
Zur Kenntnis der Curculionidenfauna Schwedens,

l. Dte Arten der CeuthorrhJmchus pulvinatus-Gruppe.

ToRD,\\'liollt.

Die Bearbeitung der schu.edischen Rijsseikifer in Svensk Insektfauna
(Aurivillius rgzo) ist heutzutage aus natiirlichen Grtnden in vieler Hin-
sicht veraltet. Teils ist seitdem eine nicht unbedeutende Anzahl von
A en neu hiazugekommen, teils w-erden mehrere Arten jetzt anders
aufgeiasst; ausserdem ist selbstverstandlich die Nomenklatur in vielen
Fillen nicht mehr zeitgemass. Der letztgenannte IIangeI ist durch den
nordischen Keferkatalog, im folgenden als Cat. 39 bezeichaet, abgestellt
worden, der auch ein vollstiindigeres und richtigeres Bild von der Ver-
breitung der einzelnen Arten gibt als die in Svensk Insektfauaa vor-
kommenden, summarischen und bisweilen unrichtigen Angaben. ,{uch
die in Svensk Insektfauna ange5Jebenen biologischen Notizen sind olt
zu kurzgelasst und in einigen Fiillen auch irrtiimlich.

-{,n mehreren wesentlichen Punkten wurde die in Svensk Insektfauna
geliefertc Darstellung unserer Riissler durch spiter vertilfentlichte Utrter-
suchungen erginzt. Indessen bleibt in dieser Beziehuag noch recht viel
zu tun iibrig. Ich beabsichtige deshalb, unter dem obigen Titel eine
Reihe von Beitriigen zur Kenntnis unserer Riisselkiferfauna zu ver-
dffentlichen, die das Ergebnis eines mehrjiihrigen Studiums dieser Tiere
in sowohl systen)atischer als auch biologischer Hinsicht bilden. Der An-
fang wird hier mit einer Artengruppe der Gattung Ceuthorrhynchrs
Germ. gemaclrt. Es wire wiinschensrert, eine vollstiindige, neue Be-
stimmungstabelle der schwediSchen Arten dieser Gattuag geben zu
kijnnen. Diese Arbeit muss jedoch vorliiufig als zu umfangreich auf die
Zu-kunIt verschoben ll'erden.

Bevor ich zur Besprechung der ier Ceulhorhyzcias-Arten [ber-
gehe, die ich unter dem Namen det pubinalus-Gruppe zusammenfasse,
sind einige allgemeine Bemerkungen am Platze.

Was in Svensk Insektfauna wie auch irr Danmarks Fauna (Hansen
r9r8) unter dem Namen Ceuthonhynahidius Duval zusammengelasst
wird ist eil recht heterogener Komplex von Arten, die den Arten der
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Gattrllrg Ceuthorlhynchus gegeniber nur die 6-gliedrige Fiihlergeissel
gemeinsam haben. Dieser Komplex s'urde von einigen Autoren ver-
schiedentlich aufgeteilt. Die am $'eitesten gehende Aufteilung dessel-
ben wird von H. Wagner ir seiner breit angelegten Arbeit iiber die
paliarktischen Ceuthorrhmchinen (Wagner 1938) vorgenommen. Wie
schon bei gewissen friiheren Verfassern behalten hier nur die Arten mit
abstehend beborsteten Fliigeldecken (von den in Svensk Insektfauna
behandelten Arten also troglodyles Fabr. und Barnelillei Gren.) den
Namen Ceuthonhynchiditts, der terrnituatus-Gruppe wird der Thomson-
sche Name Calosirus vorbehalten, $'ehrend der quercdcola-nigrinus-
Kompler die neue Gattung Sirocdlades biidet tnd die iibrigen Arten,
u a. die puluhtatus-Gruppe, in der ebenlalls neu aufgestellten Gattung
Neosirocahts vereinigt werden.

Unzu.eifelhaft ist dies eine y/ohlbegriindete Aufteilung dieses hetero-
Senen Artenkonlplexes. Dagegen erscheint es mir sehr fraglich, ob es
berechtigt ist, die so aufgestellten Gruppen zu selbstandigen Genera
zu erheben, wenn gleichzeitig die iiberaus uneinheitliche Gattung Crr,-
thorrhynchus unaufgeteilt bleibt. Ohne Zweilel sirrd die Neositocahds-
Arten trotz der 6-gliedrigeu Fiihlergeissel mit den grauen, auf Cruci-
feren lebenden Ceuthnrrhynchus-Arten viel ni.her verwandt als diese
letzteren mit vielen anderen Artengruppen, die zu derselben Gattung
gerechnet werden. Ehe wir eine einwandfreie Aufteilung des grossen
Ceuthonhyrchus-C euthotrhynchid.ius-Komplexes besitzeu, scheint es mir
deshalb aln z€ckmessigsten, fiir alle zu diesem gehdrenden Arten den
Namet C euthorrhyzcizs beizubehalten.

Die Kdrperbekleidung der Ceuthorrhynchinen ist sehr mannig{altig
ausgestaltet (vergl. Schultze r9o2, S. r98-r99). Ohae Schwierigkeit
lassen sich doch zwei grundverschiedene Elemeute derselben ultter-
scheiden, welche ich, um die unbestimmten und vieldeutigen Benen-
nungen Haarschiippchen und Schiippchen zu meiden, setulne rnd. sfi-
culae tenrLe. Die Setulae sind immer einfach, schwanken aber sonst
hinsichtlich der Forlrr zwischen schmal borstenftirmig, deutlich zuge-
spitzt und mehr oder weniger schuppeniihnlich, gegen die Spitze ver-
breitert und daselbst quer abgeschnitten. Man vergleiche z.B. die
verschiedenartigen Setulae der Zwischenrdume der Fliigeldecken bei
Ceuthorrhynchus qutdridens Panz. und C. angulosus Boh. Die Setulae
bilden das Grundelement der Bekleidung der Kdrperoberseite und der
Beine.

Die Spiculae erweisen sich bei stirkerer Yergrdsserung ah aus einer
grossen Anzahl l'on Kleinelementeu zusammengesetzt, die bald lichter
bald dicht zusammengedringt um eine gemeinsame Achse angeordnet
sin<l. In Bezug auf die Form sind die Spiculae bald schmal, fa-st gleich
breit und nur schwach zugespitzt (2. R. in deo Streifen der Fliigeldecken
bei Hamfei Bris.), ba-ld breiter oval, sterker zugespitzt oder fast rund-
lich. Die Kleinelemente der Spicula laufen von einer breiteren Basis in
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eine borstenartige Spitze aus. Sie gleichen den Paleae der Gra-sbliite
uird im ganzen erhnert die Spicula, x.ie der Name andeutet, an ein
Ahrchen. Die Spiculae sind durch die Aufspaltung einfacher Hiirchen
gebildet, wie bisweilen auftretende ebergange lehren. Bei den meisten
Ceuthorrhrmchinen spielen die Spiculae eine ausserordentlich grosse
Rolle. -A.uf der Unterseite des Kdrpers sind sie fast alleinherrschend, sind
aber auch an der Bekleidung der Oberseite und der Beine mehr oder
weniger beteiligt. Hier treten sie entweder sehr zahlreich auf, bald
zienilich gleich (2. B. bei C- angulosus), bald sehr ungleich aber regel-
messig verteilt, im letzteren Falle die charakteristischen ichnungen
vieler Ceulhorrhynchus-Artet verursachend, oder sie sind, wie bei den
unten zu behandelnden Arten und bei den Iast einfarbig grauen, auf
Cruciferen lebenden C euthorrhynchus-Arlen, hauptsiichlich auf den Hin-
terrand des Halsschildes und die Naht der Fliigeldecken beschriinkt.
Die Beschuppung in den Punktstreiien der Fliigeldecken r.rird vorkom-
mendenfalls in der Regel von mehr oder rveniger langgestreckten Spi-
culae, bisrveilen (2. B. bei C. nigrinus Marsh.) von einfachen Hd.rchen
gebildet.

Ztt pu.htinatus-Grtppe z?ihle ich {olgende vier Arten: Pul,ainatus
Gyll., pyrrhorhynchrc Marsh., rhenanu.s Schze und. Hamfei Bris., wovon
mrr die drei erstgenaonten bisher in Schrveden angetroffen rmrrden,
l:nd- rlr:r puluinalus wn.d.lyrhorhynchns in Svensk Insektfauna behandelt
sind. Die Arten dieser Gruppe haben deutlich schuppenihnliche, gegen
die Spitze verbreiterte Setulae, wodurch sie sich yon den niichstver-
wandten Arten der floral,is-Grrppe unterscheiden, bei denen die Se-
tulae viel schmaler, gleich breit sild.

Uber diese Arten garz klar zu werden ist mit Hilfe der gewrihnlichen
Bestimmungsbiicher kaum nrdglich, da die verschiedenen Autoren sich
hinsichtlich entscheidender Merkmale in hohem Grade widersprechen.
In Fauna Germanica (Reitter 1916) wie iu Histoire naturelle des Co16-
optdres de France (Porter.in 1935) wird rhenanus am ndchsten mit
llorulis Payk. verglichen. Dieser Febler wird schon in dem Nachtrag
zu Fauna Germanica (Horion 1935, S. 3zo) berichtigt, in welchem
rhenanus arsfrthrlich behandelt ist. Von einigen Verfassern, so in Svensk
Insektlauna und Fauna Baltica (Seidlitz r89r), wird fiilschlichenveise
behauptet, pyrrhorhynchus unterscheide sich vou puhtinatus dttrc}:,
schmale, haarihnliche Setulae. In keiner BestiDmungstabelie habe ich
die fiir Eatnt'ei ausschlaggebenden Kennzeichen klar her"-orgehoben
gesehen. und trotz dem stetigen Hinweis auf die Farbenmerkrrrale von
Pyrholhynchas hat man offenbar iibersehen, das der Riissel beim J
und t verschieden gefarbt ist- Auch den sekundaren Geschlechtsaus-
zeichnungen der 33 hat man zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet.

Das ;f unterscheidet sich vom Q bei den Arten der puhtinatu.s-Grrppe
wie ir der Regel in der Gatturg Ceuthonhynchus schon dusserlich durch
den Bau des Riissels. Der Lingenunterschied ist jedoch bei den hier zu
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besprechenden Arten im al.lgemeinen recht unbedeutend, dagegen ist
der Apikalteil des Riissels beim ! ldnger und folglich sind die Filhler
weiter nach innen eingelenkt als beim di. Ferner zeichret sich das J
dadurch aus, dass das r. Ventmlsegment in der tr{itte breit und sehr
flach eingedriickt (diese hnpression grei{t auch etwas auf den Vorder-
rand des z. Segrnentes iiber) und das 5. Se8rnent mit einer kleineren aber
viel tie{eren Grube ausgestattet ist. Ausserdem ist die Spitze der Mittel-
und }linterschienen beim il (Harupe,i awsgenommen) auf der Innenseite
mit einem bei den einzeLren Arten verschieden gelomrten Zdhnchen
ausgestattet.

Wenn sich auch die betreffenden Arten schon durch dussere }ferk-
male gut unterscheiden lassen, habe ich der Vollstiindigkeit halber auch
die mdnnlichen Genitalien untersucht. Wiihrend im Bau des Parameren-
ringes keine gr<isseren Lrnterschiede beobachtet werden konnten, weichen
die verschiedenen Arten beztglich des Penisbaues, besonders in der
AusgestaltBng der Spitze, ziemlich erheblich von einander ab. Am
wenigsten unterscheiden sich in dieser Beziehung die beiden Arten
Pltlainatus lJttd /hcnall.xrs, was gewissermassen au{fii t, da pu,loinatus
im iibrigen offenbar mit pyrrhorhynchus am nechsten venyandt ist.
Eine Sonderstellung innerhalb der Gruppe nimmt Hunfei ein, der durch
so viele wichtige morphologische Kennzeichen !-on den tbrigen Artel
der Gruppe abweicht, dass es in der Tat zweitelhaft ist, ob wirklich eine
nahere Verwandtschaft vorliegt.

Bei der Bestimmung der Riisselki{er spielen geuisse relative Grds-
senverhdltnisse eine wesentliche Rolle. Ich habe es {iir angebracht
gehalten, diese Verhiiltnisse exakter als nur annihernd anzugeben und
habe deshalb auch die durch eine bedeutende Anzahl Mikrometermes-
sungen erhalteDen Durchschnittszahlen mitgeteilt. Die K6rperliinge
wurde von der Wurzel des Riissels bis zur Hinterleibspitze gemessen,
die Liinge der Flilgeldecken der Naht entlang von der Spitze zum Mit-
telpunkt einer geraden, die vordercten Punkte der beiden Fliigeldecken
verbindenden Linie. \[it der Lenge des Halsschildes ist der Abstaqd
zwischen der Spitze der mittleren Ausbuchtung der Basis und der Mitte
der Oberkante des doppelten Vorderrandes gemeint. Die I;nge des
Riissels endlich wurde geradlinig von der Mitte der Riisselseite an der
Wurzel (unmittelbar vor dem Vorderrande des Auges) zu deren l\Iittel-
punkt an der Spitze gemessen. Das Breitenmass des Halsschildes und
der Fliigeldecken bezieht sich selbstverstendlch aut die griisste Breite
der beziiglichen K<irperteile. Beim Messen des Klauengliedes sind na-
tiirlich die Klauen nicht mitgerechnet worden.

Erkliirung der beim Angeben der Masse gebrauchten Abkiirzungen:

at : Tarsenglied(er).
c : Kopf.
lg : Lange.
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lt : Breite.
P : Halsschild.
p : Apikalteil (der ausserhalb der FtNereinlenkulgsstelle ge-

legene Teil) des Riissels.
pb : Basatteil (der innerhalb der Fiihlereinlenkungsstelle gelegene

Teil) des Rtissels.

Die Untersuchung ist in erster Linie au{ das in meiner eigenen Samm-
lung und das in den Sammlungen des Entomologischen Museums der
Luader Univ-ersitit befindtiche llaterial begrihdet. Ausserdem haben
folgende Herren die Liebenswiirdigkeit gehabt, mir trIaterial aus ilren
Sammlulgen zur Verfiigung zu stellen: Dr. phil. h. c. Anton Jansson,
Orebro, Oberftirster Thue Palm, Bispfors, wd Zahnarzl Arne Sund-
holm, Karlskrona. Ich spreche ihnen hierfiir meinen aufrichtigen Dank
aus.

Bestimmungstabellc.

t. Klauen geqlaltetr. Die Putrktstrcilea der Fliigeldecketr mit eher Reihe
voo schmaletr Spiculae. Kitrper sehr breit, Fliigeldecken kaum langer
als zusammeo breit. Halsschild vo!tr und hiotetr in der Mitte mit einer
tielen I-atrgsgr'ube. Riissel von der Seite gesehen gleichm:Lssig zu! Spitz€
verschmelert, im Basalteil ziemlich st rk gebogen, irn Apikalteil ge-
rade . . . .,.4. Hamqei Bis.

-. Klauen einfach. Die Puaktst eifea der Fliigeldecken ohBe Spiculae, nur
tait Dikroskopisch kleineo, ei[fachea HarcheD. Rtssel von der Seit-e
gesehe[ oicht ode. weDitstens dcht gleichmassig zur Spitze veischmalert.
Hal$schild hiichstetrs vortr mit einer flachen Grube. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

2. IQauetrglied der Tarsen auffallend la[g utrd schlank, eb€nso lang wie die
clieder 2 und 3 zusammen. Kdrper breit, FliigeldeckeD r r/7rBal so latrg wie
zusammen treit. Halsschild mit sehr schwach ausgebildeteD (oft undeut-
lichen), schiaS gestellten Seitenkammchen, Mittel{urche deutlich, hinten
etwas vertieit, vom io eine kleitre, flache Grube erweitert t. P|loinal$ GylL

-. Klauenglied de! Tarsen kiirzei als die Glieder 2 trnd 3 zusammen. Hals-
schild mit mehr oder weniger deutlichen, langerc!, quer gestellten Seiten-
kammcheo. . . . . . . . . ......... 3

3. Breiter und kreftiger gebaut, Fliigeldecke[ kaum r r/amal so laDgn'ie zusam-
meo breit. Halsschild mit langetr und vrohlausgebildetetr Seitetrkemmcheo,
Mitteforche hitrtca deutlicb, in der Mitte unterbrocheD, vom in eine Brosse,
flache Grube erv/eitert. Riissel lXnge!, sterker SebogeD, $'ie die Beine dunLel
geferbt. . . - . . . . . . . . . 3. rfunanus Sch.ze

-. Erheblich schmale! uDd we ger kraftig gebaut, Fliigeldecken r r/Fal so
latrg wie zusammen breit. Halsschild mit kiirzereo, oIt weniger deutlicbetr
Seitenkammchen, Mittellurche schwach ausgebildet, olt ganz undeutlich.
Riissel kiirzer, schr*ach gebogetr, tlisweilen (uDd aiar beim ai) zum grdsstetr
Teil rdflich, Beioe zum Teil heu gelerbt.... ... 2. ?yrthorhyncrrs Marsh.

t. C. plhtinatus Gyll.
Kdrperliinge t,Z-2; mm.
Riissel (Fig. r I und K) sehr schlank, im Basalteil fast gerade, im

Apikalteil zuerst sehr schwach, beim J kaum merkbar, dann im iusser-
sten Teil deutlich stdrker gebogen, beim 3 etwa 4/5, beim Q etwa 5/6
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so lang u'ie Halsschild und Kopf zusammen. Basalteil auf der Ober-
seite durch von mehr oder weniger verschmolzenen Punltgrtibchen
gebildete Liingsfuchen geriefelt. Es finden sich deren drei grtibere
jederseits einer schmalen, nach aussen breiteren Mittelpartie, deren
Skulptur von einem System ausserst schmaler, zum Teil verschmol-
zenen Liingsgriibchen gebildet wird. Am Apikalteit setzen sich die
Furchen des Basalteiles jederseits der Mitte als zwei mehr oder weniger
regelmessige Reihen von schmalen, langgestreckten, zum Teil auch
hier zu feinen Liingsriefela verschmolzenen Griibchen fort, die nach
aussen kleiner und t'eitld.ufiger gestellt werden. Auch die Skulptur
der Mittelpartie des Basalteiles streckt sich ein Stiick weit auf dem Api-
kalteil als schmale, teilweise zu feinen Furchen verschmolzene Liings-
griibchen, die nach aussen immer weitliufiger stehen, so dass der der
Spitze am nichsten gelegene Teil glatt ist. Unterseite des Apikalteiles
mit einzelnen, kleinen Liingsgriibchen. Im Einzelnen variiert die Riis-
selskulptur individuell recht erheblich.

Halsschild (Fig. r P) etlra r r/r mal so breit wie lang, lt : lg : 1,52:. ,.
Seiten stark gerundet. Ilittelfurche deutlich, vollstiindig, hinten etwas
starker vertieft, vorn in eine kleine, flache Grube erweitert. Seiten-
kiimmchen kurz, schriig gestellt, oft undeutlich (von der Beschuppung
verborgen).

Fliigeldecken etwa r r/, mal so lang wie zusammen breit, lg : lt :
r,r4: r. Seiten hinter den Schultern im ersten Drittel parallel, danu
zur apikalen Abrunduag missig verengt. Beim Ubergang dazu wird
dadurch, dass der 8. Zwischenraum an dieser SteUe iiber der stark nach
innen abfallenden Partie zwischen diesem und dem Seitenrande etwas
vorgewdlbt ist und mit ein paar kre{tigeren Hdckerchen als im iibrigen
au{ dem hinteren Teil der ZwischenrS.ume versehen ist (Andeutung eher
Anteapilalbeule), eine ziemlich deutliche wenn auch sehr stumpfe
Ecke (Anteapikalecke) gebiidet. Setulae der Zwischenrdume verhiilt-
nismissig kurz, vorwiegend dreireihig angeordret.

Tarsen (Fig. r V) relativ schmal, lt at 3 : o,rr -o,r3 mm. Klau-
englied auffallend lang und schlank, ebenso lang wie die Glieder z und
3 zusirmmen, lg at (z + 3): 4 -- r,oz: r. Klauen einfach.

Ferbung: schwarz, die eusserste Spitze des Riissels, die Kniee und
die Spitze der Schienen rtitlich, das 3. Tarsenglied briiunlich. Bisweilen
sind bei im tbrigen ausgeferbten Sttcken die Schienen, die Tarsen we-
nigstens teilweise und der Riissel heller. Setulae grauweiss-graugelb.

il: Riissel (Fig. r I) o,56 - o,6z mm, lg (p + c)' r : r,2+: r. Fiihler
etwas innerhalb der [Iitte eingelenkt, pb:pa : 0,69: r. Zehnchen der
Mittel- und Hinterschienen (Fig. r S) kraftig, nach hinten gerichtet,
gleich breit, an der Spitze quer abgestumpft. Penis (Fig. r A und E)
am distalen Ende in gebogenen Linien zu einer langen, schmalen,
parallelseitigen, rechtwinklig nach unten gebogenen Spitze verengt.
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Q: Riissel (Fig. r K) o,58---o,7r mu, lg (p * c): r : r,r8: r; pb: pa
: o,5I: L

C. pulvinatus ist itr e$ter Linie durch das lange und schlanke 4.
Glied der Tarsen charakterisiert, wodurch er sich vou den iibrigen Arten
der Gruppe unterscheidet.

Verbreitung: C. Pulainatus ist in Cat. 39 liir mehrere Proviuzen
Siidschwedens angegeben. In meinem Materiale liegt er aus Sk. und
Ol. vor. In Schonen ist er auf Sandboden stellenweise hiiufig. Am mei-
sten habe ich ihn auf Descurainia. Sophia L. gefunden.

z. C. pyrrhorhyrchrs Marsh.

Ktirperlinge r,8-2,r mm.
Riissel (Fig. r L) lainger und etwas kriftiger als bei pulainatus,

bei beiden Geschlechtem von ungefdhr gleicher Ldnge, etwa 9/ro so
lang wie Halsschild und Kopf zusammen, im Basalteil fast gerade, im
Apikalteil schwach gebogen. Basalteil im grossen Ganzen wie bei
lubinatus skulptiert, nur die Slulptur der schmalen Il{ittelpartie
schwdcher als bei diesem, letztere in der Regel bis auf eine kleine Mit-
telfurche fast glatt. Apikalteil viel schwiicher als bei pu.htinatus prnk-
tiert.

Halsschild etwa r t/5 mal so breit wie lang, lg: lt : r,38: r. Seiten
deutlich schwi.cher als bei fuloinatus gerundet. Mitte[urche uugefihr
wie bei diesem ausgebildet, aber in der Regel erheblich schwacher, oft
ganz undeutlich. Seitenkimmchen relativ lang (aber kiirzer als bei
/henanus), quer gestellt, doch 6fter schwach, bisweilen undeutlich.

Fltigeldecken etwa r r/E mal so lang vrie zusammen breit, lg ill:r,2r:a,
im iibrigen uagefihr u'ie bei diesem geformt, Anteapilalecke deutlich,
die H<ickerchen hinten im 8. Zwischenraum gew6hnlich noch etwas
kr2iftiger als bei Puhrinatus. Setulae ein bisschen liinger als bei Pulti-
fiarrs, wenigstens auf den inneren Zwischenriumen iiberwiegend zwei-
reihig gestellt-

Tarsen (Fig. r X) etwas breiter als trci fttloinatus, lt at 3 :6,13
mm. Klauenglied kilrzer als die Glieder z und 3 zusamrnen, 1g at
(2 + 3l: 4 : r,27 : t. Klauen einfach.

Firbung: schwarz, der aufgebogene Yorderrand des Halsschildes
rdtlich, Schenkel rtitlichbraun, Schieaen und Tarsen r<itlich, das 4.,
oft auch das 3. Glied dunkel. Uber tlie Fiirbung des Riissels siehe un-
ten. Bei weniger gut ausgef?irbten Sttcken sind auch die Fliigeldecken
r6tlich. Setulae grauweiss.

J: Riissel 0,62-0,75 mm, die Wurzel und die Seiten des Basalteiles
dunkel, sonst hell rtitLich. Fiihler etlr,as innerhalb der Mitte eingelenkt,
pb:pa: o,7o:a. Zil.hrl.chen der Mittel- und Hinterschienen (Fig.
r T) ziemlich kriiftig, schrfu abgestumpft, nach innen gerichtet. Penis
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(Fig. r C und G) am distalen Ende in geraden Linien breit zl.tgespitzt,
die Spitze nur sehr schwach nach unten gebogen.

Q : Rtssel (Fig. r L) o,64 --t,75 mm, dulrkel rotbraun, an der Basis
dunkler; pb:pa: o,53 : r.

C. pyrrkorkynchus steht wie oben gesagt pulainatus sehr nahe und
ist lriiher oft nur als Varietat desselbcn angesehen *'orden (siehe z. B.
Thomson 1865, S. 256). Vor allem unterscheidet er sich vor fulainatus
vom abweichend gebauten Klauenglied abgesehen - durch etwas
schmaleren Kdrperbau, die schwdcher gerundeten Seiten, die liingeren
und in der RegeJ. deutlicheren, quer gestellten Seitenkiimmchen und die
dfter undeutliche Mittelfurche des Halsschildes.

Verbreitung: C. pyrrhorhynckus liegt in dem von mir untersuchten
Materiale aus Sk. und Bl. vor. In Cat. 39 wird er ausserdem fiir Ol-
und Og. angegeben. Ilfeiner Erfafuurg naih zu urteilen muss pyrrhor-
hynchus als selten angesehen werden. Obne Zweilel findet er sich vor-
zugsweise auf Sandboden. Doch habe ich ihn auch innerhalb des Hafen-
gebietes von l-andskrona angetroffen. Er scheint meistens auI Sisyrn-
brium officinale L. zu leben.

3. C. rhenanus Schze.

Kdrperhnge r 9-2 ,2 rr:unr-

Riissel (Fig. r M und N) liinger und starker gebogen als bei irgend-
einer der ver$.andten Arten, bei beiden Geschlechtem ebenso lang wie
Halsschild und Kopf zusammen, der ganzen Linge nach fast gleich-
ftirmig unC besonders beim Q verhd.ltnismessig stark gebogen, im Prin-
zip wie bei puJainalus skuiptiert. Die aussersten I-"rj.ngsfurchen des
Basalteiles setzen sich ein Stiick weit an den Seiten des Apikalteiles
als unregelmissige Reihen langgestreckter, zum Teil verschmolzener
Griibchen fort. Im iibrigen gehen die basalen Liingsfurchen wie bei
puhtinatus in Reihen von schmalen Liingsgrflbcheu iiber, die gegen die
Spitze hin immer schwiicher werden, um schliesslich von einzelnen,
feinen Piinktchen erselzl zjJ werden. Die Mittelpartie des Basalteiles
ist als feines, nach aussen breiteres, mehr oder weniger deutlich ldngs-
gefu rchtes Kielchen ausgebildet.

Halsschild (Fig. l Q) etwa r 3/5 mal so breit wie lang, lg : lt :
r,60 : r. Seiien kaum so stark gerundet wie bei faloinarrrs, lIittelfurche
hinten deutlich, dann breit unterbrochen, vorn in eine grosse, flache
Grube erweitert. Seitenki.mmchen in der Regel sehr deutlich, lang,
quer gestellt.

Fliigeldecken unbetrachtlich hnger a.ls zusarnmen breit, 1g'.1t:a,tz'. a,
hinten ohne deutlich angedeutete Anteapikalecke. Setulae der Zwischen-
rd.ume iiberwiegend dreireihig gestellt, in der Form auflallend variabel,
bei einigen Stiicken sehr kurz und breit, bei anderen erheblich linger
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und schmaler. Fliigeldecken im vorderen Teil wenigstens bei manchen
Sttcken mit einer deutlichen, flachen Querimpression in der Mitte.

Tarsen (Fig. r Y) wie die Beine iiberhaupt kreltiger und breiter als
bei den verwandten Arten, It at 3: o,a6-o,17 mm- Klauenglied kiir-
zer als die Gtieder z und 3 zusammen, lg at (2 *3) :4:r,3r:r.
Klauen einfach.

Ferbung: schwarz, Glied 3 der Tarsen, bisweilen auch Glied r und
z, brdunlich. Setulae grauweiss-graugelb.

dl : Riissel (I.ig. r M) o,74-o,28 mm. Filhler etwas innerhalb der
Mitte ehgelenkt, pb: pa: o,7o: r. Es scheint fiir das 6 von rhenanus
charakteristisch zu sein, dass der Riissel im Profil gesehen dicht inner-
halb der Spitze durch eine kleine Einbiegung der Unterseite etwas ver-
engt erscheint. Zdhnchen der Mittel- und Hintercchienen (Fig. r U)
klein, stark zugespitzt, nach innen gerichtet, oft wegen der Beborstung
schwer sichtbar. Penis (Fig. r B und F) thnlich wie tr-i pulttinalus
gebaut, aber breiter, die Spitze nicht so stark, stumpfwinklig nach
unten gebogen,

t : Rissel (Fig. r N) 0,60 {,89 mm; pb : pa : o,55 : r.
C. rhenanus ist durchweg kraftiger gebaut als die anderen Arten der

Gruppe. Vom Autor (Schultze 1895) wird er in Bezug aul die K<irper-
form am nd.chsten m\t syriles Germ. verglicben. Fiir ihn sind besonders
kennzeichnend der namentlich beim Q lange, stark gebogene Riissel,
die langen Seitenkiimmchen des Halsschildes und die Auslormung der
Mittellurche.

Verbreitung: Fiir diese Art kenne ich Iolgende schwedische Fund-
orte: Sk. O. Broby, Nordan6. (Nyholrn); Bl. Hiillevik (Jansson), Rddeby
(Sundholm), Jemjti (Nyholm); Ol. Homsidn (Jansson); Nrk. Orebro
(Jausson). Miiglicherweise gehdrt rhenanus zu denjenigeu siidlichen
Arten, die zufolge des kontinentalen Klimas der erstea Jahre dieses

Jahrzehntes ihr Verbreitungsgebiet bei uns erweiterten. Darauf deutet
sein pldtzliches Auftreten in der Gegend von Orebro, einem der in ko-
leopterologischer Hinsicht a-Iar besten erforschten Gebiete Schwedens
(vergl. Jansson 1945, S. r2r). Bei Orebro wrrde rhenanus nach miind-
licher Mitteilung von Dr. Jansson aul Thtaspi arvense L. gefunden.

4. C. Hampei Bis.
Kdrperliinge r,5-2,r mm.
Riissel (Fig. r O) verh:iltnism,issig kr:iftig, im Basalteil ziemlich

stark gebogen, im Apikalteii gerade, von der Seite gesehen deutlich zur
Spitze verschmi.lert, beim J kaum 4/5, beim Q etwa 5/6 so lang wie
KopI und Halsschild zusammen. Betreffs der Skulptur des Riissels
weic}:.t Hampei von den drei vorhergehenden Arten dadurch ab, dass
am Basalteil jederseits nur die dusserste, hdchstens die zwei iiussersten
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Furchen einheitlich ausgebildet oder wenigstens durch die regelmiissige
Reihung der Punktgriibchen angedeutet sind. Die dazwischen gelegene
breite Pa ie mit einem l{etz von gr6sseren und besonders in der }fitte
kleineren, unregelmessig gelormten, stiickweise zu kurzen Furchen
rrcrschmolzenen Griibchen. Am Apilalteil ktinnen mehr oder u'eniger
deutlich zwei Reihen von in der inneren Hiillte dichteren und zum Teil
verschmolzenen, nach aussen weithufiter gestellten Lingsgriibchen
unterschieden werden jederseits einer innen von kleinen L:ingsgriib-
chen skulptierten, weiter nach aussen bis auf einzehe feine Piinktchen
glatten Mittelpartie.

Halsschild (Fig. r R) r r/, mal so breit wie lang, lt : 1g : r,5r : r.
Seiten stark gerundet. Ilittelfurche vorn und hinten in eine tiefe Ldngs-
grub€ erweitert, dazwischen undeutlich- Seitenki.mmchen deutlich,
miissig lang, schrag gestellt.

Flngeldecken unbetrachtlich liinger als zusammen breit, lg: lt :
r,o9: r. Anteapikalecke schrrach angedeutet. Setulae der Zurischen-
reume deutlich etwas lenger als bei fulvinafus, vorwiegend zweireihig
gestellt. Punktstreifen mit einer lichten Reihe von kleinen schmalen
Spiculae.

Tarsen (Fig. r Z) schmal, lt at 3 : o,rr.---o,r2 mm. Klauenglied
kiirzer als die Glieder z urd 3 zusammen,lg at (z t 3l: +: r,z4:t.
Klauen gespalten.

Fiirbung: schn'arz, Glied 3 der Tarsen briunlich. Setulae grauweiss.

d: Riissel 0,56 - 0,66 mm, lg (p * c) : r : r,zz : r. FiiNer dicht
innerhalb der Mitte eingelenkt, pb: pa: o,87 : r. Mittel- und Hin-
terschienen ohne sichtbares Zihnchen. Die Grube des 5. Ventralseg-
mentes jederseits mit einigen langen H6rchen, bei den vorhergehenden
Arten nur mit einigen kurzen Btirstchen. Penis (Fig. r D und H)
breit, am distalen Ende in fast geraden Linien lang und stark zuge-
spitzt, die Spitze nicht nach urten gebogen.

Q: Riissel (Fig. r O) o,57 -o,73 mm, lg(pf c) : r: r,r8 : r; Fiihler
etwas innerhalb der Mitte eingelenkt, pb:pa: o,76: r.

Diese Art wird abgesehen von den gespaltenen Klauen und den be-
schuppten Punktstreifen der Fliigeldecken durch ihre breite Kdrper-
form, die Form und Skulptur des Riissels und die Ausbildung der Mit-
telfurche des Halsscbildes besonders charakterisiert. Ich habe Stilcke
dieser Art sowol aus Finnland als auch aus Danzig gesehen, die.,on H,
Wagner als rhenanus beslimmt wurden. Schon aus der Originalbe-
schreibung von Hampei (Brisout 1869) geht jedoch unzweideutig her-
vor, r'elche Art man unter diesem Namen zu verstehen hat.

Verbreitung: C. Hampei ist m. W. noch nicht in Schweden ange-
troffen worden. Er kommt dagegen im siidiistlichen Finnland, im Bal-
ticum und in Polen vor. Wahrscheiolich k6nnte er auch im stid<istlichen
Schweden aufgefunden werden. In der Literatur wird angegeben, dass
er vorzugsweise auf Berteroa incana L. leben soll.

5 46895 Ert6. TAtt . .itt. 6E Hdfi. r-. (1942)
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