.

offener Mittelzelle (rechte Seite). entspringend. m. selbstindig
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direkt aus der Fl0gelwurzel mit der Radiusbasis zu einer Ader
veru,achsen; m, basalu,drts, wo normalerrveise der Diskalschluss
kdme, peroneur sich verlierend. Cubitus plethoneur wie bei Sa-
turnia f. pletltoncura Bryk; nur entspringt die iiberziihtige
Cubitalader nicht wie dort aus cu., sondern aus cu,, mit dem sie
freilich an ihrer mutmasslichen Iosertionsstelle nicht veri\'5chst.

Fig, 2. .tatuaia y'l,', -Schif.. mit offenen ]Iittelzellen
Oben Oberseite, unten Unt€rseite (5r nat. Gr.).

7.

t5t
C

7
k{

7

Die kleine Veristelung des hinteren Diskalarms iiber den Cubitus
hinaus ist, iihnlich rvie auf dem Vorderfliigel, als Medianansatz-
stelle zu erkennen. Ax, normal.

Rechter Hinterfliigel dem linken iihnlich. r,,1, i+*,) (: m,
auct.) jedoch direkt aus dem Diskalarm, m, nicht selbstiindig, sondern
vom errvihnten hintereo Radius sich gabelnd. m" ihnlich uie auf
dem linken Hinterfliigel. Die beiden Cubiti eine lange Areola
bildend, aus der cu, (peroneur), der plethoneure Cubitus sowie cu,
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saumlr'arts herausragen, Die rudimentdren Falten im Diskus beider
Fltgel als Reste der nunmehr atrophierten l{ediabasis sind dem
Auge schu'er zuginglich; sie konnten daher nicht bertcksichtigt s'erden.

Durch die Reduktion und Atrophie des Geiders hat das Exem-
plar (Fig. z) (>v. \!.<: Wiener Sammlung; in coll. Dr. O.
Staudinger, Blaseu'itz) eine ganz eigentiimlich verinderte Facies
erlangt. Vor allem ist die Augenfleckzeichnung stark verdndert
und besonders der Fliigelfond des Vfgls., der zs'ischen der zick-
zackftirmigeo Distal- und der dunklen Proximalbinde liegt, ist nicht
so aufgebellt, nodurch der sonst durch sekunddre Zeichnung ver-
tuschte Mittelschatten breiter und poteozierter zum Vorschein
kommt: eine breite, wiirmlichbraune Binde zieht vom Vorder- zum
Hioterrande. Die Ziihne der Zickzacklinie sind vorn im Vdfgl.
und hinten im Hfgl. infolge des Aderschwunds durch Peroneurie
stark an Zahl reduziert, iihnlich wie das bei den l*orrnen P. rtachaon
eluxala Speag., 7-eryzthit hl,permneslra netrochola Bryk und Aporia
cralaagi absurda Bryk zu beobachten ist. Auch die roten Bogen
der Apikallinie sind aus gleichem Grunde rtckgebildet. Das stark
verkleinerte und verarmte ,Augen besteht aus einem schwarz-
braunen Ring, seine Regenbogenhaut ist von der ockerbraunen
Farbe des Fonds und seine Pupille opakbraun; proximal ist ein
spiirlicher, sehr schmaler rostbrauner halbkreisftirmiger Hof vor-
handen, an den sich innen ein zweiter aufgehellter anschliesst, der
auf dem linken Vfgl. fast ganz fehlt; rechts fehlt oberseits
jede Spur von einem Augenflecke wie bei den Formen obso-
leta Tvtt von Eadia spini \Schitr.) nnd Eu. pauonia (L.). Vfgl.-
Unterseite: rechts ist an Stelle des Augenfleckes nur ein kleiner
diffuser schrvarzer Fleck an jener Stelle angehengt, wo sonst voro
die Diskalquerader an den Radius ansetzt. Sonst treten die ande-
ren drei Augenflecke auf der U-seite potenzierter als auf der
Oberseite auf; der linke im Vfgl. tangiert sogar rn3 und vorn tiber-
schreitet er mit seiner schwarzen Aussenkontur den Gabelstiel von
m, + m". Die beiden Augenflecke des Hfgls. erreichen kaum m.;
vorn ist ihre Konturrundung durch die sie abgrenzende Ader nicht
ganz zustandegekommen; der Augenfleck erscheint daher dort et-
was abgeplattet.

Die Analyse des Ged.ders zeigt vor allem den v<illigen Schwund
der Diskalqueradern auf allen vier Fltgeln. Die Hinterfgl.-Augen-
flecke sind nicht nur, *'ie bereits errvihnt, verkleinert, sondern
derart rvurzelu'drts verriickt, dass sie dem Mittelstreifen besonders
angeniihert sind.

Attacinae Smith.

Noch auffallender erscheint ein ,augenuloser Altacus allos L.
? (coll. Naturhistor. Riksmuseum, Stockholm) aus Buitenzorg, den
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FiC- 3- Attaeu a or L. I Eit geschtossen€n Mittclz€ll€n (coll. Naturhist.
Riksmuscun, Stoc&holn). (% nat, Gr.)

verendert: Vfgl.: r. plethoneur erhalten aus rs, aber an seiner Basis
peroneur. mr und m" an ihrer Diskalbasis sehr kurz gestielt zusam-
mentreffend. Diskus durch eine rudimentdre Querader so gut rvie
geschlossen: und zwar links vorn etvras im Schrvunde begriffen,
rechts noch mehr riickgebildet, nemlich an der Ansatzstelle der
beiden Medianadern und hioten an der von m3 sporenartig verdickt,
Hfgl.: r (3 + 4) aus dem Diskus mehr nach vorne geriickt. r. (+m r)
und z" aus einem gemeinsamen, verhiltnismassig langem Stiele
entspringend, desgleichen m. mit cu, in einem kiirzeren Aderstiel
verrvachsen. Diskalquerader sehr stark und deutlich aus-
gebildet. Im Zusammenhange mit dem Vorhandensein der sonst
fehlenden Querader gingen die fir Afidcus und seine Veruandten
so charakteristischen Glasfensterchen rerlorcn, dhnlich sie ich dies
r8-:ci'is. Entoml. titsht. -|ry.60. Hdlt. 1 i Qqigl

Dr. N. Kemner, Lund, i. J. r9z r auf Java gezogen hat. (Die Vfgl.-
spitzen senken sich bei diesem gespannten Tier, offenbar rveil das
Exemplar frisch nach dem Schliipfen zt zeltig abgetdtet wurde.)
(Fic. :).

Im Gegensatze zum oben besprochenen Exemplar von Satarnia
r'yi (Schitr.) sind die Diskalqueradero, die doch sonst den
Afiacinae stets fehlen, ausgebildet. Das Geiider dieses Mon-
strums ist u'ie beim normalen atlas d\tch folgende Modi6kationen
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fiir den vorderen didymotiscben Vfgl. von Plilosauia cynthia Drtry
nachgewiesen habe. Nur links greift ober- und unterseits keilartig
zrvischen m, und m. ein longitudinaler rveisser Ausldufer von der
u'eissen Proximalbinde in das Iuittelfeld ein, der als einziger Rest
des Fensterchens gedeutet s'erden ktinnte, aber nicht durchaus
muss. Die hellen Streifen der Proximal- und Distalbinde sind stark
verbreitert, uod zrvischen ihDen liegt das rostbraune, von beiden
Seiteo schwarz abgegreDzte lUittelschattenfeld. An das Weiss der
Proximalbinde schliesst sich eine matt ockerrote Binde an. Die
Randlinie ist matt umbrabraun. Das lVeiss der Hinterleibsringe
reduziert. Sonst bietet dieses Tier keine *'esentlichen Unterschiede
gegeniiber der javaoischen Uoterart (1. all. lliun?lrolor rosets
Fruhst.), es sei denn, dass es viel kleiner ist.

Das verdnderte Aussehen des l/asmonstrums, besonders seioer
Vfgl.-Zeichnung, mit dem vorherrschenden, unter den Lepidopteren
so gemeinen Ze*ralfeld erinnert entfernt an die fast fleckenlosen
Vertreter gewisser afrikanischer Saturniinae (2. B. Cy ogone \N alk\.

\\rir stehen nun vor zwei merkwiirdigen, einander nur scheinbar
widersprechenden Tatsachen: der Wegfall der Diskalquerader zieht
einerseits bei det Sataniirar den Schwund des Augenfleckes mit
sich, das Auftreten der gleichen Ader anderseits bei den Atlacinae
hat einen gleichen Zierfleckschrvund zur Folge. Es driingt sich
nun von selbst die Frage auf, ob iiberhaupt der Diskalquerader-
verlust bezw. ihr Auftreten mit dem Zeichnungsschwund in eine
wecbselseitige Beziehung gebracht rverden kann. Ftr dii Be-
einflussung der Zeichnung durch Aden'erlust bezw. Aderplus sprecheo
nicht nur meine unzdhligen Belege daftir aus der Familie der
Partnssiidae, sondern vor allem die neulich von mir aufgestellte
forma E. hlretolurn rttelli Bryk, bei der der . Augen nschwund
auf dem Hfgl. als Mutation auftritt, rvas fast immer mit dem Weg-
fall der Diskalquerader verkoppelt ist. Bei der Aufstellung dieser
ganz eigenartigen Form lagen mir nur 3 Sttcke vor. Inzrvischen
verdaoke ich dem Entgegenkommen von Dr. R. trIell eine ganze
Reihe dieser Form mit Ubergdngen, die ich nun hier priizisieren
will; sie entstammen verschiedenen Bruten aus verschiedenen
Jahren. (Auch aus der Sammlung Dr. O. Staudinger, Blaservitz,
erhielt ich inzu'ischen zur f-Intersuchung zwei weitere Belege.)
4 9, t d haben keine Augenflecke auf dem Hfgl.; nur bei einem
I von diesen 5 Exemplaren ist die fragliche Ader normal erhalten,
rvihrend sie bei den iibrigen fehlt; (bei dem einzigen d gittert ein-
seitig rechts (Hfgl.) eine schrag gestellte plethoneure Ader m, mit cu,,
eine dreieckige Anhangszelle bildend). Ausserdem liegen mir zwei
I als Uberginge vor, die sich dadurch auszeichnen, dass die Quer-
ader nur hinten als kleiner Ansatzsporn vorhanden ist; diese beiden
Exemplare zeigen daher dort nur einen ganz kleinen runden dunklen



rELIX ER)'K: AUGENFLECKSCHNUND REI SATUR\IIDEIi 27 t

Fleck. Und schliesslich ein Lrbergang (?), bei aem von beiden Seiten
Ansitze zu einer in der Nlitte unterbrochenen Querader auftreten;
bei diesem Stiicke setzt sich der Fleck oberseits aus z$'ei, in der
Mitte von einander getrennten Flecken zusammeD, die freilich
unterseits zu einem grdsseren schrvarzen Fleck zusammenfliessen.
(Auf dieses Stiick komme ich noch spiter zuriick.) Schliesslich
tritt noch ein ? mit ausgebildeter Querader auf, das oben zeich-
nungslos ist, unterseits jedoch einen sehr kleinen linsenfijrmigen
Fleck zeigt, der in seiner Leogsachse von der gelblich beschuppten
Ader halbiert rvird.

Besteht nun, frage ich noch einmal, zs'ischen dem Diskalader-
schrvund und dem Verlust seines an sie gebundenen Augenfleckes
eine Korrelationi Die Befunde von Enderlein, ferner meine eben
mitgeteilten scheinen dafilr zu sprechen. Das Vorhandensein eines
oben mitgeteilten Exemplars von forma nclli Bryk mit ausgeprig-
ter Diskalquerader scheint jedoch Enderleins und meiner bisherigen
Annahme zu s.idersprechen; denn Ausnahmen, die sich einem
Gesetze u'idersetzen, kennt der Denker nicht; sie beweisen nur die
Unzulanglichkeit der Kenntnis ihrer Ursachen- Dass denAugen.-
u'egfall nicht durchaus mit dem Diskaladerverlust in kausaler
Beziehung steht, dafiir gibt es als Belege eine Reihe von Satur-
niiden (2. B. die afrikanische Heniocrta mantois, bei der der Augen-
fleckverlust rvie bei der fa. ruelli Bryk zum Artmerkmal gehiirt).
Es liegt iiberhaupt auf der Entq'icklungsbahn der Schmetterlings-
zeichoung, Zeichnungselemente unabhingig vom Gedder zuriick-
zubilden bis das Tier monochrom t'ird (2. B. die afrikanische Sa-
turn\ide Psead. iflauoruarginala Gaed,e).

Wir ersehen daraus, dass Diskaladerschrvund und Augenfleck-
verlust zrvei getrenote Phdnomene darstellen, die - rvenn auch
meistens bei teratologischen Bildungen korrelativ zusammengekop-
pelt auftreten - auch unabhdngig voneinander erscheinen. Jeden-
falls stellt das Auftreten der Diskalquerader bei den Attdcir,a. odet
der Wegfall derselben bei den Salzrruiinae eir.e Hemmungserschei-
nung dar, die sich sttirend und hindernd aufdas Zustandekommen
tles arttypischen Schmuckfleckes auswirkt. Interessant ist dabei,
was uns geradezu selbstverstdndlich erscheint, dass sich der Fliigel-
fond an der Stelle des verloren gegangenen Schmuckfleckes in
seiner gleichen Farbe fortsetzt, was den Anschein erweckt, als
rvdre der betreffende Zierfleck nachtrd.glich dort auf eine Art auf-
getragen, sie es sonst ein Nfaler tuo wiirde. Die Augenflecke
sind eben ,eine phylogenetisch spate Errungenschafto (Enderlein,
p. 4o).r Den anderen phylogenetischen Schlussfolgerungen von

' Nach coldschmidt sind die wesendichen Zeichnuogselement€ (2. B. auch die
Gla-ssichel der Atta.iaa. d* der von uns b.handelte Aug€nf,Eck det Salr.n;inar)
als cin Oberflnchenrelief ,bevor eine Spur vou Farbe auftritt. im Subimaginal-
f,iigel gebildet.
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Enderlein vermiigen rvir jedoch nicht zu folgen, r'enn er behaup-
tet, dass ,die Saturniiden mit geschlossener Mittelzelle als phy-
logenetisch jtnger zu betrachten sind, als diejenigen ohoe Mittel-
zellenschlusso (p. :q). Et lassen sich eben nicht immer die aus
der Ontogenie gervonDenen Befunde aufdie Phylogenie iibertragen.
Schon Attaats atlas (L.l mit geschlossener Mittelzelle rviderspricht
Enderleius Annahme. Haben denn uicht die meisten, darunter die
iiltesten Lepidopteren einen geschlossenen Diskusl der Schwund
der Diskalqueradern ist als eine sekundire Ers'erbung zu betrach.
ten. Homologe Gedderkonfiguratiooen rrie die erwihnten der Sa-
turniiden finden rvir bei den Nymphaliden rvieder: bei den Unter-
familien mit geschlosseoer }littelzelle (Arglcois), mit offeoer auf
beiden Fliigeln (Apaturinae), und schliesslich nur auf den Hinter-
flngeln (Melilaca). 

- Eine negative F'eststellung darf in diesem Zu-
sammenhange nicht iibersehen werden: ganz normale Augenflecke
sind noch nie im Zusammenhange mit dem Diskaladerscbrvund
beobachtet s'orden und [erden auch sicher nicht in Ercheinung
treten.

Fiir das Zustandekommen des Augenfleckmusters, bezw. seine
Vervollkommnung bieten jedenfalls die hier beschriebenen Anoma-
lien s'ichtige Belege. Die Diskalsichel des Augenfensterchens liegt
bei dera Altacinr zwischen m, und m", n'ihrend zu der Entstehung
des echten Augenflecks der Sattntiine noch vorn der kleine Raum
zwischen m, und m. seinen Teil beitragt, sodass sich dieser Fleck
urspriinglich topisch auf zwei Zwischenzellen beschriinkt. Bei den
luxuritjsen Ozellen (2. B. der Automeris-Arten), greift er Doch $eiter
iiber, 'trehrend er bei stark verarmten Augenflecken (2. B. Pseud.
dradti Bryk\ ntir in der Mitte der Diskalquerader liegt. Eine
Untersuchung der offenen Mittelzelle von fa. melli Bryk ldsst oft
im Diskus mehr oder weniger ausgeprdgte Faltenadern erkennen,
die die Basis von m, und m, darstellen, wie sie noch bei der Imago
von Kenlroleuca linzosa (Walk.\ io der Mittelzellzeichnung festge-
halten wird. Genetisch miisste man sich den Augenfleck aus
mindestens zwei zusammengeflossenen F leckefl entstanden denken ;

der Endzellfleck vor H1'perchiria incisa \\'alk. \\'fgl.\, Hyksia rafer '
Draudt, der von mir beschriebene krankhafte Zrvillingsocellus von
Eudia pauonia (L.) und nicht zuletzt der oben errvihnte von fa.
mclli stellen verschiedene Stadien dieses \\'erdeganges dar.
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Diarthronomyia chrysanthemi nom. nov. (: hypo,
gaea Felt nec Ltiw).

Im Jahre r9r5 verriffentlichte E. P. Felt (Journ. econ. Ent. r9t5)
einen Aufsatz, u'orin er einen neuentdeckten Schiidling erwlhnte,
der in Adrian, I\Iich., schwere Schiiden an Chrysanthemumpflanzen
verursacht hatte. Dieser Schiidling, dieChrysanthemumgallmtcke,
rvurde im Herbste desselben Jahres auch in Kanada (Ottawa), in
Oregon und in Kalifornien gefunden, und man konnte bald feststellen,
dass er im letztgenannten Staate nicht nur eine sehr weite Yer-
breitung in der ganzen Umgebung der San Francisco-Bucht hatte,
sondern dort auch wenigstens seit der Jahrhundertwende bekannt
ge\aesen \\'ar. In den folgenden Jahren s'urden Deue Fundorte in
verschiedenen Teilen der Vereinigten Staaten entdeckt, hauptsdch-
lich in den nord<istlichen Staaten.

Im Jahre r9z7 ist diese Gallmiicke mit Chrysanthemumpflanzen
nach England, und einige Jahre spiiter, u'ahrscheinlich 1934, auch
nach Ddnemark l'erschleppt rvorden. Schon r93; kam sie mit
dAnischen Chrysanthemumpflanzen nach Schrveden und ist spiter-
hin auch in Finnland und Deutschland gefunden n'orden.

Die io Schrveden gefundenen, befallenen Pflanzen rvaren sehr
verkrtppelt und durch zahllose kleine rvarzenftirmige Gallen an
Bliittero, Blumenkiirben und Stengeln schrver verunstaltet. Ihr
Aussehen gab somit unzweideutig an die Hand, dass die Schd.den
durch eben diese Chrysanthemumgallmiicke r,erursacht \raren, was
bald auch durch das Untersuchen der aus den Gallen binnen
kurzem in grossen Mengen hervorkommenden Gallmiicken bestetigt
rvurde-

Schon t9t 5 hatte Felt diese Gallmiicke mit Cecidonyia lrypp-
gaea Ldtt identifiziert, und unter dem \amen /q,logaca ist sie
seitdem immer in der praktisch-entomologischen Literatur er$'ehnt
rvorden.

OLOF AHLBERG.


