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BeitrÃ¤ge und Unterhaltungen zur Schmetterlingskunde.

Von Johannes Schilde in Bautzen.

Schluss.

Erebia Embla, Waiiga, Cyclopius und Disa,

Embla, dieser stattliche Schmetterling, kommt bei

Kuusamo auf weniger nassen Moorstrecken ziemlich

hÃ¤utig vor in mannigfachen Variationen.

Bald quillt wie ein Seifenblasen qualster eine Kette

grosser, scharf hellgelb gefasster und imposant schwarz

ausgefÃ¼llter Augenzeichnungen Ã¼ber alle FlÃ¼gel, bald

verkleinern, verlieren oder verdÃ¼stern sich die Augen-

ringe und letzteren Falls wird die braune EintÃ¶nigkeit

der FlÃ¼gelflÃ¤chen durch eine weitlÃ¤ufig aus- und ein-

gerÃ¼ckt abgesetzte, kaum etwas graubraun umrandete

schwarze Punktreihe noch mehr vertieft. Bald ist nur ein

zusammengesetztes oder einziges schwarzgrundiges Auge

von grosser schÃ¶ner Rundung in der VorderflÃ¼gelspitze

vorhanden und der Falter hat oberseitig das Aussehen

der Erebia Tristis-Wanga oder des stolzen Cyclopius.

Wir haben also Embla nur mit einem grossen

Augenflecken in der VorderflÃ¼gelspitze, und hierunter sehe

ich auch ein StÃ¼ck, wo selbst dieses eine Auge fast ver-

schwindet; alle diese Formen aber nur im mÃ¤nnlichen

Geschlechte. Wir haben Embla jedoch in beiden Ge-

schlechtern mit 2, 3, 4 Augen auf den VorderflÃ¼geln

bei augenlosen HinterflÃ¼geln; wir haben Embla cJ? mit

einer Reihe kleinerer Augen auf allen FlÃ¼geln nach

Art der arktischen und uralischen Medusa, wir haben

Embla ?? mit einer Kette grosser Augen von Zelle 1 b

bis Zelle 5 der VorderflÃ¼gel und Zelle 2, 3, 4, 5 der

HinterflÃ¼gel, und wir haben Embla ?? noch mit einem

ohrÃ¤hnlichen Ansatzauge in Zelle 6 oberhalb der

grossen Ringreihe.
Und so auch die VariabilitÃ¤t der RÃ¼ckseite. Na-

mentlich diejenige der HinterflÃ¼gel durchwandelt von

einer eleganten schwarzbraunen EintÃ¶nigkeit an, mit

fehlender oder mit mehr oder weniger deutlicher weisser

Fleckung in Zelle 4 und 7, bis zur Ausstattung mit

einer weisstaubig eingefassten scharfmarkirten Mittel-
binde und dahinter ziehender schwarzer Punktreihe

oder Aussenlinie, allerlei Mittelstufen zwischen Erebia

Embla, Tristis-Wanga, Cyclopius und Disa

riei
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Erebia Cyclopius und Tristis-Wanga kenne ich

allerdings nur nach den Abbildungen und Beschreibungen

Herrich-SchÃ¤ffers und Bremers. Er. Disa besitze ich

auch nur in 4 StÃ¼cken vom Altenfjord, und keines der-

selben stimmt vÃ¶llig mit einer meiner zahlreichen Embla

von Kuusamo Ã¼beiein. Denn diejenigen Embla, die

unterseitig der HinterflÃ¼gel mit dem einen dunkleren

Disa (S verwechselt werden kÃ¶nnten, unterscheiden sich

wieder oberseitig der VordeitiÃ¼gel von letzterem. Diese

Embla haben hier nur ein einziges grosses Auge, die

Disa hingegen eine verwaschene Kette von 4 Augen

unter einander. Mit kurzen Worten, diese Embla sind

nur unten Disa, oben aber Tristis-Wanga und Cyclopius.

In der Form der Augeukette stimmt keine meiner

vielen Embla mit meinen wenigen Disa. Die Aneinander-

stellung der schÃ¶n gerundeten ringfÃ¶rmigen 3 bis 4

Theile der Binde, ist bei Embla in Zelle 2 und 3 ziem-

lich scharf saumwÃ¤rts ausgerÃ¼ckt, bei Disa hingegen ver-

waschen schrÃ¤g nach auswÃ¤rts in einander tiiessend.

Bei Embla treten die grossen schwarzen runden Kerne

und die scharfen gelben oder gelbbraunen Ringe darum

sehr auffallend hervor, die schwÃ¤rzen Kerne selbst dann,

wenn die Einfassung mattfarbig wird. Bei Disa sind die

schwarzen Kerne unansehnlicher, oval oder nur punktfÃ¶r-

mig,diebrauneFassung derselben Ã¼berwiegt alsGrundirung

und vcrtliesst wie gesagt oft bindenfÃ¶rmig in einander. Das

grosse Auge inZelle4 und 5 bei Embla lÃ¤sstseineZusammen-

setzung aus zwei Augen, ausser durch die doppelten

aber auch fehlenden weissen Pupillen, selten und wenig

erkennen, bei Disa hingegen sehe ich au dessen Stelle

deutlich zwei getrennte ovale schwarze Kerne, so dass,

Ã¼bschon bei ihr eigentlich kein Auge so hervortritt wie

bei Embla das obere, diejenigen in Zelle 2 und 3 bei

Disa mitunter ansehnlicher sind, als wie das Doppelauge

darÃ¼ber.

Noch ein Merkmal, nÃ¤mlich eine sehr schwache

gelbbraune Aufhellung vor der Schlussrippe der A'order-
HÃ¼gel- Mittelzelle bei meinen 4 Disa, unterscheidet sie

von allen meinen Embla, welche davon keine Spur zeigen.

Nachdem ich also sowohl die Uebereinstinimungs-

wie die Unterscheidungs- Merkmale meiner Embla und

Disa erwÃ¤hnt habe, ersuche ich die Besitzer vieler

Disa, ihr Urtheil Ã¼ber deren ZugehÃ¶rigkeit oder spe-

zifische UnabhÃ¤ngigkeit auszusprechen.
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Bei den nicht minder grossen Unterschieden zwischen

den arktisch-finnischen und arktisch-norwegischen Napi-,

Euphrosyne,- Selene-Formen, zwischen den europÃ¤ischen

und amerikanischen Aphirape-, Freya-, Polaris- und

Frigga- Formen, zwischen den europÃ¤ischen Euryale-,

Gorge- und Tyndarus-Lokalformen, u. s. w., scheint mir

doch die Wahrscheinlichkeit nahe gelegt, dass auch Disa

sozusagen als KÃ¼stenform, Embla als Binnenlandsform

zu einer Art gehÃ¶ren, die noch Ã¶stlicher landwÃ¤rts zur

Form Cyclopius wird. Die Form Tristis-Wanga habe

ich vÃ¶llig typisch unter meinen Embla und erinnere

mich noch gern deren Fanges an einer etwas vegetations-

separaten Stelle der Lappmarken, am trocken gewordenen

Ufer eines Sees rechts am Wege von Kuusamo nach Oiwanki.

Erebia Ligea- Livonica- Adyte-Euryale.

Die Beurtheilung dieser Formen auf ihre spezifische

Bedeutung ist eines der schwierigsten Themata. Ereb.

Ligea und Euryale sitzen nÃ¤mlich ohne UebergÃ¤nge zu
einander an manchen Ã–rtlichkeiten Hochisers beisammen

auf denselben Senecio-Dolden, Ligea in jedem Jahre,

so z. B. 1877, 1878 und 1884 gleich wenig hÃ¤ufig,

Euryale hingegen sehr reichlich in den Jahren ungerader

Zahl, selten in den anderen Jahren. Beide machen

also dort neben einander gnnz den Eindruck zweier

unabhÃ¤ngiger Arten, und die Untersuchung zeigte mir

analog der verschiedenen Falterform natÃ¼rlich auch eine

leichte Verschiedenheit der Eiformung und Struktur.

Teichs interessante Form Livonica verbindet nun

aber Ligea, namentlich Ã¼ber norwegische Formen hin-

weg, durchaus mit Adyte, wie ich sie von Kuusamo,

aus Saltdalen und aus den Alpen reichlich besitze, und

da es auch alpine Adyte und Euryale mit Ã¼ebergÃ¤ngen

zu einander und zur sudetischen Euryale giebt, so

fliessen zwar alle Formen ineinander, aber es scheint

auch, als ob in den Alpen mischende Bedingungen fÃ¼r

diese Formen existirten, die in den Sudeten fehlen.

Wie ich schon in meinen â€žLepidopterol. Mit-

theilungen aus Nordfinnland" 1) geltend zu machen

suchte, dÃ¼rfen wir durcheinander fliegende sich nÃ¤chst-

stehende Formen,wegen dieses Umstandes weder unbedingt

fÃ¼r verschiedene Arten, noch die Aufwuchs- und Entwick-

lungs -VerhÃ¤ltnisse von deren Kaupen und Puppen fÃ¼r

1) Stett. ent. Zeitg. 1873, S. 179.
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gleichmÃ¤ssige halten. Wer die Einwirkung klimatisch-phy-

sikalischer VerhÃ¤ltnisse auf die Formung von Schmetter-

lingen zugiebt und unter Hinweis auf massenhafte That-

sachen zugeben muss, der kann auch die MÃ¶glichkeit

nicht lÃ¤ugnen, dass so variabel geneigte Formen wie

die Ligea-Adyte-Euryale- Gruppe, nicht nur an von

einander weit entfernten Orten, sondern auch an bei-

sammen liegenden PlÃ¤tzen variabel von einander ge-

rathen kÃ¶nnen, wenn der Aufwuchs der Larven unter

verschiedenen Beleuchtungs-, ErwÃ¤rmungs- und Feuch-

tigkeits -VerhÃ¤ltnissen erfolgt. Es scheint mir, ohne

Scheu heraus gesagt, nach meinen Erfahrungen mit Mel.

Artemis-Merope nicht unlogisch zu vermuthen, dass sich

aus einem Ligea-Ei eine Euryale entwickeln kann, wenn die

Eaupe auf einem sehr nassen, moorigen und dadurch stets

kÃ¼hleren Grasplatze langsamer aufwÃ¤chst, als wie eine an-

dere Ligea-Raupe derselben Abstammung auf nachbar-

lichem hÃ¶heren, trockneren und erwÃ¤rmteren Futterter-

rain, die, sich grÃ¶sser entwickelnd und vielleicht eine HÃ¤u-

tung mehr oder eine weniger bedÃ¼rfend ') zur Ligea wird.

Die Unterschiede zwischen Ligea und Euryale sind
nicht bedeutender als wie die zwischen Levana und

Prorsa und Xapi und Napaea, und ich zeigte in meiner

Schrift gegen Weismann's Studien I, dass diese Formen

kreuzweise hinÃ¼ber und herÃ¼ber entstanden je nach den

verwechselt angewandten physikalischen Einwirkungen.

Der Mangel an Zwischenformen von Ligea und

P^uryale im Isergebirge kann gerade auf dem Entweder

- Oder einer HÃ¤utungsphase oder anderen Aufwuchs-

schwankung der Raupe beruhen, das sich unter den an-

deren VerhÃ¤ltnissen im Alpcngebiet wieder anders ge-

staltet. Ã„hnliches kommt mitunter vor. Pieris Napi

z. B. liefert je nach der LokalitÃ¤t bald UebergÃ¤nge

zu Bryoniae, bald aber Hiegen nur typische Bryoniae

unter Napi; Papilio Podalirius liefert in der SÃ¼d-

schweiz UebergÃ¤nge zu Zanclaeus, noch weiter sÃ¼dlich

fliegt Podalirius neben Feisthamelii. Auch von Ereb.

Gorge, Pronoe, Nerine nebst ihren Variationsformen

Triopes, Pitho und Reichlini, ferner von Pieris Dap-

lidice-Raphani, von Anthocharis Cardamines-Turritis,

von Thecla Ilicis-Caudatula, Polvom. Thersamon-Om-

1) Weismann selbst meldet fÃ¼r Sat. Carpini HÃ¤utuugsuuterschiede

zwischen hier und SÃ¼deuiopa.
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phale, Argynnis Arsilache-Pales und anderen, wird Ã¤hn-
liches berichtet.

Den Bewohnern koupirter oder klimatischen Ex-

tremen ausgesetzter Terrains, muss Ã¼berhaupt ein be-
deutenderer Grad von konstitutioneller Widerstands-

oder Akkomodations-FÃ¤higkeit namentlich im Larven-

stadium eigen sein, als wie den topographisch und kli-

matisch simpel wohnhaften. Die VariabilitÃ¤t der ende-

mischen Arten des westlichen Europas dÃ¼rfte daher

geringer sein als wie die VariabilitÃ¤t der Arten der

Gebirge und Steppen.

Erebia Gorge und var. Triopes.

WÃ¤hrend ich am Albulapass 1879 gegen Ende August

nur verflogene Gorge fing, fand ich 1883 oberhalb

FranzenshÃ¶he seine schÃ¶nere Form Triopes hÃ¤ufig, ty-

pische Gorge unter etwa 140 Faltern nur 5 (SS und

10 S?, sowie 1 ? Erynnis. Besonders grosse und

feurige Triopes flogen von den Strassenmauern vor Can-

toniera III ab. Bei mehreren StÃ¼cken erreicht die tief-

schwarze Fassung der 3 scharfen weissen Pupillen in

der VorderflÃ¼gelspitze reichlich den Umfang wie bei Otto-

mana-Tyndarus.

AuifÃ¤llig war es mir diese Triopes oftmals mit rothen

Milben besetzt zu sehen. Hals, Taille und Brust waren

mehr oder weniger reichlich mit diesen rothen Beutelchen

bespickt, was ich in solcher Weise noch bei keiner

Schmetterlingsart bemerkt hatte, sondern nur bei KÃ¤fern,

Libellen und MÃ¼cken.

Erebia Tyndarus.

Dieser Ã¶ftere Fluggenosse des Gorge-Triopes sowie der

Mnestra, hat einen so festen KÃ¶rper, dass er unter dem

Fingerdrucke wie mit Sand gefÃ¼llt erscheint. Da er
trotz seiner bedeutenden Farben-Ã„hnlichkeit mit Manto,

dessen AufenthaltsplÃ¤tze und Gesellschaft keineswegs

bevorzugt, so erhalten wir ein neues Monitum gegen die

akkumulative Anpassung,

Epinephile Eudora

liefert im Niederlande hiesiger Gegend ^? mit fast ganz

Ã¼bergelbten VorderflÃ¼geln und gelber HinterflÃ¼gel-Binde.

Mitunter steht zwischen den sehr grossen schwarzen

Punkten der OberflÃ¼gel noch ein kleinerer Punkt in

Zelle 3.

C e n n y m p h a e d i j) u s
verliert mitunter die hellen Binden wurzelwÃ¤rts der
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Augenreihen auch auf der HinterflÃ¼gelrÃ¼ckseite. Ein

solcher (^ meiner Saniinlunji, spannt Ã¼ber 43 Millimeter.

Coenon. Hero und var. Stolida, n.

Hero fliegt hier in Hellten \YaldplÃ¤tzen hÃ¤ufig, den-

noch war mein Suchen nach der Kaupe im FrÃ¼hjahr bis-

her vergeblich.

Am 22. Juni 1873 fing ich ein (^, oberseits sehr

dunkel und ohne alle Ausen, unterseits mit tiefschwarzer

breiter Saumbinde der IlinterfiÃ¼gel, aus welcher nur die

7 weissen Punkte hell hervorblinken.

Die VarietÃ¤t Stolida erhielt ich aus Westermanland

im mittleren Schweden, sie steht in demselben VerhÃ¤ltniss

zu Hero wie Darwiniana zu Arcania. Es ist eine in beiden

Geschlechtern kleinere dunklere Hero-Form, unten mit

deutlicher weisser Binde der VorderflÃ¼gel von

Rippe 2 bis 8, und mit zusammenhÃ¤ngender breiterer

weisser Binde der HintoriiÃ¼gel von Zelle Ib bis in Zelle

7, so dass auch das bei Hero gewÃ¶hnlich freie Auge

in Zelle 6 sowie dasjenige in Zelle Ic, wurzelwÃ¤rts durch

Anfang und Ende der Binde fast 1 Millimeter breit weiss

umfasst ist. Da ich die Betonung solcher VarietÃ¤ten fÃ¼r

wissenschaftlich geboten halte, so gebe ich ihr obigen
Namen.

Coenon. Arcania

fliegt bei Dresden in interessanten Abirrungen. An einer

grasigen Stelle am AYalde hinter KÃ¶tzschenbrodÂ» fing

ich im Juni 1870 Arcania-Falter, deren weisse Hinter-

flÃ¼gelbinde bald so schmal ist, wie bei Arcanioides, bald

so breit, dass ihr stÃ¤rkster Theil bis 2 Millimeter weit

in die Mittelzelle eintritt. Dabei verschwinden oder

verkleinern sich die Augen namentlich in den Zellen Ic,

4 und 5, und schliesslich bleiben auch selbst in Zelle 2,

3 und 6 nur sehr kleine Augen ohne weisse Pupille Ã¼brig.

Coen. Arcania, die ich Anfang Juli am Fernpass er-

hielt, zeigen rÃ¼ckseits der HintertiÃ¼gel das Auge am

Vorderrande ebenso vergrÃ¶ssert, als wie es Zeller ') bei
Arcania vom Prediel beschreibt. Sie verlieren mitunter

das Auge in Zelle Ic.

Am Eingang ins Suldenthal flog Arcania in ge-

wÃ¶hnlicher Form, ohne vergrÃ¶sserte Augen und Ã¶fters

mit fehlendem Auge in Zelle Ic, was ich zu ihrem spe-

zifischen Yortheil anfÃ¼hren mÃ¶chte, denn die alpine Form

1) Stett. eut. Zeitg-. 18G8, S. 130.
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Coenonymplia Satyrion

behÃ¤lt, selbst wenn die Augen in Zelle 5 und 6 fehlen,

doch das kleine PÃ¼nktchen in Zelle Ic sogar mit weisser

Pupille bei.

Freilich die Korrelation des gesammten habituellen

Status des Satyrion kann das bedingen, ohne Satyrion

deshalb seines Charakters als Klimaforni der Arcania

zu entheben, denn die merkwÃ¼rdige

C e n n. D a r w i n i a n a ,

von der ich leider nur ein PÃ¤rchen besitze, bildet wirklich

eine so ausfÃ¼hrliche Mittelforni zwischen Satyrion und

Arcania, dass man nicht anders kann, als mit Dr. Stau-

dinger Arcania, Darwiniana und Satyrion fÃ¼r Klimaformen
einer Art zu verzeichnen.

Immerhin bleibt es fraglich, ob sich diese dreierlei

Formen vermischen, vielmehr glaube ich, Ã¤hnlich wie

Dr. Anton Dohrn,^) dass es Korrelationen, also mor-

phologisch verbundene AbÃ¤nderungs-Beziehungen inner-

halb der durch klimatisch-physikalische EinflÃ¼sse um-

gewandelten Formen geben mag, die deren Mischung

mit der Normalfoim sofort hindern. Doch ist auch

diese Annahme beschrÃ¤nkt, denn die barockesten Ab-

irrungen kann man in der Begattung mit normalen

Formen antreffen, und mancherlei Erfahrungen sprechen

zum grÃ¶ssten Schaden der AllmÃ¤ligkeits- Theorie fÃ¼r

tJie Fruchtbarkeit solcher Kopulationen, manche freilich

auch dagegen. Ich erinnere nur an die ergÃ¤nzenden

Erfahrungen bei Menschen -Rassen und AbnormitÃ¤ts-

Mischungen.

Denkt man vollends an die ungeheuere Formen-

Mannichfaltigkeit der Makro- und Mikro-Animalen im

reinen freien Wasser, im winzigen Wassertropfen wie

im weiten Meere, trotzdem Tropfen an Tropfen, Meile

an Meile sich gleich bleibt oder an den mischenden

Grenzen mittelst weniger SchwanzschlÃ¤ge nach Behagen

aufgesucht und ausgetauscht werden kann, dann schwindet

auch unsere Bewerthung der physikalischen Anwartschaft

zur Artenspaltung auf ein Minimum, der lokale An-

passungs-Zwang der beweglichen Wesen auf Null, und

das schÃ¶ne Wort vom Ueberleben des Besten und

Passendsten im Daseinskampfe aufs hyperkleinste Pro-

fitchen, erscheint unzutreffend, wo sich doch die

1) Stett. ent. Zeitg. 1866, S. 349.
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gestaltliche und intellektuelle, die metamorphosische und

sogar die sexuelle HeterogenitÃ¤t an denselben PlÃ¤tzen

durcheinander tummelt, auffrisst und gerade immer so-

weit Ã¼brig lÃ¤sst, um proportional zu einander und zur

Zeugung zu bleiben, eines fÃ¼rs andere und alles fÃ¼r eins.

An eine korrelative Kreation neuer Formen unter

irgend welchen komb nirten Ã¶rtlichen oder periodischen

Bedingungen habe ich gedacht beim ersten Nachdonken

Ã¼ber die palÃ¤ontologischen Funde. Aber eine korrela-

tive Hervorbringiing umgewandelter sexuell-dualer For-

men hat nichts gemein mit dem Formenwucher im Da-

seinskampfe; sie ist durchaus keine selektionslogische

sondern eine kreative und zielstrebige Transformation

der Arten. Leider ist eine erschÃ¶pfende Besprechung

hier nicht mÃ¶glich, aber klar ist es ohnehin, dass wenn

eine bestimmte AbÃ¤nderung der Ausstattuugs- und An-

passungs- FÃ¤rbung eines Schmetterlings-Paares, auch

den Kopulations-Organismus in beiden Geschlechtern

konform umÃ¤ndert und kÃ¼nftig nur fÃ¼r diese Habit-

form fortpflanzungsfÃ¤hig macht, so ist auch hier ein

naturimmanentes Sollen und MÃ¼ssen der Transformation

und Anpassung, sogar dual-biomorphologisch dargethan.

Innerhalb einer ziellosen Auslese nach darwinscher

Selektions- und Adaptations-Hypothese, bleibt die An-

nahme einer dual-sexuellen Umformung von Arten aus-

geschlossen, sondern innerhalb der selektionslogischen

ziellosen VariabilitÃ¤t der Genitalien, mÃ¼sste auf ein

zufÃ¤lliges Zusammenstimmen mÃ¤nnlicher und weiblicher

Organe spekulirt werden, und innerhalb individuenreicher

Formnachbarn, die wie unsere Weisslings-, BlÃ¤ulings-,

Melitaea- und Argynnis-Arten, so oft nach gewissen

Ã¼bereinstimmenden Richtungen variiren und ausarten,

mÃ¼sste ein gegenseitiger Aufsuchungszwang konform

ausgearteter SexualitÃ¤ten, zwischen den verschiedenen

Arten einer Gattung ganz hÃ¤ufig sein.

Das Resultat wÃ¼rde ein merkwÃ¼rdiges sein. NÃ¤mlich

das Gegentheil der wirklich vorhandenen Wesenordnung,

ein total anarchisciies Durcheinander von Kreuzungen

und Mittelformen der Lebewesen. Eine Formenmischung

in Permanenz. Dieses um so mehr weil, wie ich schon

anderorts betonte, der zÃ¼gellose Individualismus und das

Selbstthum der Selektionsbarbarei dann seinen grÃ¶ssten

Vortheil fÃ¤nde, wenn man sich entweder nur mit sich selbst

oder mit mÃ¶glichst viel l'\)rmen fortpflanzen kÃ¶nnte.
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Wer also, wie Herr Dr. Anton Dolirn an zitirter

Stelle, konforme Umbildungen auch der Genitalien beider

Geschlechter korrelativ zu deren habitlicher Variation

annimmt, der hat meines f]rachtens den Kreislauf der

Spekulationen auf eine prinziplose Entwicklung, auf eine

zwecklose zufÃ¤llige Welt fast ebenso schnell beendet

wieHÃ¤ckel, der mit seiner Embryonal-RÃ¼ckschachtelungs-

Hypothese der alten PrÃ¤formations-Theorie des vorigen

Jahrhunderts als Extrem die Hand reicht, und mit

seiner Spekulation auf ein GedÃ¤chtnis der Plastidule

nahezu theistisch wird.

Denn was anders als wie ein Verzicht cUif die Dar-

stellungsmÃ¶glichkeit eines materiellen Motors ist es, wenn

der molekulare Wesenaufbau im letzten Grunde nur als

durch GedÃ¤chtnis, das ist durch Beseelung, durch ma-

teriell indefinible Energie, hypothesirt wird.

Mit HÃ¤ckels Proklamirung der beseelten Zelle kann

jeder Pastor zufrieden sein, denn sie ist im Grunde doch

nur ein Synonym fÃ¼r â€ždie gÃ¶ttliche Allgegenwart.'"

Die fÃ¼r Dr. A. Dohrn uuerlÃ¤sslicheVoraussetzung zwei-

geschlechtlichen Zusammentretfens von korrelativen Neu-

bildungen nach Konjunktur und Konjustirung, acceptirt

auch das UrthÃ¼mliche aller Wesenbildung. Eine korre-

lative Formspaltung ist keine Akkumulation sondern eine

immanente Kreation von Arten, und wer diese anerkennt,

hat die HinfÃ¤lligkeit der Selektions-Hypothese ausge-

sprochen, ist ein Antidarwinianer.

Coenonympha Iphis und ab. Naidion.

Diese Art ist in hiesiger Gegend auf trockenen,

grasigen WaldblÃ¶sen hÃ¤utig, mitunter auch mit so

grossen Augen unterseits wie Darwiniana. Derartige

StÃ¼cke, doch ohne weisse Bindentheile, aus Kastilieu,

nannte Dr. Staudinger Iphioides.

Eine 'S Aberration meiner Sammlung nach Art des

Naidion Borkhausens, hat die OberflÃ¼gel im Diskus breit

braungelb, so dass sie oben einer Arcania Ã¤hnelt. Die-

selbe oberseitige Uebereinstimmung mit Arcania be-

richtete Schummel 1829 in den schles. Beitr. I, von

Coen. Hero.

Coenon. Pamphilus.

Dieser kleine Vagabund unserer Wiesen ist durch die

ziemliche Konstanz seiner FrÃ¼hlingsform, resp. auch Som-

merform von Algier bis nach Scandinavien, neben seinem

Saison-Dimorphismus im sÃ¼dlichen Europa interessant.
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