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Vorwort. 

Wohl jeder hat schon einmal etwas mit Ameisen zu tun 
gehabt. Vielleicht deckte er bei der Landarbeit mit einem 
Spatenstich ein Gewimmel dieser Tiere auf oder sah im Gar
ten Baum oder Strauch mit herauf- und herablauf.enden 
Emsen bedeckt. Vielleicht fand er auch plOtzlich seine Lebens
mittel iiberfallen von diesen lastigen Insekten, oder aber er 
stand bei einem Gang durch Wald und F eld vor einem 
Ameisenhaufen, nur schwer der Versuchung widerstehend, 
mit einem Stock hineinzufahren. Und aIle solche Begegnun
gen regten vielleicht zum Nachdenken an, wie diese kleinen 
Tiere zusammenhalten und zusammenarbeiten mogen. DaB 
auch schon in friiheren Zeiten die Ameisengemeinschaft Be
achtung und Bewunderung fand, zeigen die Erzahlungen von 
Her 0 dot, der unter anderem einmal berichtet, daB Ameisen 
Goldk,orner schleppen, und zeigen weiterhin die immer wieder 
angefiihrten Satze aus den Spriichen Salomos: "Gehe hin zur 
Ameise, du Fauler, siehe ihre Weise und Ierne; ob s~e wohl 
keinen Fiirsten, noch Hauptmann, noch Herrn hat, bereitet 
sie doch ihr Brot im Sommer und sammelt ihre Speise in 
der Ernte." 

Wenn man sich mit den Ameisen naher zu beschiiftigen 
hat, dann wird man wIeher stets ins Moralische oder Wunder
bare hereinspielenden Darstellungen bald etwas iiberdriissig, 
und es muBte schlieBlich den Widerspruch gerade ernster 
Gesinnter erregen, daB die Ameisen stets gleichsam als kleine 
Menschen betrachtet wurden. Unter diesem Widerspruch 
wurde dann auch manches bestritten, das sich spater wieder 
als richtig herausstellte. So beispielsweise die kornersammeln
den Ameisen Salomos und die goldschleppenden Tiere Hero
dots. Gerade diese einander oft ganz entgegengesetzten 
Meinungen veranlaBten mich dann zuzusehen, was an den Be-
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richten wahr und was falsch sei, und ich begann mich zu
niichst nur als Ferienarbeit mit den Ameisen zu beschiiftigen. 
Auf vielerlei Reisen auch in ferne Kontinente lernte ich dann 
die Vielseitigkeit der Ameisen und ihrer Staaten kennen, und 
fand immer wieder Entziicken und GenuB darin, zu unter
such en, wie ihr Gemeinschaftsleben zustande kommt und was 
ihrem Zusammenarbeiten zugrunde liegt. DaB ich an diesen 
Arbeiten iiber die Ameisen jetzt durch dies Biichlein auch 
weitere Kreise teilnehmen lassen kann, ist mir eme ganz be
sondere Freude. 

Ehe ich beginne, mochte ich noch allen Fiihrern und 
Forderern der Ameisenkunde, die meine Lehrer und Be
rater, sowie allen Freunden und Kameraden, die meine Mit
arbeiter und Schiiler waren, meinen Dank abstatten. Ihre 
vielseitigen F orschungsergebnisse werden hier - ohne das 
Verdienst des Einzelnen besonders hervorzuheben - neben
einander Verwendung finden. W ohlgemerkt nur in kleiner 
Auswahl! Denn auch nur anniihernd erschopfend zu berich
ten, dazu sind die Ameisen und ihre Staaten viel zu mannig
faltig. -

Breslau und Buenos Aires 1937' 
w. Goetsch. 
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,,1m Ameis' Haufen wimmelt es." 

Mit diesen Worten hat unser Wilhelm Busch in aller 
Kurze einen schlichten, von allem Lehrhaften und jeder Ro
mantik freien Tatsachenberieht geliefert, und mit ihm konnen 
wir unsere Betraehtungen uber den Ameisenstaat sofort be
ginnen. Wir wollen zusehen, was da im Haufen alles wim
melt, und wollen zunaehst die 

Korperform der Ameisen 
betrachten, welehe die Hauptmasse der Staatsburger dar
stellen. Zu diesem Zweek fangen wir aus einem der bekann
ten hoehgewolbten Haufen unserer Waldameise oder aus 
einem Nest der kleinen schwarzen Gartenameise einige Tiere 
hera us und betraehten sie naher (Abb. I). Wir konnen in 
solchem Fall zunaehst feststellen, daB aIle aus ein und dem
selben Staate entnommenen Ameisen fast ganz gleieh aus
sehen; nur die GroBe ist vielleicht verschieden. Die Nest
genossen des einen Staates sind aber von denen cines anderen 
oft etwas verschieden, in Farbung sowohl wie in Form. Wir 
lernen daraus schon, daB man nieht von der Ameise reden 
darf; denn der Reichtum an Arten, die oft sehr voneinander 
abweichen, ist gerade bei den Ameisen sehr groB, und jede 
Art zerfallt dann noch in eine Zahl von Unterarten und Ras
sen, von denen man jetzt etwa 6000 kennt. Es gibt, um nur 
das eine Merkmal herauszugreifen, Formen von 50mm Lange, 
und andere wieder, die nur I mm erreichen. 

Bei den aus einem Nest herausgenommenen Tieren konnen 
wir, soweit es sich nieht urn eine ganz kleine Form handelt, 
schon mit bloB em Auge einen deutlieh dreigeteilten Korper 
erkennen: vorn einen Kopf, der durch einen dunnen Hals 
von dem Brustabschnitt getrennt ist, und schlieBlieh einen 
llinlerleib, der sich wiederum durch eine "Taille" mit dem 

1 Goetsch, Staaten der Amelsen. 1 



vorhergehenden Teil verbindet (vgl. Ahb. I). Es ist dies eine 
K6rpereinteilung, wie sie bei allen Kerbtieren oder Insekten 
vorkommt; auch die Sehmcttcrlinge, Kafer, Libellen, Fliegen 
und aIle anderen dazugeh6rigen Tiere lassen in mehr oder 
weniger abgeanderter Form diese Einteilung erkennen, die 
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Abb. 1. Waldameise (Formica) von oben. 
I. Kopf mit Fiihlern (F), die aus einheit
liehem Schaft und gegJiederter GeiBel be
stehen; mit Oberkiefer (K), 2 groBen zu
sammengesetzten Augen an den Seiten und 
3 einfachen Augen auf der Stirn (die nicht 
bei allen Ameisen vorkommen). II. Brust 
mit 3 Paar Beinen, die aus HiiftgJied (0), 
Schenkelring, Oberschenkel (Fe) und Vnter
schenkel (Ti) sowie den FuBgJiedern (Ta) 
bestehen; P = Putzapparat. III. Hinter
leib, durch eingJiedriges Stielchen mit der 

Brust verbunden. 
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sich als sehr praktiseh 
und sinngemaB erwie
sen hat: iiber drei Vier
tel aller Tierarten, die 
wir kennen, sind Insek
ten, die sieh aIle Le
bensraume des Festlan
des erobert haben und 
fast allen Organismen 
sich iiberlegen erwiesen. 
Nur den Wirbeltieren, 
zu denen ja bekanntlieh 
auch der Mensch ge
h6rt, stehen sie nach, 
und zwar hauptsachlieh 
in der Grof3e. Es liegt 
dies daran, daB die In
selden, und damit auch 
die Ameisen, nieht, wie 
wir selbst, ein inneres 
Skelett besitzen, sondern 
einen dasW aehstum ein
sehrankenden auBeren 
Panzer. Darum sind sie 
aueh so hart anzufiih
len. Dieser Panzer be
steht aueh nieht wie 
unser Skelett aus Kno
chen, sondern aus einem 
leichten, aber doeh sehr 
festen Stoff, dem Chi
tin. Dieser Stoff wird 
von der AuBenhaut ab-



geschieden; und damit dabei doch eine Beweglichkeit be
stehen bleibt, hat dies Hautsktjlett eines Insektes Gelen/,e. Wir 
finden sie bei unseren Amei,en bis in die feinsten Glieder 
hinab; und wir finden sie besonders zwischen den Hauptteilen 
des Korpers, zwischen Kopf, I Brust und Hinterleib, die, wie 
wir uns nun im einzelnen iibdrzeugen wollen, ganz hesondere 
Aufgabengruppen zu leisten ~aben (Abb. 2). 

Der Kopf ist Trager der Sinnesorgane sowie der hohe
ren "geistigen" Fahigkeiten; daB wir uns so ausdriicken 
konnen, werden wir noch oft zu betonen haben. AuBerlich 
fallen uns zunachst die Fiihler auf (Abb. I); sie sind lang 

Abb. 2. Knotenameise (Myrmica), von der Seite. K = Oberkiefer, Z = Un
terkiefer mit Zunge, H = Gehirn ,Sp = Speicheldruse,Kr= Kropf,M = Magen, 
R = Enddarm mit anliegenden Drusen , St = Stachel, P = Putzapparat am 
ersten Bein. Der Hinterleib ist hei den Knotenameisen durch ein zwei-

gliedriges Stielchen mit der Brust verbunden. 

und sehr beweglich und bestehen aus einem einheitlichen 
Schaft und einer GeiBel, die ihrerseits wieder in 9 his 13 
Glieder aufgeteilt wird. Gewohnlich werden die Endglieder 
del' GeiBel etwas dicker; es muB Platz geschaffen werden fiir 
dort besonders reich vertretene Organe zur Aufnahme von 
Tast- und Geruchsreizen. Bei un serer Waldameise hat man 
beispielsweise auf einen Fiihler 2 I I solcher Riechkegel und 
1730 Tastborsten gezahlt. Dies sind noch wenig; andere 
Emsen, die nicht wie die Waldameise gute Augen besitzen, 
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haben viel mehr, wie beispielsweise eine blinde siidameri
kanische Treiberameise (Eciton mars). 

Da die Fiihler, wie wir uns bei gefangenen Tieren beson
ders gut iiberzeugen konnen, stets in Bewegung sind, vermag 
eine Ameise etwas zu tun, das uns vollig fremd ist: sie kann 
die Gegenstande von allen Seiten betasten und gleichzeitig ab
riechen! Sie wird also gleichsam eine Vorstellung von runden, 
viereckigen, harten und weich en Geriichen bekommen, so wie 
wir eine Raumvorstellung durch das gleichzeitige Betrachten 
und Betasten von Gegenstanden gewinnen. -

Neben diesem Universalinstrument der Fiihler treten die 
anderen Sinnesorgane stark zuriick. W ohl finden wir am 
Kopf oft sehr gr06e Augen, welche die bei allen Insekten ge
brauchliche Form aufweisen: sie sind zusammengesetzt aus 
vielen kleinen Einzelaugen (Facetten), von denen jedoch nicht 
jedes einzelne ein besonderes Bild, sondem nur einen Bild
punkt liefert. Will man sich eine Vorstellung machen, wie 
dies geschieht, so betrachte man mit einer Lupe die Wieder
gabe einer Photographie in einer Zeitung; dann lost sich das 
einheitliche Bild ebenfalls in viele Punkte auf. Auch das 
Femsehen beruht ja bekanntlich in der Aufeinanderfolge ein
zeIner Bildpunkte. Solche zusammengesetzte Augen sind je
doch nicht bei allen Ameisen zu finden; es gibt vollig blinde 
Formen, die sich trotzdem sehr gut zurechtfinden, und zwi
schen den gut sehenden Arten zu den blinden alle Obergange. 
Neben den gr06en seitlichen, iibrigens ganz unbeweglichen 
Augen haben manche Arten noch kleine, nicht zusammen
gesetzte Punktaugen; diese in der Dreizahl vorhandenen Licht
aufnahmeorgane werden wegen ihrer Lage auch Stimaugen 
genannt (Abb. I). 

AIle Sinnesorgane stehen durch Nervenstrange mit dem 
Him in Verbindung, an dem uns hier die sogenannten pilz
formigen Organe interessieren. Sie sind es, in denen die 
hoheren geistigen Fahigkeitell der Ameisen ihre Grundlage 
haben, die sie zu den vielseitigen Leistungen im Staate brauch
bar mach en (Abb.3). 

Von den au6eren Teilen des Kopfes sind noch wichtig die 
Kauwerkzeuge, und unter ihnen besonders die Oberkiefer 
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(Mandibeln). Diese sind in anderer Weise als die Fiihler ein 
Universalinstrument: Sie dienen nicht zur Aufnahme ver
sehiedener Sinneseindriicke, sondern als vielseitiges Arbeits
werkzeug. Meist sind sie sehaufelformig mit spitzen, ziihn
ehenartigen Auswiiehsen am freien Rand, del' deshalb aueh 
ganz unzutreffend als "Kaurand" bezeiehnet wird. Denn die 
Zahnehen, die an del' auBersten Spitze oft besonders lang 

pb 

a oc 

ol b 

Abb. 3. Kapfe einer Arbeiterin (a), eines Weibchens (b) und eines Mann
chens (e) einer Gartenameise (Lasius). oe = Stirnaugen, pb = pilzfarmige 
Organe, die dem GroBhirn der Wirbeltiere entsprechen; og = Sehzentrum, 
on = Augennerv, ol = Riechzentrum, an = Fiihlernerv. (Nach Wheeler.) 

sind, dienen nieht dem Zerkleinern von Nahrung, sondern 
erleiehtern das Paeken von Baumaterial, das Graben und 
Mauern, sowie das Ergreifen und ZerreiBen von Beute und 
F eind und vieles andere mehr. Ihrer Leistung naeh sind sie 
demnaeh nieht unserem Mund, sondern den Handen ver
gleichbar. Die Mittel- odeI' Unterkiefer tragen Gesehmaeks
organe und haben besondere Anhiinge, die oft fiihlerartig 
aussehen. AuBerdem finden wir dort einen Borstenkamm, mit 
dem die Ameise ihre langen Fiihler reinigt: sie zieht Sle 
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durch den Mund, wenn sie beschmutzt sind, und kammt so 
alles ab, was nicht dorthin gehOrt. Besonders geschieht dies 
auch, wenn eine Ameise in fremde Umgebung kommt; dann 
putzt sie oft lange umstiindlich an den Fiihlern herum, wie 
ein alter Gelehrter, der zu Beginn der Arbeit erst seine Brille 
saubert. 

Bei den Unterkiefern dienen die Rander wirklich zum 
Kauen, jedoch in ganz anderer Weise als bei uns. Wiihrend 
wir von oben nach unten beiBen und die Nahrung durch seit
liche Bewegung zermalmen, bewegen sich hier die Mundteile 
von links und rechts gegeneinander. Da die Kauflachen sehr 
diinn und fein sind, konnen die Ameisen meist lediglich 
weiche oder sogar nur fliissige Nahrung zu sich nehmen. 

An der sich jetzt anschlieBenden Unterlippe ist besonders 
die sogenannte Zunge erwahnenswert (Abb. 2). Ihre bei den 
Emsen machtige Entfaltung entspricht der groBen Rolle, die 
sie im Ameisenleben spielt: sie dient nicht nur der Nahrungs
aufnahme, sondern auch der Reinigung. In der Ruhe leckt 
eine Ameise eigentlich dauernd an etwas herum: an ihren 
Genossen oder an den Eiern, an den Larven und an den Pup
pen. - Endlich gibt es im Kopf noch Speicheldrusen, die sich 
teilweise bis in den Brustabschnitt hineinziehen (Abb. 2). Die 
abgegebenen Stoffe dieser Drusen treten beim Kauen oft als 
groBe Tropfen aus; und auf diese Weise wird schon vor dem 
Mund Nahrung aufgelost oder umgewandelt, wie beispiels
weise Starkekorner in Zucker, ein Vorgang, den bei uns der 
Speichel erst im Mund zu verrichten hat. Neben der losenden 
Wirkung kommt den Driisen dann noch eine Niihrwirkung 
zu, die besonders bei der Brutpflege eine Rolle spielt. 

Aus dem Mund kommt das aufgenommene Futter in die 
Speiserohre, die den gesamten Brustabschnitt durchzieht. 
Irgendeine Veranderung oder Verdauung der Nahrung findet 
dort nicht statt; denn dieser Brustabschnitt hat Aufgaben 
ganz anderer Art zu leisten, als zu verdauen. 

Der Brustabschnitt ist namlich vollig in den Dienst der 
Fortbewegung gestellt. Ais Organe hierfiir dienen die drei 
Beinpaare (Abb. I), die mit einem Hiiftglied (Coxa) an den 
Brustringen ansitzen und mit dem Schenkelring (Trochan-
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ter) zum Oberschenkel (Femur) und Unterschenkel (Tibia) 
iiberleiten. Die Endglieder werden dann von den Zehen (Tar
sen) gebildet, deren allerletztes Glied ein Krallchenpaar tragt. 
Am ersten Beinpaar sitzt iiberdies ein Reinigungsorgan in 
Gestalt zweier gegeniiberstehender Kammchen, das bei dem 
schon erwiihnten Putzen der Sinnesorgane eine besondere 
Rolle spielt: Die Fiihler werden natnlich nicht nur durch den 
Mund, sondern auch zwischen den beiden Kammen durch
gezogen und der Schmutz dabei abgestreift (vgl. Abb. I u. 2). 

Neben den Beinen konnen als zweite Art von Bewegungs
organen die Fliigel sitzen. Bei den Tieren, die wir uns von 
einem Ameisenhaufen hinwegfangen, fehlen sie indessen; und 
was die gefliigelten Ameisen zu bedeuten haben, wollen wir 
erst im nachsten Abschnitt behandeln. 

Der letzte Abschnitt des Ameisenkorpers endlich ist der 
Hinterleib, in der Hauptsache die Statte der Verdauung. Da 
haben wir zunachst den Kropf, in dem die aus der Speise
rohre kommende Nahrung aufgenommen wird (Abb. 2). 
Dieser im Hinterleib liegende Kropf spielt fiir das staatliche 
Leben der Emsen eine groBe Rolle: er stellt eine sehr erwei
terungsfahige Blase dar, in welche die Ameisen soviel wie 
moglich aufzunehmen bestrebt sind. Wenn man bei uns Men
schen von jemand sagt, er stopft so viel in sich hinein, als mit 
aller Gewalt geht, so ist dies ein etwas absprechendes Urteil, 
das neb en der Verfressenheit auch den Egoismus kennzeich
nen solI. Bei den Ameisen ist's gerade das Gegenteil: denn 
das, was in den Kropf kommt, ist nicht fiir das Einzeltier, 
sondern fUr die Gesamtheit bestimmt. Aus dies em "Sozialen 
Magen", wie der Kropf auch genannt ist, wird die Nahrung 
wieder ausgebrochen und verteilt, wie man auch durch nette 
Versuche zeigen kann: versetzt man Honig oder Zuckerwasser 
mit einer unschadlichen blauen oder roten Farbe, so schim
mert das Aufgenommene durch das Hinterteil der Ameise 
hindurch. Hat nun ein Tier sich so den Leib gefarbt und ist 
heimgelaufen, so zeigen nach einiger Zeit auch viele Genossen 
farbige Bauche, aIle namlich, die von dem ersten gefiittert 
worden sind. 

Dieser soziale Magen ist gegen den eigentlichen individuel-
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len Magen der Ameise durch einen festen VerschluB getrennt, 
und nur durch einen besonderen Apparat kann yom Kropf 
aus Fliissigkeit iibergepumpt werden. Erst dies Hiniiberge
pumpte vermag die Ameise dann fUr sich zu verdauen. -

Wenn der Kropf sehr vollgefiillt ist, kann man den Hinter
leib auch von auBen gut untersuchen. Wir sehen dann, daB 
er aus einer Anzahl von Ringen zusammengesetzt ist, die 
ihrerseits wieder in Riicken und Bauchplatten zerfallen. Die 
Fiillung des Kropfes treibt diese Platten oft weit auseinander, 
da die dazwischenliegenden Hautchen sehr ausdehnungsfahig 
sind. Bei geringer Fiillung des Hinterleibes iiberdecken sich 
die Platten gegenseitig und sind dann weniger gut erkennbar. 

Das, was wir bisher als Hinterleib bezeichnet hatten, ist aber 
nur ein Teil, wenn auch der wichtigste. Zu ihm zu rechnen 
ist noch das sogenannte Stielchen, welches ein- oder zwei
gliedrig ist, je nachdem wir es mit der Gruppe der Formi
cinen (Abb. I) oder Myrmicinen (Abb.2) zu tun haben. Mit 
dies em Stielchen sitzt der Hinterleib sehr beweglich am Brust
abschnitt an. Neben den Verdauungsorganen haben wir im 
Hinterleib weiterhin einen Giftapparat, der bei den einzelnen 
Ameisengruppen allerdings ganz verschieden gebaut ist: Die 
einen tragen wie die Bienen einen wirklichen Stachel und 
vermogen dann empfindlich zu stechen (MYrInicinen, Abb. 2). 
Da mit dem Stich ein Gift in die Wunde eingefiihrt wird, 
bei dem die sogenannte Ameisensaure nur eine geringe Rolle 
spielt, verspiirt man noch langere Zeit danach ein empfind
liches Brennen. Bei anderen Gruppen, besonders den Formi
cinen, zu denen unsere bekanntesten Formen gehoren, ist ein 
Stachel nicht vorhanden, wohl aber eine Giftblase; diese Em
sen beif3en dann erst eine Wunde und spritzen nachtraglich 
ihr Gift hinein. Sie vermogen aber auch mit erhobener Hin
terleibsspitze Gifttropfen recht weit zu schleudern, wie sich 
jeder iiberzeugen kann: Man halte nur einmal iiber ein aufge
regtes Yolk unserer Waldameise in einiger Entfernung die 
Hand oder ein Tuch und rieche daran! Man wird iiber die 
Starke des Sauregeruches erstaunt sein! 

Endlich ist der Hinterleib noch Trager der Keimdriisen. 
Damit ist es indessen bei den Tieren, wie wir sie uns von 
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einem Ameisennest herausholten, recht kiimmerlich bestellt. 
Man muB oft schon ganz genau untersuchen, bis man einige 
Rohren entdeckt, welche dann als verkiimmerte Eierstocke 
erkannt werden konnen. Selten enthalten sie ablegbare Eier. 
Es handelt sich, wie wir im folgenden Abschnitt sehen wer
den, bei den bisher betrachteten Tieren stets urn nicht vall 
ausgebildete Weibchen, gleichgiiltig, ob wir groBere oder 
kleinere Tiere untersuchten. -

"Bei den kleineren wiirde ich das verstehen; das sind junge 
Tiere; aber die groBeren ... ", so wird vielleicht mancher 
denken. Aber dies ist ein TrugschluB; denn eine kleine 
Ameise ist keineswegs immer eine junge, und eine groBe 
braucht nicht alt zu sein. 

Eier, Larven und Puppen. 
Aus den Eiem der Ameisen, die winzig klein sind und 

nicht den "Ameiseneiem" des Handels gleichzusetzen sind, 
entwickeln sich namlich nie unmittelbar kleine junge Amei
sen, sondem Larven, die etwa den Schmetterlingsraupen ent
sprechen. Nur fehlen ihnen die Beine; es sind sogenannte 
Maden, ,vie die Larven der Fliegen (Abb.5). Diese Larven 
werden von den erwachsenen Tieren betreut und gehegt; sie 
bekommen fliissiges Futter aus dem Kropf oder auch feste 
Brocken vorgeworfen, an denen sie sich vollfressen. So wach
sen s,ie heran, urn sich nach einiger Zeit zu verpuppen. Vor
her konnen sie bei manchen Formen mit Hilfe einiger Drusen 
sich einspinnen, wie dies ja auch manche Schmetterlings
raupen tun, beispielsweise die, welche damit die echte Seide 
liefem. Die in solchen sogenannten Kokons oder Schutzhiil
len ruhenden Pup pen sind es dann, welche im Handel als 
"Ameiseneier" verkauft werden, urn als Fisch- oder Vogel
futter zu dienen. 

Nicht aIle Puppen liegen iibrigens in solchen Schutzhiillen; 
viele Ameisenarten bilden auch freie Puppen, an denen sich 
dann die Gestalt der kiinftigen Ameise schon deutlich erkennen 
laBt (Abb. 5b). Nach einiger Zeit der Ruhe schliipft schlieB
lich die Ameise aus, und zwar in ihrer vollen GroBe. Ein 
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Abb. Ita. Stande der RoBameise Camponotus herculaneus. (Nach Eidmann.) 
cJ Mannchen (Iebt nllr kurze Zeit lind stirbt nach der Befrllchtung). ~ ge
f1iigeites Weibchen (wirft nach der Befruchtung die Fliigel ab und ' wird 
dann zur Konigin des Staates, vgl. Abb. Itb). ~ Arbeiterin (groBe Form). 

Abb. It b . Entfliigeite Konigin mit Brut (Eiern und jungen Larven). 
(Aus Frisch, Leben der Bienen, 2. Aufl. Berlin: Julius Springer 1931.) 
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Wachstum findet danach nicht mehr statt; es istabgeschlossen 
in der Zeit zwischen Ei und Puppe. 

Woher kommen denn aber die Eier, welche doch nach dem 
Gesagten die Gnmdlage des wimmelnden Lebens eines Amei
senstaates hilden? Auf diese Frage gibt der folgende Ab
schnitt Auskunft. -

Kasten und Stande. 

Die Eier, diese Grundlage des ganzen Staates, liefert im 
Ameisennest nur die sogenannte Konigin; es ist dies die 
Stammutter des ganzen Nestes, fast immer das einzige, 
wirklich vollstandig entwickelte Weibchen. Sie zeichnet sich 
bei manchen Arten durch eine ganz tiberragende GroBe aus 
(Abb . 7); bei anderen Formen sind die Unterschiede gegen-

Abb.5a. 

Abb.5a. Brut der italienischen Hausameise Pheidole 
pallidula. Links junge und altere Larven sowie eine 
auf dem ROcken Iiegende Puppe; rechts groOe Larve, 
an einem Futterbrocken (StOck einer Insektenlarve) 

fressend. 

Abb. 5 b. Puppe von Pheidole starker vergroOert. Abb.5b. 

tiber den iibrigen Nestgenossen geringer (Abh. 4a). Stets aber 
sind an den drei Hauptteilen des Korpers Besonderheiten zu 
finden: So sehen wir am Kopf neben den heiden groBen 
zusammengesetzten Sehorganen immer noch drei einfache 
Punktaugen; auch die Ftihler sind oft besser mit Sinnes
zellen besetzt als sonst. Dagegen sind am Hirn die Teile 
weniger gut ausgebildet, welche den hOheren psychischen 
Leistungen dienen (Abh.3) . 

Dcr Brustahschnitt ist bei der Konigin stets hoch gewolbt, 
und man kann an ihm deutlich Reste von Fliigelansatzen er-
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kennen; denn die Konigin war, wie wir gleieh sehen werden, 
urspriinglieh gefliigelt (Abb. 4 a u. 7 b). 

Der Hinterleib endlieh kann ebenfalls reeht groB werden. 
In ihm nehmen die Keimdriisen den Hauptraum ein; sie 
sind oft so groB, daB die Platten der Hinterleibsringe 
ebenso auseinander weichen wie bei starker Fiillung des 
Kropfes. Die Leistungen der Keimdriisen konnen demgemaB 
aueh ganz auBerordentlieh sein: mane he Ameisenkoniginnen 
sind imstande, aIle paar Minuten Eier abzulegen! 

Nur so ist es der Konigin moglich, die Stammutter eines 
so riesigen Staates zu werden; denn alles das, was wir im 
Ameisenhaufen wimmeln sehen, sind Naehkommen emer 

. einzigen oder doeh einiger weniger Koniginnen. 
Diese Hauptmasse des Ameisenstaates, die Tiere also, 

welche wir uns vorhin genauer betrachtet haben, sind die 
sogenannten Arbeiter, die man besser Arbeiterinnen nennt. 

Es sind namlich auch Weibchen, aber im Vergleich zur 
Konigin stark verkiimmert; denn gerade das Wesentlichste 
der Weiblichkeit, die Erzeugung von Nachkommen, geht 
ihnen meist abo Ihre Keimdriisen sind nur ganz gering aus
gebildet oder fehlen ganz. Dagegen sind die weiblichen 
Instinkte, wie Brut- und Pflegetrieb, vollig ausgebildet, so 
daB sie sich der Brut der Stammutter, d. h. eben den 
von der Konigin hervorgebrachten Eiern, Larven und Puppen, 
mit ganzer Hingabe widmen. Und da hierzu eine ganze An
zahl besonderer Dinge zu erfiillen sind, wie beispielsweise 
das Herbeischaffen von Nahrung, der Bau der Behausung 
und dergleichen mehr, Tatigkeiten, welche die Tiere auBer
halb des Nestes in "emsiger Arbeit" ausfiihren, haben diese 
verkiimmerten Weibchen den Namen "Arbeiter" oder "Ar
beiterinnen" erhalten. Lediglich in dem Namen und der 
Tatigkeit dieser Tiere finden sich die Vergleichspunkte zwi
schen den Staaten der Menschen und denen der Ameisen, und 
ebenso in der sich daraus oft ergebenden Arheitsteilung. 
Sobald wir aber auf andere oft nur im N amen liegende Ahn
lichkeiten naher eingehen, sind wir so fort wieder am Ende. 
Vor allem ist in keinem menschlichen Staatswesen die Ar
beitseinteilung so durchgefiihrt, daB eine Konigin allein fiir 
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die Erzeugung von Nachkommenschaft bestimmt ist, wahrend 
die vielen, vielen anderen Weibchen diesel' natiirlichen Fahig.;. 
keit beraubt sind, wie dies bei der fast ausschlieBlich aus 
Weibchen bestehenden Familiengemeinschaft des Ameisen
staates der Fall ist. 

Auch die sogenannten Solddten sind Weibchen. Man ver
steht darunter besondere Arbeiterinnen, die sich bei manchen _ 
Arten in irgendeiner Weise von den iibrigen abheben. Meist 
sind es Tiere, welche durch riesige Kopfe mit starken BeiB
werkzeugen (Mandibeln) ausgezeichnet sind. Wie groB die 
Unterschiede zwischen einer gewohnlichen Arbeiterin und 
einem "Soldaten" sind, beweist die Abb. 7, die unter gleicher 

Abb . 6. Junge entfliigelte Konigin der italienischen Hausameise Pheidole 
pallidula, mit ersten Eiern und zwei Larven . 

VergroBerungdie ganze Gestalt, und Abb.8, welche die 
Kopfe beider Stande im Staate der italienischen Hausameise 
(Pheidole) zeigt. 

Man hat, durch den Namen "Soldaten" verleitet,. sich die 
Tatigkeit diesel' GroBkopfe als besonders kriegerisch vorge
stellt. In del' Tat leisten sic auch in der Verteidigung Hel'vol'
ragendes. Mit ihren dick en Schadeln, die durch den sie um
kleidenden festen Hautpanzer wie dul'ch Stahlhelme geschiitzt 
sind, flillen sie die Eingange des Nestes meist vollig aus, so 
daB Eindringlinge nicht vol'warts kommen. Bei einer Form, die 
auch in Europa vorkommt (Colobopsis truncata, Abb. 22), 
ist der Kopf del' Soldaten sogar dieser Blockade ganz beson
ders angepaBt; er sieht aus wie ein Stopsel. Und wil'klich 
verstopseln solche Soldaten -die Eingange des Nestes, das sich 



b 
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Abb.? Stande der italienischen Hausameise Pheidole pallidula. a) Ge. 
fhigeltes Mannchen. b) Gefliigeltes Weibchen, das nach Abwurf der Fliigel 
zur Konigin wird (vgl. Abb. 6). c) Verkiimmertes Weibchen besonderer Form, 
nur in geringer Zahl im Staate vorhanden (= Soldat). d) Verkiimmertes 
Weibchen, welche die Hauptmasse des Ameisenstaates bilden (= Arbeiter). 

Links MaJ3stab in Millimetern. 



in Baumzweigen befindet, einfaeh dadureh, daiS sie III die 
feinen Eingangsloeher ihren Kopf steeken (Abb. 22). 

Besonders angriffsluSlig sind indessen diese Soldaten nieht, 
darin werden sie von den einfaehen Arbeiterinnen weit iiber
troffen. Bei fleisehfressenden Ameisen wird ein Feind oder 
eine Beute meist von den Arbeiterinnen angegangen; erst 
spater pflegen die Soldaten zu erseheinen. Dann treten 
allerdings die maehtigen Beig- o 
werkzeuge der Grogkopfe in 

a 

. ~' 

c 

heftige Tatigkeit. Wie Bulldog
gen verbeigen sie sieh und zer
fetzen Feind und Beute in 
kurzer Zeit zu kleinen Stiieken. 
Die in einzeIlle Teile zerlegte IJI~' 
Beute wird von den Arbeiterin
nen abgesehIeppt. An diesem 
Transport beteiligen sieh die 
Soldaten nieht, und man nahm 
deshalb an, dag sie aueh im 
Neste selbst keinerlei Arbeit 
ausfiihren wiirden. Dies ist 
aber nieht der Fall; die SoI
daten von Pheidole und Co
lobo psis beteiligen sieh vieI
mehr oftmals genau wie die 
Arbeiterinnen an der Brut
pflege, und leeken und tragen 

Abb. 8. Kopfe von Soldaten und 
Arbeitern der italienischen Haus
ameise Pheidole pallidula (vgl. 
Abb. ?), aus verschiedenen Staaten. 
a) Neapel, Zoo log. Station; gro13ter 
bisher gemessener Soldat. b) Tor
bole, Gardasee. c) Neapel, Posilip; 
kleinster bisher gemessener Soldat. 
Von den Fiihlern sind hier wie in 
vielen anderen Abbildungen nur 
die Fiihlerschiifte gezeichnet, die 
Geil3elglieder dagegen weggelassen. 

Links Ma13stab in Millimetern. 

die Larven mit der gIeiehen Liebe und Sorgfalt. Sie beweisen 
damit, dag ihr ganzes Triebleben durehaus miitterlich ge
stimmt ist. 

Bei vie len Ameisenarten ist iibrigens die Kluft von Arbeiter 
zu Soldat iiberbriickt; man kann von riesigen "Giganten" 
oder Grogsoldaten tiber Normalsoldaten und Kleinsoldaten 
bis zu Kleinarheitern aile Obergange finden. Besonders 
schon ist dies zu sehen bei den Kornersammlern (Ahh. 9) 
und Pilzziiehtern (Abb. 36), die uns spater noeh zu besehaf
tigen hahen. Dort ist meist aueh eine besondere Arbeits
teilung durchgefiihrt, derart, dag die Kleinen mehr 1m 
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Innendienst des Staates, die GroBeren im AuBendienst be
sehaftigt sind. 

Obergangsformen von Arbeitern und Soldaten zu eehten 
Wei be hen sind ebenfalls manehmal zu finden. Besonders die 
"Giganten" lassen oft in Augen- und Gehirnbildung Anklange 

Abb. 9. Die kiirnersammelnde Ameise Messor barbarus. Unten links GroJl· 
soldat, oben links Normalsoldat (der etwas eingefallene Hinterleib ist eine 
ortmals zu beobachtende Alterserscheinung); unten rechts Ubergangsform, 

oben rechts Kleinarbeiter. 

an die Koniginnen erkennen, deren GroBe sie aueh manehmal 
erreiehen. Es zeigt sieh demnaeh aueh hier wieder, daB ane 
Arbeiter und Soldaten Weibehen sind. 

Mannehen kommen also iiberhaupt nieht vor? Doeh, aber 
nur zu gewissen Zeiten. Sie sind meist kleiner als die Weib-



chen (Abb. 3 und 7), und viel Ideiner ist auch ihr Hlrn 
(Abb. 3). Ihre Allgen sind jedoch groBer als bei den iihri
gen Nestgenossen, und ihre Geruchsorgane feiner, damit 
sie die Weibchen bes-
ser finden konnen. Sie 
sind damit "von Kopf 
.bis FuB auf Liebe ein
,gestellt"; nur dies ist 
ihre Welt! Sie erschei
.nen lediglich zu dem 
Zwecke, einige junge, 
.neu entstandene echte 
Weibchen zu befruch
tten; an den Arbeiten 
(des Staates beteiligen 
sie sich niemals. 

f 0 d 

Abb. 10. Kopfe verschiedener Kasten der 
chilenischen Ameise Solenopsis gayi. 

a) Weibchen mit 3 Stirnaugen. b) Gigant 
(= ein die GroBe des Weibchens erreichen· 

der Soldat). c-e) Dbergangsformen. 
f) Kleinster Arbeiter. 

Hochzeitsflug und Staatenbildung. 

Damit sind wir bei einem wichtigen Punkt des Ameisen
lebens angelangt: bei der Entstehung der neuen Staaten, die 
auf ganz verschiedene Weise gebildet werden konnen. 

Die urspriinglichste Art der Staatenbildung ist die 

unabhangige Nestgriindung. 

Bei ihr entstehen neue Staaten allein aus einzelnen Weib
,chen, die zu bestimmten Zeiten im alten Nest zwischen den 
Arbeitern heranwachsen, gemeinsam mit den kleineren Mann
-chen. Beide sind gefliigelt (Abb.4 u.7), und beide verlassen 
-dann ihren Stammstaat, um sich zu luftigen Hohen empor-
zuschwingen. Bei den einzelnen Ameisenarten eines bestimm
ten Gebietes werden solche "Hohen Zeiten", die durch be son
-dere Witterungs- und Ernahrungsbedingungen bestimmt sind, 
meist zu gleicher Zeit erreicht; infolgedessen stehen iiberall 
in den Nestern die gefliigelten Mannchen und Weibchen un
geduldig zum Ausflug bereit und warten nur noch auf einen 
auslOsenden Antrieb. Meist ist es ein schoner warmer Tag 
mit geniigender Luftfeuchtigkeit, mit Fohn- oder Gewitter-

:2 Goetsch, staaten der Ameisen. 



stimmung, der so wirkt wie das Einwerfen eines Geld
stiickes in einen Musikautomaten: Dann beginnt die Melodie 
des neuen Lebens, aus einer Folge festgelegter Handlungen 
bestehend, von denen die eine immer wieder eine andere ver
ursacht. So gibt es denn nach Eintritt dieses letzten aus
losenden Reizes bei den Ameisen kein Halten mehr; iiberall 
quillt es aus den Nestern heraus; denn auch die ungefliigelten 
Arbeiterinnen sind von der Aufregung angesteckt und be
gleiten ihre ,Bruder und Schwestern so weit, wie s:ie es konnen: 
bis zu nestnahen Bliitenstengeln, Strauchern oder hohen 
Steinen, von denen der Abflug der Mannchen und Weibchen 
dann erfolgt. 

Was fur Massen Gefliigelter besonders in w1irmeren Lan
dern manchmal zu gleicher Zeit aus den Nestern entlassen 
werden, davon macht man sich Un allgemeinen keinen Begriff; 
bei siidamerikanischen Formen (Atta) sind beispielsweise in 
einem einzigen Nest einmal iiber 3500 Weibchen und etwa 
35000 Mannchen festgestellt worden! 

Auch am Mittelmeer erlebt man manchmal solche Massen
fliige: so konnte ich an einem der schonsten Punkte Capris, 
an der Punta Tragara (Abb. 79), einen Hochzeitsflug be
obachten, der zugleich ein tiefes Erlebnis von dem Werden 
und Vergehen in der Natur bot. Bei untergehender Sonne 
begann das Schwarmen der italienischen Hausameise (Phei
dole pallidula); zunachst erschienen von iiberall in Haufen die 
kleinen, gefliigelten Mannchen, welche sich bald zu riesigen 
Massen in der Luft vereinigten. In einer lichten Wolke 
tanzten die leichtbeschwingten Tiere wer der blauen Kiiste 
auf und ab, in diesem besonderen Abschnitt ihres Lebens, 
das hier seinen Hohepunkt und sein baldiges Ende erreichen 
sollte. 

Dnd dann kamen die weit groBeren Weibchen; weniger 
beschwingt, schon gehemmt durch die sich entwickelnde 
Eifiille, erhoben sie sich schwerfiillig in die Luft und flogen 
zunachst einzeln umher. Sobald sie aber den Schwarm der 
Mannchen spiirten, eilten sie mitten unter sie. Da, wo sie Un 
Schwarm auftauchten, setzte eine wilde Bewegung ein. Wie 
rasend stiirzten sich die Mannchen auf sie zu; ein toller 
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Wirhel, und schon hatte ein Mannchen sein Ziel erreicht. 
Vereint mit dem Weihchen sank es im Zickzack herah, zur 
Erde zuriick, wo nach ganz kurzer Zeit, nach wenigen 
Minuten zumeist, die Befruchtung heendet war. 

Mit der Befruchtung ist die Bestimmung des Mannchens 
vollendet; es hat die Samentasche des Weihchens gefiillt, 
das mit dieser Begattung den Vorrat fUr sein ganzes Leben 
mithekommt. So kann das Miinnchen unmittelhar nach dem 
Hochzeitsflug sterhen, zusammen mit den weniger gliick
lichen Gefiihrten, die ehenfalls nach kurzer Zeit dahin
siechen. 

Aher auch schon wiihrend der Hochzeit selhst lauerte in 
dem heschriehenen Flug der Tod: mit schrillem Geschrei 
schossen Mauersegler auf die ahsinkenden Piirchen herah, ein 
scharfes Schnappen, und alles war aus. 

Bei unseren einheimischen Ameisen sieht man Miinnchen 
und Weihchen meist hervorragende Punkte anfliegen; Berg
spitz en und alleinstehende Biiume, sowie Wetterfahnen und 
Aussichtstiirme werden oft von allen in der Niihe liegenden 
Nestern so hevorzugt, daB die dichten Schwarme wie Rauch
wolken wirken und tatsiichlich einige Male das Ausriicken 
der Feuerwehr verursachten! 

Biologisch ist das TreHen der Gefliigelten aus vie len 
Staaten deswegen wichtig, weil sich so die Miinnchen mit 
Weihchen anderer Nester paaren konnen und die Inzucht 
herahgesetzt wird. An solchen Punkten kann man dann 
manchmal heohachten, wie verschwenderisch die Natur sein 
kann: auf der Badener Hohe irn Schwarzwald fand ich den 
Boden des Aussichtsturmes einmal mit einer 1 cm hohen 
Schicht tot herahgesunkener Miinnchen der verschiedensten 
Ameisenarten bedeckt. -

Fiir die Weihchen, welche den schon heirn Hochzeitsflug 
drohenden Gefahren entkommen sind, geht der festgefiigte 
Lebenslauf dann weiter. Sie fallen zu Boden und suchen 
sich zu verstecken; denn schon wieder lauern schwere Ge
fahren. Alles, was gem Insekten friBt, und das ist eine 
groBe Zahl von Tieren, stiirzt sich auf die fetten Bissen, irn 
tropischen Siidamerika sogar der Mensch. Nur sehr wenige 
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entkommen infolgedessen dem Tod, urn nun eme neue 
Strophe ihres Lebensliedes anzustimmen. 

Die Tatigkeit, der sie sich jetzt widmen, erscheint ganz 
eigenartig. Sie kriimmen sich seitwarts und pressen die 
Korper an den Boden oder an Steine und andere Uneben
heiten und spreizen dabei oft die Fliigel auf sonderbarste 
Weise. All dies geschieht zu dem Zweck, sich der Fliigel zu 
entledigen, die jetzt nichts mehr niitzen. Meist gelingt dies 
auch leicht; denn stets befinden sich da, wo die Fliigel am 
Korper ansitzen, schon besondere rum Abbruch vorbestimmte 
Stellen. Wenn der Abwurf nicht gliicken sollte, schrumpfen 
die Fliigel spater nach und nach ein und werden dann stiick
weise abgestoBen; denn einige Zeit nach dem Herabstiirzen 
yom Hochzeitsflug beginnen sich stets die Flugmuskeln riick
zubilden, und damit auch das die Fliigel erniihrende Gewebe. 
Auch bei nichtbefruchteten Tieren pflegt dies nach einem 
gewissen Zeitraum zu geschehen. 

Mit Abwurf der Fliigel ist das befruchtete Weibchen zur 
Konigin eines kiinftigen Staates geworden und sucht nun 
eine geeignete Stelle fiir dessen Aufbau. 

Hierbei verfahren die einzelnen Ameisenarten etwas ver
schieden: die Baumbewohner nagen sich eine Hohlung in 
morsches Holz, die Erdameisen graben sich ein oder ver
kriechen sich unter Steinen. Stets wird aber eine abgeschlos
sene Kammer, ein sogenannter Kessel, errichtet, in dem dann 
die junge Konigin sich ganz von der AuBenwelt abschlieBt. 
Sie blewt damit zu eigenem Schutz, und so zu dem des 
kiinftigen Staates, ohne jede Verhindung mit der AuBenwelt 
und muB sogar auf Nahrung verzichten, so lange, bis aus 
den Eiern, die sie jetzt abzulegen heginnt, die ersten Arbei
terinnen entstanden sind. Da dies stets langere Zeit dauert, 
bei siidlichen Formen etwa vier Wochen, bei einheimischen 
d8Jgegen neun Monate und mem, muB und kann das Weib
chen wirklich so lange fasten. 

Erleichtert wird diese Fastenzeit allerdings durch zwei 
Besonderheiten. Zunachst tragt das Weibchen eine Nahrungs
quelle in sich in der jetzt nutzlosen Fliigelmuskulatur, die 
fast den ganzen Brustahschnitt einnimmt. Sie wird nach und 
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nach abgebaut; d. h. die einzelnen Muskelfasern biIden sich 
zuriick, und die dabei frei werden den Stoffe werden dann an 
andere I' Stelle wieder zum Aufbau yerwendet. Die jetzt nutz
lose Muskulatur spielt also die Rolle eines Speichers, wie 
wir sie z. B. in den Hockern del' Kamele kennen, welche die 
bei guter Fiitterung straffen Fettmassen nach und nach 
aufzehren und dadurch ebenfalls lange hungern konnen. 
Zweitens abel' hat das Weibchen seinen ganzen Hinterleib 
yoll yon Eiern, die es jetzt abzulegen beginnt. Nul' 10-20 % 

diesel' Eier werden zu Larven herangezogen; die iibrigen 
80-900/0 friBt das Weibchen selbst wieder auf! 

Abel' es darf dies en mitgebrachten Vorrat nicht einmal 
ganz fUr sich yerbrauchen, denn es muB ja auch die Jungen 
aufziehen. Und damit dies moglichst schnell geschieht, finden 
wir bei den Ameisenkoniginnen und spateI' auch bei den 
Arbeitern oft eine besondere Eigentiimlichkeit: Sind aus ab
gelegten Eiern einige Larven geschliipft, so wird die groBte 
bevorzugt. Sie erhalt am meisten Futter und wachst so am 
schnellsten zur Puppe heran. Dann kommt die nachstgroBte 
und so fort, so daB zuerst nul' eini81e wenige heranwachsen, 
diese abel' mit del' groBtmoglichen Geschwindigkeit. 

Die ersten Arbeiterinnen, die ausschliipfen, sind im all
gemeinen ganz klein und winzig, so wie sie spateI' nie wieder 
entstehen. Diese "Kleinarbeiter" hah-en die Aufgabe, die 
Mutter zu entlasten; sie widmen sich del' yorhandenen Brut, 
beginnen nach einigen Tagen die Einmauerung zu durch
bohren und laufen aus. Das ganze Verhalten bei den ersten 
Arbeiten ist zunachst etwas spielerisch und erinnert an andere 
junge Tiere. Wie kleine Hunde wissen sie zunachst auch 
gar nichts Rechtes anzufangen, wenn sie auf Beute stoBen, 
eine Fliege odeI' ein anderes kleines Insekt, gleichgiiltig ob 
lebend odeI' tot. Meist erschrecken sie werst davor; abel' bald 
ist die Scheu iiberwunden, die Beute wird ergriffen, ins Nest 
gezerrt und dort zerteilt. 

Mit solcher ersten Beute, odeI' bei anderen Formen mit 
dem Eintragen des ersten Fliissigkeitstropfens im Kropf, 
beginnt eine neue Phase im Ameisenstaat; denn nun bekommt 
die Brut etwas ganz anderes zu fressen als yorher. Die Larven, 
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die infolge der Ernahrung mit den Eiern der Mutter stets ein 
bleiches, weiBes Aussehen zeigten, nehmen plotzlich eine 
andere Farbung an; man sieht ihre Leiber gefullt mit dem 
Futter, das die Kleinarbeiter ihnen von auBen zugetragen, 
und man kann sogar sehen, was sie zu fressen bekamen: 
gelben rotlichen Honi,g oder schwarzliche verkaute Fliegen. 
Alles, was die praIIgefuIlten Bauchlein enthalten, schimmert 
durch die weiBliche Haut deutlich hindurch (vgl. Abb.5). 

Wir wollen jetzt die kleineren und groBeren Larven sich 
selbst iiberlassen und uns ihren Pflegern, den Kleinarbeitern, 
etwas zuwenden; denn sie zeigen einige Besonderheiten. Zu
nachst stellte sich bei manchen Formen heraus, daB ihre 
Lebenszeit nur sehr kurz bemessen ist. Sie zeigen damit deut
liche Unterschiede gegenuber den spateren, groBeren Arbei
tern, die mindestens sechs Monate alt werden. 

Trotz dieser Mangel sind die ersten Arbeiter fiir den Auf
bau des Staates auBerordentlich wichtig. Ihre Kleinheit hin
dert sie nicht daran, aIle notigen Arbeiten, wie Brutpflege, 
Bautatigkeit und Nahrungsbeschaffung zu besorgen, und ihre 
Kurzlebigkeit ist fur die neu entstehende Gemeinschaft be
langlos: in der Zeit ihres Daseins sind inzwischen die Larven 
spaterer, besser ausgestatteter Eier herangewachsen, die uber
dies, wie wir sahen, auch schon eine andere Nahrung erhielten, 
und so stehen bei ihrem Tod schon neue kraftigere Genossen 
bereit, fur sie einzutreten. 

Die zweite Serie, die heranwachst, besteht in einigen 
Fallen ebenfalls noch aus Kleinarbeitern; die Weibchen ver
haIten sich da auch bei ein und derseIben Art etwas ver
schieden. Meist sind bei Staaten, die eine Vielgestaltigkeit 
der Nestgenossen aufweisen, jetzt auch die ersten Soldaten 
entstanden, so daB damit der junge Staat vollendet ist. -

Die hier wiedergegebene Art der Neugriindung ist die 
gewohnlichste Form. Bei ihr entlaBt der aIte Staat gleich
sam wie eine Pflanze in ihren Bluten mannliche und weib
liche Keime, und nach der Befruchtung ist dann die Koni
gin zum Samenkorn des neuen Organismus geworden. Wie 
beim wahllosen Ausstreuen von Samen wird auch hier eine 
groBe Verschwendung getrieben, die unbedingt notwendig ist, 
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da ja nur das am Leben bleibt, was zufallig an giinstige 
Stellen geriet. Und so ist denn auch im Ameisenstaat das 
Bestreben festzustellen, die Gefahren einer solchen wahl
losen Aussaat von Koniginnen zu beschriinken, und den 
jungen Koniginnen auf aIle mogliche Weise die Griindung 
zu erleichtern. 

Dies geschieht bei der 

abhangigen Griindungsweise. 

Diese Art der Nestgriindung, bei der wir eine ganze Stufen
leiter zu immer groBerer Abhangigkeit finden, birgt indessen, 
wie wir sehen werden, wieder andere Gefahren in sich. Zu
nachst ist es sicher eine Erleichterung, wenn sich junge 
Weibchen sofort nach dem Hochzeitsflug in einen schon 
bestehenden Staat aufnehmen lassen. Solche FaIle kommen 
recht oft vor; schon bel Ameisenarten, die zur selbstandigen 
Griindung durchaus befiihigt sind. Meist sind es groBe Nester, 
in denen wir solche Neuaufnahmen finden; Nester, die sich 
iiber groBere Flachen ausdehnen, so daB an verschiedenen 
Stellen Koniginnen residieren konnen. 

Bei unseren groBen rotbraunen Ameisen (Formica rufa) , 
bei denen oft viele der bekannten von Tannennadeln errichteten 
Kuppeln miteinander in Verbindung stehen, haben wir einen 
solchen Fall vor uns; und dadurch, daB durch irgendwelche 
ZufaIle die Verbindungswege gestort werden, konnen dann 
sogar neue selbstandige Staaten durch Koloniebildung und 
Abzweigung entstehen. 

Noch bequemer ist's dann, auf einen Hochzeitsflug iiber
haupt zu verzichten und sich im Nest befruchten zu lassen. 
Dies tragt aber schon eine Gefahr der Inzucht in sich, welche 
ja gerade durch das Schwarmen der Gefliigelten zu gleicher 
Zeit annahernd vermieden wird. Aber auch die Aufnahme in 
einen schon bestehenden Staat hat Gefahren. Die Koniginnen 
sind wie aIle Monarchen: sie dulden meist keinen Neben
buhler. Und so kommt es fast immer zu Kampfen, sobald 
zwei Koniginnen zusammentreffen. Die strenge Unerbittlich
keit solcher Kampfe ist oft grausig anzusehen: jede Gegnerin 
versucht den Hals der anderen zu packen; gelingt es ihr, so 



beginnt sie einige sagende Bewegungen mit der Kaulade, und 
der Kopf der Dberwundenen ist abgetrenntl -

Aueh die Arbeiterinnen sind neu eindringenden Weibehen 
oft nieht wohlgesinnt. Darum gliiekt die Aufnahme in em 
Nest meist nur dann, wenn dureh irgendeinen Zufall die alte: 
Konigin umgekommen ist. In solehem Fall sind aueh die 
Arbeiterinnen weniger feindlieh eingestellt; sie fangen sogar 
oft sofort an, die neue Konigin abzuleeken und zu umsehmei-· 
eheln, als ob sie sieh einem lang entbehrten GenuB hingeben 
konnten. Diese Liebe zur Konigin beruht aber wahrseheinlieh 
hauptsaehlieh darauf, daB von solchen Vollweibchen allerlei 
gern geroehene oder gem geleekte Substanzen ausgesehieden 
werden; darauf ist es aueh zuriickzufiihren, daB gelegentlieh 
Koniginnen fremder Arten aufgenommen werden. So lassen 
sieh die befruehteten Weibehen unserer glanzend sehwarzen 
Holzameise (Lasius fuliginosus) regelmaBig von kleinen weill
ehenlosen Nestern verwandter Arten (Lasius broneus u. a.) 
aufnehmen und fiihren mit ihnen die erste Stufe der Staaten
griindung dureh. Diese sogenannten Hilfsameisen sterben 
dann spater ab, und der Staat wird so allmahlieh reinrassig, 
da ja nur die eine Konigin vorhanden ist, um fiir Naeh
kommensehaft zu sorgen. 

Eine andere Art der unselbstandigen Griindung fiihrt die 
sehr kriegerisehe blutrote Waldameise (Formica sanguinea) 
dureh. Aueh sie sueht sieh Hilfsameisen zu versehaffen, aoor 
auf ganz besondere, raffinierte Art. Sie dringt namlieh in 
einen weibehenlosen Staat ein, aber laBt es gar nieht darauf 
ankommen, ob die vorhandenen Hilfsameisen sie aufnehmen 
wollen oder nieht. Kriegeriseh und rauberiseh von Natur aus, 
erdolcht sie naeh und naeh eine der Hilfsameisen naeh der 
anderen, und zwar nieht im offenen Kampf, sondern meist 
durch Dberfall von einem Versteek aus. Dann holt sie sieh 
die Puppen der Hilfsameisen und zieht sie fiir sieh als 
Sklaven auf, so die groBe Zeitspanne bis zum Heranwaehsen 
der eigenen Erstarbeiter ersparend. Und da die aussehliipfen
den jungen Ameisen niehts anderes kennen, behandeln sie 
von Anfang an die fremde Konigin so, als ob sie ihre eigene 
ware: sie pflegen aueh deren Eier und ziehen sie zu jungen 



Arbeitern heran und leben mit diesen Nestgenossen, als ob 
es ihre Geschwister seien. 

Wir haben damit einen ersten Fall von sogenannten 

zusammengesetzten Nestern; 

d. h. eben solchen Staaten, die von mehreren Ameisenarten 
gebildet werden. Man bezeichnet hier meist die Hilfsameisen 
als "SkIaven". Man darf sich dies aber nicht so vorstellen, 
als ob diese SkIaven unterdriickt waren oder unter einem 
genissen Zwang standen. Dies ist keineswegs der Fall; sie 
leben vielmehr genau so, wie sie es in ihrem eigenen Staat 
auch tun wiirden. Entstanden ist dieser Name durch den 
sogenannten SkIavenraub, den wir im Zusammenhang mit 
den hier beschriebenen Vorgangen oft finden. 

Die blutrote Waldameise ist sehr gewalttatig und angriffs
lustig, wie wir schon bei der jungen Konigin sahen, und diese 
Eigenschaft finden wir auch bei den Arbeiterinnen. Auch sie 
iiberfallen, meist in ganzen Trupps, fremde Ameisennester 
und rauben dort die Brut. Diese dient meist als Nahrung 
und wird verfiittert oder aufgefressen; bei einigen nahe 
verwandten Formen dagegen bleiben die Puppen unversehrt. 
Sie werden ins eigene Nest getragen und dort aufgezogen 
und vermehren so die Zahl der schon vorhandenen HiIfs
ameisen, so daB der Staat dieser Ameise fast immer ein 
zusammengesetztes Nest darstellt. 

Die blutrote Formica kann noch allein aIle staatlichen Ver
pflichtungen erledigen, so daB Nester ohne Hilfsameisen voll
stan dig lebensfahig sind. Eine andere Art dagegen, die Ama
zonenameise (Polyergus rufescens), hat sich so auf den SkI a
venraub eingestelIt, daB sie ohne sie iiberhaupt nicht zu leben 
vermag. Die Mundwerkzeuge sind zu formlichen Dolchen 
geworden, die eine fiirchterliche Waffe darstelIen; meis·t 
geniigt ein einziger BiB, urn eine feindliche Ameise zu er
ledigen. Aber mit dieser Umbildung der Kauladen zum aus
schlieBlichen Kampfwerkzeug ist die wunderbare Vielseitig
keit der Kiefer verlorengegangen, die sonst die Ameisen zu 
ihren Bau- und Pflegearbeiten befahigt; ja sogar zum Zer
kIeinern der N ahrung sind sie unbrauchbar geworden. In-



folgedessen sind die kriegerischen Herrenameisen in vollige 
Ahhiingigkeit von den Sklaven geraten; sie sind sogar un
fahig, allein zu fressen, und mussen sich stets fiittern lassen. 

Auf weiteren Stufen einer derartigen Entwicklungsreihe 
kehrt sich das Verhiiltnis von Herren zu Sklaven immer mehr 
um. Bei noch starkerer Ausbildung der Kauladen zu noch 
groBeren Dolchen werden diese Waffen nur mehr zu leeren 
Drohmitteln: sie sind zu machtig geworden, um uberhaupt 
wirksam gebraucht zu werden. Die ursprunglichen Herren 
sind zu Schmarotzern der Staaten geworden, in denen sie 
leben. Solche Emsen, die es sich in Nestern anderer Arten 
woW sein lassen,gibt es in groBer Zahl; und dabei :linden 
wir das, was sich bei schmarotzenden Einzelwesen beobachten 
laBt, auch bei diesen unselbstandig werdenden Staatsorganis
men der Ameisen wieder: Einen stufenweisen Ahbau namlich 
alles dessen, was unnotig· erscheint. So verkleinert sich bei 
Formen, die eine Soldatenkaste besaBen, zuerst dieser Stand, 
wie z. B. bei Erebomyrma u. a., oft his zum volligen Ver
schwinden. DaB auch in anderen Fallen gerade die Soldaten 
an erster Stelle ausgemerzt werden, hahen wir spater noch 
einma! festzustellen. Weiterhin beobachten wir dann, daB bei 
derartigen Schmarotzer-Ameisen auch die Zahl der Arbeiter 
zuruckgeht; und wie bei manchen Eingeweidewiirmern schlieB
lich fast der ganze Aufbau des Korpers verschwindet .und nur 
mehr ein Fortpflanzungsorgan ubrigbleibt, so gibt es im 
auBersten Fall, den wir kennen, uberhaupt gar keine Arbeiter 
mehr, sondern nur noch sehr stark zUrUckgebildete Weib
chen, die neben den Koniginnen der Hilfsameisen leben und 
von ihnen geduldet werden. DaB dies geschieht, beruht wie
der wohl nur in den angenehmen Ausdunstungen und Aus
scheidungen; sie leben als Staatsschmarotzer, so wie wir dies 
auch von anderen Tieren kennen, die in Ameisennestern ge
duldet oder gepflegt werden. Von ihnen wird im folgenden 
Abschnitt noch die Rede sein. 



Staatsfremde und Staatsfeinde. 

Neben den verschiedenen Standen der eigentlichen Nest
genossen gillt es im Ameisenstaat stets eine groBe Zahl an de
rer Bewohner. Manche leben nur an der Oberflache der 
Bauten. Schon diese konnen zu gefiihrlichen Staatsfeinden 
werden, wenn sie sich darauf eingestellt haben, von Ameisen 
zu leben, wie einige Spinnen, oder wenn sie ihre Eier ,in sie 
ablegen, wie manche Schlupfwespen, oder rasch in die Nester 
einbrechen, urn die Ameisenbrut zu rauben, wie verschiedene 
Kafer. Solche Tiere wollen wir hier nicht im einzelnen be
trachten, sondern vielmehr andere, die im Innern des Nestes 
mit den Emsen zusammenleben. Untersuchen wir beispiels
weise einmal 'das Nest der unterirdisch lebenden gelben 
Ameisen Lasius flavus, die an Waldrandern auf Wiesen 
kleine Hiigel bauen. Wenn wir solche Hiigel Mfnen und uns 
die Nester etwas naher betrachten, dann konnen wir dort 
auBer den Ameisen noch allerlei andere Tiere erkennen. Zu
nachst vielleicht, mehr am Rande, eine Menge kleiner Blatt
Iaus-ahnlicher Tiere. Diese Wurzellause, die uns spater noch 
zu beschaftigen haben, wollen wir vorlaufig ungestOrt lassen. 
Dann sehen wir noch zufiillige Einmieter, wie Raupen, 
Engerlinge oder Wiirmer, die nur deswegen sich dort auf
halten konnen, wei! sie von den Herren der Staaten noch 
nicht entdeckt worden sind. Sind sie erst gefunden, so geht 
es ihnen schlecht; sie werden angegriffen als fremne Ein
dringlinge, wie wir es auch an uns selbst erfahren. Weiter
hin gibt es aber manche Tiere, z. B. gewisse Asseln, die schon 
eine andere Rolle spielen: Sie leben dauernd in den Nestern, 
sind aber so hart gepanzert, daB sie von den Ameisen nicht 
angegriffen werden konnen. Auch manche Insektenlarven 
vermogen auf dieseWeise standig im Ameisenstaat als 
Staatsfremde zu leben. 

Neben solchen zufaIlig geduldeten oder sich den An
griffen entziehenden Tieren konnen wir aber noch echte 
"Ameisengaste" entdecken, unter denen manche Keulenkafer 
(Claviger testaceus) die interessantesten sind (Abb. I2). Ein 
solcher Keulenkafer ist blind und besitzt keulenformige 

27 



Fiihler, die ihm den Namen gaben. Vor den Ameisen haben 
diese Kafer nicht die geringste Scheu; sie suchen sie viel
mehr auf und "betrillern" sie mit den Fiihlern; sie beneh
men sich also so, wie es auch die Ameisen unter sich tun, 
wenn sie eine Genossin urn Futter bitten. Wirklich erhalt 
auch der Kafer von der Ameise einen ausgewiirgten Futter
tropfen. Er bietet aber auch: der Ameise eine Gegenleistung; 
aus Haarbiischeln am Riicken sondert er eine siiBliche Fliissig
keit ab, die von den Ameisen gierig abgeleckt wird. Hier 

Abb. 11. Kleiner Kafer der 
Gattung Dinarda. Wird in 
Ameisennestern geduldet, 
wei! er wegen seiner groBen 
Beweglichkeit schwer an· 

greifbar ist. 
(Nach Wheeler.) 

--- Tr 

---.... Eg 

Abb. 12. Kleiner Kafer der Gattung Claviger. 
Wird in Ameisennestern wegen besonderer 
Ausscheidungen geduldet, die von den Amei
sen sehr gern aufgeleckt werden. Tr = Haare, 
bei deren Beriihrung die Driisengruben (Eg) 

die Abscheidungen beginnen. 
(Nach Wasmann aus Escherich.) 

liegt also ein Fall von Symbiose vor, ein Zusammenleben zu 
gegenseitigem Vorteil. 

Ein etwas anderes Verhaltnis finden wir bei der schon er
wiihnten blutroten Raubameise (Formica sanguinea) und 
einigen Kurzfliigelkafern (Dinarda, Abb. II), die in Gestalt 
und vor aHem in der Farbung eine gewisse Ameisenahnlich
keit aufweisen. Die abgestutzten Fliigeldecken sind rotbraun 
wie der Brustabschnitt der Raubameise, und der iibrige 
Karper ist wie bei ihr schwarz gefarbt, so daB maglicher
weise die sehr gut sehenden Raubameisen dadurch getauscht 
werden. Oft genug kann man aber beobachten, wie die Emsen 
diese Dinarden angreifen. Solche Angriffe miBiingen in-
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des sen meist, da sich die Kafer dann fest dem Boden an
pressen. Dadurch k6nnen sie schlecht gepackt werden, und 
nach einigen vergeblichen Versuchen geben die Ameisen die 
Angriffe auf. Sie lernen sogar aHem Anschein nach aus 
solchen vergeblichen Angriffen, daB hier "nichts zu mach en 
ist", und lassen die Kafer spater in Ruhe. 

Hier haben nur die Kafer Vorteil vom Zusammenleben; 
sie fressen die gestorbenen Emsen und andere Dinge der Ab
faHhaufen, ab und zu auch vielleicht etwas Brut; im aH
gemeinen schadigen sie aber den Staat nicht. 

Abb. 13. Biischelklifer Ate
meles. Wird von den Ameisen 
gefiittert und liefert dafiir bei 
Heinen Stoff, den die Amei
sen begierig ablecken. Ate
meles ist ein "StaatsCeind", 
der sich von der Brut der 

Ameisen nahrt. 

a 

Abb. 14. KaCer der Gattung Lomechusa 
mit Larve (b). Verhaltnis zwischen Ameise 
und Kafer wie beim Biischelklifer Atemeles 
(Abb. 13). Hier pflegen die Ameisen auch 
die Larven des "Staatsfeindes" (vgl. Text). 

Andere Einmieter sind jedoch nicht so harmlos; sie werden 
vielmehr zu echten Nestschmarotzern. Als Staatsfeind beson
derer Art k6nnen wir bei der Raubameise rotbraune, etwa 
6 mm lange Kafer der Gattung Lomechusa (Abb.14) be
zeichnen, die von den Ameisen nicht angegriffen, sondern 
gefuttert werden, wie die Keulenkafer. Auch die Lomechusen 
sondern einen Stoff ab, der von den Ameisen sehr geschatzt 
wird; es ist diese Abscheidung, die an besonderen Haar
buscheln (oder Trichomen) abgegeben wird, aber keinen Nahr
stoff, sondern ein GenuBmittel darsteHt. Infolge der Vorliebe 
fur diesen Stoff werden die Kafer nicht nur geduldet, sondern 
sogar gepflegt, so gepflegt wie die K6niginnen, die ja auch 



bestimmte gem genommene Stoffe ahgeben. Die Pflege er
streckt sich sogar noch auf die Larven, die nun dem Staate 
auflerordentlich schaden; denn sie leben yom Wertvollsten, 
was der Ameisenstaat besitzt, von dem Besitz, um den sich 
das ganze Emsenleben letzten Endes dreht: von der Brut. Ein 
Ei nach dem anderen wird ausgesogen, und eine Larve nach 
der anderen gefressen, ohne dafl die Ameisen dem Einhalt 
tun. Ja sie versorgen sogar die Lomechusa-Larven noch 
durch ausgewiirgte Futtertropfen. Dies geschieht deswegen, 
weil die Larven ihre Kopfchen hin und her bewegen, bis sie 
"gestillt" worden sind; d. h. sie benehmen sich ebenso wie die 
Ameisenlarven selbst. In diesem zufallig den eigenen Larven 
ahnlichen Benehmen der Lomechusa-Brut liegt wohl auch 
die Ursache dieser eigenartigen Fiirsorge fiir einen kiinftigen 
Schadling des Staates. Denn ebenso "zufiillig", wie sie fiir 
die Larven der Lomechusen so~gen, schadigen sie deren 
Puppen. Wenn niimlich die Kaferlarve erwachsen ist, betten 
sie die Ameisen genau so in eine kleine Erdhohlung ein wie 
ihre eigenen Larven, die dann in der Erdhohle einen festen 
Kokon spinnen. Die Kaferlarven erzeugen aher nur ein ganz 
diinnes Gewebe, in dem sie sich verpuppen wollen. Wenn 
die Ameisen nun diesen zarten Kokon ausgraben, um ihn an 
einen anderen Platz zu bringen, zerreillen sie ihn natiirlich, 
zerren dann die Larve hervor, graben sie nochmals ein und 
zwingen sie damit ahermals, einen Kokon zu spinnen, wo
durch sie so geschwacht wird, dafl sie sich gar nicht erst 
verpuppen kann. Andere Larven werden verletzt und sterben 
deshalb. So kommt es dahin, dafl sich nur die wenigen Lome
chusa-Larven zu Kafem entwickeln, die von den Ameisen 
iibersehen und deshalb in Ruhe gelassen werden. Auf diese 
seItsame Weise wird meist verhindert, dafl gar zu viele 
Schmarotzerkafer in der Ameisenkolonie entstehen. 

Manchmal wird die Schadigung jedoch so grofl, dafl wirk
lich die Zukunft des Staates gefiihrdet ist. Die bekannten 
F orscher Was man n und For e 1 haben gerade dieser zur 
Selbstvernichtung fiihrenden Sorge fiir einen Staatsfeind ihre 
Untersuchungen gewidmet und sie mit menschlichen, der 
Gemeinschaft feindlichen Lastern wie Alkoholismus oder 
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Opiumsucht verglichen; Hier Wle dort wird in dem Be
streben, sich ein GenuBmittel zu verschaffen, der Staat oft 
geschadigt. Wir sahen aber schon, daB bei den Ameisen die 
Pflege der feindlichen Brut nicht bewuftt durchgefiihrt wird, 

a b 

Abb. 15. Kafer, die in Gestalt und Bewegung Ameisen nachahmen ("Ameisen. 
affen"). a) Mimeciton pulex, b) Ecitomorpha simulans, c) Dorylostethus 
wasmanni. (Nach Wheeler.) Aile diese Kafer leben zusammen mit den 

Treiberameisen (Abb. 17). 

etwa zu dem Zweck, sich spater GenuBmittel zu verschaffen. 
Dies ware ganz verfehlt, da die ausschliipfenden Lomechusen
Kafer das Nest der Raubameise zunachst verlassen und sich 
voriibergehend in anderen Ameisenstaaten aufhalten, urn erst 
spater zuriickzukehren. 

Beim Entstehen dieses Zusammenlebens spielen also allerIei 



Zufiilligkeiten eine Rolle. Eine Eigentiimlichkeit der Lome
chusa-Larven ist fiir die Kaferentwicklung giinstig, die Bettel
hewegung namlich; die andere wiederum ist fUr sie un
giiustig: das diinne Gespinst der Puppen. DaB wir so wie 
hier gerade heirn Schmarotzertum nehen groBer ZweckmaBig
keit eine sie teilweise aufhehende UnzweckmaBigkeit finden, 
erscheint oft sehr sonderhar. Wenn aber alles restlos "klap
pen" sollte, wiirden manche der jetzt hestehenden FaIle gar 
nicht mehr vorhanden sein. Eine auch der Puppenpflege der 
Ameisen angepaBte Lomechusa-Entwicklung wiirde heispiels
weise die Kafer so iiherhandnehmen lassen, daB wir schlieB
lich gar keine Rauhameisenstaaten mehr fanden - was ja 
iihrigens auch den Lomechusa-Kafem zuletzt zum Verderh 
werden wiirde I Vermutlich sind schon oft solche gegenseiti
gen VerhaItnisse im Laufe der Erdgeschichte an zu gulen 
ZufaIligkeiten zugrunde gegangenl Und nur die hliehen be
stehen, hei denen nicht alle Vorgange vollig aufeinander ein
gespielt waren. 

Wir haben mer nur einige der bekanntesten FaIle von Zu
sammenlehen zwischen Ameisen und anderen Tieren bringen 
konnen; ihre zaW ist Legion, und fast jede Untersuchung 
einer bisher noch nicht genauer untersuchten Ameisenart 
hringt auch eine Liste von Staatsfeinden und Staatsfremden, 
die sich oftmals gleichsam "tamen", d. h. die Form ihrer 
Wirte angenommen hahen (Ahh.15). Wollte man aher alle 
diese interessanten FaIle hehandeln, miiBte man ein eigene& 
Buch schreiben. 

Krieg und J agd. 
Mit ganz geringen Ausnahmen ist alles im Ameisenstaat 

auf den totalen Krieg eingestellt. Die GroBzahl der Nest
genossen, die Arheiterinnen, sind im Notfall alle in gleicher 
Weise Kampfer, und auch die Konigin heteiligt sich oft am 
Kampf, wenigstens hei der Verteidigung. Ahnlich steht es mit: 
den Soldaten, wenn auch bei diesem Stande oft die iibertrie
hene AusrUstung mit allzu groBen Waffen die Beweglichkeit 
hemmt. Eine Ausnahme bilden nur die Mannchen: da sie" 



wedel' Giftdriise noch Stachel besitzen und ihre BeiBwerkzeuge 
ganz schwach entwickelt sind, fehlt ihnen jede Kriegsbefahi
gung, und sie miissen alles den Weibchen in diesen reinen 
Amazonenstaaten iiberlassen. 

Die Kampfe, die fast zu allen Tagesstunden beinahe in 
jedem Ameisenstaat stattfinden, sind zunachst Einzelkampfe. 
Solche sehen wir standig an den Grenzen del' Staaten, die ja 
nicht nul' in del' eigentlichen Nestbehausung bestehen, son
dern auch in den dazugehOrigen Jagdgebieten. Ein starker 
Staat sucht sich auch bei den Ameisen so weit auszubreiten 
wie nul' moglich und muB das Eroberte standig verteidigen. 
So sehen wir beispielsweise bei den kornersammelnden Mes
sor-Ameisen, die wir uns spateI' noch genauer betrachten 
wollen, die Grenzen des Gebietes oftmals umstellt von "Wach
tern". Die Tiere nehmen dabei eine ganz hesondere SteHung 
ein: Die Fiihler werden zuriickgelegt, die Beine an den Leib 
herangezogen, und del' ganze Korper erscheint leicht an die 
Erde angepreBt. In solcher "Wachter"-SteHung konnen sie 
oft stundenlang hewegungslos verharren. 

Man findet Tiere in solcher Stellung nieht nul' da, wo man 
Wachter vermuten soHte, sondeI'll auch mitten im Nest; und 
das weist darauf hin, daB wir es vielmehr mit einer Ruhe
steHung zu tun hahen. Keineswegs sind namlich die Ameisen 
stets "emsig" bei del' Arbeit; immer wieder wird, wie auch 
bei den. Bienen, ah und zu eine langere Ruhepause eing.eschaltet. 
DaB uns ein Ameisenhaufen so "wimmelnd" erscheint, liegt 
daran, daB wir die Ruhepausen in del' Natur nicht beobachten 
konnen. Solche Ruhestellungen nehmen die Messor-Ameisen 
also dann ein, wenn sie langere Zeit ohne besondere Arbeit 
umhergewandert sind und nun an eine ihnen gut scheinende 
Stelle kommen, so etwa, daB sie allseitig gedeckt sind, wie in 
Verbindungsgangen zweier Nestkammern (vgl. Abb.66). Sie 
kommen abel' auch da zur Ruhe, wo etwas Neues an sie 
herantritt, beispielsweise am Nestausgang gerade junge Tiere, 
die schon mude sind und sich nun scheuen, ins Unbekannte 
hinauszutreten; odeI' abel' die Ruhestellung wird eingenom
men, wo hereits ein anderes Tier sitzt; so entstehen manch
mal formliche Versammlungen. 
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Die Ankunft emes Genossen kann aber aueh als AnsloB 
wirken, nun weiterzuwandern, und zwar als "Ansto(~" im 
wahren Sinne des W ortes; und wenn der Ankommling nun 
seinerseits miide ist, bleibt er jetzt vieIleieht sitzen - und so 
kommt es zu formliehen Ablosungen. 

Tiere auBerhalb des Nestes endlieh hleiben unter Um
standen sogar mitten auf freiem Felde stehen und pflegen 
minutenlang der Ruhe. Meist gesehieht es aber an den 
Grenzen des Jagdbezirkes, also da, wo wiederum etwas Neues 
heginnt, und so kommt die Ahgrenzung des Gebietes zustande, 
ohne daB etwas "BewuBtes" dahei angenommen werden 
muB, ehensowenig wie hei der Bloekierung der Nesteingange 
dureh die dort zur Ruhe kommenden Tiere. 

In diesen heiden Fallen hat die Gewohnheit, die Waehter
stellung einzunehmen, einen Nutzen fiir die Gemeinschaft: 
Denn die Ruhetiere geraten sofort in Eifer, sowie sieh eine 
StOrung ereignet. Eine vOriibergehende fremde Ameise wirkt 
als hesonders heftiger Reiz, und ,vir konnen dann die Ein
zelkampfe gut heohaehten. Der Kopf des Waehters wird 
vorgeworfen oder der Feind formlieh angesprungen. Wird 
der Gegner erreieht und gepackt, dann zieht sieh der An
greifer sofort schleunigst zuriick, ohne jedoch den Gegner 
loszulassen. Auf diese Weise wird der Feind ins eigene Ge
hiet hineingezogen und dann mit den Kiefern, dem Staehel 
oder dem Gift der Hinterleihsdriise erledigt. Dureh den 
Riiekzug ins eigene Gehiet werden so leicht aueh Nest
genossen mit in den Kampf verwiekelt und das Einzelgefecht 
in einen Massenkampf verwandelt. 

Das Benehmen der Ameisen hei solchen Massenkampfen 
kann man hesonders gut heobachten, wenn Tiere versehiede
ner Staaten in einem Kunstnest vereinigt werden. Es fahren 
dann heide Parteien wild aufeinander los; im Gewiihl werden 
die Kampfer mit Gift, mit Stachelstichen oder mit Ah
trennen von Kopf und Hinterleih zu erledigen versucht. 
Man kann hierhei manchmal heohachten, wie auch schwerste 
Verwundungen nicht yom Kampf ahhalten. In einem Kunst
nest war einmal zwei Messor-Ameisen hei einem Kampf zwi
schen zwei Parteien der Hinterleih vollig ahgetrennt. Trotz-
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dem Iluternahmen diese beiden Tiere noeh dallel'nd Angl'iffe, 
aueh dann, als der Kampf fiir die iibrigen Tiere dureh 
gegenseitige Ersehopfung schon beendet war und jede der 
Parteien sieh in eine Eeke zuriiekgezogen hatte. Immer 
wieder eilten sie auf den feindliehen Haufen zu und stiirzten 
sieh auf die Gegner, die sieh ihrer kaum erwehren konnten. 

Den heftigsten Kampf erlebte ieh einmal, als ieh einige 
Tiere der argentinisehen Ameisen (Iridomyrmex humilis, 
Abb. 16) in einem Kunstnest der italienisehen Pheidole pal

a 

lidula (vgl. Abb. 7) angreifen 
lieB. Der Grund, warum ieh 
diesen Kampf veranlaBte, wird 
a us dem F olgenden hervorgehen ; 

b 

Abb.16. Kiipfe der argentinischen Hausameise Iridomyrmex humilis, welche 
jetzt auch in Europa eindringt. a) Oben Weibchen, unten Arbeiterin aus 
Breslau. b) u. c) Arbeiter aus Chile (Copiap6). (Die Arbeiter der einzelnen 

Nester sind aile gleich.) 

es handelte sieh hier wie auch bei den oben angdiihrten Ver
suehen keineswegs urn grausame Freude an solchen Dingen, 
sondern urn eine notwendige Feststellung der Angriffsteehnik. 

Der sieh entwiekelnde Kampf zeigte eine ganz versehiedene 
Taktik beider Gegner. Die Italiener griffen sofort wiitend an, 
Arbeiter sowohl wie Soldaten, die wie kleine Bulldoggen wild 
urn sieh bissen. Die Kampfer gingen dabei abel' ohne jede 
Vorsieht an den Feind, ganz im Gegensatz zu den Argen
tinern. Diese kamen nie in die Nahe der gefahrliehen Kie
fer, sondern umkreisten wie ein vorsiehtiger Boxkampfer, 
stets formlieh tanzend, die Angreifer. Das Bestreben ging 
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sichtlich dahin, eine BloBe zu entdecken und den Feind von 
der Seite oder von hinten an einem Bein zu packen. Gliickte 
es, so wurde er zuriickgezerrt; kam noch eine zweite 
Argentinerin zu einem ahnlichen Erfolg, dann war der Feind 
erledigt. Nach zwei Seiten gezogen und festgehalten, ohne 
seine eigene Waffe anwenden zu konnen, wurden durch scharfe 
Bisse die Beine amputiert, und alles das ging rascher vor 
sich, als man es scmeiben oder sogar lesen kann. Die bessere, 
wenn auch weniger ritterliche Taktik der Argentinerinnen 
siegte stets, auch bei groBeren Gegnern wie unseren Wald
ammsen. 

Warum war diese Feststellung notig? Deswegen, weil sich 
die argentinische Ameise lridomyrmex humilis jetzt auf ganz 
groBem Kriegspfad befindet; sie ist augenblicklich iiberall in 
der Welt in Ausbreitung begriffen, und wo sie auf tritt, da 
verschwinden die einheimischen Ameisen nach und nach 
fast vollstlindig. 

Man nimmt jetzt an, daB lridomyrmex auch in Argentinien 
erst eingedrungen ist und eigentlich die wlirmeren Gebiete 
Brasiliens und Boliviens ihre Urheimat darstellen. Von dort 
aus hat sie auch ihre Eroberungsziige begonnen. Der erste 
Schritt hierzu ist stets eine Verschleppung durch den Handel; 
aIle moglichen Verkehrsmittel kommen dafiir in Frage, ins
besondere sind Pflanzen- und Fruchtsendungen gefahrlich. 
Iridomyrmex kennt keine festen Nester, sondern errichtet 
iiberall da, wo sich Ernahrungsmoglichkeiten bieten, Kolo
nien; und zwar Kolonien, in die bald auch Weibchen ein
dringen, da hier viele wenig seBhafte Koniginnen zu einem 
Staat gehoren. So ist der Verschleppung Tiirund Tor geoff
net. In dieser Weise ist die argentinische Ameise zunachst 
in die siidlichen Staaten von Nordamerika gekommen. New 
Orleans bildete die Eingangspforte. Sie kam 1891 wohl durch 
Kaffeeschiffe nach dort und brei tete sich bald so aus, daB 
sie auch in Tennessee, Nord-Carolina' und Texas bald von 
einem kaum beachteten Insekt eine allbekannte groBe Haus
plage wurde. 1m Westen Amerikas fand sie ein gesondertes 
Verbreitungsgebiet in Kalifornien, wo sie 1907 zuerst fest
gestellt wurde, und im westlichen Siidamerika wurde sie von 
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mir in Copiapo, von anderen Beobachtern in Concepcion 
gesehen. 

OberalI sind es zunachst Hafen, wo sie auftritt; so 1908 
in Kapstadt, wohin sie mit Futtermitteln wahrend des Buren
krieges kam;heute ist sie in ganz Siidafrika volIig ein
gebiirgert. Auf Teneriffa und den Kanarischen Inseln kommt 
sie als Hausameise und im Freien vor, desgleichen auf den 
Azoren und in Madeira, und dort muB von 1882 an ein 
GroBkampf ganz in der Art getobt haben, wie bei mir im 
Kunstnest: die friiher als Hausameise lebende Pheidole ist 
auf Madeira volIig verdrangt oder ausgerottet. In Lissabon 
und Oporto ist dieser Kampf alIem Anschein nach in vollem 
Gange; Iridomyrmex ist an dies en Orten bereits die hiiufigste 
Ameise. Spanien, Siidfrankreich und Bosnien sind weitere 
Station en ihrer siegreichen Verbreitung; dort kommt sie 
iiberalI auch im Freien vor. Das gleiche gilt von Neapel und 
Umgebung, wo ich sie 1936 zuerst feststelIte. 

Wo sie im Freien nicht dauernd leben kann, geht Irido
myrmex wenigstens in die Hauser; so ist sie von Briissel 
gemeldet worden und von Paris, wo ihretwegen kiirzlich ein 
Hotel geraumt werden muBte, undendlich von Hamburg. 

In anderen deutschen Stadten lebt sie ebenfalIs, wie in 
Berlin und in Breslau, wo sie im Botanischen Garten lastig 
wird. 1m Freien halt sie sich dort nur in warmeren Sommern. 

W oran Iiegt es nun im einzelnen, daB die argentinische 
Ameise iiberalI da, wo sie auftritt, sofort gr6Bte Aufmerksam
keit ais "Hauspest" erregt? Das ist Ieicht zu sagen: Sie ver
mehrt sich zunachst ungeheuer stark; eine Kolonie von 
100 Tieren ist von April bis September beispielsweise zu 
einem Staat von 10 000 Insassen herangewachsen. Dadurch 
tritt sie in kurzer Zeit in Massen auf und dringt iiberalI ein, 
selbst in die Betten. AuBerdem greift sie alles, aber wirklich 
auch alIes an, was der Mensch an Lebensmitteln braucht. 
Von den hochsten Boden bis zu den tiefsten Kellern ist nichts 
EBbares vor ihr sicher, und es niitzt auch nichts, die Lebens
mittel ins Wasser zu stellen, da sie gut dariiber zu laufen ver
mag. Besonders beliebt sind natiirlich auch hier SiiBigkeiten; 
der Inhalt eines Marmeladenglases soIl manchmal in ein paar 



Stullden vollig verschwunden sein. Auch auf aIles Fleisch 
ist sie besonders scharf und scheut dahei auch nicht Dber
faIle auf junge Vogel im Nest und kleine Kiicken im Hiihner
stall. DaB sie dabei auch allerlei Ungeziefer erledigt und an 
Kleingeticr nichts am Leben laBt, ist ein schwacher Trost. 

c 

Abb. 17. Treiberameisen (Eciton hama, 
tum). (Nach Wheeler.) a) Arbeiter. 
b) Ubergangsform. c) Soldat. d) GroB, 
sold at mit stark vergroBerten Kiefern. 

Der Kampf, den die ar
gentinische Ameise fiihrt, 
ist gleichzeitig auch ein 
Jagdzug im groBen; denn 
die getoteten Tiere werden 
stets gefressen, auch die 
Ameisen - wie dies ja bei 
anderen Arten eben falls 
geschieht. Verschont wer
den hier in den meisten 
Fallen Leichen von er
wachsenen eigenen Toten; 
Angehorige des elgenen 
Staates dienen nur bei 
allergroBter Not als Nah
rung. -

In etwas anderer Weise 
organisieren die sogenann
ten J agd- oder Treiber
ameisen ihre groBen Ziige, 
die sowohl bei siidamerika-
nischen, meist blinden Eci

ton-Ameisen wie bei afrikanischen Anomma-Arten oft be
schrieben sind (vgl. Abb. 17). Wie diese Ziige vor sich gehen, 
schildert uniibertroffen der anschauliche Bericht V 0 sse I e r s, 
welcher die von den Afrikanern Siafu genannten Jagd- oder 
\Vanderameisen Athiopiens genau beobachten konnte. 

"Das Yolk der Wanderameisen ist von einem unruhigen 
Geiste beherrscht. Wo immer ihr Tun und Treiben sich 
dem menschlichen Auge offenbart, nichts als Hasten, Jagen, 
Kampfen und Morden. Wo sie auftauchen, riicken erst ein
zelne Tiere aus, unruhig hin und her rennend, tastend und 
sondierend. Bevor diesen Vorlaufern eine Erkennung der 
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Umgebuug des neuen IllVasionsgebietes anzumerken ist, dI'an
gen schon ungeduldige Haufen aus einer kleinen, sich nun 
schnell eI'weiterndeI' Erdspalte nacho Aus Hunderten werden 
im Handumdrehen Tausende und Hunderttausende. Wie aus 
dem Boden gestampft erscheinen die kampflustigen Scharen, 
ergieBen sich zunachst, einem uferlosen Strome gleich, iiber 
den Boden und die niederen Gewachse nach allen Seiten hin, 
in dichtem Gewimmel den Boden bedeckend. Allenthalben 
wird's nun lebendig. Was an Grillen, Kakerlaken, Spinnen, 
Skolopendern, Raupen, Maden, kurz an kleinen und groBen, 
wehrhaften und wehrlosen Lebewesen sich in der Erde, untcr 
Steinen, in morschem Holz oder im Gras und Busch wohl
geborgen glaubte, fiihlt sich im Moment des Ausschwar
mens der Siafu wie von del' Kriegstrompete alarmiert, sucht 
in kopfloser Flucht dem unerbittlichen Heer zu entrinnen, 
sofern seine Natur Eile erlaubt. Ein blutiges, stilles Drama 
beginnt, dem an packender Lebhaftigkeit kaum ein anderes 
gleicht. Eine groBe Barenraupe verliert das Vertrauen auf 
die Schutzdecke ihrer langen Brennhare und rennt mit 
gekriimmtem Riicken den Wegrand entlang, von den Ameisen 
wie von cineI' Meute blutdiirstiger Wildhunde verfolgt. Nun 
geht die Jagd eine steile Wand hinauf, die Jager auf den 
Fersen des Wildes. Die Raupe kollert herab, die Ameisen 
verlieren einen Augenblick die Spur. Ehe das Wild wieder auf 
den Beinen ist, sitzen 10, 20 und me hI' Siafu an den Haaren 
festgebissen, im Nu ist es von hunderten gestellt, bedeckt, in 
Stiicke zerschnitten, die so fort von einer entsprechenden An
zahl del' unermiidlichen Jager trotz aIle I' Terrainschwierig
keiten nestwarts geschleppt werden. Eine Grille versucht die 
ganze Kraft ihrer sehnigen Springbeine, urn del' schnell er
kannten Gefahr zu entrinnen. Umsonst! Sie wird umzingelt, 
an Beinen, Fiihlern und Fliigeln festgehalten, von Dutzenden 
schader Kiefer sofort kunstgerecht zerlegt, die Stiicke folgen 
denen del' Raupe. 

Von den vorausschwarmcnden Ameisen wird so das Feld 
rasch gesaubert. Dic nachfolgenden Truppen schlieBen sich 
zu sechs bis zehn Gliedern, ein bis zwei Finger breiten Ziigen 
zusammen, von denen die Tiere an del' Front abge15st bzw. 
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erganzt werden. Wo eben noch der Boden von suchendem 
mordendem Gewimmel bedeckt war, haben sich Stral5en 
gebildet, die sich wie ein Netzwerk verzweigen und wieder 
vereinigen. Das Durcheinander der Bewegung hat sich nach 
vorn verschoben. Die Stral5en, auf denen der Nachschub sich 
bewegt und die gleichzeitig zur Heimschaffung der Beute 
dienen, werden sofort geglattet, ihre Seiten von Wachen, 
den grol5en Soldaten, besetzt. Dichtgedrangt stehen sie 
,Schulter ari Schulter' senkrecht zur Wegrichtung, den nach 
aul5en gekehrten Kopf in stan dig suchender Bewegung nach 
einem Eindringling. Die geringste Andeutung eines Gegners 
veranlal5t sie, Brust und Kopf senkrecht zum Boden auf
zurichten und die Fiihler fiir den Moment des Zupackens an 
die weitgeOffneten Zangen anzulegen. Wird langere Zeit kein 
Feind bemerkt, so vermindern sich die Wachen, unregel
maBig verteilt bleiben fast nur noch die Riesen mit hoch
erhobenem Kopf, griffbereiten Kiefern und vibrierenden 
Fiihlern stehen. Unter diesem Schutz stromen die fleil5igen 
Tiere stun den- und tagelang ihren Weg hin, oft nur in einer 
Richtung, oft schwerbeladene zum Nest, die sich mit den 
vorwartsdringenden begegnen. Aber niemals wird ein Nest 
langere Zeit bewohnt; wie Zigeuner kennen die Wander
ameisen keine bleibende Heimat, sondern ziehen nach kurz·er 
Zeit mit Sack und Pack weiter, auch auf diesen Wander
ziigen ihre kriegerische J agd fortsetzend." 

Kommen solche Wanderameisen dabei in menschliche 
Behausungen, so geht es dort ahnlich zu wie bei dem be
schriebenen Oberfall; nicht nur alles, was an Insekten dort 
vorkommt - und das ist in den Tropen schon allerlei -, nimmt 
Reiliaus, sondern auch grol5ere Tiere; ja sogar der Mensch. 
Da aber die Ameisen schnell weiterziehen, ist das Haus bald 
wieder bewohnbar; und ein Besuch der Ameisenschar wird 
oft gar nicht so ungern gesehen: nach ihrem Weggang ist 
das Ungeziefer, bis zu den Ratten, Mausen und Schlangen, 
restlos vernichtet oder vertrieben. -

Schliel5lich noch zwei Beispiele dafiir, dal5 die Angriffs
lust der Ameisen manchmal anderen Organismen einen ge
Wlssen Vorteil gewahrt. 
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In den Cecropia-Baumen Brasiliens lebt eine kleine schwarze 
Ameise, die Azteca, welche sehr bissig ist. Sie halt infolge
dessen sic her manche Insekten davon ab, den Baum zu 
besteigen oder sich auf ihm niederzulassen. Man hielt auch 
lange Zeit gewisse Besonderheiten der Cecropia fiir Anpas
sungen und glaubte, del' Baum locke gleichs.am die Azteca 
an, sich auf ihr niederzulassen. In Betracht kommen knoll
chenahnliche Gebilde an den Blattern, die gefressen, sowie 
hohle Stammpartien mit diinnen Stellen, die von den Ameisen 
mit Leichtigkeit zernagt und zu Wohnungen beniitzt werden 
konnen. 

Ahnlich steht es mit vielen tropischen Akazien, die wie
derum in Gestalt von Knollchen an den Blattern Futter 
und in ihren hohlen Stacheln Ansiedlungsmoglichkeiten fiir 
Ameisen liefern. 

Neuerdings fiihrcn manche Beobachtungen dazu, an den 
GesetzmaBigkeiten dieser Zusammenhange zu zweifeln. Wenn 
die Pflanzen auch gelegentlich Schutz vor ihren kampf
lustigen Bewohnern erfahren, so sind doch Pflanzen und 
Tiere keineswegs aneinander gebunden, und jedes kann un
ahhangig vom anderen vorkommen. Insbesondere kann der 
Baum sehr gut ohne Ameisen gedeihen. "Er hedarf del' 
Azteca-Ameisen ebensowenig wie der Hund del' Flohe", 
auBerte sich sehl' drastisch v. I her i n g, welcher diese Vor
gange bisher am besten untersuchte. Die Ameisen, die ehen
falls auch andel'weitig leben konnen, finden allerdings dort 
eine schiitzende Behausung und einen Teil ihrer Verpflegung. 

Einen ganz anderen Typ von Hohlungen zeigen die zu einer 
ge"vissen Beriihmtheit gelangten Ameisenpflanzen del' malai
ischen InselweIt der Gattung Myrmecodia, einer Pflanze, die 
auf Baumen in der Art mancher Orchideen wachst (Abb. 18). 
Diese Myrmecodia besteht aus einer Art KnoUen, die von 
vielen Hohll'aumen durchsetzt sind; sie dienen vermutlich als 
Wasserspeicher fiir die Pflanze. Diese Hohlungen ergeben 
nun einen idealen W ohnraum fiir Ameisen, die bei einer 
Storung angriffsbereit hervoreilen. Eigenartig ist, wie die 
Ameisen sich im Innern eingerichtet haben. Die Wande 
des Knollenlabyrinths sind namlich von zweierlei Art; ein Teil 



ist glatt und hellbraun, der andere mit klemen Warzen be·· 
deckt und schwarzlich. Nur in dem ersten Teil werden die 
Larven und Puppen abgelegt; der warzige Teil ist dagegen 
eine Art Ameisenklosett und dient zur Ablage des Kotes. 
Auf diesem Kot wachst ein Pilz, dessen rauchgraue Farbung 
zusammen mit dem Kotiiberzug die Dunkelheit dieser Kam
merwande bedingt. Trotzdem die Ameisen diesen Pilzrasen 
durch AbbeiBen kurz halten und das iippige Gedeihen der 

Abb. 18. Ameisenpflanze (Myrmecodia). (Nach Escherich.) Die Hohlraume 
dienen den Ameisen zur Wohnung. Naheres siehe Text. 

Pilzfaden an das Vorhandensein der Ameisen gebunden ist, 
dient er ihnen wahrschemlich nicht als Nahrung, sondern 
stellt em unvermeidbares Dbel dar, eine Art Unkraut, das in 
den "Abtritten" der Ameisen iippig Wilchert. 

Auch hier hat man geglaubt, daB engste Beziehungen zwi
schen Ameisen und Pflanzen herrschten, beispielsweise daB 
die Knollenbildung und deren Kammerung durch die Ameisen 
erst bedingt seien. Die Myrmecodia wachst aber in der glei
chen Weise auch ohne Ameisen, wenngleich der Ameisenkot 
fiir die Pflanze einen gewissen Nutzen bedeutet. Auch hier 



haben, wie bei der Cecropia, den groBten Vorteil die Amei
sen; sie finden bei der Myrmecodia Schutz und Feuchtigkeit, 
und bei der Cecropia Unterkunft und Verpflegung, also alles 
Dinge, die zum Gedeihen notig sind, wie wir im folgenden 
Abschnitt noch genauer sehen werden. 

Behausung und Verpflegung. 
1m Ameisenstaat dreht sich alles, wie wir immer wieder 

sehen, letzten Endes urn die Nachkommenschaft. Daher 
nimmt auch die Verpflegung der kommenden Generation so
wie ihre moglichst gute Unterkunft breiten Raum der Fiir
sorge im Ameisenleben ein. 

Da es nun, wie eingangs festgestellt, einige tausend ver
schiedene Ameisenarten gibt, finden wir in der Art, wie sie 
ihre Brut mit Nahrung und Schutzraum betreuen, eine groBe 
Vielgestaltigkeit. Wenn ich hier ein Buch fiir Zoologen 
schriebe, miiBte ich infolgedessen viele Seiten mit Aufzah
lungen der verschiedenen Nestformen und Verpflegungsarten 
fiillen und beinahe in jedem Fall dann noch Untergruppen 
und Ausnahmen oft bis zu den einzelnen Ameisen hinab ein
fiigen. 

Das ist hier nicht moglich, und deshalb mochte ich einen 
anderen Weg einschlagen: Wir wollen einige der bekanntesten 
Ameisen in der Landschaft betrachten, die sie bewohnen und 
der sie eingepaBt sind, und wollen dabei zusehen, me sie dort 
die Probleme der Wohnung und Verpflegung meistern. 

Dabei ist zunachst folgendes festzustellen: Dberall, wo sich 
Ameisen ansiedeln, miissen einige Grundbedingungen erfiiIlt 
sein, die entweder schon vorhanden sind oder wenigstens ge
schaffen werden konnen. Zur Verpflegung miissen die Grund
stoffe erreichbar sein, auf die auch wir angewiesen sind: 
Fette, Kohlehydrate und EiweiBstoffe. Die Beschaffung sol
cher gelehrt klingender Dinge mag schwierig erscheinen; die 
Mutter, die ihrem Kind zur Schule ein Butterbrot mit Wurst 
mitgeben kann, lost das Problem aber spielend, und ebenso 
fiihren wir uns, ohne an sole he wissenschaftlichen Begriffe 
zu denken, in unseren Mahlzeiten fast immer aIle diese Grund-
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Abb. 19. Nesthaufen der Waldameise (Formica rufa). Die von weit her 
zusammengetragenen Tannennadeln usw. haufen sich tiber dem unterirdisch 
liegenden Hauptteil des Nestes an und bilden dort einen Sonnenspeicher 

(vgl. Abb.20). 

stoffe mehr oder weniger gemischt zu: die' Fette bekommen 
wir neben Butter und Schmalz auch iIi der' Milch und im 
Fleisch und in den Eiern mit, die aIle auBerdem noch EiweiB 
enthalten. Kohlehydrate mit EiweiB nehrrien wir zu uns mit 
mancherlei Gemiisen, Hiilsenfriichten undBackwaren, deren 
Mehl, in der Hauptsache aus Starke bestehend, unsere Ver
dauungssafte in verschiedene Zucker umwandeln, sofern wir 
uns diese Art der Kohlehydrate nicht unmittelbar in Friichten 
und dergleichen schmecken lassen. 

Auf diese letzte Art nehmen auch die Ameisen ihre Kohle
hydrate zu sich; daB manche auch fahig sind, Starke erst in 
Zucker iiberzufiihren, werden wir spater sehen. Bei Fetten 
und EiweiBstoffen sind die Ameisen meist auf Fleisch ange
wiesen - Fleisch im weitesten Sinne, wie Insekten, Spinnen 
und anderes Kleingetier, sofern sie nicht, wie die schon er
wahnten Jagdameisen, sich auch an groBeres Wila wagen. 



Von der Behausung verlangen die Arneisen neben Schutz 
eine hestirnmte Warme und eine hestirnmte Feuchtigkeit, und 
zwar von heiden je nach den einzelnen Arten nicht zuviel und 
nicht zuwenig. Daher kommt es, daB je nach der geographi
schen Region die Schaffung des einen oder die Vermeidung 
des anderen die groBte Sorge ausmacht; in kiihlen feuchten 
Gegenden muB die zu geringe Warme gefOrdert und die zu 
groBe Nasse gestoppt werden, wahrend sich in heiBen trok
kenen Landern die Verbaltnisse gerade umkehren. 

Danach ist dann fiir die Arneisen die VerpfIegung und Be
hausung ganz verschieden in Waldgehieten, Wiesensteppen 
und Wiistenlandern, und einige solche FaIle wollen wir uns 
jetzt betrachten. 

Waldameisen. 

Unser deutsches Gehiet ware ehenso wie ganz Mitteleuropa 
feuchtes, kiihles Waldland, wenn es der Mensch nicht kul
tiviert batte; fiir uns sind also die \Valdameisen charakte
ristisch. Deshalh hegannen wir auch unsere Besprechung mit 
der Waldameise Formica rufa und wollen deren Bauten hier 
gleichfalls an den Anfang stellen. Sie errichtet ihre hekannten 
Hiigelhauten in der Hauptsache aus Tannennadeln und kIei
nen Zweigen, hevorzugt also schon einen bestimmten Wald
teil, den Nadelwald. Diese Haufen sind keineswegs das 
eigentliche Nest; dieses geht vielmehr weit in den Erdhoden 
hinein, wohin die Waldameisen sich auch irn Winter voIIig 
zuriickziehen, so daB man schon sehr tief grahen muB, urn 
zu ihnen zu gelangen. In der Aufhiiufung der Nestkuppel 
sehen wir also weniger die eigentliche Behausung als vie 1-
mehr schon eine Einrichtung, urn IDPglichst viel Sonne und 
damit Warrne aufzufangen, hesonders im kiihleren Friihjahr 
und Herbst. Eine in die Erde hineinget'l.ute Behausung wiirde 
der Sonnenbestrahlung nur wenig AngriffsfIache bieten; der 
Kuppelbau fangt jedoch auch solche Sonnenstrahlen auf, die 
sonst ungeniitzt blieben, wie heispielsweise die schragen Strah
len des Morgens und des Abends. Gerade zu dieser Zeit fin
den wir dann auch dort die Brut, welche bei allzu sengender 
Mittagssonne wieder tiefer gestapelt wird (Abb.20). 
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Der lockere Kuppelbau halt aber auch die Feuchtigkeit 
plotzlicher Regengiisse nicht so lange wie der Erdboden selbst; 
und so sehen wir auch aus diesem Grunde die Arbeiter un
serer Waldameise stan dig den Haufen vergroBern und im
merzu Material herantragen. 

Aber auch Nahrung wird dauernd herbeigeschleppt, und 
zwar alles, was die Umgebung bietet. Kleininsekten, welche 
die Arbeiter einzeln bewaltigen konnen, oder groBere Tiere, 
die dem giftigen Massenangriff erlagen und nun stiickweis 
heimbefordert werden. Genaue Ziihlungen ergaben, daB je
den Tage mehrere tausend meist schadlicher Raupen, Schmet
terlinge, Fliegen, Kafer und anderes Kleingetier fiir ein 

Abb. 20. Die Nestkuppeln der Waldameise als Sonnenspeicher. Bei tiefem 
Stand der Sonne wiirde die von den Ameisen bewohnte Stelle nur von den 
punktiert bezeichneten Strahlen erwarmt werden; durch den Kuppelbau 
werden wesentlich mehr Sonnenstrahlen fiir die Erwarmung des Ameisen
haufens nutzbar gemacht. (Aus Frisch, Aus dem Leben der Bienen, 2. Auf!. 

Berlin: Julius Springer 1931.) 

Waldameisennest zur Verpflegung dienen; und es ist ver
standlich, daB jetzt diese Ameise als niitzliche Waldpolizei 
auch streng geschiitzt wird. 

Der einzelne Kuppelhaufen entspricht iibrigens fast nie 
dem ganzen Staat; vielmehr gehoren dazu eine ganze Reihe 
verschiedener Haufen, die durch StraBen miteinander in Ver
bin dung stehen. Auch da hat eine genaue Bestandsaufnahme 
gezeigt, wie groB das Jagdgebiet der Waldameise sein kann. 
Es dehnt sich iiber viele hundert Meter aus, und eine Karten
zeichnung der einzelnen Kernnester und abgezweigten Kolo
nien sieht ganz so aus wie eine weitverzweigte menschliche 
Siedelung. Nach allen Seiten gehen Verhindungswege, die 
oft auch bis in die Baumwipfel hinauffiihren. 
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Dort, auf den Baumen, wird der Zucker gesucht: beidenBlatt
lausen namlich. Mit diesem besonderen Problem werden wir uns 
indessen erst in einem spateren Abschnitt beschaftigen. -

Waldameisen mit ausgedehnten Wegen und Blattlauszuch
ten haben wir auch in den glanzend pechschwarzen Lasius 
fuliginosus vor uns, die meist auf langen StraBen hintereinan
der ausziehen. Ihr W ohngebiet ist der lichte Laubwald, wo 
sie in Baumstiimpfen oder unter Wurzeln hausen. In dem 
morschen Holz graben sie dort ihre Gange, vermogen aber 
noch etwas anderes: das zernagte Hob wird mit klebrigen 
Speichel vermischt, und so entsteht eine Art rauher Karton, 
der manchmal an die Gebilde der Wespennester erinnert. 
Solche Kartonnester sind in tropischen Waldgebieten bei vie
len Ameisen zu finden und hangen dann oft ahnlich wie die 
Wespennester frei in der Luft von Baumen herab. 

Auch die Ameisengattung baut in anderen Breiten oft Kar
tonnester, die wir in unseren Waldern nur als Holzarbeiter 
kennen: die Gattung Camponotus, in Deutschland durch die 
groBten unserer Ameisen, die RoB- oder Holzameisen, ver
treten (Abb.4). Sie vermag mit ihren scharfen starken Kie
fern auch gesundes Holz anzugreifen und wird deshalb da, 
wo sie sich in Hausbalken einnistet, oft recht schadlich 
(Abb. 2I). Trotz ihrer GroBe ist sie iibrigens sehr furchtsam 
und kommt meist erst des Abends oder des Nachts heraus, 
um in iihnlicher Weise wie die Waldameise auf Raub oder 
Blattlausbesuch auszugehen. 

Die den RoBameisen nahestehenden Colobopsis-Arten sind 
vollig an ein Leben auf Baumen selbst angepaBt und legen 
in Mitteleuropa ihre Gange meist erst in den oberen Zweigen 
der von ihnen bevorzugten NuBbiiume an. Die neben den 
Arbeitern vorkommenden Soldaten sind durch ihre dicken ab
gestutzten Kopfe sehr gut geeignet, die schmalen, im Holz 
ausgenagten Wege zu blockieren. Am Nesteingang kommt es 
so oft zu einer formlichen "Verstopselung", wie wir dies in 
Abb.22 oben sehen, noch besonders wirksam dadurch, daB 
der abgestutzte Kopfteil wie Baumrinde aussieht. 

Manche auf Baumen tropischer Walder wohnende Ange
horige der Gattung Camponotus tun noch etwas, das zunachst 



ganz ratselhaft erschien: sie spannen (wie C. senex) Blatt
buschel mit Faden zusammen, urn so ihr Nest herzustellen, 
ohne Gange in Holz ausnagen zu mussen. Diese Gespinst
nester, die besonders von der Gattung Oecophylla aus den 
Waldungen Sudasiens und der Sundainseln bekanntgewor
den sind, waren deshalb so ratselhaft, weil ja die Ameisen gar 
keine Spinndriisen besitzen, wie etwa die Seidenraupen. Wohl 
aber vermogen auch die Larven dieser Ameisen sich einzu-

Abb. 21. Querschnitt durch einen Baum mit den Nestgangen der RoB
ameise Camponotus herculaneus. (Nach Eidmann.) 

spinnen und so Hullen oder Kokons zu erzeugen, die uns ja 
schon einige Male beschaftigten. Sollten die Ameisen sich 
etwa dies zunutzen machen? 

Der Gedanke war zunachst so phantastisch, daB er Ableh
nung fand. Und doch erwies er sich als richtig. Wirklich be
nutzt die Weberameise Oecophylla ihre Larven als Spinn
rocken und Weberschiffchen zugleich (Abb.23a). Wenn es 
gilt, Blatter zum Nest zusammenzufiigen oder einen RiB 
auszubessern, so marschiert erst eine Reihe von Arbeitern 
her an, urn die Rander der zu vereinigenden Blatter einander 
zu nahern. Zu diesem Zweck packen sie mit den Kiefern den 
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Rand des einen Blattes, haken sich mit den Beinen an dem 
anderen fest und ziehen so die Rander aneinander heran 
(Abb. 23 b). Manchmal sollen die so beschaftigten Arbeiterin
nen nicht nur in einer einfachen Reihe aufmarschieren, son
dern da, wo die Zwischenraume groBer sind, eine Kette 
bilden; sie fassen sich dabei dann mit den Kiefern urn die 
"Taille" . 

Ruckweise werden nun die Rander einander naher ge
bracht. Danach nahen sich von der Innenseite des Nestes her 

Abb. 22. Baumnest der Ameise Colobopsis truncata. Die "Soldaten" sind 
durch dicke Kopfe ausgezeichnet, mit denen sie die Nesteingange gleichsam 

zustopseln konnen. 

weitere Arbeiterinnen, deren jede eine Larve zwischen dim 
Kiefern tragt (Abb. 23 b). Sie pressen sie etwas zusammen -
vielleicht wird dadurch die Tatigkeit der Spinndriisen ange
regt, die hier bei den OecophylIa-Larven auBerordentlich 
graB sind. Danach driicken sie das Vorderende der Larve, das 
die Austrittoffnung der Drusen tragt, an den einen Blattrand 
an und fahren dann mit den Larvenkopf quer iiber den Spalt 
zum anderen Blatt hiniiber. Dies wird immerzu wiederholt, 
und so spannt sich schlieBIich iiber den Spalt ein festes Ge
webe, dessen Faden sich vielfach iiberkreuzen. 

4 Goetsch, Staaten der Ameisen. 49 



Wir haben hier bei der Weberameise den im Tierreieh 
ganz auBergewahnliehen Fall vor uns, daB ein Werkzeug 
benutzt wird, ein Werkzeug, das nieht yom eigenen Karper 
gebildet ist! Also etwas, das man zunaehst lediglich dem 
Mensehen zusehrieb und das nur noeh bei den h6heren Wir
beltieren hie und da einmal wieder vorkommt, wie beispiels-

a 

b 

Abb. 23. a) Weberameise Oecophylla, mit Larve, die einen Spinnfaden 
abgibt. b) 5 Weberameisen halten Blatter zusammen; hinter den Biattern 

2 andere Ameisen mit Larven. (Nach Wheeler.) 

weise bei Affen, die mit einem Stein eine NuB aufklopfen. 
Mit Hilfe dieses" Werkzeuges" ist die Weberameise befahigt, 
im Wald und auf Baumen zu leben und feste Nester herzu
stellen, ohne wie verwandte Formen im Holz Gange graben zu 
muss en, wozu sie gar nieht fahig ist. 

Die auf diese Weise hergestellten Nester werden ubrigens 
ihrerseits von den Mensehen als ein "W erkzeug" besonderer 
Art benutzt. Die verhaltnismaBig groBen, 7-11 mm messen-
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den Oecophylla-Ameisen sind iiuBerst kriegerisch und bissig, 
so daB sich auf den Biiumen, die sie bewohnen, kein anderes 
Insekt halten kann. Diese Eigenschaft in Verbindung mit der 
Moglichkeit, die frei an den Baumen 
hiingenden Gespinstnester (Abb. 24) 
leicht abzuschneiden, haben sich ge
schiiftskluge Chinesen zunutze ge
macht: sie umhullen die Nester mit 
Gaze und dergleichen, schneiden sie 
ab und hangen sie dann an Baumen 
auf, die sie vor Insekten schutz en 
wollen. Es handelt sich besonders 
urn die chinesischen Citrus- und 
Mandarinenbaume, die von Blattwan
zen und anderen Insekten sehr leicht 
befallen werden. Diese Schadlinge 
halten die Weberameisen in Schach, 
so daB der Handel mit solchen Oeco
phylla-Nestern an manchen Orten 
schon einen betrachtlichen Urn fang 
gewonnen hat. 

Wi e sen arne i sen. 

Auf ganz andere Umgebung als 
Waldformen sind die Wiesen- und 
Steppenameisen angewiesen, die wir 
in unseren zu Kulturland umgewan
delten Gebieten allenthalben in Gar
ten und Feldern antreffen. Sie haben 
Baume nicht notig und bleiben meist 

Abb. 24. Nest der Weber
ameise Oecophylla, aus 
einigen mit den Spinnfaden 
der Larven zusammenge
web ten Biattern bestehend. 
(Nach Frisch, Du und das 

Leben. Verlag Ullstein.) 

auf dem Erdboden. An erster Stelle ist da die Gartenameise 
Lasius niger zu erwahnen, die ebenfalls oft Hugel baut. 
Aber diese Hugel sind etwas ganz anderes als die Haufen 
der Waldameise: sie bestehen in ausgeworfener Erde des 
Nestes, das oft tief im Boden liegt. Diese Erde hauft sich 
dann zwischen Grashalmen und dergleichen an, wird auf 
diese Weise gestutzt und dann eben falls zur Behausung mit 
herangezogen (Abb.25). Meist geht dies jedoch nur kurze 
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Zeit; bei heftigen Regengussen fallt der Bau so fort zusam
men, und starke Austrocknung laBt ihn ebenfalls einsturzen. 
Daher sehen wir solche Hugel hauptsachlich im Fruhjahr, 
wo sie dann naturlich auch als Warmespeicher dienen und 
schrage Sonnenstrahlen auffangen. 

Solider gebaut sind die Kuppeln der gelben Lasius-Amei
sen, die im allgemeinen auch feuchteres Gebiet bevorzugen, 
ja sogar sich in sumpfigen Wiesen oder Mooren ansiedeln. 
An solchen Stellen liegen sie dann standig im Kampf gegen 

Abb. 25. Nest der Gartenameise (Lasius niger) auf einer Wiese; unten die weit 
in die Tiefe reichenden Gange, oben zwischen Grashalmen die von ausgeworfe
ner Erde aufgerichteten Kuppeln, die ebenfalls von Gangen durchzogen sind. 

zu groBe Nasse und gegen die Dberwucherung mit Torfmoo
sen, die in dem von den Emsen aufgelockerten Boden gutes 
Wachstum finden. DaB sie trotzdem das Feld behaupten, 
zeigen die vielen, oft eng aneinander stehenden Bauten, 
die so gar der Landschaft das Geprage geben k6nnen, wie 
beispielsweise an einigen Stellen des schlesischen Iser
gebirges. 

Meist spielen in unseren Breiten solche Ameisenlandschaf
ten allerdings keine groBe Rolle; in anderen Weltteilen tritt 
diese ihre geologische Tatigkeit aber oft so stark hervor, daB 
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man ihr neuerdings groBere Aufmerksamkeit widmet. Die in 
die Tiefe gehende Grabtatigkeit fordert namlich oft ganz 
andere Erdschichten zutage, als sie normalerweise den Bo
den bedeckt; so kann in manchen Steppengegenden roter 
fetter Ton von unten her hinaustransportiert werden und nach 
und nach hellen unfruchtbaren Sand bedecken, und auf diese 
Weise die kulturfahige Humusschicht vergroBern, zumal da 
durch diese Erdbewegung auch groBere Gesteinsbrocken 
schlieBlich unterhOhlt werden und so in die Tiefe sinken. Eine 
besonders starke Erdbewegung diesel' Art ist in Australien 
beobachtet worden: Durch die Wegspiilung del' heraufbefor
derten Erde verringerte sich del' Neigungswinkel mancher 
Abhange, die somit weniger stark abfielen als vorher. 

1m Kleinen lassen sich solche Umkehrungen del' Schichten 
auch manchmal bei uns feststellen, wie in Garten, auf Sport
platzen und an StraBen; meist zum Leidwesen des Besitzers. 
Hat er seine Beete, Platze und Wege mit einer Schicht guter 
Erde odeI' hellen Sandes bedeckt, so kann es auch hier ge
schehen, daB von Ameisen das Untere wieder zuoberst ge
kehrt und dariiber abgelagert wird! Meist sind es in solchen 
Fallen neben den Gartenameisen die kleinen Knoten- und 
Rasenameisen (Myrmica und Tetramorium), die me hI' odeI' 
weniger versteckt leben und sich oft nul' auf diese Weise be
merkbar machen. Nur beim Aufdecken flacher Steine bekom
men wir groBere Ansammlungen zu Gesicht; solche Steine 
spielen hier die Rolle del' Warmespeicher und veranlassen 
die Ameisen, ihre Brut unter ihnen auszubreiten. - Ganz 
unterirdisch lebt bei uns endlich noch die Ameise, mit wel
cher wir die Wiesen- und Steppenregionen beschlieBen wol
len: die sogenannte Diebsameise Solenopsis fugax. Diese win
zigen, oft nul' 11/2 mm langen Tiere legen ihre Bauten gem 
in del' Nahe anderer Ameisen an und treiben durch den 
Boden ihres Wohngebietes standig ganz feine Gange, gerade 
so we it, daB sie selbst hindurchkriechen konnen. Kommen 
solche Stollen an Nester groBer Ameisen, dann lOst sich die 
Verpflegungsfrage del' Solenopsis fugax leich t: sie verzich ten 
darauf, selbst Beute zu suchen und gehen an die Vorrate 
del' anderen, ja sogar an die Brut, die sie an- und ausfressen. 
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1st dies getan, dallll ziehen sie sich in ihre engen Gange zu
ruck, die wohl sie selbst, nicht aber die Beraubten betreten 
konnen. -

Wus tenameisen. 

Manche Solenopsis-Arten der Tropen und Subtropen haben 
es weniger leicht, ihren LebensunterhaIt zu finden; besonders 
dann, wenn sie sich bis in Wustengebiete hineinwagen. Dort 
beginnen fur sie Probleme besonderer Art, mit denen sich 
alle Wustenameisen herumschlagen mussen. Dies Problem ist 
hier, Wasser und Feuchtigkeit zu schaffen; die Warmefrage 
spielt dagegen keine Rolle, eher gilt es, sich und die Brut 
vor zuviel Hitze zu schutzen. Daher finden wir bei den 
Wustenameisen einen Nestbau ganz besonderer Art. Tiefe 
Gange werden in die Erde gegraben, viele Meter hinab, bis 
die Feuchtigkeit des Grundwassers erreicht wird. Die heraus
gebrachte Erde hauft sich dann in Gestalt von kleinen Kratern 
auf, in deren Mitte so wie bei einem Vulkan ein Loch in die 
Tiefe weist: der Zugang zum eigentlichen Nest (Abb.26). 
Die Hugel solcher Kraternester, wie sie genannt werden, 
sind demnach in keiner Weise mit den Kuppeln der Wald
ameise vergleichbar; sie werden nicht absichtlich durch Zu
tragen des Materials von weit her erhoht, sondern sind 
vielmehr Schutthaufen des hinausbeforderten Erdreichs, zwi
schen dem man dann auch oft anderen Abfall, wie Nahrungs
reste und Leichen von Nestgenossen, findet, so wie wir 
es ja auch schon im kleinen MaBstab bei manchen Wiesen
und Steppenameisen sahen. Oft sind die Abfallhaufen 
fein sauberlich getrennt; auf der einen Seite die Reste der 
gefressenen Insekten, auf der anderen die Leichen der Nest
genossen (Abb. 28); in solchen Fallen entstehen die soge
nannten Ameisenfriedhofe. - Sehr schon konnte man diese 
Kraterbauten bei einer lebhaften, leuchtend schwarz und rot 
gefarbten Ameise des chilenischen Wustengebiets, der Ata
cama, beobachten, einer Ameise, die deshalb von einem Kol
leg en nach mir benannt wurde (Dorymyrmex goetschi), weil 
ich sie "entdeckte" , d. h. erstmalig zur Beschreibung nach 
Europa brachte. 
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Diese Nester haben meist nur einige wenige, oft weit aus
einander liegende Eingange, urn die herum das tiefer liegende 
bewegliche Material aufgehauft wird, so daB eben die Krater 
entstehen. Da das Gebiet, welches die Atacama-Ameise be-
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Abb. 26. Kraternester einer Wustenameise (Pogonomyrmex). Die Gange 
gehen tief in den Boden hinab und stehen mit Kammern rechts und links 
in Verbindung. Die ausgeworfene Erde der verschiedenen Schichten bildet 
eine kraterartige Erhebung, in der sich keine Gange befinden (vgl. auch 

Abb.32). 

wohnt, sehr erzreich ist und oft schon oberflachlich, noch 
mehr aber in der Tiefe Kupfer-, Silber- und Goldadern fuhrt, 
kann man manchmal eine uberraschende Bemerkung machen: 
man findet in den Kratern goldhaltige Sandkorner oder sieht 
die Ameise feine Teilchen tiefgriinen Kupfererzes schleppen 
(Abb.27). Die Tiere haben in solchen Fallen ihre Gange so 
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tief in den Boden gegraben, daB sie auf die von auBen nicht 
sichtbaren Erzgange kamen, von denen sie nun, um ihre Be
hausungen zu vergroBern, Teilchen fur Teilchen nach auBen 
befordern. 

Schon im Vorwort wies ich darauf hin, daB Herodot von 
Ameisen berichtet, die Goldkorner trugen. Diese lange Zeit 
als Marchen bezeichnete Erzahlung fand jetzt Bestatigung! 
Allerdings "weiB" naturlich die Emse nicht, was sie da 
schleppt; fur sie ist das Gold- und Kupfererz nichts anderes 
als Erde, die hinausbefordert werden muB, damit die Woh
nung vergroI$ert oder vertieft werden kann. Es ist aber 
durchaus moglich, daB sich der Mensch diese Tatigkeit zu-

Abb. 27. Chilenische Wustenameise Dorymyrmex goetschi. Diese Ameise 
baut Kraternester (vgl. Abb. 26) und dringt dabei manchmal bis zu tiefer 
liegenden Erzlagen vor, in denen sie Kammern anlegt. Das abgebildete Tier 

tragt ein Stiickchen Kupfererz. 

nutze machen kann; in den Floridabergen von Neu-Mexiko 
sollen die Erzgraber den Verlauf von manganhaltigen Adem 
mit Hilfe solcher Auswurfsmaterialien feststeIlen, wie eine 
Zeitungsnotiz kurzlich meldete. 

Wie tief solche Erzlager liegen, ist allerdings nicht so 
leicht festzustellen; es kann sich urn mehrere Meter handeln. 
Soweit gehen sicher manchmal die Gange. Sie aufzugraben, 
war allerdings kaum moglich; das Erdmaterial, in dem die 
Wustenameisen bauen, ist entweder zu hart, oder an anderen 
Stellen zu trocken und staubig, so daB alles immer zusam
mensturzt und man die Gange sofort verliert. Deshalb ver
suchte ich einige Male, mit einem "Ariadnefaden" vorzu
tasten: eine Ameise wurde gefangen, an einen feinen Seiden-
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faden gebunden und dann wieder losgelassen. Natiirlich 
sauste sie nun sofort ins Nest, und zwar so tief wie moglich, 
urn dem bosen Feind zu entgehen; und so gelang es, dem 
Seidenfaden folgend, recht tief vorzudringen, oder wenigstens 
an der Lange des Fadens festzustellen, wie weit die Ameise 
lief. Auf Genauigkeit kann eine solche Methode allerdings 
keinen Anspruch machen! 

Die Verpflegungsfrage ist bei der Atacama-Ameise nicht 
leicht zu losen. Wir sehen sie deshalb dauernd auf der Suche 
nach Nahrung, wobei sie mit groBer Geschwindigkeit umher
rennt. Da man in der kahlen Steinwiiste der Atacama ein 
weites Gebiet iiberschauen kann, ist es moglich, diese Such
gange weit zu verfolgen; in uniibersichtlichem Gelande ware 
es kaum moglich, da die Ameisen stets einzeln und dabei 
auBerst rasch in Zickzack- oder Spirallinien dahineilen und 
fast nie gerade Strecken einhaIten (Abb. 47)' Auf diese Weise 
wird das Gelande in weitem Umkreis untersucht; ich fand 
die Tiere oft 25 Meter vom Nest entfernt. Eine solche Such
methode ist auch anderen Wiistentieren eigen und deshalb 
notig, da Bur sparliche Nahrung gefunden wird. Das, was 
meine Ameisen fanden und eintrugen, war oft schon ganz 
vertrocknet oder verwittert; stets lieB sich aber feststelIen, 
daB es Reste von Insekten oder anderen kleinen Tieren 
waren, die irgendwie in die Wiiste verweht wurden. -

Ahnlich langbeinig und dadurch rasch beweglich ist eine 
andere Wiistenameise aus Asien, die jetzt auch sehr haufig 
auf Capri und anderen Mittelmeerinseln gefunden wird, wo 
sie bei ihrer wohl vor noch nicht langer Zeit erfolgten Ein
wanderung giinstige Verhiiltnisse antra£. Diese ebenfalls nach 
ihrem Entdecker Acantholepis frauenfeldi benannte Ameise 
zeichnet sich durch eine groBe Erweiterungsfahigkeit des 
Hinterleibes aus, eine fiir Wiistenameisen recht wichtige 
Angelegenheit. Sie konnen sich dadurch so fort stark voll
pump en, wenn sie irgendwo die im Trockengebiet so seltenen 
siiBen Safte finden, dann moglichst viel auf einmal heim
schleppen und im Nest wieder an die Genossen verteilen 
(vgl. Abb.42). 

Solche Erweiterungsfahigkeit des Kropfes und Hinterleibes 



fiihrt dallll iiber zu den sogellanntell HOlligtopfen oder Honig
tragern, die sich bei manchen Wiistenformen finden. Der 
Name Honigtopfe wurde zuerst fiir einige im Siiden des 
USA.-Staatcs Colorado lebende Myrmecoeystus-Ameisen ge
pragt, deren Arbeiterstand neben Normalarbeitern eine merk
wiirdige Abanderung aufweist. Es finden sieh im Staat stets 
eine Anzahl Nestgenossen, welehe dureh ihren maehtigen, bis 
beinahe zum Platzen aufgetriebenen Hinterleib auffallen. 

Abb. 28. Sogenannter Ameisenfriedhor. Die Leichen der Nestgenossen 
werden nicht verzehrt; sondern aus dem Nest hinausgeworfen und manchmal 
auf einen Haufen zusammengetragen, in derselben Weise, wie dies auch mit 

anderen unbrauchbaren Dingen geschiehl. 

Diese Diekleiber sind aus normalen Arbeitern hervorgegangen, 
und zwar dadureh, daB ihr elastiseher Kropf bis zur Grenze 
des Mogliehen mit Honig vollgestopft wird. Zur Umbildung 
eignen sieh allerdings nur ganz junge, eben gesehliipfte 
Arbeiter, deren Haut noch groBe Dehnungsfahigkeit besitzt. 
Der Kropf wird so stark gefiillt, daB er den ganzen Hinter
leib auftreibt und aIle andcren Organe, wie Magen und Darm, 
so in den Hintergrund drangt, daB man erst glaubte, sie 
seien iiberhaupt nieht mehr da: (vgl. Abb.29). 

Die Honigtrager oder Honigtopfe sind nun niehts anderes 
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als lebende Magazine. Da die Myrmeeoeystus-Ameise fast 
aussehlieBlieh von dem Saft gewisser Gallen lebt, die auf 
einer Zwergeiehe waehsen, ist das Aufspeiehern von Vorrat 
sehr angebraeht! Denn die Gallen sehwitzen den siiBen Saft 
nur wahrend del' ganz kurzen 
Zeit aus, in welcher sieh ihr 
Erreger, die Larve einer Gall
wespe, in ihnen entwiekelt. 
Wollen daher die Ameisen 
wahrend del' iibrigen Zeit 
nieht Mangel an siiBen Saf
ten leiden, so miissen sie wohl 
odeI' libel Vorrate sammeln. 
Und da sie nieht wie die Bie
nen Wachs ausseheiden und 
Zellen bauen konnen, miis
sen einige Kameraden her
halten. Sie werden von den 
anderen in langen Ziigen aus
laufenden und den Gallhonig 
eintragenden Genossen so 
lange gefiittert, wie sie auf
nahmefahig sind. Es ist klar, 
daB sole he unformig aufge
tl'iebenen Wesen wie dieHonig
tl'agel' sieh nieht mehr an 
den Arbeiten beteiligen, ja 
iiberhaupt sieh kaum mehr 
bewegen konnen. So hangen 
sie denn die meiste Zeit ihres 
Lebens unbeweglich in be

Abb. 29. "Honigtopfe" von Myrme
cocystus. (Nach Wheeler.) Einige 
Nestgenossen werden mit eingetra
genen siiBen Sarten bis beinahe zum 
Platzen angefiillt, urn als Vorrats
gefaBe zu dienen. Sie werden dann 
in besonderen Kammern gestapelt 

(vgl. Abb. 30). 

sonderen Kammern, welehe dureh eine rauhe Deeke sieh 
von den gewohnliehen Kammern unterseheiden, und ersehei
nen dureh den gelbliehen Honig in ihrem Hinterleib wie 
kleine Lampions (Abb. 30). 

Eine noeh nieht so stark entwiekelte Form fand ieh eben
falls in del' Atacama-Wiiste Chiles, allel'dings mehr an ihl'em 
Rande, wo noeh hoh3 Saulenkakteen zu waehsen vermogell. 

59 



Dort lebt eine kleine unscheinbare Ameise (Tapinoma antarc
ticum), die meist nur dann auffallt, wenn sie mit Sack und 
Pack aus ihrem Nest auszieht, urn besseres Gelande aufzu
suchen. In solchen Ziigen kann man dann auch Honigtrager 

Abb. 30. Aufgehangte Honigtopfe der Wiistenameise Myrmecocystus. 
(Nach Wheeler aus Schmeil.) 

mithumpeln sehen, die hier nicht ganz unbeweglich gewor
den sind (Abb. 31). 

Sie werden iibrigens nicht immer mit Honig gefiillt; es 
\\ird vielmehr auch Saft von Saulenkakteen in sie hinein

Abb. 31. Arbeiter und Wasser-
trager einer chilenischen Wii
stenameise (Tapinoma antarc
ticum). Diese Wassertrager 
sind noch nicht so stark Uffi

gebildet wie die Honigtopfe 
der Abb. 29 u. 30. 
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gepumpt, welche von den an de
ren, normalenArbeitern am Grunde 
der Kakteenstacheln entnommell 
wird. 

Eine Versorgung mit Fliissig
keit ist fiir Tapinoma antarcticum 
eine Notwendigkeit. Die Tiere 
legen am Rande der Wiiste nul' 
oberflachliche Nester unter Stei
nen und dgl. an: sie treiben also 
nicht Stollen tief in die Erde hin
ein, wie dies die Kraternestamei
sen tun, welche auf diese Weise 
dann bis zu feuchteren Stellen 
kommen. Obrigens sah ich auch 



Korner (Grassamen) eintragen, so daB die Kolonie fiir Zeiten 
der Not sich gut mit Speise und Trank eindeckt. 

AuBerhalb der eigentlichen Wiistenzone, in dem nicht 
mehr so trockenen Gebiet der Strauchsteppe, verandern sich 
die Tapinoma-Ameisen ein wenig; sie werden kleiner und zei
gen nicht mehr so extreme Honigtopfe und \Vassertrager. 
Wir haben demnach schon innerhalb der einen Art aller
lei Dbergange von normal en Arbeitern zu stark umgebil
deten Formen und damit gute Mittelglieder der Reihe, welche 
von Acantholepis (Abb.42) mit nur stark ausdehnbarem 
Hinterleib aller Nestgenossen zu den echten extremen Honig
topfen von Myrmecocystus fiihrt (Abb.29). 

Die Verpflegung mane her Wiistenameisen regelt sich iibri
gens noch in anderer Weise: durch Aufstapeln von Kornern 
und Samen. Da wir hier aber in eine neue, sich in ganz 
anderer Weise entwickelnde Reihe hiniibergeraten, sei diesem 
Problem ein besonderer Abschnitt gewidmet. 

Kornkammern und Pilzgarten. 

Mit der Besprechung der Kornkammern im Ameisenstaat 
kommen wir zu Dingen, die seit altesten Zeiten bekannt sind 
und vielleicht gerade dadurch von allerlei Sagen und My then 
so umrankt waren, daB man zu ihrer wirklichen Deutung erst 
recht spat kam. Es handelt sich hier urn die Ameisen des 
Konigs Salomo, die er in seinen Spriichen als Vorbild auf
stellt: die Ameise, welche Korn eintragt und damit ihre 
Speicher fiillt. Da man nun in Mitteleuropa ein solches Ein
tragen von Samen nicht beobachten kann, wurde zunachst 
behauptet, es sei dabei eine Verweehselung unterlaufen, ge
meint seien nieht Korner, sondern Ameisenpuppen, bis man 
schlieBlich auch schon in Italien, Siidspanien und Dalmatien 
die Kornersammler der Gattung Messor fand, die in langen 
Ziigen Samen eintragen, und b:::~a Aufgraben der meist in 
Kraterform angelegten Nester auch die Kornkammern selbst 
entdeckte. 

Was mit diesen Kornern dann weiter geschah, das blieb 
lange Zeit ein Ratse!. Man hatte wahl noch beobachtet, daB 
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die Ameisen die Korner ziemlich wahUos in die oberen Nest
galerien eintragen, wobei oftmals auch Schneckenschalen 
u. dgl. mitgesammelt werden, daB dort dann eine Sortierung 
erfolgt, wobei auch eine Art "Dreschen", ein Abstreifen der 
auBeren Riille vorgenommen wird (Abb.33 und 34) - und 
daB dann die so verarbeiteten Samen in "Kornkammern" 
etwas tiefer gestapelt liegen. 

Da sie in den Kornkammern fast nie zur Keimung kom
men, nahm man nun an, daB die Ameisen diese Keimung 
ldinstlich verhinderten. Eine zweite Meinung wiederum ging 
dahin, daB eine Keimung im Gegenteil nicht verhindert, son
dern so gar hervorgerufen wurde. Man findet namlich oft 
auBerhalb des Nestes Korner, die dort in Keimung iiber
gehen und dann von den Tieren wieder eingetragen werden. 
Wenn manchmal urn das Nest herum auf AbfaUstiitten 
Raufen abgebissener Keimlinge lagen, galt dies als Zeiehen 
dafiir, daB die Ameisen bei ihrem Getreide absichtlieh einen 
MiilzungsprozeB einleiteten, so, wie es die Brauer tun, urn 
die dadureh in Zucker verwandelte Stiirke zu genieBen. 

SehlieBlieh wurde den Kornern noch eine ganz andere 
Bedeutung zugesprochen. Die geschalten und gekeimten Kor
ner soU ten wenigstens teilweise zu teigartigen Massen ver
arbeitet werden, urn sehlieBlich ebenso wie die trockenen 
Samen in der Sonne einen DorrungsprozeB durchzumachen. 
Durch diese Dorrung sollte endlich eine "Sterilisation" dieser 
"Ameisenkriimel" stattfinden, damit nur ein bestimmter von 
den Ameisen "gewiinschter" Pilz wuchern kann, und der
gleichen mehr. Andere Forscher nahmen eine weniger kom
plizierte Zubereitungsart an; aber iiberall war man auf Ver
mutungen angewiesen, niemand hatte die Ameisen Korner 
fressen sehen. 

Diese widerspreehenden Annahmen zu klaren, war so fort 
mein Bestreben, als ieh auf diese eigenartigen Tiere auf
merksam geworden war und dann keine geniigende Aus
kunft iiber sie erhalten konnte. 

Es zeigte sich aber bald, daB man sieh nieht mit den 
einzelnen LebensauBerungen begniigen durfte, sondern sieh 
weitgehend iu die Biologie uud Psychologie dieser Ameisen 
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vertiefen muBte; denn oftmals gahen scheinhar ahseits lie
gende Beohachtungen den Schliissel zur Deutung. 

So hrachte heispielsweise erst das Studium der Bauarheiten 
AufschluB iiher die hier in Betracht kommenden Fragen. 
Die Bautatigkeit lieB sich hesonders gut in heiderseits mit 
Glaswanden versehenen, aufrecht stehenden Gipsrahmen he
ohachten, die von ohen und von der Seite nach Bedarf he-

GR 

Abb. 32. Rahmennest zur Bcobaehtung der Bauarbeiten von Ameisen. In 
einem von vorn und hinten mit GIas bedeekten Rahmen von 35 X 35 em 
sind kornersammelnde Ameisen angesiedelt. Ein Glasrohr Gr dient dazn, 
die Erde von unten her zu befeuehten. AI-A2 bezeiehnet die urspriingJiehe 
Erdoberflache, bevor die Tiere ihre Schaehte aushoben. Bei At und A2 
Abfallhaufen. Ein solches Kunstnest stellt eincn Quersehnitt durch den 

Bau eines Kraternestes dar (vgl. Abb. 26). 

feuchtet werden konnten (Ahh. 32). Es zeigte sieh, daB der
artig hefeuchtete Erdpartien hei unbeschiiftigten Tieren stets 
den Bautrieb auslOsten. War dies geschehen, so arbeiteten die 
Tiere auBerst fanatisch und warfen dabei selbst die der Erde 
beigegebenen Korner mit hinaus. Auf unbeschaftigte Tiere 
wirkte der Eifer sofort so ansteekend, daB sie sieh an der 
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Arbeit beteiligten. Eine Arbeitsteilung nach der GroBe der 
Nesteimvohner lieB sich dabei nicht feststellen; die gerade 
bei den Messorarten feststellbaren groBen "Soldaten" waren 
mit gleichem Eifer tatig wie die kleinen Arbeiter und trugen 
stundenlang durchschnittlich aIle zwei Minuten Erdbrocken 
aus dem Schacht. 

Wenn man den Ameisen auBerhalb des Nestes Korner Yor
legte, arbeiteten sie ebenso fanatisch wie beim Bau, und tru
gen dauernd die Samen ein. Brachte man Insassen eines 
Nestes dazu, gleichzeitig zu bauen und zu sammeln, so kiim
merten sich die einzelnen Arbeitsscharen niemals umeinander. 

Abb. 33. Abb. 34. 

Abb. 33/34. Kornersammelnde Ameisen (Messor) beim Entspelzen von 
Samen. 

Und da beide mit groBtem Eifer schafften, konnte es vor
kommen, daB die Korner von der einen Arbeitsschar ein
geschleppt, yon der anderen heraustransportiert wurden. 

Da nun bei feuchtem Boden gebaut, bei Trockenheit ein
getragen wird, konnte so die unrichtige Annahme entstehen, 
die Ameisen triigen die Korner zum Keimen ins Nasse, um 
einen MalzungsprozeB einzuleiten, der durch Trocknen dann 
wieder aufgehalten oder verhindert wiirde. 

Weitere Versuche zeigten, daB eine derartig komplizierte 
Verarbeitung ganz unn6tig ist. Es werden sowohl gekeimte 
wie ungekeimte Samen verwertet, sotern nur deren Ottnung 
moglich ist. Kommt man den Tieren durch Zerquetschen 
oder Anbohren der Korner zu Hilfe, so werden von cler zu
ganglichen Stelle aus auch sonst vernachlassigte Samen ent-
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leert. Gekeimte Samen werden vom Keimloch aus verarbeitet; 
bei Bearbeitung von gequetschten und gekeimten Stucken 
werden die ersteren bevorzugt. Die Keimung hat demnach 
nur den Vorteil, daB die Ameisen leichter zum Sameninhalt 
gelangen. 

Die weitere Verarbeitung ist dann allerdings komplizierter. 
Der Sameninhalt wird namlich meist von vielen Tieren ge
meinsam oft sLmdJnlang zerkaut ("Kaug2sellschaft") (Abb.35). 
Auf diese Weise entsteht das "Ameisenbrot", das sofort ver
zehrt wird oder dann, wenn zuviel vorhanden ist, in die Vor
ratskammern kommt. Bei diesem gemeinsamen Zerkauen, das 
sich auch bei der gern genommenen tierischen Nahrung be-

Abb. 35. Arbeiter und Soldat von kiirnersammelnden Ameisen (Messor) beim 
gemeinsamen Zerkauen von Sameninhalt ("Kaugesellschaft" zur Herstellung 

von "Ameisenhrot"). 

obachten laBt, tritt reichlich Speichel aus, und das Zerkauen 
wie das Bespeicheln bewirkt die Umbildung der Starke in 
Zucker, wie sich durch chemische Methoden nachweisen lieB. 

Durchkauung des Sameninhalts muB demnach eine ganze 
Menge Zucker liefern, 'Und das so hergestellte "Ameisenbrot" 
ist somit ein gutes Nahrungsmittel fur die Erwachsenen so
wohl wie fur die Brut, welche damit aufgefuttert wird. Ver
mutlich kann auch die in eine Zuckerart verwandelte Starke 
bei der Bearbeitung gleichzeitig verflussigt und dann im 
Kropf der kauenden Tiere gespeichert werden. Die unmittel
bare Beobachtung zeigt jedenfalls, daB das Ameisenbrot heim 
Zerkauen immer weicher wird und bis auf kleine Reste ver
schwindet. 

Die Verwertung der Samen bei den Kornersammlern ist 
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demnach viel einfacher, als man sich vorstelIte, und ebenso 
einfach loste sich die Frage, warum friihere Beobachter nie 
gesehen haben, daB die Messor-Ameisen die Korner fraBen: 
sie hatten ihre Tiere in den Beobachtungsnestern zu gut he
handelt, insbesondere zu liebevoll gefiittertl Wenn man nam
lich diesen Ameisen Zucker, Honig u. dgl. unmittelbar gibt, 
dann haben sie es gar nieht notig, erst Samen zu offnen; sie 
tragen sie wohl ein, kiimmern sich dann aber nicht mehr 
darum. Genau so ist es in der freien Natur, wo das Korn in 
den Kammern auch nur als Vorrat fiir die kiihle Regenzeit 
oder den trockenen heiBen Sommer d1ent, die alle beide die 
Beschaffung anderer Nahrung, zu denen auch hier Insekten 
gehoren, verhinderte. 

In Siid- und Mittelamerika bis hinein nach Texas leben 
kornersammelnde Ameisen, dort der Gattung Pogonomyrmex 
zugehorig, urn die sich ebenfalls eine Sage gebildet hatte. Es 
wurde behauptet, sie pflanzten sogar ihr Getreide, urn immer 
in nachster Nahe die -Graser zu besitzen, deren Samen sie ein
tragen. Tatsachlich findet man auch manchmal urn die 
Krateroffnungen herum Graser iippig wachsend, und zwar 
gerade eben die von den Ameisen bevorzugten Sorten. 

Auch dieser Getreidebau erwies sich -als Fabel und lieB 
sich viel mehr auf Mangel an Einsicht und Vorsicht denn 
auf Absicht zuriickfiihren: Die Graser sprieBen aus den in 
Nestnahe verlorenen Samen heraus sowie aus den beim 
Bauen wieder herausgeworfenen Kornern, die auf diese Weise 
dann unabsichtlich in gutes Erdreich kommen konnen. 

Von den Vorratskammern der Kornersammler laBt sich 
nun eine Entwicklungsreihe bilden zu den Pilzziichtern, wel
che eine der hochsten Stufen der Ameisenstaaten einnehmen. 
Wir hatten schon bei den Messor-Arten gesehen, daB die 
Samen oft erst zu einer kriimeligen Masse, dem "Ameisen
brot", verarbeitet werden, das dann manchmal nicht sofort 
verwertet, sondern gestapelt wird. Wenn wir uns nun vorstel
len, daf~ auf solchen beiseitegelegten Kriimeln Pilze wuchern 
und nun nicht mehr die Kriimel, sondern die Pilze gefressen 
werden, dann sind wir schon einen Schritt weiter gekommen. 
Wenn die Ameisen schlieBlich auch pflanzliches Material 
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cintragen, das niemals unmittelbar zur Nahrung dienen kann, 
und dadurch die kriimelige, von Pilzen durchwaehsene Masse 
verstarken, haben wir uns den echten Pilzziiehtern hereits 
sehr gcniihert. Tatsachlieh sehleppen aueh schon die Messor
Arten oft StUcke von Bliittern sowie Stengel und Stiele von 
Pflanzen ein, wenn sie in ihrer Sammelwut keine geeigneten 
Samen fmden; zur eigentliehen Pilzzucht sind sie jedoeh noch 
nicht gekommen. 

Einige siidamerikanisehe Ameisen haben dann diesen Sehritt 
a b 

tJ 
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Abb. 36. Kopfe der pilzziichtenden Ameise Atta columbica. a) GroBsoldat 
(Gigant), mit Andeutung der bei den Weibchen vorhandenen Stirnaugen, 
die hier den iibrigen Arbeitern und Soldaten fehlen (vgJ. auch Abb. 10). 
b) Soldat. c- e) Kleinsoldaten,Ubergangsformen, Arbeiter. f) Kleinste Arbeiter. 

getan. Zuniichst noeh etwas primitiv: sie sehleppen neben In
sekten auch deren Kot ein, und darauf wuchert dann ein Pilz, 
den sie fressen. Damit kommen wir zu den eigentliehen Pilz
giirten der Atta-Ameisen, welche fast ausschlieBlich von den 
auf besonderen "Mistbeeten" gezogenen, in der freien Natur 
aHem Anschein nach gar nieht vorkommenden Pilzen leben. 

Die Art und Weise, wie dies geschieht, ist schon oftmals 
untersucht worden, was nieht wundernimmt; denn in den 
tropisehen Gegenden von Siid- und Mittelamerika driingt sich 
ihre Tiit~gkeit formlich auf, und der Schaden, den sie an
richten, ist betrachtlich. Die verschiedenen Atta- und Acro-
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myrmex-Arten sind relativ groBe Ameisen mit allen Ober
gangen von Kleinarbeitern bis zu GroBsoldaten (Abb. 36); sie 
ziehen stets in langen Zugen aus, des Tags und auch des 
Nachts, und wandern zu einem Baum oder einem Strauch hin. 
Dort angelangt, beginnen sie mit ihren scharfen Kiefern 
Stucke aus den Blattern auszuschneiden; Blattschneider
ameisen hat man sie deshalb auch genannt. Wahrend immer 
neue Scharen zuwandern, begeben sich die ersten in langer 
Kette schon wieder ins Nest, und jedes Tier halt sein Blatt
stuck wie einen Sonnenschirm uber den Kopf (Abb. 37). Wir 
verstehen nach dieser Beobachtung, daB sie von den Ein-

Abb. 37. Blattschneiderameise (Acromyrmex) beim Abschleppen von 
Blattstiickchen. 

heimischen deshalb auch als "Schlepper" oder "Schlepp
ameisen" bezeichnet werden. 

Man hat sich auch hier lange Zeit vergeblich gefragt, was 
die Ameisen, die doch sonst eine ganz andere, bessere Nah
rung gewohnt sind, mit den nahrstoffarmen Blattern anfan
gen. Die richtige Losung wurde zunachst vorausgeahnt und 
dann durch grundliche Untersuchungen geklart. 

Die Schleppameisen nahren sich keineswegs von den Blat
tern selbst. Sind die Blattstucke ins Nest gesc'hafft, so werden 
sie vielmehr in ahnlicher Weise zerkaut, wie dies bei den 
Samen der Kornersammler geschieht. Die einzelnen Teilchen 
werden dann zusammengefugt zu einem lockeren Gewebe, 
das einen von Gangen und Hohlraumen durchsetzten, 
schwammartigen Korper bildet: die sogenannten Pilzgarten, 
welche stets in besonderen Kammern der tief in die Erde hin-
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eingebrachten Ameisenbehausung zu finden sind. In diesen 
Pilzgarten oder Mistbeeten wuchert nun das unterirdische Ge
webe eines Pilzes, der durch die Arbeit der Emsen allem 
Anschein nach nie dazu kommt, zu einem der hutartigen 
oberirdischen Fruchtkorper auszuwachsen, an die man im 
allgemeinen bei dem Worte "Pilz" denkt (Abb. 38). Es 
scheint sich urn einen Pilz zu handeln, der nur eben ,in den 
Mistbeeten der Blattschneider gedeiht. Und auf eine ganz 
besondere Weise gedeiht: denn er bildet an den wurzelartigen 
Geflechten kleine Kopfchen, die man als "Kohlrabi" oder 
poetischer "Ambrosia" der Ameisen hezeichnet hat; sie sind 

Abb. 38. Pilzgarten der Blattschneider
ameisen (Atta). (Nach Fris ch , Du und 

das Leben. Verlag Ullstein.) 

Abb. 39. Geztichteter Pilz mit 
" Kohlrabiknollchen" , dem Fut
ter der Blattschneiderameisen 
(Atta ). (Nach Frisch, Du und 

das Leben. Verlag Ullstein.) 

es, welche den Atta- und Acromyrmex-Arten fast ausschlieB
lich als Nahrung dienen (Abb. 39). 

Ais Gartner in dieser Gemiisepflanzung wirken besonders 
die Kleinarbeiter. Ihre standige Arbeit hat nicht nur die 
Mistbeete von "Unkrautern", d. h. anderen Pilzen frei zu 
halten, sondern die "Kohlrabi" iiberhaupt erst hervorzu
rulen. Sie beiBen ununterbrochen die auswachsenden Pilz
faden ab, und an solchen Stellen wachsen dann eben als eine 
Art WundverschluB die Kohlrabikopfchen. Beseitigt man die 
Arbeiter aus den Pilzgarten, in deren Zwischenraumen wir 
iibrigens auch die Brut finden, so wachsen die Pilzfaden zu 
langen Schliiuchen aus, und in kiirzester Zeit sieht das Nest 
wie verschimmelt aus. Solche Mistbeete sind dann unbrauch
bar. 

Bei den brasilianischen Atta-Arten ist nun auch die Me-

69 



thode in allen Einzelheiten bekanntgeworden, dureh welche 
der Pilz von Kolonie zu Kolonie verpflanzt nnd als Erbteil 
der folgenden Generation mitgegeben wird: Die Konigin, 
die sieh zum Hochzeitsflug vorbereitet, nimmt stets kleine 
Pilzportionen ,des Muttersitzes mit, und zwar in einem 
tasehenartigen Gebilde unter dem Mundraum. 1st sie im 
Hochzeitsflug befruchtet worden und hat sieh in ihrer Griin
dungskammer eingemauert, dann gilt ihre erste Sorge dem 
Pilz. Sie wiirgt ihn aus und beginnt ihn zunaehst zu .diingen. 
Das kann sie nur mit dem von ihr selbst abgegebenen Kot; 
etwas anderes steht ihr nieht zur Verfiigung. Und so reiBt 
sie kleine Stiiekehen des Pilzgefleehtes ab, halt sie an ihre 

a b 
Abb. 40. Junges Weibchen der Blattschneiderameise Atta sexdens mit 
Pilzzucht. (Erste Anlage des Pilzgartens.) a) Die junge Konigin fiihrt einen 
Pilzflocken zum After, urn ihn zu diingen. b) Der gediingte Pilzflocken wird 

dem Pilzgarten wieder eingefiigt. (Aus Escherich nach J. Huber.) 

Hinterleibsspitze und laBt nun einen Kottropfen dariiber 
flieBen. Das so gediingte Stiickchen wird darauf wieder ab
gelegt und ein neues auf dieselbe Weise gediingt, und so 
waehst nach und naeh em kleiner Pilzgarten heran (Abb. 40). 

Aber aueh eine Ameisenkonigin kann die Gesetze des Stoff
wechsels nieht umstoBen; irgendwoher muB sie sich selbst 
Nahrung verschaffen, urn den Pilzgarten diingen zu konnen. 
Sie tut es in der Weise, wie wir es aueh schon bei anderen 
jungen Koniginnen kennengelernt haben; sie frif3t von den 
Eiern, und zwar go Prozent oder sogar mehr, urn sich zu 
ernahren und 'Urn im Darm geniigend Substanz zum Diingen 
des Mistbeetes zu bekommen. 

Aueh die ersten Kleinarbeiter, die sie aus den restlichen 
Eiern aufzieht, miissen zunachst von den Eiern leben ; sie 
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helfen aber der Sta.mmutter sofort und diingen auch ihrer
seits den Pilzgarten. Wenn dann die ersten I(ohlrabikopfchen 
entstehen, hat die Notlage ein Ende; nach acht bis zehn 
Tagen bahnen sich auch die Arbeiter einen Weg ins Freie 
und fangen mit Blattschneiden an. So wachst dann der Pilz
garten, liefert sein Gemiise, und die entlastete Konigin kann 
nunmehr aIle Eier zur Entwicklung bringen. Die immer 
neu entstehenden Helfer erweitern schli,eBlich das Nest 
nach allen Richtungen und beginnen ihre fiir den Biologen 
so interessante, fiir die befallenen Baume so schadliche 
Arbeit. 

Das, was bei den Blattschneiderameisen und ihrer Pilz
zucht so besonders interessant erscheint, ist neben der hohen 
staatlichen Kultur noch folgendes: Sie bringen es fertig, 
nahrstoffarmes Material, das sich aber in Mengen bietet, so 
umzuwandeln, daB es fiir sie brauchbar wird, und zwar in 
solchem MaBe, daB ihre Staaten nur gerade das stets in 
Hiille und Fiille vorkommende Blattmaterial des Urwalds 
einfiihren miissen, von Erfolg oder MiBerfolg irgendwelcher 
Jagdziige und damit der Einfuhr von Fleisch oder anderer 
hochwertiger Nahrung unabhangig sind. Sie haben sich also 
auf eine Art Autarkie eingestellt, bei der mehr oder weniger 
Wertloses in Lebenswichtiges umgewandelt wird - also das 
durchgefiihrt, was die menschlichen Staaten in der Planung 
ihrer Wirtschaft bezwecken. 

Aber nicht nur in der "Wirtschaftsfiihrung" stehen die 
Atta-Ameisen mit an del' Spitze staatlicher Einrichtungen, 
sondern auch in der Wehr- und Bevolkerungspolitik, urn 
hier ebenfalls an menschliche Verhiiltnisse anzukniipfen. 
Alle Nestgenossen sind gut gepanzert und mit Stacheln und 
Dornen iiberall am Korper so stark besetzt, daB auch ein 
"Angreifen" im wahren Wortsinn sehr unangenehm ist 
(Abb.36 u. 37). Die Soldaten, die in verschiedenen GroBen 
auftreten, besitzen sehr starke Waffen in ihren machtigen 
Kiefern (Abb.36), so daB sie selbst den Menschen blutende 
Wunden beibringen konnen. 

Und an Einwohnerzahl iibertreffen die Atta-Nester aIle 
iibrigen Staaten. Ihre Konigin geMrt unbedingt zu den 



"Kinderreichen", sogar unter den Ameisen; sie ist es auch, 
welche in einem Jahr die schon erwiihnten riesigen Zahlen 
von 3500 gefliigelten Weibchen und 35000 Miinnchen zur 
Welt brachte, also beinahe 40000 Nachkommen allein an 
Geschlechtstieren, die ja nul' einen geringen Prozentsatz 
del' iibrigen Kinder darstellen. Man muB infolgedessen einen 
Atta-Staat auf einige Millionen von Einwohnern schiitzen. 

DaB sole he Riesenstaaten da, wo s'ie in Massen neben
einander auftreten und nun Kaffee- odeI' Matekulturen 
entbliittern, dem Menschen groBen Schaden tun, leuchtet 
ohne weiteres ein. So sehr der Biologe auch ihre staatliehen 
Einrichtungen bewundert: von den Kaffeepflanzern Siid
brasiliens sind sie gerade infolge ihrer hochentwickelten, 
schwer angreifbaren Organisation als "Staatsfeind Nr. I" er
kliirt worden. Ein riicksichtsloser Kampf ohne Gnade setzte 
bereits ein, ohne allerdings bis jetzt zur Eindammung dieser 
Ameisenplage zu fiihren. -

Blattlauszucht und Bliitenbesuch. 
Neben den Kornersammlern und Pilzziichtern sind es vor 

allem die Blattlaus besuehenden Ameisen, die eine hohe 
Stufe staatlichen Lebens erreicht haben. Auch hei ihnen liiBt 
sich eine Reihe immer fortsohreitender Vervollkommnung 
feststellen, und auch bei ihnen gilt es, Wahres und Erdioh
tetes auseinanderzuhalten. 1m Endglied del' Entwicklungs
reihe haben wir sichel' eine vollige Einstellung der Partner 
aufeinander VOl' uns, und auch die bekannten Beziehungen 
unserer Gartenameisen zu den Blattliiusen sind schon reoht 
eng. Wenn allerdings vielfach geglaubt wird, unsere Garten
ameisen trieben die Blattliiuse gewissermaBen wie Vieh auf 
die Weide oder briichten sie auf die Baume und Striiucher 
hinauf, so ist dies ein Irrtum. 

Die groBen Ansammlungen von Blattliiusen, die zu diesel' 
Anschauung AnlaB gaben, entstehen namlich auch ohne 
Ameisen. Aus iiberwinternden Eiern entwickeln sich im 
Friihjahr Blattlausweibchen, die ohne jede Befruchtung einer 
groBen Zahl von Nachkommen das Leben schenken. Es ist 



beobachtet worden, daB eine solche Mutter am Tag 20 Junge 
und mehr gebiert, und zwar gleich als entwickelte kleine 
Lause, die bei den Alten sitzenbleiben. So konnen an einer 
giinstigen Stelle schon in vier 
Tagen 80 bis 100 Blattlause Yer
sammelt sein, wo yorher ein ein
ziges leicht iibersehbares Weib
chen saB; und aIle sind eifrig mit 
dem Saugen der Pflanzensafte be
schaftigt, deren OberschuB, wie 
wir sehen werden, den Ameisen 
zugute kommt. 

Die Ameisen wiederum finden 
ihr geliebtes Melkvieh dann auf 
die spater noch· naher zu beschrei
bende Art: Eine Sucherin gelangte 
auf ihren Erkundungswegen naeh 
dort, kehrte heim und alarmierte, 
und auf der dabei gelegten Spur 
stromte es dann zu der neuen 
Futterstelle. Hatten wir den Zweig 
mit der sieh entwickelnden Laus
yersammlung unten mit einem 
Leimring umgeben, so ware keine 
einzige Ameise naeh dort gekom
men; die Blattlauskolonie saBe 
aber trotzdem dort! 

"Aber man sieht doeh manch
mal Ameisen Blattlause tragen?" 
wird ein aufmerksamer Beobaeh
ter yielleieht einwenden. Mit Recht 
sogar! Aber wenn er ganz genau 

Abb.41. Gartenameisen (Lasius 
niger) bei BlattJausen. 

beobaehtet hatte, wiirde er bei unseren Garten-, Wald- und 
Holzameisen gesehen haben, daB der Transport nieht au/
warts am Stamm oder Zweig naeh der Blattlausyersammlung 
/tin, sondern im Ge.genteil yon dort abwiirts ins Nest erfolgt! 
Und weiterhin konnte er feststellen, daB die Laus meist tot 
oder halbtot ist. Die erwahnten Ameisen beniitzen die Lause 



namlich nicht nur als Melkvieh, sondern oft auch zur Deckung 
des Fleischbedarfes. 

Mit dieser Feststellung sind wir schon einen Schritt weiter 
in der Erklarung, wie das innige Verhiiltnis zwischen Emse 
und Laus zustande kam. 

Die Ameisen sind, wie wir schon sahen, fast ohne Aus
nahme Allesfresser; aIle haben, kurz gesagt, Fleisch und 
Zucker notig. Den Fleischbedarf decken sie, wie wir schon 
feststellten, meist aus der Gruppe der Insekten, sei es, daB 
sie tote Tiere ins Nest schleppen oder lebende angreifen und 
iiberwaltigen. Geniigt das Erjagte oder Erheutete nicht, dann 
bleibt immer eine Reserve: sie scheuen sich nicht, auf die 
eigene Brut zuriickzugreifen, wie dies ja auch das griindende 
Weibchen tut. Der Zuckerbedarf ist oft schwerer zu decken; 
man muB den Zucker nehmen, wo man ibn ktiegt, seies auf 
dem Umweg iiber die Starkeumwandlung, wie es die Korner
sammler tun, oder auch aus stark verdiinnter Losung, wie 
sie mane he Pflanzen bieten. 

So sehen wir besonders im Friihjahr die Ameisen die Blii
ten besuchen, urn 'Von dort, wie die Bienen, den siiBen Nektar 
einzutragen. Auch die sogenannten Blattnektarien werden 
ausgebeutet, jene eigenartigen, napfformigen Organe, durch 
welche Traubenkirschen, Passionsblumen und andere Pflan
zen am Blattstiel siiBe Safte ausscheiden. Auf der Suohe 
nach solchen Zuckersaften kommen dann die Ameisen auch 
an manche Insekten, die siiBe Stoffe abscheiden, wie einig,e 
Zikaden, und schlieBlich zu den Schild- und Blattlausen. 
Gerade dort fanden sie nun Zuckersaft in stark konzentrier
ter Losung. Die Blattlause oder Aphiden besitzen namlich 
ebenso wie die vorher genannten Insekten einen Saugriissel, 
der bei ihnen sehr lang ist. Er erreicht oft die Lange des 
eigenen Korpers oder iibertrifft sie sogar, und dadurch 
konnen sie besonders gut die v,erschiedenen Pflanzenteile 
anstechen und deren Saft aussaugen, und zwar so stark, daB 
sie gar nicht alles selbst verwenden konnen. Nur ein geringer 
Teil wird wirklich verbraucht; der Rest tritt in eingedicktem 
Zustand als klarer, siiBer Tropfen an der Hinterleibsspitze 
wieder aus. Sind keine Ameisen da, urn ihn aufzunehmen, so 



flieBt dieser Saft iiber die Blatter oder wird weithin ge
spritzt, so daB es manchmal von den Baumen formlich herab
re,gnet. Es leuehtet ohne wei teres ein, daB dies fiir die Emsen 
im wahren Sinne des Wortes ein "Gefundenes Fressen" ist; 
und so sehen wir sie aueh heute noch oft den versprihzten 
Blattlaushonig auflecken, ehe sie zu den Erzeugern selbst 
kommen, urn ihn dort gIeich an Ort und Stelle in Empfang 
zu nehmen. Dnd wenn sie dort nieht sofort etwas finden. 
dunn benehmen sie sich so wie bei einer Nestgenossin, welche 
sie urn Futter anbetteln: sie betrilIern die Laus mit den 
Fiihlern und lecken den austretenden Tropfen auf. 

Dnmittelbar am After! Es laBt sich dies weder ver
heimlichen, noch umschreiben! Denn es sind nicht die 
feinen, bei manchen Blattlausen zu findenden Rohrchen, die 
auch jetzt noch manchmal als eine Art "Euter" betrachtet 
werden. Diese Rohrchen scheiden vielmehr einen Abwehr
stoff aus, einen Abwehrstoff gegen Feinde und auch gegen 
die Ameisen! 

Damit sind wir einen weiteren Schritt zur Erklarung des 
gegenseitigen Vel' haltnisses vorwarts gekommen; die Lause 
wehren sich wirklich oft gegen die Emsen und haben dies 
manehmal auch sehr notig. Es sind namlich keineswegs alIe 
Ameisen auf BlattIause eingestellt, oder wenigstens nieht 
auf alle Arten. Bringt man Tiere zusammen, die nieht an
einander gewohnt sind, so macht man oft iiberraschende Er
fahrungen. So legte ich beispielsweise der schon verschiedent
lich angefiihrten italienischen Pheidole-Ameise Blattlause vor. 
Die hungrigen Arbeiterinnen kiimmerten sich zunachst nicht 
um die ihnen unbekannten Tiere; sie wichen sagar vor 
ihnen zurUek, sooft es einen ZusammenstoB gab. SchlieBlich 
wurde abel' der Ekel, den man den Arbeiterinnen zuerst form
lich ansehen konnte, iiberwunden; und als Ende dieser Be
gegnung fand ich aIle Blattlause im Nest den Larven vor
geworfen, die in gleicher Weise an ihnen fraBen, wie dies mit 
anderen Insekten geschah (vgI. Abb. 5a). Die Lause wurden 
hier also nicht als Melkvieh, sondern als Schlachtvieh ver
wertet. 

Versuche mit anderen Ameisen verliefen noch inter-



essanter: So setzte ich beispielsweise der Wiistenameise 
Acantholepis in Capri Blattlause des Kiefernwaldes vor, die 
dort schon von Holzameisen (Camponotus) besucht worden 
waren. Als die Wiistenameisen an die Laus herankamen, 
fuhren sie zunachst erschreckt zuriick, ganz im Gegensatz 
zu ihrem sonstigen An
griffseifer. Die Blatt
laus verhielt sich bei der 
Annaherung so, wie sie 
es gewahnt war: sie hob 
die Hinterleibsspitze und 
lief.> einen Honigtrop
fen austreten. Dieser 
wurde sofort von einer 

Acantholepis aufge
sogen. Als der Quell ver
siegte, war die Ameise 
aber noch keineswegs 
befriedigt; sie zwickte 
die Laus in den Hinter
leib, und als diese nun, 
sichtlich erschreckt iiber 
diese ungewohnte Be

Abb. 42. a) Eine nicht an Blatt
lause gewohnte Acantholepis. 
Ameise findet eine Blattlaus, 
schreckt ein wenig zuriick und 
betastet sie. Die Blattlaus gibt 
einen Honigtropfen ab. b) Eine 
Acantholepis.Ameise hat sich den 
Kropf im Hinterleib prall mit 
Blattlaushonig gefiillt und eilt 
heim, ohne die Blattliiuse zu 
toten. c) Die Ameise hat den 
abgegebenen Honigtropfen auf. 
genommen, ist davon aber nicht 
gesattigt. Sie ergreift die Blatt· 
laus, zerrt sie hin und her, totetsie 
und tragt sie schliel3lich ins Nest. 

handlung, davonlaufen wollte, war es aus mit ihr. Die Ameise 
packte sie fest, zerdriickte sie und nahm so noch den Brawn 
nach der SiiBspeise zu sich! (Abb. !~2 c.) In anderen Fallen 
wurden die Lause nach Abnahme der Honigtropfen eben
falls angegriffen und, manchmal nach Alarmierung von Nest
genossen, getatet und ins Nest geschleppt. 



Nicht aIle Nester del' Acantholepis-Ameise verhielten sich 
iibrigens in diesel' Weise. Manche waren bereits viel bessel' auf 
Blattlause eingesteIlt, und es ist interessant, daB hier die Ge
wohnung erst seit kiirzerer Zeit eingetreten sein muB. Erst VOl' 

wenigen Jahren sind an del' Via Krupp in Capri Kiefern an
gepflanzt, die auch Kiefernblattlause beherbergen. An diesen 
Stellen besucht Acantholepis regelmaBig die Baume und die 
Lause, ohne sich den Honigspendern gegeniiber so roh zu be
nehmen wie die vorhin beschriebenen Insassen eines abseits 
gelegenen Nestes. Hier ist demnach die Gewohnung beinahe 
unter unseren Au,gen eingetreten, und das gleiche gilt von del' 
argentinischen Ameise Iridomyrmex humilis. Diese einge
schleppten, jetzt iiberall im Vordringen befindlichen Plage
geister haben sich ganz an die europaischen Blattlause ge
wohnt, die ihnen doch instinktmaBig nieht bekannt sein 
konnen! -

Urn das, was sich bei den Versuehen abspielte, noeh ge
nauer zu beleuchten, wurden die Verhiiltnisse kiinstlich her
gesteIlt: kleine Fliegen, die unter gewOhnlichen Verhaltnissen 
sofort abgeschleppt wurden, erhielten einen Dberzug von 
schlecht sehmeckendem Aloesaft odeI' dergleichen; und urn sie 
noch me hI' einer Blattlaus anzugleiehen, wurde ein Tropfen 
Honig am Hinterende aufgeklebt. Die verschiedensten Amei
senarten verhielten sich diesen "kiinstliehen Blattlausen" 
gegeniiber ganz gleich: Del' Zuekertropfen wurde aufgesogen. 
die "vergallte" Fliege abel' in Ruhe gelassen, es sei denn, daB 
del' Fleischhunger zu groB war. Dann konnte auch hier del' 
Ekel iiberwunden werden, wie dies ja auch bei den eehten 
Blattlausen del' Fall gewesen ist. SchlieBlieh bekamen Amei
sen, die gewohnheitsmaBig Blattlause besuehen, kleine, mit 
Honig bestrichene Fliegen vorgesetzt, die jetzt abel' nicht 
"verbittert" odeI' "vergallt" waren. Waren sie geniigend mit 
zuckeriger Fliissigkeit bestrichen, odeI' gab man vorsichtig 
mit einer feinen Spritze stets neuen Honigsaft hinzu, dann 
sogen sich die Ameisen voll und liefen heim, ohne auch auf 
das "Fleisch" zUrUckzugreifen; waren sie noeh nicht genii
gend gefiillt, als die Honigquelle versiegte, dann wurden auch 
die Fliegen angegriffen odeI' abgeschleppt. 
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Nach dies en Beobachtungen und Versuchen konnen wir uns 
jetzt eine Vorstellung machen, wie bei den noch nicht aus
schlieBlich auf Blattlause eingestellten Ameisen das gegen
seitige Verhaltnis zustande kommt: Die Lause sind durch 
Abgabe unangenehmer Stoffe VOl' nicht allzu hungrigen 
Ameisen geschiitzt, und da sie unter gewohnlichen Umstanden 
stets sehr viel Zuckersaft abgeben, so daB die Ameisen ihren 
Kropf fiillen konnen, ist die Gefahr des Gefressenwerdens 
ganz gering geworden. DaB trotzdem gelegentlich diese Gefahr 
besteht, das lehren die immer wieder zu beobachtenden Ab
transporte toter odeI' halbtoter Lause auch bei F ormen, welche 
schon sehr stark auf das Melkvieh eingestellt sind, wie unsere 
Gartenameisen. 

"Abel' man sieht doch oft die Blattlause mit Erdbauten 
umgeben und kann auBerdem beobachten, daB die Ameisen 
von ihrem Vieh Angriffe abwehren!" 

Beides ist richtig; jedoch wird auch ein groBerer Marme
ladentropfen eingebaut und geschiitzt und Bienen odeI' Fliegen, 
die sich nahern, durch Bisse odeI' Giftspritzer verscheucht. 
Auch Bliiten, die langere Zeit reichlich Nektar abgeben, 
konnen durch Bauten zugedeckt werden. Es liegt dies daran, 
daB gerade die Formen, welche auch Blattlii:use besuchen, 
gewohnt sind, neue Futterstellen irgendwelcher Art zunachst 
zu umkreisen, sie so mit ihrem Nestgeruch zu impragnieren 
und damit dem Nestbereich angleichen, wie wir spateI' noch 
sehen werden. Und das, was zum Nestbereich gehOrt, wird 
dann gelegentlich auch zugebaut. In gleicher Weise verfahren 
sie nun auch mit den Blattlii:usen, die zunachst fiir sie nul' 
eine Hon~gquelle sind wie andere auch. DaB eine Einsicht in 
Ursache und Wirkung nicht besteht, lehren gerade Angriffe, 
die von irgendeiner Seite auf das Vieh erfolgten. Die Amei
sen, welche die Angriffe auf sich selbst gerichtet halten, 
toten dann oft die Blattliiuse. 

Wenn es so notig war, allzu menschliche Vorstellungen 
von del' Viehhaltung del' Ameisen zu verbessern, so ist doch 
folgendes nicht zu leugnen: am Endpunkt del' Entwicklungs
reihe, die iiber Bliitenbesuch zu Insektenhonig fiihrt, haben 
wir wirklich ein ganz festes gegenseitiges Verhaltnis. Kleine 



braune Ameisen, die sehr scheu und zuriickgezogen in del' 
Baumrinde hausen (Lasius brunneus), sind auf groBe, eben
falls dort lebende Lause del' Gattuns Stomaphis engstens ein
gestellt. Hier rettet wirklich die Ameise ihr "Haustier", wenn 
man das Nest durch Abbrechen del' Rinde aufdeckt, und muB 
dabei sogar oft gewaltige Anstrengungen anwenden: Die 
Stomaphis-Laus senkt namlich ihren iiber korperlangen Riissel 
ganz tief in den Baum und sitzt dadurch so fest, daB es gar 
nicht leicht ist, sie wegzuziehen. Die Stomaphis ihrerseits 
scheint ebenfalls sehr auf die Lasius-Ameisen angewiesen zu 
sein; sie ist bis jetzt jedenfalls noch nie ohne Ameisen ge
funden worden. Wenn allerdings behauptet wird, sie konne 
ohne eine "Betrillerung" del' Ameise ihren siiBen Kot gar 
nicht mehr entleeren, so stimmt dies nicht ganz mit den Tat
sachen iiberein. 

Ein anderes enges Verhaltnis hesteht zwischen den gelben 
Lasius flavus, welche wir schon bei del' Beschreibung del' 
fremden Einmieter kennenlernten, und gewissen Wurzel
Jausen. Dort ist einwandfrei beobachtet worden, daB die 
Ameise sowohl die Lause wie auch deren Brut bei Angriff 
rettet, als ob es die eigene Nachkommenschaft sei. Infolge 
diesel' hier wirklich vorhandenen Zucht von Haustieren kann 
die gelbe Ameise sogar in weitem MaBe darauf verzichten, 
aus ihrem Nesthiigel ins Freie zu laufen; wir sehen die Tiere 
infolgedessen meist erst dann, wenn wir mit Absicht odeI' 
aus Zufall ein Nest freile.gen. 

Die Versuche, welche bei den noch nicht so fest mit ihrem 
Haustier verankerten Ameisen durchgefiihrt worden sind, 
zeigen sehr schon, wie wir uns das Zustandekommen enger 
gegenseitiger Abhangigkeit vorzustellen haben. Sie lehren 
dariiber hinaus, daB oft engumschriebene Triebe und fest
gewordene Instinkte mit Lernvermogen engstens verkniipft 
sein konnen, und sich so gar unter unseren Augen manchmal 
eine Gewohnung erst einstellen kann. 

DaB dies bei den Ameisen immer wieder zu beobachten 
ist, dafiir wird uns in den folgenden Abschnitten noch eine 
groBe Zahl von Beispielen begegnen. 
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V orstoB und Riickweg. 
Aus der Zeit, als man die Emsen als kleine Menschen be

trachtete, die uns Vorbild sein soU ten, hat sich eine una us
rottbare VersteUung erhalten: daB namlich im Ameisenstaat 
alles ganz weise eiugerichtet sei und Zucht und Ordnung 
herrschte. Aber wenn man sich, VOl' einem groBen Nest 
stehend, nur auf seine eigenen Augen verlaBt, dann seheu wir 
davon eigeutlich gar nichts mehr, sondern alles lauft und 

Abb. 43 a. Photographie eines Nesteingangs von Messor barbarus in Capri. 

wurlt wild durcheinander. Betrachtet man dann ein Einzel
tier, so sieht man es oft auch keineswegs so handeln, daB es 
uns sinngemaB und planvoll erscheint, so daB der amerika
nisehe Sehriftsteller Mar k Twa i n bei der Betraehtung 
einer vorwarts eilenden Ameise zu dem SehluB kam, "sie sei 
das dtimmste Tier." 

Wenn wir uns ein Bild davon maehen wollen, wie das 
groBe Gewimmel im Ameisenhaufen zustande kommt, dann 
muss en wir uns zunaehst ein Einzeltier ganz genau betrach
ten, und zwar nieht nur kurze Zeit, sondern tiber cine groBe 
Zeitspanne hinweg. Dies ist nur dadureh moglich, daB man 
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elmge Tiere in irgendeiner Weise kennzeiehnet; ein weiBel', 
roter, gelber und griiner Farbfleek auf den Hinterleib odeI' 
den Brustabschnitt laBt sieh bei einiger Geduld leicht an
bringen, und mit 5 Farben und 2 versehiedenen Kombina
tionen haben wir schon 35 Tiere aus del' Masse herausgehoben. 

vVir wollen bei unserer Betrachtung ausgehen von Einzel
tieren, welehe als Unbeschaftigte, Arbeitslose das Nest ver
lassen, um sieh eine Tatigkeit zu suchen, und wollen soleh 
ein Tier beobachten bei 
den Staaten del' korner
sammelnden Arten, die 
sieh hierfiir als beson
del's geeignet erwiesen. 
Dazu gehoren, wie wir 
sahen, in Europa die 
Ameisen, die schon die 
Bibel als SammIeI' kennt 
(Gattung Messor), und 
in Amerika einige ganz 
ahnlich lebende Arten 
(Gattung Pogonomyr
mex). Diese Korner
sammIeI' sind auch des
wegen besonders gut fiir 
un sere ersten Versuehe 
geeignet, weil bei ihnen 

Abb. <le3b. Einfachstes kiinstiiches Nest zum 
Beobachten und Photographieren von Amei. 
sen : eine Glasschale ist mit einem dicken 
Papp. oder Papierblatt bedeckt. Durch das 
in der Mitte angebrachte Loch konnen die in 
der Schale angesiedelten Ameisen das Papier. 
blatt betreten. Das kiinstliche Nest steht in 
einer groBen Schale mit Wasser, urn das 
Entkommen der Ameisen zu verhindern. 

Finden und Eintragen von Futter auf del' einen Seite und Ver
wert en und Verfiittern del' Nahrung auf del' andern Seite von 
verschiedenen Tieren ausgeiibt wird (vgl. Abb. 33-35); die 
eine Gruppe schleppt die Samen und Korner in besondere 
Vorratskammern, wo eine andere Arbeitsschar sie dann ent
spelzt und weiter verarbeitet. Unsere einheimischen Ameisen 
pumpen dagegen den Kropf voll und entleeren ihn erst nach 
und nach wieder; sie bleiben also viel langeI' verschwunden. 
Da sie dabei auch selbst Nahrung in ihren eigentlichen 
Magen aufnehmen, ist ihr Zustand auBerdem ein anderer als 
vorher, denn ein gesattigtes Tier benimmt sich stets andel'S 
als ein hungriges! 
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\Veiterhin zelgen die Kornersammlerarten Besonderheiten 

im Nestbau, die fur Versuche gunstig sind; sie wohnen in 
Schachten in der Erde zwischen Sand- und Gesteinsbrocken 
und steigen senkrecht nach oben durch eine oder wenige 



Abb. 44. Kiirnersammelnde 
Ameisen (Messor barbarus) 
beim Erkunden. Die Ameisen 
wurden auf einem Papier
blatt eines Nestes in der Art 
der Abb. 43b photographiert 
und ihre Wege nachgezeich
net. Eine Ameise verlaBt in 
Abb. 4t,a erstmalig das Nest, 
orientiert sich in einem Bo
gen (44b) und kehrt ins Nest 
zuriick (44c). Die Abb. 44g 
zeigt die weiteren drei 
Wege desselben Tieres. Beim 
III. Weg folgt es eine Zeit
lang der Kante des Papiers; 
derartige Richtungsweiser 
werden stets gern benutzt. 
Am Ende des III. Weges 
geht die Ameise nicht bis ins 
Nest selbst zuriick, sondern 
nur bis zum Eingangsloch, 
um sofort einen neuen Bogen 
zu beschreiben. Dabei findet 
sie das Futter (zerquetschte 
Korner). In Abb. 4t,d hat 
die Ameise das Futter ge
funden und tragt ein Korn 
ein. Naeh Alarm im Nest 
erscheinen 2 Nestgenossin
nen, eine groBe und eine 
kleine, und suchen aufge
regt (Abb.44e). Ihre Wege 
unterscheiden sich deutlich 
von denen der Nichtalar
mierten, wie ein Vergleich 
der Abb. 44g (vor Alarm) 
und 44h (naeh Alarm) zeigt. 
J edes Tier such t fUr sich; 
das Kleinere findet sehlieB
lich das Futter (Abb. 44h 
= gepunktete Linie). Das 
GriiBere, das in Abb. 44f 
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deutlich beim Suchen mit den Fiihlern den Boden abtastet, kommt 
nicht zum Futter und kehrt wieder heim (Abb. 44h = ausgezogene 
Linie). 

Offnungen zur AuBenwelt (vgl. Abb. 43 a). Dort legen sie 
ihre Abfalle nieder, zu denen, wie wir sahen, auch die Toten 
gehOren (Abb.28). 

Diese Wohnungen der Messor-Ameisen lassen sich leicht 
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kiinstlich in einer Schale nachmachen; die AuBenwelt wird 
durch ein daraufgelegtes Pappstiick dargestellt, das die Tiere 
durch ein mittleres Loch betreten (Abb. 43 b). Und da diese 
Ameisen als Steppen- und Wiistenbewohner an grelle Sonne 
gewohnt sind, lassen sie sich auf der Pappe verhaltnismaBig 
leicht photographieren und filmen. So sehen wir in Abb. 44 a 
eine Messor-Ameise, die bei einer derartigen Versuchsanord
nung erstmalig aus dem Kunstnest an die Oberflache kommt. 
Sie lief, wie Abb.44b zeigt, in einem Bogen urn das Aus
gangsloch herum und verschwand dann wieder im Nest. 
Solche Orientierungsgange sind typisch fiir alle Ameisen; 
durch sie wird zunachst die nahere, spater die weitere Um
gebung des Nestes nach allen Seiten erkundet, wie dies 
Abb. 44g ze~gt. Bei spateren Gangen, hesonders dann, wenn 
die Umgebung schon bekannter geworden, beschrankt sich 
die Ameise oft darauf, nur zum Eingang hinzueilen, ohne 
das Nest selbst zu betreten; sie iiberzeugt sich gewissermaBen, 
ob alles in Ordnung ist. Auch dies ist in Abb. 44;g beim drit
ten Auslauf des Tieres zu sehen. 

Auf solche Weise gewinnt die Ameise immer groBere 
Kenntnis der Nestumgebung. Sie nimmt die Merkmale aller
dings nicht in allen Einzelheiten in sich auf. Es sind beson
ders hervorragende Punkte, wie ein Stein, ein Grasbiischel 
und dergleichen, die ihr vertraut werden und die sie dann 
gewissermaBen "ansteuert"; d. h. sie eilt auf sie zu, urn von 
da aus dann vielleicht eine andere Richtung zu nehmen 
(Abb.45). Manchmal merkt sich dabei jedes Tier ein an
deres Kennzeichen; man kann auch beobachten, wie das eine 
Tier ein Hindernis stets in dieser, das zweite in anderer Rich
tung umgeht (Abb.67). Auch wird oft der Riickweg nicht 
in gleicher Richtung genommen wie der Heimweg (vgl. 
Abb. 67 u. 68); man ist iiber die Mannigfaltigkeit stets er
staunt, die man dabei beobachten kann. 

Die Orientierung ist auch bei den einzelnen Ameisenarten 
verschieden. Manche mit verhaltnismaBig guten Augen aus
gestatteten Formen richten sich beispielsweise in hohem 
MaBe nach dem Sonnenstand, woriiber eine besondere Ver
suchsanordnung AufschluB gab (Abb.46). Man setzte eine 

84 



vom Nest iiber einen Sandplatz unmittelhar der Sonne ent
gegenwandernde Ameise (Lasius niger) dadurch gefangen, 
daB man eine kleine Schachtel iiber sie stiilpte (Ahb. 66 
bei x). Naeh zweistiindiger Gefangenschaft wurde das Tier 
wieder freigegeben und trat sofort den Riickweg an. Die 
Riickzugslinie wich jedoeh vom Vormarsch urn 30 Grad ab; 
d. h. genau so viel Bogengrade, wie die Sonne wahrend der 
zweistiindigen Gefangenschaft der Ameise inzwis,chen naeh 
links gewandert ist. Der Ameisenforscher B run wiederholte 
dies en schonen Versuch oftmals und veranderte dabei die 
Zeit der Gefangenschaft. Stets entsprach der Ahweiehwinkel 
des Riiekwegs dem betreffenden Sonnenwinkel mit nur ganz 
geringen Fehlern. 

N 

~: / 
':'=?'~"~d 

Abb. 45. Wege einer mit einem Farbfleck kenntlich gemachten Messor
Ameise von dem an einer Mauer befindlichen Nesteingang N zu dem 31/ 2 m 
entfernten Futter (G). Es wird auf dem Weg zuerst die Staude einer Blatt
pflanze (B) angesteuert, dann in ann1l.hernd gerader Linie zu einigen Gras
biischeln (G) geeilt. Von dort kehrt das Tier mit einem Grassamen zuriick 
zum Nest. Aile Ausmarsche erfolgen in derselben Weise; einmal wird jedoch 
schon bei H Futter gefunden. S bedeuten die einfallenden Sonnenstrahlen, 

die gleichfalls rich tend wirken. 

Solche Versuche gelingen iibrigens nieht iiberall. Sie ver
sagen auf unebenem Boden mit vielen anderen "Merkpunk
ten", wie Biiumen, Biischen und Stauden, und versagen auch 
gerade bei den mit den besten Augen ausgezeichneten Wald
ameisen (Formica rufa). Diese merken sich auch bei ihren 
Fernreisen gewisse Gesichtsbilder, wie groBe Biiume, Hauser 
und dergleichen mehr hinter oder neben ihren Nestern, und 
steuern diese an. Der sogenannte "Licht- oder Sonnenkom
paB" ist also nur ein Mittel der Orientierung fiir die Ameise, 
nieht das einzige. 

Aueh der Bodengrund und damit cler Tastsinn spielt eine 
Rolle; die Ameise hat sich beispielsweise gemerkt, daB nach 
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einer Strecke Sand Waldboden kommt mit Tannennadeln, 
und dann wieder eine glatte Steinplatte. Und da die Ameisen 
ja in weitem MaBe sich von Geriichen leiten lassen, spielt 
auch die F olge verschiedener Diifte eine Rolle. Verandert 
man die Reihenfolge des Untergrundes oder verandert man 

Abb. 46. Sogenannte "Licht. 
kornpaB". Bewegung einer 
Arneise bei VorstoB und 
Riickweg. Das Tier (Lasius 
niger) war von Nest N der 
Sonne entgegen bis x vorge· 
drungen, wo es rnit einer dunk. 
len Schachtel bedeckt und 
!l Stunden lang gefangen. 
gehalten wurde. N ach Wieder· 
befreiung lief die Arneise so 
heirnwlirts, daB die Sonne ihr 
unrnittelbar irn Rucken stand. 
Da die Sonne aber inzwischen 
urn 30° nach links gewandert 
war, karn das Tier nicht un· 
rnittelbar zurn Nesteingang, 
sondern ein Stiick weiter 
rechts. Es rnachte dann Er· 

den Geruch solcher gewohnten 
Wege, so wird das Tier sofort un
sicher. Es beginnen dann wieder die 
Erkundungswege, bis etwas Be
kanntes erreicht worden ist. Kurz
urn, es ist eine ganze Zahl von Ein
driicken, die gemerkt werden, damit 
der Riickweg gut vonstatten gehen 
kann. 

Wie weit eine Erkunderin auf 
diese \Veise vorzustoBen vermag 
und wie genau sie den Heimweg 
kennt, ist oft erstaunlich; ich bot 
einmal einer Messor-Ameise bei 
Neapel eine Brotkrume, die sie so
fort nach Hause zu tragen begann. 
Sie muBte einen Weg von 7 Meter 
Luftlinie zuriicklegen und dabei eine 
Mauer von 2 Meter iiberklettern. Sie 
tat alles ohne Zogern und ohne 
Hilfe von Nestgenossen - ein Zei
chen, daB sie den Weg ganz genau 
kannte. 

DaB man bei sole hen oft wirk
lich verbliiffenden Leistungen leicht 
auf den Gedanken kommen konnte, 

kundungswege, bis es heirn 
fand. (Nach Brun.) die Ameisen (oder auch die Bienen 

und Termiten) wiirden durch eine 
unbekannte Kraft zum Nest gleichsam magnetisch hingezogen, 
ist begreiflich. J etzt weiB man aber auf Grund von einer 
Riesenzahl sehr genau durchgefiihrter Versuche, daB es wirk
lich eine Gedachtnisleistung ist, welche die Insekten zu 
ihrem Wegfinden befahigt; jede oft auch nur kleine Unter-
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brechung oder Veranderung des Gewohnten kann dabei neue 
Erkundungswege aus16sen, die dann aber meist bald den 
AnschluB an Bekanntes erreichen. DaB dies nicht stets ge
schieht, sei zum SchluB noch erwahnt; immer wieder findet 
man Ameisen, oft ganz in der Nahe des Nestes, die vollstandig 
verwirrt umherlaufen und dann schlieBlich zugrunde gehen, 
weil sie nicht heimfinden. Es sind dies Opfer ihres Berufes, 
wie so manche Forschungsreisende! 

Mit Forschungsreisen ins Unbekannte sind die Erkun
dungswege auch deswegen zu vergleichen, weil sie dem Staat 
neue Lebensmoglichkeit erschlieBen sollen; denn fmher oder 

a b 

N 
Abb.47. a) Weg einer Wiistenameise Dorymyrmex goetschi bei Alarm. 
Das Tier findet eine Beute (Raupe) und "tanzt" formlich herum, immer 
wieder zur Beute zuriickkehrend. b) Alarmierende Dorymyrmex eilt zum 

Nest (N). 

spater findet doch eine solche Erkunderin etwas, das brauch
bar erscheint. Zunachst wird in solchem FaIle das Neue, Un
bekannte genau untersucht. Wie diese Untersuchung vor sich 
geht, ist Temperamentssache: manchmal wird es ganz vorsich
tig beschlichen, wie es beispielsweise unsere einheimischen 
Knotenameisen (Myrmica) tun, oder stiirmisch angerannt, wie 
ichesbeichilenischen Wiistenformenbeobachtete (vgl.Abb. 47)' 
Fast immer weicht die Finderin mehrere Male zuriick, ehe 
sie sich wieder nahert, sofern sie nieht sofort die Flucht er
greift, falls das Neue zu gefahrlich erscheint. Stellt sich das 
Unbekannte als gleichgiiltig hera us, dann werden die Orien
tierungsvorgange nach einiger Zeit weiter fortgesetzt, wie 
dies beispielsweise dann geschieht, wenn man vor suchende 
Ameisen ein kleines Sandhaufchen hinschiittet. 1st es dagegen 



etwas Brauchbares, so versucht die Ameise sofort es abzu
transportieren. Gelingt es ihr allein in ein- oder mehrmaligen 
Gangen, so handelt sie meist ganz selbstandig, d. h. sie ver
zichtet auf Hilfe und tragt das Gefundene nach und nach 
ins Nest. 

Bei manchen Arten macht sich dabei aber schon eine 
Arbeitsteilung gel tend : Das Gefundene wird nicht mehr bis 
ins Nest selbst geschleppt, sondern nur ein Stuck weit, so 
daB beispielsweise unterwegs kleine Kornerdepots entstehen, 
wie bei den Messor-Ameisen, oder aber die im Kropf befor
derte fliissige Beute wird schon in groBerer oder geringerer 
Entfernung des Nestes an Nestinsassen abgegeben, die sie 
dann weiterbefordern. Es kommt also schon zu einer Zu
sammenarbeit mit anderen Genossen. Und dabei erhebt sich 
nun gieich die Frage: Woher wissen die Ameisen, daB vor 
ihnen ein AngehOriger ihres Staates steht? 

Erkennen und Verstandigen. 
'Venn sich bei uns Menschen eine feste Gemeinschaft mit 

einheitlichem Handeln ergeben soll, dann sind stets besondere 
Einrichtungen notig; man muB einander als Glieder dieser 
Gemeins~keit erkennen und man muB sich miteinander 
irgendwie verstandigen konnen. Zum Erkennen dienen bei
spiels weise Abzeichen von der Vereinsnadel bis zur Uniform, 
oder Losungsworte vom Feldgeschrei bis zur Parole; zur 
Verstandigung werden beniitzt irgendwelche Winkzeichen bis 
zur Druckschrift, oder Alarmsignale vom Schreckensruf bis zum 
SOS der drahtlosen Telegraphie. Es handelt sich demnach bei 
menschlichen Einrichtungen, deren Aufzahlung man beliebig 
fortsetzen konnte, fast immer um Zeichen, die auf unser 
Auge oder Ohr wirken; andere treten fast ganz zuriick. Bei 
den Ameisen miissen die Verstandigungsmittel dagegen schon 
deshalb meist anderer Art sein, weil manche Arten iiberhaupt 
keine Augen haben und Ohren zu fehlen scheinen. Es ist 
jedenfalls mehr ais zweifelhaft, ob zirpende oder klopfende 
Gerausche, welche sich manchmal beobachten lassen, als 
Tonschwingungen oder nur als Ersohiitterungsreize empfun-
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den werden. Wichtig dagegen sind fUr die uns hier interessie
renden Fragen andere Sinnesorgane, besonders der Geruch, 
deren Aufnahmeorgane sich, wie wir sahen, vorzugsweis-e 
an den Fiihlern befinden. Mit ihm erkennen sich die Ameisen 
untereinander, sie haben gewissermaB,en eine 

G e r u c h sun i for m. 

Diese setzt sich zusammen aus dem Artgeruch der Tiere 
selbst sowie aus dem Nestgeruch, der durch die benachbarte 
Umgebung in jedem Staate etwas anders ist. Was nicht so 
rie~ht wie die Genossen des Staates, wird im allgemeine'll 
sofort als Feind betrachtet, beispielsweise auch die Art
genossen eines anderen Nestes. 

Man hat durch eine Reihe sehr netter Versuche diese Ge
ruchsuniform und ihre Wirkung zeigen konnen. Zunachst 
ist es gelungen, die Erkennungsmoglichkeit auszuschalten. 
Wenn man einem Menschen die Augen zubindet und die 
Ohren verstopft, wird er seine Kameraden nur schwer er
kennen konnen, und in gleicher W,eise ist's bei den Ameisen, 
deren Fiihler man so' mit einem Lack iiberzieht, daB die 
feinen Geruchsorgane verklebt sind. Solche Tiere verhalten 
sich je nach dem Temperament verschieden; entweder greifen 
sie wiitend auch die Nestgenossen an, oder es leben friedlich 
auch Feinde Zllsammen. 

Weiterhin war es moglich, die Geruchsuniform zu ver
iindern: Eine groBe Zahl von Ameisen wurde getotet und 
dann zerquetscht, und in dem so erhaltenen Blutsaft Ameisen 
eines fremden Staates oder einer anderen Art gebadet. Wirk
lich lieBen sich die Tiere zunachst dadurch tauschen; ein 
gewisses MiBtrauen blieb aber hestehen, und je mehr der 
angenommene Duft schwand, desto feindli,cher war die Be
handlung. 

Umgekehrt endlich ist es gelungen, Nestgenossen ein und 
desselben Staates geruchlich so zu verandern, daB sie schlieB
lich als Feind betrachtet wurden. Schon eine langere Tren
nung bewirkt oft ein gewisses MiBtrauen. Dieses nimmt zu, 
wenn man die einzelnen Gruppen in verschiedenen Kunst
nestern halt, die einen vielleicht in den spater noch zu 
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beschreibenden Gipsbehaltern, die anderen in Glastuben 
(Ahb. 65 u. 66). Und am schlimmsten wurde e8 .. als ich 
einmal die Insassen eines Messor-Nestes trennte und die einen 
vorzugsweise mit Fleisch (Insekten u. dgl.), die anderen nur 
mit Kornern fiitterte. Nach 2-3 Monaten war hier di,e Aus
diinstung so verschieden geworden, daB es zu den wildesten 
Kampfen kam, die ich bei dieser sonst ganz friedliebendell1 
Art je erlebte. Sie waren so verschieden geworden, daB sie 
"sich nicht mehr riechen wollten" J 

A I arm s ig n a I e. 

Um die zweite Einrichtung zur Herstellung einer Gemein
samkeit kennenzulernen und um zu sehen, wie eine Verstan
digung im Ameisenstaat zustande kommt, wollen wir uns 
wieder der Messor-Ameise zuwenden, die in der Abb. 44 auf 
Nahrungssuche ausging. In dem Beispiel, das dieser Abb. 44 
zugrunde lag, konnen wir die Messor-Ameise beim dritten Aus
la;;'f beim Finden der Nahrung beobachten (Abb.44d). In 
freier Natur ist die Futterquelle eine reife Grasrispe oder 
eine Samenanhaufung, in unserem Versuche ein Haufen zer
quetschter Korner. Sind es wenig, so beginnt das Tier Korn 
fiir Korn wegzuschleppen, und zwar bei guter Kenntnis des 
Weges, wie wir sehen, auf annahernd gerader Strecke. 

Wird dagegen eine reiche Nahrungsquelle entdeckt, so 
geriit die Finderin in groBe Erregung, und diese Erregung 
teilt sich den Nestgenossen mit, auf die sie trifft, besonders 
dann, wenn diese von keiner anderen Tiitigkeit in Anspruch 
genommen sind. Die Finderin tut meist noch das ihre, solche 
Arbeitslose zu ermuntern; sie schlagt mit den Fiihlern auf 
sie ein, oder auch mit den Beinen, und ganz temperament
volle stoBen sie sogar mit dem Kopfe in die Seite. Die so 
behandelten Genossen werden dadurch sehr erregt; sie ver
lassen eilig das Nest und beginnen zu suchen. Man sieht schon 
an ihren Wegen, daB sie viel aufgeregter sind als die ersten 
Erkunder (vgl. Abb. 44g u. h); die Schleifen und Spiralen, 
die sie laufen, sind viel verwickelter, viel enger. Ein heftiger 
Alarm bei lebhaften Formen erinnert manchmal an das Ab
schieBen einer Flinte; wie dort aus der Miindung die Schrote, 
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so spritzen die Alarmierten formlich nach allen Seiten und 
vermehren die Moglichkeit des Findens dann noch durch 
die Windungen und SpiraIen, in denen sie suchen. Wie bei 
der Schrotflinte kommen aber auch nur einige zum Ziel. 
AIle die, weichen es gelang, beginnen nun sofort einzutragen 
und dabei auch zu alarmieren. So verstarkt sich an der Futter-

Abb. 48. Begegnung zweier Arbeiterinnen der Gartenameise Lasius emargi. 
natus. Das linke Tier (mit Farbfleck gezeichnet) alarmiert die entgegen. 
kommende Genossin (a) ; die Alarmierte maeht kehrt (b) und folgt ihr (c). 

(Nach Filmaufnahmen). 

stelle nach und nach die Zahl der Sammier. AIle, die nicht 
zum Futter gelangt sind, kehren nach einiger Zeit ins Nest 
zuruck und kommen dort wieder zur Ruhe (vgl. Abb. 44g), 
sofern sie nicht, bei erneutem Alarm, zufallig doch der 
Sammierschar eingereiht werden. 

Das so wichtige Verstandigungsmittel der Alarmierung von 
Nestgenossen mussen wir uns jetzt noch etwas naher betrach-



ten. Man kann bei den meisten del' untersuehten Arten drei 
Grade del' Alarmierung feststellen, die abel' alle ineinander 
iibergehen. Del' erste besteht in mehr odeI' weniger starkem 
Sehnieken des Korpers; er lost bei den Alarmierten nul' eine 
geringe Bewegung aus. In den Staaten maneher Ameisen 
werden so beispielsweise die Brutpfleger auf eine veranderte 
Lage aufmerksam gemaeht und zum langsamen Abtransport 
von Eiern und Larven veranlaBt. Del' zweite Grad kann eben
falls noeh im Sehnieken des Korpers odeI' nur des Hinter
leibs bestehen, zu clem dann abel' das sohon angefiihrte An
sto{5en del' Alarmierten mit den Fiihlern, mit den Vorder
fiiBen und mit dem Kopfe kommt. In diesel' Weise sueht 
eine Finderin dann zu Hilfe und Mitarbeit aufzufordern, 
wenn sie eine Beute gefunden hat, die so groB ist, daB sie 
dieselbe nieht allein bewaltigen kann. 

Hinzu kommt zu diesem AnstoBen mit irgendwelchen 
Korperteilen dann noeh eine besondere Bewegungsart bei leb
hafteren Formen. Dabei werden oftmals die Beine in ganz 
besonderer Weise aufgesetzt odeI' aueh versehrankt, so daB 
formliehe "Stepp"-Schritte entstehen; und dabei lauft odeI' 
rennt das Tier noeh ruckweise in einigen Kreisen odeI' 
Sehlangenlinien umher, so daB del' Eindruck eines Tanzes 
noeh verstarkt wird. Auch diese Tiinze, die Wir in ahnlicher 
Weise bei den Bienen kennen, sind ebenfalls Ausdrucksformen 
del' Erregung, welehe bei jeder Art ein wenig abgeandert er
seheinen. (V gl. die Wege alarmierender Ameisen in Abb. fl7 
sowie Abb.61-63.) 

Diese Erregung del' Finderin nimmt zu mit del' GroBe del' 
Beute und kann dann in die dritte Art des Alarms iibergehen. 
Wahrend von den sanfteren Graden del' Erregungsiibertra
gung Tiere unbeeinfluBt blieben, welche von einer Arbeit zu 
sehr in Anspruch genommen waren, setzt diese hochste Stufe 
des Alarms, del' Gefahralarm, alle Nestgenossen in Be
wegung. Die meisten Arten laufen bei solehem Gefahralarm 
in groBter Erregung mit geOffneten Kiefern umher (Abb. fIg); 
mane he erheben dabei den Hinterleib mehr odeI' weniger senk
reeht in die Hohe (vgl. Abb.50), und es laBt sich dann oft 
del' Austritt eines groBen Gifttropfens an del' Hinterleibs-



spitze feststellen. Die Alarmierten benehmen sich zunachst 
wie die Tiere, welche den Alarm begannen; dann wird meist 
irgendeine Arbeit angefangen, die sich gerade bietet. Nur 
Tiere, die zufallig an die Stelle kommen, von der Gefahr
alarm erfolgte, konnen dort 
einen etwaigen F eind be
kampfen. Bei anderen lost 
vielleicht das Zusammen
treffen mit aufgespeicher
ten Futterstoffen oder mit 
Brut den TransporUrieb 
aus, oder abel' einstiirzende 
Nestpartien treiben zu Auf- Abb.49. Soldat einer Messor-Ameise bei 

Gefahralarm. 
raumungs- und Bauarbei-
ten an_ In solchen Fallen hat dann das wilde Gewimmel seinen 
Hohepunkt erreicht. Wenn abel' nicht bald etwas geschieht, 
was als Reiz wirkt, klingt auch ein Gefahralarm rasch wieder 
ab, und die Nestgenossen kehren zu ihren friiheren Arbeiten 
zuriick. -

Abb.50. Bei Gefahralarm stellt die chilenische Ameise Campo notus morosus 
ihren Hinterleib in die Hohe. 

Die Beobachtungen an allen bisher untersuchten Ameisen
arten zeigten, daB die · Alarmierten keinerlei beschreibende 
("deskriptive") Mitteilung machen, sondern nur Erregungs
zustande iibertragen; was die so in Aufregung gebrachten 
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Alarmierten dann unternehmen, ist von neuen Reizen ab
hangig. Insbesondere ist beim Alarm nichts ausgesagt tiber 
den Ort, von dem aus alarmiert worden ist, und vielfaltige 
Versuche haben auch geze~gt, daB ebensowenig eine Mitteilung 
dariiber erfolgt, um was es sich handelt. Bei Futteralarm 
nehmen beispielsweise die Alarmierten von jeder Stelle das, 
was zor Nahrung geeignet ist, und transportieren es abo 
Richtunggebend wirkt nur manchmal das schon erwiihnte 
Stafettenprinzip: Bei den Kornersammlern tragen die Finde
rinnen die Samen spater nicht mehr unmittelbar bis ins Nest 
hinein; sie legen sie vielmehr an geeigneten Stellen nieder, so 
daB auf dem Wege zor Endstelle kleine Futterhaufen er
stehen. Die Alarmierten, die zu diesem Haufen kommen, 
transportieren dann die dort liegenden Korner ab; ist der 
Haufen erschopft, so suchen sie weiter und kommen schlieB
lich, von Depot zu Depot vorstoBend, zur eigentlichen Futter
quelle hin. 

Ein ahnliches Stafettenprinzip liiBt sich auch bei den Amei
sen feststellen, die fliissige Nahrung eintragen; in solchen 
Fallen kommen die Finder UIId die Sammler, die ihren Kropf 
und Magen vollgepumpt haben, entweder selbst an geschiitz
ten Stellen zur Ruhe, oder sie geben die Fliissigkeit durch 
Ausbrechen an Genossen ab, die arbeitslos in Nestniihe her
umsitzen. Diese wandern dann ins Nest weiter und geben dort 
die Nahrung ab, wie ein Stafettenliiufer seinen Stab, oder 
aber sie warten, als eine Art lebendes Depot, bis sie von 
Alarmierten gefunden worden sind, urn nun die Nahrung an 
diese abzugeben. 

Wegspurung. 

Manche Ameisenarten, und zwar besonders solche, die tote 
Tiere zernagen, gehen indessen in ihrer Zusammenarbeit viel 
weiter, als bisher beschrieben wurde; sie bewirken eine 
Spurung des Weges, und mit Hilfe dieser Spuren vermogen 
die Alarmierten zur gefundenen Nahrungsquelle schnellstens 
hinzufinden. Auch in solchen Fallen wird demnach tiber den 
Ort des Fundes nichts ausgesagt, aber wenigstens ein Weg 
nach dort angegeben. 
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Abb. 51. Filmstiicke eines Alarms bei der italienischen Hausameise Pheidole 
paI\idula. Erklarung im Text. Der Schatten der Nadel, mit der die Fliege 
aufgespieJ3t ist, dient gleichzeitig als Sonnenuhr, welche die seit Versuchs. 

beginn (8 Uhr 30 Min.) verstrichene Zeit angibt. 



Wie dies geschieht, laBt sich am hesten untersuchen hei 
den mittelmeerischen Pheidole- und den amerikanischen Sole
nopsis-Arten; diese meist fleischfressenden Ameisen sind dar
auf eingestellt, kleinere Tierleichen entweder als Ganzes ins 
Nest zu tragen oder sie dann, wenndies nicht moglich, in 
kiirzester Zeit zu zerlegen und stiickweise ahzuschleppen. 1m 
Gegensatz zu den Kornersammlern, die meist ein"zeln ein
tragen, helfen sich auch diese Ameisen sofort, wenn ein Ge
no~se fiir den Transport zu schwach ist, und dadurch kommt 
ein viel ausgesprocheneres Zusammenarheiten hei Alarm zu
stande. 

In der Ahh.51 sehen wir an einem Filmstreifen, wie ein 
solclIer Alarm und wie ein Ahtransport einer Fliege erfolgt. 

Auf einem Versuchstisch war ein Papierhlatt aufgelegt 
und darauf mit einer Nadel eine Fliege festgesteckt. Der 
Schatten der Nadel dient gleichzeitig als Sonnenuhr und 
zeigt ehenso wie der Schatten des Kinostativs, daB sich alles 
in kiirzestem Zeitraum ahspielL 

Zunachst ist die Fliege noch nicht entdeckt (Ahh. 51 a); es 
kann oft lange Zeit dauern, his dies geschieht, und die Ge
duld des Beohachters wird oft sogar stundenlang auf die 
Prohe gestellt. SchlieBlich kommt aher doch eine Pfadfinde
rin; in der Ahh. Slh sehen wir eine derselhen ander Fliege 
angelangt, und hald darauf erschien auch eine zweite. Beide 
versuchten nun die Fliege ahzuschleppen; da dies nicht mog
lich war, liefen die Finder heim und alarmierten. Leider 
war es noch nieht moglich, hei den Pheidole-Ameisen den 
Alarm zu verfilmen, da er tief im Nest stattfindet; wir miissen 
uns darauf heschranken, den Erfolg im Bild festzuhalten. 
Dieser Erfolg ist verhliiffend genug; von den acht his zehn 
Ameisen, die hei einem solchen Alarm der italienischen Haus
ameise zunachst das Nest verlassen, findet die Mehrzahl zur 
Beute (Ahh. 51 c). Auch diese Tiere vermochten die Fliege 
nicht ahzureiBen und liefen ehenfalls heim, urn zu alarmie
reno So erschienen dann neue Schiihe von Alarmierten 
(Ahh. 51 d). Wie schnell dies geschieht, zeigt die Betrach
tung des Nadelschattens: dieser Zeiger der Sonnenuhr hat 
sich kaum vorwarts hewegt. 
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In eifriger Ar\>eit beiBt und reiBt nun alles an der Fliege 
herum (Abb. 51 e\und f). Es gelingt auf diese Weise, einzelne 
Stiicke abzutrennen, die dann sofort heimgeschleppt werden 
(Abb. 51 g). SchlieBlieh bleibt nur mehr "der Fliegenrumpf 
iibrig, der zuletzt ebenfalls von der Nadel losgelost und heim
gezerrt wird (h). 

Auf dieselbe Weise wird auch eine gefundene W urm- oder 
Eidechsenleiche ausgenutzt, und stets finden die Alarmierten 
deshalb so schnell zum Futter, weil von der Finderin eine 
Geruchsfahrte oder Geruchsspur gelegt wird. 

Wie dies geschieht, sehen wir bei genauer Beobaehtung 
der Finderin, die sich auf den Heimweg begibt: sie preBt den 
Leib etwas an den Boden, iiber den sie dahinlauft, so daB 
sie trotz der groBen Erregung, die sich nachher im Alarm 
Luft macht, doeh oft nur ruekweise vorwarts kommt. Durch 
dies Anpressen des Korpers wird dem Untergrund, iiber den 
die Ameise lauft, etwas von ihrem Eigengerueh mitgeteilt, 
und dieser so entstandenen Duftspur folgen dann die Alar
mierten. Nicht ganz genau, es kommen manchmal Abwei
chungen vor, und oft geht aueh die Spur voriibergehend 
verloren. In solchen Fallen beginnt dann das Tier die Spur zu 
suchen; und wenn es sie gefunden hat, lauft es wieder auf 
ihr entlang, bis es schlieBlieh doeh zum Futter kommt. 

Obgleich diese Spur einer einzeln·en Finderameise nur 
kurze Zeit bestehen bleibt - bei Pheidole-Ameisen etwa 
sechs Minuten -, geniigt sie doeh, urn denersten Alar
mierten den Weg zu weisen. Da die Alarmierten dann, wenn 
auch sie die Beute nieht allein abschleppen konnen, heimlaufen 
und ihrerseits spuren, wird der Weg nach und naeh immer 
deutlieher bezeiehnet; etwa schon verloschende Spurteile werden 
aufs neue wieder aufgefrischt, und es entsteht aueh schlieB
lich eine Spur zu Futterquellen, die viele Meter abseits liegen. 

So kommt es, daB nach kiirzester Zeit Massen von Ameisen 
da herumwimmeln konnen, wo vorher keine einzige zu sehen 
war. Vorbedingung zur Ausniitzung aber ist stets, daB erst 
einmal ein Erkunder die Beute entdeckt hat; fiihren die Er
kundungswege zufallig an der Beute vorbei, so bleibt sie oft 
stundenlang unentdeekt. 
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Der Nachweis, daB solche Spuren vorhanden sein mussen, 
laBt sich auf die verschiedenste Weise erbringen.Legt man 
beispiclsweise zwischen Nest und Futter ein Papierblatt, so 
spurt die Finderin auch dort (Abb. 52). Dreht man das Papier, 
dann beginnen die Tiere am Ende der Spur Orientierungs
gange, wie stets in unbekanntem Gelande. Treffen sie zufallig 
wieder auf die Spur, so folgen sie ihr von neuem, werden 
jedoch bei einer Versuchsanordnung in der Art der Abb. 53 B 
am Futter vorbeigeleitet. Dreht man die Scheibe so, daB 
die Spurteile sich decken, so konnen sie ebenfalls am Futter 
vorbeigeleitet werden, wie Abb. 53 C zeigt. 

Derartige Spuren lieBen sich bei einigen Arten (Pheidole, 
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Abb. 52. Eine vom Futter (bei x) iiber ein Papierblatt zum Nest (in Richtung 
des Pfeiles) heimeilende Pheidole-Ameise hat eine Spur gelegt, auf der die 
Alarmierten zum Futter hinlaufen. Bei Drehung des Papiers folgen die 
Alarmierten der Spur bis zum Ende des Papierblattes und miissen dann neu 

erkunden, urn das Futter zu finden. 

Solenopsis) auch kunstlich herstellen: Wenn man ein Papier
hIatt mit dem Leib frisch getoteter Ameisen bestrich, folgten 
die Alarmierten dem so markierten Weg in gleicher Weise, 
als ob ihn die Finderin gespurt hatte (Abh. 54/55). Eine mit 
einer toten Heuschrecke oder Fliege in gleicher Weise ge
legte Spur hat dagegen nicht den geringsten Erfolg (Abb. 56). 

Solche Kunstspuren ,gestatteten dann auch genauer fest
zustellen, was bei der Spurung in Betracht kommt. Es ist 
nicht, wie man zunachst annehmen konnte, die Ameisensaure 
der Giftblase, die mit dem mehr oder weniger stark ausgebildeten 



Stachelapparat in Verbindung steht. Diese sauren Driisensekrete 
bedeuten vielmehr dann, wenn sie in starkerem MaBe auf 
natiirliche oder kiinstliehe Weise in Wirksamkeit treten, ein 
Gefahrsignal, bei dem aIle Alarmierten ganz wild in gr6Bter 
Aufregung durcheinanderlaufen (Abb.57). Es sind andere 
K6rperdriisen, die in Betracht kommen, und zwar Driisen, 
welche die Tiere mit einer oft aueh dem menschliehen Ge
ruehsorgan wahrnehmbaren Dunstwolke umgeben. Die Spu-

)) 
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Abb.53. Drehscheibenversuche zum Nachweis der Spurbildung bei der 
chilenischen Ameise Solenopsis gayi. N = Nesteingang, D = Drehpunkt des 
viereckigen Papiers, F = Futter, das stets in gleicher Lage und Entfernung 
zum Nest bleibt. A) Eine Ameise hat das Futter gefunden und kehrt alarmie. 
rend und den Weg spurend (Linie der Doppelpunkte) ins Nest zuruck. Nach 
Alarm erscheinen neue Tiere, folgen der Spur und find en das Futter. B) Nach 
Heimkehr der Finderin wurde die Drehscheibe bewegt, die Spur dadurch 
unterbrochen. Die drei auslaufenden Ameisen folgen der Spur und beginnen 
an ihrem Ende Orientierungswege. Ein Tier, das dabei die Spur auf dem 
Papierblatt von neuem findet, folgt ihr, lauft am Futter vorbei und orientiert 
sich am Ende der Spur auf dem Papierblatt. C) Bei Drehung ist die Spur auf 
dem Papier und auBerhalb desselben noch in Beruhrung. Die Ameisen 
folgen der Spur, laufen aber am Futter vorbei und orientieren sich am Ende 
der Spur. (Diese Versuche wurden auch mit kunstlich hergestellter Spur 

ausgefuhrt. ) 

rung besteht demnaeh wirklieh nur darin, daB die alarmie
rende Ameise diese Dunstwolke durch Anpressen des K6rpers 
dem Boden naher bringt und so eme kurz dauernde Duft
spur erzeugt. 

Die Duftspur der Ameisen ist, auf mensehliehe Verhalt
nisse iibertragen, etwa mit der eines Autos zu vergleichen, 
dessen Auspuffgase auch noeh langere Zeit am Boden haf
ten; und dieser Vergleich wird noeh eindrueksvoIler, wenn 
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wir uns das Bild der Abb. 58 betrachten, wo eine bei man
chen Formen besonders groBe Korperdriise wirklich mit einer 
Art Auspuffrohr in Verbindung steht. Solehe Bilder gaben 
mir dann den Gedanken ein, die Spurung auf eine zweite Art 

bh. 5~. 

Abb. 54/55. Kunstliche Spurung bei der chilenischen Ameise Soienopsis gayi. 
a) Auf einem Papierblatt ist mit dem Hinterleib eines Solenopsis-Arbeiters 
eine kunstliche Spur hergestellt. Eine Ameise derselben Kolonie wurde an 
einem anderen Nesteingang weggefangen und auf das Papierblatt gesetzt. 
Sie orientiert sich eine Zeitlang ; sobald sie auf die Spur trifft, folgt sie ihr 
bis zum Nesteingang, schreckt dort zunachst vor der unbekannten Situation 
zuruck, orientiert sich, kommt wieder auf die Spur und lauft endlich ins Nest. 
b) Auf einem Papierblatt vor einem kunstlichen Nest (N) ist mit der Hinter
leibsspitze eines Tieres desselben Nestes eine Spur markiert (doppelte Punkt
reihe). Zwei auslaufende Arbeiter (gestrichelte Linien) kommen nicht bis 
zur Spur und kehren nach Orientierungswegen zum Nest zuruck. Eine 
dritte Ameise trim auf die kunstliche Spur und folgt ihr eine Strecke weit. 
Sie kehrt zuerst zum Nest zuruck und folgt der Spur dann von neuem bis 
zum Ende. Dort fiihrt sie Orientierungswege aus und kehrt schlieBlich, der 
kunstlichen Spur folgend, zum Nest zuruck. (Aus technischen Grunden 
muBte hier der Weg der Ameise manchmal nicht auf, sondern seitlich der 

markierten Spur gezeichnet werden.) 
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kiinstlich zu erzielen: Ich sperrte eine Anzahl Ameisen in 
eine kleine Morphiumspritze; hatten sie deren Innenraum 
eine Zeitlan,g mit ihrem Duft geschwangert, dann konnte ich 
mit dem austretenden Dunst kiinstlich Spuren erzielen, wel-

Abb. 56. Am Ausgang des Nestes einer Solenopsis-Ameise ist mit dem 
Hinterleib einer Fliege eine Spur hergestellt. Das Tier kiimmert sieh nieht 

darum, sondern fiihrt Erkundungswege aus. 

Abb. 5? Kiinstliehe Spur vor einem 
Pheidole-Nest. Auf einem 15 X 22 em 
groBen Papier wurde mit den Hinterlei
bern von 5 getiiteten Pheidole die doppelt 
punktierte Linie bestriehen. Dabei trat, 
deutlieh siehtbar, bei dem oberen sehwar
zen Kreis ein griiBerer, beim unteren ein 
kleinerer Sekrettropfen (Gift) des Sta
ehels aus. Die beiden Tiere, welehe auf 
Alarm hin die in den Weg gelegte Spur 
betraten, folgten ihr bis zum 1. Gift
tropfen; dort begannen sie wild herum
zulaufen wie bei Gefahralarm. Als sie 
dann naeh Beruhigung wieder die Spur 
trafen und verfolgten, wiederholte sieh 
die Aufregung beim 2. Gifttropfen. (Aus 
teehnisehen Griinden muBten die Wege 
der Alarmierten etwas neben der Spur 

gezeiehnet werden.) 

chen unter giinstigen Versuchsbedingungen die alarmierten 
Ameisen sogar besser folgten als der Spur der Finderin; sie 
war, da sic die konzentrierten Korperdiinste einer groBeren 
Zahl von Formica-Ameisen enthielt, vermutlich viel starker 
als die des alarmierenden Einzeltiers. 
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Dureh vielmaliges Begehen ein und desselben Weges ent
stehen iibrigens oft aueh gespurte StraBen, bei denen der Duft 
der Ameisen viel langer haftet; es sind dies meist StraBen, 
auf denen bei dem sieh abspielenden regen Verkehr einmal 
hier, eiumal dort kleine Sehmutzteilehen liegenbleiben, so 
daB sie sehlieBlich sogar siehtbar werden. 1eh fand dies bei
spielsweise bei Lasius-Staaten meines Sommerhauses in Karn
ten, die ieh jahrelang hintereinander untersuehen konnte. 
Sole he 'Yege fiihren meist von einem Nest aus, in dessen Um

Abb. 58. HinterJeibsspitze einer 
Ameise (Tapinoma) mit groBer Rilk
kendrilse (A), deren Ausfilhrgang wie 
eine Spritze (A') aussieht. St = Sta-

cheJapparat . 

gebung nieht mehr viel zu 
holen ist, zu weit entfernten 
Futterquellen, und auf ihnen 
entwiekelt sich dann ein sehr 
geordneter Verkehr. Die aus
laufenden Nestgenossen folg
ten sieh in ununterbroehner 
Linie, urn am Ende der 
StraBe naeh verschiedenen 
Seiten auszusehwarmen, und 
die heimkehrenden Tiere sb-o
men von ihren Sonderausflii
gen naeh und nach wieder 
zusammen, urn dann auf dem 
gemeinsamen 'Yeg zum Nest 
zuriiekzukehren. Jede Unter

breehung der Spur fiihrt hier zu gewaltigen Stockungen, die 
erst naeh und nach wieder ausgegliehen werden; und wenn 
man solehe StraBen iiber Papierblatter leitet, kann man bei 
Drehseheibenversuchen in der Art der Abb. 53 die "Weichen" 
noeh ganz anders falsch stellen, ohne daB die Tiere es merken. 

1mmerhin gibt es aueh da eine Grenze, die bei den einzelnen 
Arten allerdings versehieden ist. Besonders wirkt auf heim
kehrende Arbeiterinnen eine allzu starke Drehung der Spur 
bald storend. Wir sehen dies in der Abb. 60, der Darstellung 
von Versuchen, bei welchen heimkehrende Crematogaste,r-Amei
sen in Riehtung des Pfeils zum Nest heimliefen, und zwar 
iiber ein bespurtes Papierblatt, das bewegt werden konnte. 
Bei einer Drehung urn 350 folgten die Tiere der Spur vollig 
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und kehrten auch auf ihr zuriick, als sie dieselbe verloren 
(Abb. 6ob). Bei einer Drehung um 550 merkten die Ameisen 
meist schon friiher, daB etwas nicht richtig war, und kehr
ten um; und bei einer noch starkeren Abweichung um 750 

a 

b c 
Abb. 59. Von einer "Ameiseninsel" (d. h. einem mit Wassergraben um
gebenen Nest) von Formica sanguinea fiihrt eine Briicke zu zwei Futter
pliitzen (a). Erfolg eines Alarms, der 12.30 Uhr vom rechten Futterplatz 
aus erfolgte: der rechte Futterplatz ist dicht besetzt (c), der linke Futterplatz 

bleibt frei (b). 

folgte keine Ameise der Spur (vgl. Abb. 60c u. d). Sie 
suchten vielmehr sich neu zu orientieren und kamen so, 
langsam vorwarts tastend, zum Nest. 

Wie ist dies zu erklaren? Diese Frage muB folgender
maBen beantwortet werden: Die zum Nest eilenden Tiere 
haben ein bestimmtes Ziel vor Augen, das Nest. Und auf 
clem Weg zu diesem Ziel gibt es bestimmte Zielpunkte, die 
gleichsam angesteuert werden, wie wir schon sahen (Abb. 45). 
Tiere, die nicht einer Spur folgen, rich ten sich nur nach 
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sole hen Zielpunkten. 1st dagegen eine Spur vorhanden, so 
laBt die Aufmerksamkeit nach; es wird ihr im gewohnheits
maBigen Trott gefolgt, und das "Aufpassen" auf die mit 

I 
• J. 

a b c d 

Abb. 60. Drehscheibenversuche bei einer schon fest gewordenen Ameisen
straBe von Crematogaster scutellaris. Naheres Text. 

dem Au,ge wahrnehmbaren Richtpunkte laBt nacho Das Spur
laufen ist sicherlich "bequemer". Man kann dies unmittelbar 
beobachten, wenn man seine Ameisen gut kennt: sie sind 
auf der Spur nachlassiger, weniger aufmerksam, als ohne sie. 

Abb.61. 
Gartenameise Lasius 

emarginatus lauft 
alarmierend heim. 

Abb.62. 
Weg einer alarmieren
den Ameise (Campo
notus distinguendus). 

Dnd daher laufen sie ihr auch noch nach, solange sich die 
Zielpunkte nicht zu sehr verschieben. 1st dies der Fall, durch 
zu starke Verstellung der Weiche, so wird es schlieBlich doch 
bemerkt, und dann verlaBt die Ameise die Spur. Bei Arten, 
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welche unter Alarm yom Nest wegeilen, ist dies andel's; diese 
haben ja kein Ziel im Auge, wenigstens kein bestimmtes. Dnd 
daher kann man ihnen dann .ganz andere Winkel bieten als 
den Heimkehrern. Sie eilen del' Spur nach, da sie ja alar
miert sind und infolgedessen am Spurende etwas "erwarten" 
konnen. 

Ebenso sind augenlose Ameisen sowie Termiten ganz del' 
Spur ausgeliefert und folgen ihr dann oft sklavisch; sie haben 
neben del' Spur dann nur noch den Tastsinn, del' weniger 
leicht die Veranderungen merkt als die Augen. . 

Je bessel' die Augen, desto weniger wirkt die Spur. 
So kommt es auch, daB bei unseren einheimischen Ameisen 

del' Gattung Formica die Orientierung mit Hilfe del' Spur
bildung sehr zuriicktritt; diese mit guten Sehorganen aus
geriisteten Tiere richten sich viel me hI' nach dem Sonnen
stand (ygl. Abb. 46) und anderen durch die Augen Yer
mittelten Merkmalen. Die Finderinnen konnen aUerdings auch 
hi.er durch eine Spur die Nestgenossen zur Beute hinfiihren, 
wie Abb. 59 zeigt, und ein Verwischen del' Spur fiihrt zu 
Verwirrung. Bedeckt man beispielsweise dann, wenn die 
Finderin im Nest yerschwindet, ihren Heimweg mit einer 

Abb.63. 
Acantholepis frauen
feldi lauft alarmierend 

heim. 

Abb.64. 
Siehe Text. 

Lage Sand, dann finden die Alarmierten nicht zur Futter
queUe, wie dies Versuche mit del' roten Ameise zeigten. Oft 
lauft abel' bei dies en Formen die Finderin gar nicht heim, 
sondern bewacht und umkreist eine Futterquelle nur langere 
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Zeit. Durch die Bewachung und Umkreisung wiJ;d aber die 
Umgebung gewissermaBen als Besitz erklart (Abb.62) und 
von dem Eigengeruch so erfullt, daB Nestgenossen, die naeh 
Alarm oder selbstandiger Orientierung in die Nahe kommen, 
sofort angeloekt werden. Etwas Derartiges finden wir dann 
aueh bei den Arten, die sich durch den Besitz von Blatt
lausen auszeiehnen, Erseheinungen, die wir ja schon kennen
gelernt haben. 

Die Suehwege und die Spurwege der Ameisen mogen 
manchmal reeht wirr und unsinnig erseheinen; wenn man 
die Wege der Abb.62-63 betraehtet, kann jemand vielIeieht 
mit einem gewissen Recht fragen, warumder Weg gewunden 
und nieht gerade ist, und Mar k Twa i n wurde in solehen 
Suehwegen vielIeieht ein erneutes Beispiel dafUr sehen, daB 
die Ameise das dummste Tier ist. Falls er sieh allerdings 
verleiten lieBe, eine solche Frage aueh bei der Abb. 64 zu 
stellen, ware er hereingefalIen: das sind namlieh gar keine 
Ameisenwege, sondern die Kurven einer AlpenstraBe, die vom 
Flugzeug aufgenommen worden ist! Ein Zeichen dafur, daB 
von einer hoheren Warte aus unser eigenes Tun sinnlos er
scheinen mag, wenn man die Zusammenhange nieht erkennen 
kann. . 

Korperform und Arbeitsteilung. 
Was fiir Tiere sind es denn nun, welehe die VorstoBe ins 

Unbekannte durehfuhren, den Alarm der Nestgenossen be
wirken und StraBen herstellen? Wir haben ja doch im Nest 
eine Konigin, und zu gewissen Zeiten aueh Mannehen, und 
daneben viele Arbeiter verschiedenen Alters und oft ver
schiedener GroBe, sowie manehmal aueh Soldaten. 

Wer hat also die Fuhrung bei den VorstoBen und wer ist 
nur Ge"folge? Und welche Tlere bleiben im Nest bei cler Brut? 

DaB die Mannchen nieht eine besondere Fuhrerrolle spie
len, weiB man schon aus den fruheren Abschnitten; sie sind 
nur zur Befruchtung ausfliegender junger Weibehen da. Die 
Konigin hat ebenfalls keine Zeit fur irgendwelche Regie
rungssorgen, auBer der einen, die Bevolkerungszahl waehsen 
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zu lassen und immer moglichst viel Eier zu legen; sie ist 
ans Nest gefesselt und hat ausgesprochenen Innendienst. 

Es bleiben also fiir den AuBendienst vor dem Nest nur 
die Arbeiter und Soldaten der verschiedenen Altersstufen, und 
man ist leicht geneigt, dem Soldaten eine besondere Rolle 
bei Erkundung und VorstoB zuzuschreiben. 

Wir miissen an dieser Stelle aber wiederholen, daB man 
sich unter den "Soldaten" nicht etwas besonders Kriege
risches, Stiirmisches vorzustellen hat; es bezeichnet dieser 
Name nul' eine bestimmte Korpertorm, die von den iibrigen 
Nestinsassen abweicht; meist sind die Kopte groBer als sonst 
und erreichen odeI' iibertreffen den del' Konigin. Durch diese 
Riesenschiidel sind abel' nun manche Soldaten an verschie
denen Tiitigkeiten behindert, wie beispielsweise bei del' Pflege 
del' Pilzgiirten odeI' auch bei del' Versorgung del' Eier und 
jiingsten Larven. 1m Nest find en sie also kaum Beschiifti
gung; und du eine arbeitslose Ameise nach einiger Zeit del' 
Ruhe stets Beschiiftigung sucht, finden wir tatsiichlich bei 
manchen Formen die GroBkoJ>fe recht oft vor dem Nest. 
Sie stellen damit me hI' Teilnehmer des AuBendienstes als 
die kleinen Arbeiter; sie sind auf Erkundung, tragen neu 
gefundene Beute ein und stehen infolgedessen auch bei An
griffen auf das Nest bereit. So ist es beispielsweise bei den 
Kornersammlern und besonders bei den Pilzziichtern, bei 
welchen iiberhaupt die Teilung del' Arbeit am weitesten ge
diehen ist. Die verschiedenen GroBen del' vielen Dbergangs
formen zwischen Arbeitern und Soldaten scheinen dort auch 
bei Einzeltati9keiten des AuBendienstes bevorzugt zu sein 
und je nach GroBe als Blattschneider odeI' Schlepper Be
schiiftigung zu finden. Bei anderen Arten ist eine solche Auf
teilung innerhalb des AuBendienstes nicht zu finden, wie denn 
iiberhaupt die Arbeitsteilung nach del' GroBe stets nur als 
vorherrschende Tendenz und nie als starre Notwendigkeit 
aufzufassen ist; odeI' mit anderen Worten, wir finden bei 
den einzelnen Tiitigkeiten auch andere GroBen neben del' be
vorzugten Form, und damit auch GroBkopfe im Innendienst, 
wie bei Bautiitigkeit im Nest, sowie bei Pflege del' Eier, 
Larven und Puppen. 
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Wenn von den GroBkopfen der AuBendienst bevorzugt 
wird, liegt dies iibrigens meist auch darin begriindet, daB 
sie weniger arbeitsstet sind, also nie lange bei einer Tatig
keit ausharren; ob dies davon kommt, daB sie an ihrem 
Dickschadel schwer zu schleppen haben und daher leichter 
ermiiden, kann man nicht mit GewiBheit behaupten. Vieles 
spricht jedenfalls dafiir, und die Unstetigkeit der Soldaten 
lieB sich bei den kornersammelnden Messor-Arten immer 
wieder statistisch feststellen: Bei einem bestimmten Versuch 
trugen z. B. zwei kleine Arbeiter innerhalb von 20 Stunden 
547 mal Korner ein, zwei GroBkopfe dagegen nur 34 mal, 
obwohl sie ebenfalls dauernd ausund ein liefen. In einem 
anderen Versuch wechselten sieben Dickschiidel in 10 Tagen 
19 mal die Tatigkeit, sieben kleine Tiere nur 3 mal. 

Dieser Mangel an Arbeitsstetigkeit ist auch die Ursache, 
daB ein Nest von nur Soldaten die Brut schlechter oder gar 
nicht aufzieht, obwohl, wie ja schon betont, auch die Soldaten 
Weibchen sind: sie stehen, wie wir noch sehen werden, den 
echten Weibchen so gar noch naher als die kleinen Formen, 
die sich nun oft gerade durch eine groBe Beharrlichkeit bei 
der Arbeit auszeichnen. 

Aber auch die Arbeitsstetigkeit der mittleren und kleineren 
Arbeiterformen kann zu UnzweckmaBigkeiten fiihren: Tiere, 
dic ganz auf Bautatigkeit eingestellt sind, raumen ununter
brochen die Erde aus dem Nest, sofern man es geniigend 
feucht hiilt, und zwar so lange, bis alles einstiirzt und schlieB
lich iiberhaupt keinc Erde mehr da ist. Eine andere Unzweck
maBigkeit kann man beobachten, wenn man eine Kolonie von 
nur kleinen Exemplaren und viel Brut zusammenstellt. Trotz 
eifrigster Pflege verringert sich namlich die Zahl der Larven 
und Eier, da die Tiere oft eher die Brut auffressen, anstatt 
zu dem ganz nahen Futter zu gehen. 

Neben dieser auf gestaltlicher Grundlage beruhenden Ar
beitsteilung gibt es dann noch eine zweite, die in dem physio
logischen Zustand der Tiere begriindet ist. Junge, gerade ge
schliipfte Exemplare bleiben namlich zunachst im Nest, wo 
sie sofort die Pflege der Brut iibernehmen. Der Dbergang 
zu einer anderen Tatigkeit kann zu verschiedener Zeit er-
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folgen. 1st noch viel Brut zu pflegen, so bleihen die jungen 
Tiere Hinger im Innendienst; bei wenig Brut erscheinen sie 
ziemlich fruh auch bei anderen Arbeiten. Es liegt dies daran, daB 
eine Ameise es nie lange ohne Tatigkeit aushalt, wie bereits 
erwahnt wurde; besteht keine Moglichkeit mehr, die Brut zu 
pflegen, wird schlieBlich eine andere Arbeit aufgenommen. 

Del' Dbergang von der Brutpflege zu einer anderen Tatig
keit volIzieht sich meist so, daB ein arbeitsloses Junges bei 
einer Arbeitsgruppe gewissermaBen zuschaut. Es lauft bei
spielsweise mit den Sammlerinnen ein Stiick mit, wenn diese 
Baumaterial odeI' Korner von Kammer zu Kammer schlep
pen; schlieBlich packt es, gleichsam spielerisch, selbst mit 
an und arbeitet dann weiter. Auf dieselbe Weise ordnen sich 
iibrigens auch erwachsene Tiere, die ohne Tatigkeit sind, 
den Arbeitsscharen ein. 

Zwischen Innendienst und AuBendienst schiebt sich hiiufig 
eine Tatigkeit als Wachter. Diese kommt dadurch Zllstande, 
daB der junge Arbeitslose bis in die Nahe des Ausgangs vor
gedrungen ist, dort aber haltmacht. Der Drang nach auBen 
wird durch eine ebenso groBe Scheu vor dem Unbekannten 
gehemmt. 1st diese Hemmung dann iiberwunden, so wird in 
der friiher hier beschriebenen Weise nach und nach die 
AuBenwelt erkundet. Dbrigens sind keineswegs immer nur 
junge Tiere als Wachter tatig, so daB wir es hier nicht mit 
einem regelmaBigen ,,\Vachteramt" zu tun haben, das etwa 
an ein bestimmtes Alter gebunden ist. -

Die Arbeitsteilung del' Ameisen erinnert oft an die der 
Bienen, wo ja auch ganz verschiedene Tatigkeiten, wie Brut
pflege, Bau der Waben, Verteidigung des Stockes und Be
schaffung der Nahrung, notig sind. Auch dort zeigt es sich, 
daB verschiedene Altersstufen fiir die einzelnen Tatigkeiten 
in Betracht kommen. Es gibt also nicht Baumeister und Brut
ammen, Wachter und Futtersammler, die solches Amt ihr 
Leben lang ausiiben, sondern jede Arbeitsbiene leistet siimt
liche dieser Arbeiten nacheinander. Ganz anders also als bei 
den menschlichen Gemeinschaften. 

Del' Grund ist hier bei den Bienen auch bekannt; die ein
zelnen Tatigkeiten sind abhiingig von der korperlichen Ent-
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wicklung. Nul' junge Arbeitsbienen konnen die Brut ftittel'll, 
da nul' sie im Kopf die dazu notigen Speichel- odeI' Futter
driisen besitzen. Nach dem 10. bis 20. Lebenstage verkiim
mel'll diese Driisen, und es entwickeln sich dafiir am Hinter
leib andere, die Wachsdriisen. Nun beschiiftigen sich die 
Arbeiterinnen del' Bienen mit dem Bau del' Wabeno Und 
wenn nach dem 20. Tag auch die Wachsdriisen verkiimmel'll, 
werden die Tiere fiir die letzte Lebenszeit Trachtbienen, die 
Honig und Bliitenstaub eintragen. 

Solche Abhiingigkeit von wechselnden korperlichen Ent
wicklungsstadien lassen sich bei den Ameisen ebenfaIls nach
weisen. Nul' die junge Konigin ist befiihigt, Brut aufzu
ziehen. Nimmt man ihr die ersten Eier weg, so kann sie viel
leicht noch ein- odeI' zweimal von neuem die Griindung eines 
Staates versuchen; wie oft, ist bei den einzelnen Arten ver
schieden. Stets kommt abel' ein Augenblick, wo es ihr nicht 
mehr gelingt. Selbst wenn sie unter besten iiuBeren Bedingun
gen gehalten wird und reichlich Futter erhiilt, werden die 
Eier nie bis zu erwachsenen Arbeitel'll aufgezogen. Auch hier 
beginnen die Futterdriisen, die zuniichst vorhanden sind, zu 
verkiimmel'll. Ebenso sind die Arbeiterinnen in del' J ugend 
bessere Pfleger als im Alter; eine solche Starrheit im ge
setzmiiBigen Ablauf del' Entwieklung wie bei den Bienen ist 
abel' nieht zu finden. 

Die auf gestaltlicher und physiologischer Grundlage be
ruhende Arbeitsteilung geniigt iiberhaupt nicht ganz, urn aIle 
Erscheinungen zu erklaren. Es wurden oftmals Nester zu
sammengesteIlt, in denen aIle Insassen durch feine Farbflecko 
bezeichnet waren und damit stets wieder erkannt werden 
konnten. Wenn man bei solchen Tieren iiber die Tatigkeit 
ProtokoIl fiihrt, wie dies bei einigen Messor-Ameisen von der 
Geburt bis an ihr Lebensende geschah, dann zeigt es sieh, 
daB manehe Individuen immer eine bestimmte Arbeit bevor
zugen, ohne daB eine del' bereits aufgefiihrten Ursachen 
dafiir zu erkennen ware. Urn zu sehen, ob sich solche Spezial
arbeiter nieht doeh umstimmen lassen, wurden in einigen 
Versuehsnestern aus numerierten Tieren zwei Gruppen -ge
bildet, die auf Sammeltatigkeit und auf Brutpflege einge-
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stellt waren. Erstere erhielten nul' Eier und Larven, ohne die 
Moglichkeit, etwas anderes zu tun, letztere kamen ohne jede 
Brut in ein neues Nest, wo es Reinigungs- und andere Ar
beiten auszufiihren galt. Es dauerte stets langere Zeit, bis 
eine Umstellung auf die neue Arbeit eingetreten war, in 
einem Fall waren abel' bereits nach 6 Tagen verschiedene 
Tiere mit del' neuen Tatigkeit beschaftigt. Manche blieben 
dies en Arbeiten auch dann treu, als sie wieder in ihr altes 
Nest zuriickversetzt wurden, wo sie die Bedingungen ihrer 
friiheren Tatigkeit wieder fanden, andere kehrten abel' zu 
ihrer bevorzugten Arbeit zuriick. Ahnliche Versuche fiihrte 
ich auch an frisch gefangenen Ameisen aus, mit demselben 
Erfolg. Es geht daraus hervor, daB eine Bevorzugung irgend
einer Tatigkeit oft ebenfalls auf die Arbeitsstetigkeit zuriick
gefiihrt werden muB. Das Tier ist vielleicht von Anfang an 
aus irgendeinem Grund gerade auf diese Beschaftigung ein
gestelIt, daB eine andere zunachst gar nicht in Betracht 
kommt, und bleibt ihr dann treu, solange es geht. Es bilden 
sich so dann ganz verschiedene "Charaktere" heraus, wie sie 
jeder Ameisenbeobachter kennt, del' seine Tiere genau beob-
achtet odeI' sogar heranwachsen sieht. -

Wir haben demnach in diesen individuellen Verschieden
heiten ein psychisches Moment bei del' Arbeitsteilung, das zu 
den auf gestaltlichen Ursachen del' K6rperform beruhenden 
und dem ph piologischen del' Entwicklungsstufe tritt; es dient in 
wei tern MaBe clazu, die groBere Mannigfaltigkeit im Ameisen
staat segeniiber dem me hI' starren Bienenstock zu fordeI'll. 

Trotz del' manchmal zu beobachtenden UnzweckmaBig
keiten zeigen iibrigens die Insektenstaaten oft in ganz er
staunlicher Weise, daB sie eine neue Einheit darsteIlen, eine 
Ganzheit, die me hI' ist als nul' die Zusammenfiigung vieleI' 
Einzelwesen. Einem Bienenvolk wurde beispielsweise durch 
einen besonderen Eingriff del' groBte Teil del' Bauarbeiter 
entzogen; es waren also keine Tiere im Stock, die Wachs 
bereiten konnten. Darauf wurde das Yolk in eine Lage ver
setzt, wo del' Bau von Waben dringend notig war. Und es 
wUl'de gebaut, von Bienen, die iiber das Alter des Wachs
bereitens hinaus waren, deren Wachsdriisen schon zusam-
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mengefallen und leer ersehienen. Fettgewebe mit nahrstoff
reiehen Zellen trat an die verkiimmerten Waehsdriisen heran, 
Iud sie gewissermaBen auf und braehte sie wieder zur Ent
faltung, wie die mikroskopisehe Untersuchung zeigte. 

Bei anderen Bienenstoeken wurde der Staat in ein "Jung
volk" und ein "Altvolk" getrennt. Das Jungvolk war ohne 
Traehtbienen; es fehlten also altere Tiere, welche ausflogen 
und Futter eintrugen. So waren die geringen noeh vorhan
denen Futtervorrate raseh verbraucht, und schon nach 2 Tagen 
bot sieh ein trauriges Bild: ein Teil der Bienen lag ver
hungernd am Boden. Aber schon am dritten Tag kam eine 
Wendung. Bienen im Alter von 1-2 Woehen flogen aus, 
was sie sonst erst naeh etwa 3 W ochen tun, und kehrten be
laden heim. Dureh die volle Entwicklung ihrer Futterdriisen 
waren sie zu Pflegerinnen gestempelt; aber nieht die korper
liehe Verfassung, sondern das Bediirfnis des Volkes gab 
den Aussehlag. Die Driisen fiigten sich und verkiimmerten 
in wenigen Tagen. 

Auf der anderen Seite, beim Altvolk, fehlte es an Brut
pflegern. Hier trat in die Bresche, was noch irgendwie 
jugendlieh war, und behielt Futterdriisen weit iiber das iib
liehe MaB hinaus. 

1m Ameisenstaat gibt es ja eine so strenge, dureh korper
liehe Zustande bedingte Arbeitsteilung von vornherein nicht. 
Immerhin sind junge Innendienst- und alte AuBendienst
tiere zu unterseheiden, die oft nicht zu einer anderen Arbeit 
iibergehen, wie wir sahen. In Fallen der Not geschieht dies 
aber doeh. So wurden bei Messor-Nestern, die nur aus AuBen
tieren mit viel Brut zusammengestellt waren, die Eier, Larven 
und Puppen vollig vernaehlassigt, so daB fast alles verkam. 
SehlieBlich bequemten sich aber doch die Ameisen zu e·iner 
Umstellung: sie begannen die Eier zu pflegen, die noch 
vorhanden waren, und taten dies noch im Alter von einem 
Jahr, in einem Alter also, in dem sie es bei normalen Vol
kern nie tun. 

AufSerdem finden wir bei Ameisen (und auch bei den 
Bienen) noch folgenden eigenartigen Vorgang: Sind die 
Staaten ohne Konigin, dann treten oft Arbeiter an ihre 
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Stelle. Meist sind es Arbeiter, die schon normalerweise den 
echten Weibchen ahnlicher waren als die Mehrzahl der Ge
nossen, besonders Soldaten oder gro~e Arbeiter, die, wie 
wir noch sehen werden, oft Obergange zu der Gestalt der 
Koniginnen zeigen (vgl. Ahb. 78). Solche Ersatztiere legen 
dann Eier, oft sogar in gro~er ZaW; sie kommen damit den 
Pflegebediirfnissen ihrer Genossen entgegen und verzogern 
den Verfall, wenn sie ihn allerdings auch nicht ganz auf
zuhalten vermogen: Aus ihren Eiern entstehen namlich, wie 
wir spater noch genauer festzustellen haben, Mannchen, die, 
wie wir schon wissen, sich an keiner Arbeit beteiligen. 

Wenn auf diese Weise in Bienen- und Ameisenvolkern die 
Nestgenossen bei Gefahr fiir den Staat weit mehr zu leisten 
vermos-en als sonst, ist man versucht zu sagen: Hier regiert 
der Wille den Korper. Aher wir wissen leider nichts von dem 
Willen der Bienen und Ameisen; wir miissen dies Ratsel 
ungelost lassen und uns mit der Feststellung begniigen, da~ 
die Insektenstaaten sich oft wirklich wie ein einheitlicher 
tierischer oder menschlicher Organismus verhalten, bei dem 
in Gefahr fiir das Leben ja auch oft Unerhortes geleistet 
werden kann. 

Die geistigen Fahigkeiten. 

Mit der Feststellung individueller Verschiedenheiten der 
Nestgenossen kommen wir auf ein Gebiet, das friiher im 
Brennpunkt der Erorterungen iiber die Insektenstaaten stand 
und damals in die Frage: "Vernunft oder Instinkt" zusam
mengefa~t wurde. Beide Ansichten fanden begeisterte Befiir
wortung, und beide Parteien suchten Beispiele fiir ihre Mei
nung. Auch jetzt findet man oft noch Darstellungen, welche 
zeigen sollen, wie "gescheit" die Ameisen sind und wie 
"raffiniert" sie es anstellen, zu den Vorraten der Hausfrau 
zu gelangen, und dergleichen mehr. Solche Beispiele wird 
jeder aufmerksame Leser der vorhergehenden Ahschnitte 
meist recht einfach erklaren konnen: Irgendeine Ameise, die 
auf Nahrungssuche sehr weit vorstie~, fand schlie~lich die 
Vorrate, auch vielleicht an ganz versteckter, schwer zugang-
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licher Stelle, durch ein Loch im Schrank' oder iiber einen 
Faden hinweg. Die Finderin legte eine Spur und alarmierte, 
so daB es in Kiirze da von Ameisen wimmelte, wo 'man 
vorher "keine Spur" von ihnen sah. Das einzelne Tier ent
geht eben leicht der Beobachtung. 

Abb. 65. Kiinstliches 
Nest in einer Glastube 
(Zuchttube). Zwischen 
durchbohrte Kork· 
scheibchen sind Stein
chen und Erde ge
schichtet, zwischen 
denen die Ameisen 
ihre Kammern ein
rich ten. (Auf die 

Hlilfte verkleinert.) 
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Abb. 66. Kiinstliches Ameisennest in einem Gips
block. Die Kammern I-III sind mit einer kleinen 
Glasscheibe (Objekttrliger) verschlossen, das Ganze 
auBerdem noch durch eine groBere Glasplatte be
deckt. Die Abteilungen II und III bleiben verdun
kelt; an Abteilung III kann mit Glasrohr dann noch 
eine Zuchttube in der Art der Abb. 65 angeschlos
sen werden. AuBerdem ist noch vorhanden eine 
Wasserkammer W; das dorthinein gegossene Wasser 
verteilt sich im Gipsblock und befeuchtet die Kam
mern verschieden (Nr. III stark, Nr. I wenig), so 
daBsich die Ameisen die ihnen zutrligliche Feuchtig-

keit selbst suchen konnen. 

Auch die immer wieder geschilderten, so "gescheit" durch
gefiihrten Ausbruchsversuche aus einem GefaB oder einem 
kiinstlichen Nest gehOren in dies Gebiet, und wirklich hat 
damit auch der Forscher stets zu kampfen. Jeder Korken 
einer einfachen Beobachtungsstube (Abb.65) und jede Wand 
eines weitlaufig angelegten Gipsnestes (Abb.66) wird schlieB
lich einmal durchlochert, und die Tiere brechen aus. "Das ist 
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der Drang nach der Freiheit; sie wissen, daB sie eingesperrt 
sind, und sie wollen aus ihrem Gefangnis heraus"; so heiBt 
es dann, mit besonderer Betonung des "wollen". Solche Mei
nungen erscheinen berechtigt; aher wie verbliifft ist dann der 
so voreingenommene Beobachter, wenn er sehen muB, daB 
die ausgebrochenen Emsen hei Gefahr wieder in ein wohl
eingerichtetes Kunstnest zuruck laufen! Besonders bei meinen 
Pheidole-Kulturen, die zunachst in kleinen Tuben in der Art 
der Abb. 65 gehalten wurden, war es stets ein nettes Bild, die 
ausgebrochenen Ameisen in groBter Eile auf die Tuben hin
laufen 1ll1d schleunigst in das miihsam gebohrte Loch im 
Korken verschwinden zu sehen. Und wenn man hungrigen 
Tieren gar noch auBen Futter reicht, dann beeilen sie sich 
urn so mehr, so schnell wie moglich wieder "nach Hause", 
in die kleine Tube oder in das Gipsnest, zu kommen, urn das 
Mitgebrachte zu verteilen. 

Hierfiir noch einige Beispiele: Einmal hatten die Tiere ein 
Loch schon ziemlich erweitert, und ich fiirchtete das 
Schlimmste, zumal da allerlei Nestmaterial auBen vor der 
Offnung aufgehauft war. Es zeigte sich jedoch, daB die 
Pheidole nur ihren Abfall aus dem Kunstnest hinausgeworfen 
hatten. Sie selbst waren im Innern geblieben, ein Zeichen, 
daB sie sich dort wirklich wohl fiihlten. Ein anderes Mal 
hatte ich einige Tiere dadurch ausgesperrt, daB ich den 
durchna,gten Korken verklebte. Am anderen Tag waren diese 
au~gesperrten Tiere eifrig bemiiht, von auf3en den Korken 
zu durchnagen, urn nur ja wieder ins Nest hinein zu konnen. 

Ahnlich verhielten sich auch meine Messor-Ameisen, die ich 
in Mallorca, und Solenopsis-Arten, die ich in Chile aus Gips
nestern sogar in ihre natiirliche Umgebung auslaufen lieB. 
Sie eilten manchmal iiber die Terrasse, auf der das Nest auf
gestellt war, bis ins Freie, urn dort Korner, Samen oder 
Brotstiickchen zu holen. Man muBte dann oft allerdings 
stundenlan,g warten, bis alles wieder "zu Hause" war, und 
manchmal ,ging auch das eine oder andere Tier verloren. 
Sie benahmen sich also wie die Bienen eines Bienenstockes, 
die wir ja auch in K1ll1stnestern halten konnen, wenn wir 
ihnen in ihren biologischen Bediirfnissen richtig entgegen-
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kommen. Wir diirfen also die wohleingerichteten Nester nicht 
als "Kerker" und ebensowenig die dort lebenden Ameisen 
nicht als "Gefangene" betrachten - sondern viel eher als 
Wesen, die sich in "gesicherter Lebensstellung" befinden, 
die sie nicht gern verlieren. .. 

Warum brechen sie denn dann iiberhaupt aus, wenn sie 
sich in gut eingerichteten Nestern wohl fiihlen? Einfach aus 
dem Drang, ihr Nestgebiet zu vergroBern, aus demselben 
Drang, der sie auch zu Einbriichen fiihrt. &obachtet man 
die Tiere genauer, so findet man als Beginn solcher Aus
briiche stets dasselbe: irgendeine Arbeitslose fangt an zu 
nagen, einmal hier, einmal dort. Geht es gut vorwiirts, so 
geriit sie in Eifer und steckt damit andere, ebenfalls &
schiiftigungslose an. So bildet sich eine Arbeitsgruppe, in 
derselben Weise wie beim Futterfinden, und das Loch ver
groBert sich immer mehr. Fiir den Forscher ist's dann Zeit 
aufzupassen, und zwar am besten dadurch, den Arbeitseifer 
abzulenken auf ein anderes Gebict. Oft geniigt eine Drehung 
des Nestes; die Tiere finden dann ihre Arbeitsstatte nicht 
so bald wieder und beginnen irgend etwas anderes. 

Wie sehr solche Tiitigkeit meist nur ungestillter Arbeits
eifer ist und nicht "bewuBter Ausbruchswille", dafiir konnte 
man viele, viele Beispiele anfiihren. So hOrt die Bohr- und 
Nagetiitigkeit vielleicht gerade dann auf, wenn nur mehr ein 
kleines Stiick Arbeit zu leisten ist; oder die Ameisen durch
bohren neben einem groBen Zugang von einer zur anderen 
Kammer in einem Kunstnest (Abb.66), oder neben breiten 
Lochern zwischen zwei Korkscheiben einer Tube (Abb.65) 
mit Miihe einen neuen feinen Kanal, und dergleichen 
mehr. 

Sollen wir wegen solcher uns sinnlos erscheinenden Hand
lungen aber nun die Ameisen "fiir die diimmsten Tiere" er
kliiren, wie dies der amerikanische Schriftsteller tat? Nein 
und abermals nein! Denn was sie zu leisten vermogen, ist 
oft auBerordentlich erstaunlich; nur muB man sich auf die 
"Psyche" der Ameisen etwas einstellen und darf nicht mit 
menschlichen Vora:ussetzungen ihre Leistungen betrachten, 
wie beispielsweise Mark Twain. 
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Sehen wir uns noch emmal die Erkundung einer Einzel
ameise an, die erstmalig aus dem Nest kommt, urn die 
Umgegend kennenzulernen (Abb.44). Wir miissen dann, 
wenn wir solche Tiere betrachten, oft wirklich staunen, wie 
schnell sie lernen. So hatte ich zum Beispiel einmal eine 
Tube mit den ganz kleinen, oft in Gewachshiiusern einge
schleppten tropischen Tapinoma melanocephalum in eine 
Brusttasche gesteckt, urn sie nach dem Laboratorium zu 
tragen. Wahrend des etwa dreiviertelstiindigen Weges hatten 
die Tiere sich einen Ausgang verschafft und lief en, was ich 
erst spater bemerkte, iiberall auf meiner Jacke herum. Sie 
hatten aber bereits diese fUr sie doch ganz unbekannte 
Gegend so genau erkundet, daB sie bei Starung sofort wieder 
"heim" eilten, d. h. eben in dies em Fall in die Tube meiner 
Brusttasche. 

Genauer daraufhin durchgefiihrte Versuche zeigten, daB 
diese kleine, sehr schnelle Ameise schon im Zeitraum von 
einer halben Stunde einen Umkreis von etwa 75 Zentimeter 
genau "kennt", so daB sie die Lage des Nesteingangs "weiB" 
und auf geradem Wege zuriickkehrt. Sie muB also in sehr 
kurzer Zeit lemen, d. h. die Eindriicke sich so einpragC!ll, 
daB sie bleibend werden. Es ist nicht etwa irgendeine ma
gische Kraft, die das Tier zum Nesteingang zieht, wie man 
friiher eine Zeitlang glaubte; denn wenn man den Nestein
gang verschiebt, dann sucht die Ameise zunachst an der 
Stelle, wo er friiher war, urn sich dann an die neue Lage 
erst zu gewohnen. Bei einem Hingezogenwerden, nach der Art 
eines Ma,gneten, miiBte die Verschiebung des Nestes nichts 
ausmachen. 

DaB es sich wirklich urn ein Lemen und Gewohnen sowie 
urn ein Verkniipfen von Erfahrungen ("Assoziieren") handelt, 
lehren oft die Fehlleistungen und Irrtiimer, die sich bei ver
iinderter Situation ergeben: 

In einer groBeren "Auslaufsarena", d. h. einem mit einer 
Glasplatte bedeckten Kasten oder Rahmen, der mit dem 
Kunstnest durch ein Glasrohr in Verbindung gebracht wer
den konnte, wurde ein Hindernis aufgestellt: eine schwarze 
Glasschale, welche die Messor-Ameisen rechts oder links auf 



ihrem Wege vom Eingang zur Futterquelle umgehen muBten. 
Das Futter wurde an der entgegengesetzten Ecke gereicht 
(Abb. 67 F). AIle Tiere des Nestes, die mit einem Farbflecken 
kenntlich gemacht waren, konnte man genau verfolgen. So 
hatte Ameise Nr.26, kenntlich durch einen roten Fleck am 
Brustabschnitt und einen weiBen am Hinterleib, schon einige 
Tage vom Futterhaufen aus Korner auf dem auf Abb.67 mit 
1. bezeichneten Weg eingetragen. 

Ein anderes Tier hatte den Weg anders herum gewahlt (x); 
es geht uns spater nichts mehr- an und ist nur angefiihrt, 
urn die individuelle Verschiedenheit zu zeigen. Als dann das 
Hindernis an die Arenawand geschoben wurde, muBte die 
Ameise Nr. 26 miihsam zwischen Schale und Wand hindurch
klettern (Abb.68, II). Beim folgenden .Ausmarsch siuizie 
das Tier sichtlich, als es an die Schale kam, und ging nicht 
durch die Sperre hindurch; es suchte sich vielmehr durch 
Erkundungsgange einen anderen Weg, namlich den rechts 
urn die Schale herum (Abb.68, III). Auf dem Riickweg 
wurde dann aber "vieder die Sperre durchklettert. 

Beim vierten Ausmarsch wahIte dann die Ameise den Weg 
unmittelbar zum Futter (Abb. 69, IV). Der Riickweg erfolgte 
jedoch folgendermaBen: Zunachst ging das Tier mit einem 
Rechtsbo,gen an die Sperre heran. Dort angekommen, zogerte 
es, kehrte urn und umlief dann die Schale links (Abb. 69, IV), 
und ahnlichging es dann bei einigen weiteren Riickmarschen. 
SchlieBlich erfolgt die Umkehr schon oft, bevor die Sperre 
wirklich erreicht war, und zwar sowohl beim Hin- wie beim 
Riickweg (Abb.70' VI u. VII). Zuletzt endlich wurde jeder 
Gang unter Vermeidung der Sperre durchgefiihrt, ohne erst 
eine falsche Richtung einzuschlagen. 

Einahnlicher Versuch sei gleichfalls noch angefiihrt: .Aus 
einem Kunstnest lieBen wir Messor-Ameisen auslaufen in 
eine Labyrintharena, die in Abb.7I wiedergegeben ist. Die 
Kammer D enthielt am unteren Ende 15 Riibsamen, die 
Kammer E 15 Fenchelkorner. Das Auffinden der Riibsamen 
verlief in der nun schon bekannten Weise: Aufregend wurde 
es erst, als die Ameise die letzten Riibsamen abgeschleppt 
hatte. Das Tier begann namlich daraufhin in der Kammer D 
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Abb.67. 

Abb.68. 

Abb.69. 

Abb.70. 

Abb.67-70. "GediJ.chtnispriifungen" bei Messor-Ameisen. 
Weg zum Futter ohne, zum Nest zuriick mit Pfeil. Weiteres siehe Text. 
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naeh weiteren Samen zu suchen. Naehdem dies vergeblich 
war, verlieB es diese Kammer und ,geriet naeh mancherlei Irr
wegen in die Kammer E zu den Fenehelkornern (Abb. 71 I). 
Ein soleher Samen wurde ins Nest ,geschleppt, und die Ameise 
erschien wieder in der Arena, zunachst in Kammer D, um 
sie genau zu durehsuchen. Naeh vergebliehen Bemuhen wur
den dann sehlieBlich die Korner bei E wieder gefunden und 
ins Nest gesehleppt. 

Dieser Vorgang wiederholte sich dann noeh einmal; bei 
der dritten Wiederholung ging das Tier nur ein ganz kurzes 
Stuck in die Kammer D hinein (Abb. 71 II). Dann machte es 

A c 

kehrt, ohne erst tie fer 
eingedrungen zu sein, 
und ging nun sofort zu 
Kammer E. Es war nun 
spannend, zu beobaeh
ten, ob sieh die Ameise 
nun dauernd an die neue 
Lage erinnerte. Das war 
zunaehst nicht der Fall; 
sie kam noeh zweimal 
falseh in die Kammer D. 
Stets bemerkte sie aber 

Abb. 71. Labyrinth fiir "Gedil.chtnisprii- den Fehler schon nach 
fung". Siehe Text. den ersten Sehritten; sie 

ging nieht weiter hin
ein, aueh dann nicht, als in diese Kammer D jetzt einige 
Fenehelkorner neu hineingelegt worden waren. Vielmehr 
kehrte das Tier stets sofort am Eingang wieder urn, um 
sehlieBlich zur Kammer E xu eilen, die dann naeh und nach 
restlos geleert wurde. 

Die Messor-Ameisen, welche diese Leistung vollbrachten, 
zeigten uns damit in hohem MaBe psychische Fahigkeiten; 
und zwar nieht nur darin, daft sie die neue Lage meisterten, 
sondern wie sie es taten. Gerade aus den Irrungen nnd ihren 
spater immer wieder erfolgten Verbesserungen laBt sieh 
entnehmen, daB eine bestimmte "geistige Arbeit" geleistet 
wird. 
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DaB ganz junge Tiere zunachst eine gewisse "Schule" 
durchmachen miissen und keineswegs von Anfang an allen 
Anforderungen entsprechen, wurde friiher schon erwiihnt; 
die frisch geschliipften Ameisen benehmen sich zuniichst 
sogar dem Futter oder einer Beute gegeniiher oft so un
geschickt, wie es bei hlteren nie vorkommt. Jiingere Tiere 
lassen sich aber wiederum daran gewohnen, auch mancherlei 
als richtig hinzunehmen, was altere sehr aufregt; z. B. dau
ernde Erschiitterungen in Kunstnestern als "selbstverstiind-

a b c 

Abb. 72. Gegeneinanderarbeiten von einzelnen Gruppen bei der chilenischen 
Ameise Solenopsis gayi in einem Kunstnest wie in Abb. 32. In der zwischen 
den 2 Glasplatten eingefiillten Erde hatten die Tiere schon nach 4 Stunden 
erste Nestanlagen hergestellt; ein Graben ging an der Nestkante senkrecht 
in die Tiefe, der andere von der Mitte schrag nach rechts (Abb. 65a). Nach 
weiteren 4 Stunden war neben jedem der Eingangslocher ein zweites ent
standen, und die dort beschaftigten Ameisen warfen die hier herausbeforderte 
Erde in die Locher hinein, in denen die Genossen arbeiteten (Abb. 65 c). 
(Am folgenden Tag war aber trotz des Gegeneinanderarbeitens ein richtiges 
Kraternest in der Art der Abb. 26 entstanden, mit erweiterten Kammern 
und Verbindungswegen, so daB das Endergebnis so war, als ob von Anfang 

an nach einem Plan gearbeitet worden ware.) 

lich" hinzunehmen. So muBten wir einige Male beispiels
weise versuchen, eine Anzahl Nester zusammenzustellen, hat
ten aber immer nur eine einzige Konigin. Wir halfen uns 
dadurch, daB die Konigin immer nur in jedem Nest auf ein 
paar Tage zu Besuch 'kam. Es wurde dadurch die Unruhe 
vermieden, welche stets in weibchenlosen Nestern nach einiger 
Zeit eintritt; und auBerdem bekam jedes Nest bei einem sol
chen Monarchenbesuch von der Konigin dann eine A.nzahl 
Eier gelegt! 
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AIle Nester gewohnten sich sehr schnell an die StOrungen; 
die Arbeiter blieben ruhig, wenn wir die Konigin heraus
holten, und diese selbst leis tete spater nicht den geringsten 
Widerstand. 

AIte Tiere sind dagegen nicht so leicht umbildungsfahig; 
diese Erfahrung macht man immer wieder. Setzt man bei
spielsweise aus einem Ameisenstaat im Freien junge und alte 
Tiere in ein Kunstnest ein, dann geschieht fast immer fol
gendes: Am Tag nach dem Einsetzen sind eine Anzahl Tiere 
tot, ohne irgendwelche Verletzungen zu zeigen. Auch die fol
genden Tage gillt es noch Verluste. Stets sind es nur altere 
Tiere, die dabei absterben, niemals junge. Die schon liinger 
lebenden konnen sich an die neue Lage nicht mehr gewohnen, 
genau sowenig wie altere Menschen, die aus ihrer gewohnten 
Umgebung herausgerissen sind. Sie werden unruhig, regen 
sich oft schrecklich auf und verfallen tatsachlich so einem 
Aufregungstod oder einem plotzlichen "Hirnschlag". 

Wenn wir hier bei solchen Fallen von hoheren psychischen 
Eigenschaften sprechen, mussen wir aber stets folgendes be
denken: Das, was eine Ameise a1s Einzeltier vermag, bleibt 
stets auch bei den Hochstleistungen ohne Einsicht in die 
Beziehungen zwischen Mittel und Zweck;und eine Erkenntnis 
von Ursacheund Wirkung fehlt erst recht. AIle Versuche, 
die unternommen wurden, urn den Verstand und die Ver
nunft zu priifen, schlugen vollig feh!. 

Man hat z. B. auf einer AmeisenstraBe eine Scheibe mit 
Honig ganz langsam im Verlauf langerer Zeit immer hOher 
geschraubt, bis sie endlich so hoch war, daB sie von den 
Tieren, die sie vorher fleiBig besuchten, schlieBlich nicht 
mehr bestiegen werden konnte; sie richteten sich dann auf 
den Hinterbeinen auf und versuchten auf aIle moglichen 
Weisen emporzugelangen. Niemals aber "kamen sie auf den 
Gedanken", den Boden etwas zu erhohen, obwohl sie sonst 
doch bei ihren Nestbauten mit groBter Schnelligkeit Erd
bauten zu errichten vermogen. 

Xhnlich verliefen andere Versuche, wie beispielsweise der, 
welcher in Abb. 73 dargestellt ist. An einem erst aufsteigenden 
und dann wieder hinunterfiihrenden Stock oder Draht war 
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eine Plattform mit Larven befes~gt, die nur wenige Milli
meter iiber dem Erdboden schwebte, derart, daB die Ameisen 
(Lasius niger) die Larven gerade mit den Fiihlern betasten 
k6nnen, wenn sie sich auf die Hinterbeine stellen, ohne je
doch unmittelbar hinaufzugelangen. Ebenso vermochten 
Tiere, die sich auf der Plattform befanden, den Boden zu 
sehen oder sogar mit den Fiihlern zu wittern, wenn sie sich 
hinunterhangten. Der Erfolg dieser Versuche war stets fol
gender: Die Ameisen machten verzwelfelte Anstrengungen, 
um zu den Larven zu gelangen, doch fiel es 
keiner einzigen ein, einige Erdkriimchen unter 
dem Rande der Plattform anzuhaufen, um sie 
auf diesem Wege zu ersteigen, eine Arbeit, 
zu der sie als geschickte Maurer mit Leichtig
keit imstande gewesen waren. 

Der bekannte Ameisenforscher L u b b 0 c k , 
dem wir diese Versuchsanordnung verdanken, 
dressierte nun einige Ameisen, nachdem er sie 
zu den Larven auf d gesetzt hatte, den Weg 
tiber b-a zum Nest zuruck zu nehmen. Sie 
lernten den Weg allmahlich kennen, brachten 
Genossen mit, und es kam so mit der Zeit ein 

Abb.?3. 
Versuche zur 
Priifung des 
"Verstandes" 

bei der Garten
ameise Lasius 

niger. 
(Nach Brun.) 

Siehe Text. 

lebhafter Larventransport in Gang. Die Ameisen machten 
wohl immer wieder (besonders anfanglich) verzweifelte An
strengungen, von der Plattfol'm mit ihrer Lane direkt 
auf den Boden zu gelangen, doch kam es keiner einzigen 
in den Sinn, die Lane einfach hinunterzuwerfen und sich 
so die zahllosen miihsamen Gange iiber den weiten Urn
weg zu ersparen, obwohl jede in ihl'em Leben dutzendmal 
die Erfahrung gemacht haben muBte, daB ein Sturz aus 
geringer H6he ihren Pfleglingen in keiner Weise schaden 
kann. 

Aile solchen Versuche haben stets den gleichen Erfolg ge
zeitigt; immer wieder ging aus solchen "Intelligenzprufun
gen" henor, daB bei den Ameisen eine wirkliche Vernurift 
im Sinne eines kausalen Denhermogens fehlt. 

Daher kommt es dann auch, daB wir im staatlichen Leben 
der Ameisen oftmals solche Sinnlosigkeiten beobachten, wie 



das schon erwahnte Gegeneinanderarbeiten mehrerer Arbeits
scharen, fiir das auch die Abb.72 einen schOnen Be
weis liefert, oder die ebenfalls schon besprochene Zucht von 
Volksschadlin,gen, deren Larven die Ameisenbrut fressen. 
Wollten wir den Ameisen wirklich einen hohen Grad von 
Intelligenz zusprechen, dann wiirde, wie der bekannte Amei
senforscher Esc her i c h sehr schon sagt, die Ameisenbiologie 
zu einem Kapitel unlosbarer Widerspmche, und wir miiBten 
uns weit mehr iiber das wundern, was die Ameisen nicht 
vermogen, als iiber das, was sie vermogen. 

Fassen wir das Dargelegte noch einmal kurz zusammen. 
Die Ameisen sind sicher keine "Reflexmaschinen", wie man 
einmal annahm, die blind auf alle auBeren Reize antworten 
und sich etwa so verhalten wie Eisenspane, welche von 
Ma,gneten angezogen oder abgestoBen werden. Dagegen spre
chen gerade die Leistungen der Einzelameise, die nicht nur 
ein hohes MaB von Gedachtnisleistun,g und ErfahrunEsver
kniipfung aufweist, sondern auch stets deutliche individuelle 
Anpassun,g zeigt. Sie sind aber auch keine Lebewesen mit 
menschlichem SchluBvermogen; sonst waren manche Sinn
losigkeiten nicht erklarbar, die wir oft gerade bei ihrem staat
lichen Leben finden. Zu einer Einsicht in Ursache und Wir
kung reicht das Ameisenhirn jedenfalls nicht aus . 

. 1st es denn wirklich nur das Hirn, das bei den Ameisen 
als der Sitz der seelischen Tatigkeit angesprochen werden 
rouB? Das Hirn, das bei den kleinen Formen nur einen ganz 
geringen Bruchteil eines Millimeters ausmacht? 

Damber besteht jetzt kein Zweifel mehr. Eine Verletzung 
der sogenannten pilzformigen I\corper (vgl. Abb.3 u. 74) 
fiihrt zu ganzahnlichen Erscheinungen wie bei Menschen, 
deren GroBhirn geschiidigt ist. Eine Ameise, deren Hirn vom 
BiB einer anderen vedetzt ist, bleibt zunachst wie angenagelt 
auf dem Platze stehen; sodann durchlauft hier und da ein 
Zittern den ganzen Korper, und von Zeit zu Zeit zuckt eines 
der Beine in die Hohe.Wenn man sie reizt, macht sie wohl 
noch Abwehrbewegungen; sobald jedoch der Reiz aufhOrt, 
fallt sie wieder in ihre friihere Betaubung. Einer auf einen 
bestimmten Zweck gerichteten Handlung ist sie vollkommen 
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unfahig; sie sueht nieht mehr zu fliehen, nieht mehr anzu
greifen, nieht mehr in ihr Nest zuriiekzukehren oder sieh 
mit ihren Genossen zu vereinigen, aueh nieht mehr vor 
Sonne, vor Wasser oder vor Kalte sieh zuriickzuziehen; sie 
hat die einfaehsten Instinkte der Selbsterhaltung vollkommen 
verloren. Eine so verwundete Ameise ist wirklieh nur noeh 
eine "Reflexmasehine" und gleicht naeh den Ausfiihrungen 
des beriihmten Hirn- und Ameisenforsehers For e 1 vollig 
einem Wirbeltier, dem das GroBhirn verletzt oder hera us
genommen ist. 

Aber nieht nur Verletzungen fiihren zur Minderung geisti
ger Fahigkeiten. Es gibt manehmal "irrsinnige" Ameisen, 
sole he also, die bei genauer Beobaehtung dem Forscher, der 
sieh in das geistige Leben seiner Pfleglinge eingelebt hat, als 
Besonderheit im Ameisenstaat auffallen. Sie benehmen sieh 
nieht wie die anderen, fallen beispielsweise immer wieder 
tiber die Genossen her und heiBen sie, so daB sie entfernt 
werden miissen. Man hat sieh nun einmal die Miihe gemaeht, 
solehen anseheinend Geisteskranken ingenauere Beobaehtung 
zu nehmen, tiber seine Fiihrung eine Krankengeschichte auf
zunehmen und dann naeh dem Tode die Leiche zu sezieren. 
Wirklich hat sich dabei herausgestellt, daB das GroBhirn 
krank war: es zeigte eine Wueherung, eine Geschwulst, die 
hier, genau wie bei einem Mensehen, geistige Storungen her
vorrief! Ein deutliches Zeichen dafiir, daB wirklieh in dem 
als GroBhirn angesehenen pilzformigen Korperehen der 
Ameise die Geistestatigkeit sitzt. 

Lehrreich ist in dieser Hinsicht aueh folgendes: Bei der 
mannliehen Ameise ist der GroBhirnteil meist ganz verkiim
mert, bei den Weibehen dagegen gut ausgebildet; die mach
tigste Entfaltung erreieht das GroBhirn aber bei den Arbei
terinnen (Abb. 3). Diesem gestaltliehen Bau entsprechen aueh 
die Leistungen: die Mannehen sind wirklich als dumm zu 
bezeiehnen, die Weibchen sind ihnen weit iiberlegen, und die 
hoehsten geistigen Fahigkeiten hesitzen die Arbeiter, bei denen 
ja aueh das ganze Wohl des Staates liegt. 

Man konnte vielleieht meinen, daB die Soldaten mit ihren 
groBen Kopfen groBere Gehirne besitzen. Das ist indessen 
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nicht der Fall; ein Vergleich der Abb. 74 a und b zeigt, daB 
weder Unterschiede in der GroBe noch im Bau bestehen. Der 
macht~ge Schadel beherbergt nur groBe Muskelmassen zur 
Bewegung der starken Mundwaffen, aber kein groBes Ge-

a 

Abb. 74. Gehirn von Ar
bei tern (b) und Solda ten (a) 
(bei Pheidole instabilis). 
Trotz des riesigen Kopfes 
hat der Sold at kein groBe
res Hirn als der Arbeiter. 
(Nach Wheeler.) pb = 
pilzformige Korper, die 
dem GroBhirn der Wirbel
tiere entsprechen; og = 
Sehzentrum; on = Seh
nerv; ol = Riechzen trum ; 

an = Fiihlernerv. 

b 

hirn; und damit stimmt ja auch iiberein, daB die Soldaten 
den Arbeiterinnen bei Ausfiihrung 'der staatlichen Tatigkeiten 
nicht iiberlegen sind. 

Die Entstebung der Soldaten. 
Damit sind wir wieder bei Dingen angelangt, die uns 

schon einmal beschaftigten: bei der Frage nach den ver
schiedenen Kasten und Standen des Ameisenstaates. Wenn 
wir sie hier noch einmal aufgreifen, so geschieht dies aber 
unter neuen Gesichtspunkten. Wir wollen jetzt nicht nur 
feststellen, was im Ameisenstaat wimmelt, sondern warum 
in dem Gewimmel so verschieden Gestaltetes vereinigt ist. 
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Da dies eine Frage ist, welche auch allgemeinbiologische 
Probleme beriihrt, wollen wir ihr etwas nahertreten, als wir 
es bisher taten, und dabei auch gleich einen Blick in die 
Werkstatt des Ameisenforschers werfen. 

Bei einer Frage nach dem "Warum" kann sich ein Biologe 
nicht nur auf die Beobachtung verlassen; er muB Versuche 
anstellen, um damit eine vielleicht schon aus anderen Griin
den vermutete Meinung zu beweisen. 

So hatte man sich schon lange Gedanken dariiber ge
macht, worauf die Entstehun,g der verschiedenen Weibchen
formen eigentlich zuriickzufiihren ist. Die einen Forscher 
nahmen an, daB die Bedingungen zu bestimmter GroBe oder 
Gestalt schon im Keim oder Ei zu suchen sind - man spricht 
in solchen Fallen von einer keimgebundenen (oder sog. blasto
genen) Entstehung. Die anderen sahen den Grund vielmehr 
in besonders reicher oder besonders gearteter Nahrung -
und nahmen damit eine nahrun,gsbedingte (oder trophogene) 
Ausbildung an. 

Jetzt ist es gelungen, wenigstens bei der Soldatenent
stehung etwas den Schleier zu liiften. Es gliickte bei der ja 
schon oft erwahnten italienischen Ameise Pheidole pallidula 
(Abb.7) nicht nur, Soldaten bewuBt zu erzielen, sondern so
gar die in der Natur nicht vorkommenden Zwischenformen 
zwischen Arbeitern und Soldaten gleichsam zu "konstru-
. " leren . 

Dabei zeigte sich, daB jeder der oben angenommenen Ver
mutungen etwas Richtiges innewohnte. 

Zunachst wurde klar, daB nicht jedes Ei befahigt ist, 
einen Soldaten aus sich hervorgehen zu lassen. Wenn eine 
junge, gerade von einem Mannchen befruchtete Konigin zur 
Nestgriindung schreitet, so legt sie, wie wir sahen, erne An
zahl von Eiern, aus denen nur winzige Ameisen hervorgehen. 
Solche erste Staatengriindungen sind von mir und meinen 
Mitarbeitern in einfachen Toben (Abb.65) in vielen Hun
derten von Fallen durchgefiihrt worden. Diese aus den Erst
eiern hervo~gehenden Kleinarbeiter stellen nur eine erste 
Hilfe dar; sie sind nicht nur klein, sondern auch kurzlebig, 
'und sterben bei manchen F ormen schon nach einigen Wo-
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chen. Aus den Ersteiern einer jungen Konigin Mnnen auch 
durch gute Ernahrung keine Normalarbeiter, geschweige denn 
Soldaten werden; nimmt man beispielsweise einem Staate, 
der schon Normalarbeiter und Normalsoldaten aufgezogen 
hat, die Eier we,g und ersetzt sie durch Ersteier einer jungen 
Koni.gin, dann werden daraus ebenfalls nur Kleinarbeiter. 
Ihre Bildungsweise ist also in weitem MaBe im Keirn vor
bestimmt. 

Die spateren Eier einer Koniooin, welche nach Auftreten 
der ersten Kleinarbeiter in ihrer alleinigen Pflege entlastet 
ist und nun auch besser ernahrt wird, konnen dann sowohl 
Normalarbeiter wie auch Soldaten werden; und hierbei zeigte 
es sich nun, daB dafiir die Ernahrung verantwortlich zu 
machen war. 

Zunachst fiel auf, daB die Staaten mit starkerer Erniihrung 
mehr Soldaten lieferten. Diese Beobachtung wurde dann An
laB zu einer Reihe von Fiitterungsversuchen, auf welche im 
einzelnen natiirlich nicht eingeg.angen werden kann. Meist 
wurden Kulturen in zwei Gruppen geteilt, so daB sich wmer 
anniihernd je zwei an Volkszahl und Brutmenge entsprachen. 
Dann erhielt die eine Gruppe IO Tage lang ausschlieBlich 
Zuckerwasser oder Honig, die andere Fleisch- und Insekten
teilchen; nach IO Tagen wechselte ich die Fiitterung aus Furcht 
vor Verlusten durch allzu einseitige Nahrung. Da bei den 
verwendeten Pheidole-Ameisen vorher schon festgestellt war, 
daB bei 25-27° etwa je IO Tage fiir Ei-, Larven- und 
Puppenstadium notig waren, lieB sich beim Auftreten von 
Soldaten dann errechnen, welche Entwicklungsphase mit einer 
Fleisch- oder einer Zuckerfiitterung zusammentraf. 

Die in solcher Weise durchgefiihrten Versuche zeigten, daB 
Soldaten immer nur dann auftraten, wenn ihre Larvenzeit 
mit Fleischfutterung zusammenfiel. Dies Ergebnis konnte 
spater in Versuchen, die monatelang durchgefiihrt wurden, 
bestatigt werden: Stets wurden nur da Soldaten aufgezogen, 
wo Fleisch zur Verfiigung stand. 

Besonders eindrucksvoll waren die Ergebnisse nach einem 
Futterwechsel, d. h. dann, wenn Kulturen, die bis dahin 
Fleisch erhielten und Soldaten lieferten, Zucker bekamen, 



und umgekehrt. Schon nach kurzer Zeit ergab es sich dann, 
daB in Nestern, die nunmehr Fleisch erhielten, Riesenlarven 
heranwuchsen, die dann Soldatenpuppen und schlieBlich Sol
daten aus sich hervorgehen lie Ben. 

Ein weiteres Ergebnis war, daB diese Resultate nur in Ko
lonien zu erzielen waren, die junge, nicht iiber 5 Tage 
alte Larven enthielten; die alteren Larven wurden auch bei 
Fleischfiitterung nur Arbeiter. 

Wichtig war es dann, auch noch diese 5 Tage etwas 
einzuengen und zu sehen, wo die genaue Grenze liegt. 
Dies war weniger leicht auszufiihren; denn die jungen K6-
niginnen, auf die man ja angewiesen ist, beantworteten St6-
rungen oft mit heftiger Gegenwehr: sie t6teten sogar manch
mal ihre Larven und ihre Nestgenossen in ihrer Wut iiber 
die notwendigen Eingriffe. SchlieBlich gelang aber auch dies. 
In einigen Fallen lieBen sich ganz bestimmte, vorher ausge
suchte Larven zu Soldatenpuppen heranziehen, wobei es sich 
zeigte, daB auch eine erst am Vierten oder fiinften Tag be
ginnende Fleischfiitterung zur Herstellung von Soldaten ge
niigt. 

Bei den his jetzt heschriebenen Versuchen wurde als 
"Fleisch" Fliegen- oder Mehlwurmstiickchen, als "Zucker" 
eine Zuckerl6sung oder verdiinnter Honig verwandt. In einem 
Fall erhielten also die Tiere feste, im anderen fliissig-e Nah
rung. Damit konnte bei der Fiitterung mit Fleischstiickchen 
sowohl die chemische Zusammensetzung als auch die Kon
sistenz, d. h. die Festheit und Massigkeit der Nahrung, fiir 
die Entstehung von Soldaten ausschlaggebend sein. 

Urn zu sehen, was jetzt eigentlich wirksam sei, wurde zur 
weiteren Durchfiihrung der Versuche gleichsam flilssiges 
Fleisch und fester Zucker verfiittert; die Kulturen erhielten 
namlich BIut, ausgepreBten Fleischsaft und rohes EiweiB bei 
der einen, Z uckerbr6ckchen bei der anderen Versuchsserie. 
Die Kontrolltiere dagegen bekamen Fleischbrocken von allen 
den Tieren, die zur BIut- oder Fleischsaftgewinnung benutzt 
waren '(Frosch, Kaninchen, Regenwurm), sowie hartes Ei
weiB; oder aber fliissigen Zucker. 

'Stets entwickelten sich nur in Kulturen mit Fleischbrocken 
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Soldaten; die mit flussigen EiweiBstoffen gefutterten Larven 
wurden dagegen samtlich Arbeiter. 

Spatere, viele Monate auch mit anderen Ameisen durch
gefuhrte Versuche ergaben immer wieder ahnliche Resulta teo 
Fleischsaft (wie auch HefelOsungen) konnten wohl die Ent
wicklungsgeschwindigkeit der Larven vergroBern, aber nicht 
die Form der Ameisen verandern; GroBkopfe gab es nur bei 
hoch konzentrierter Nahrung, wie sie fur Pheidole eben die 
Fleischbrocken darstellt. 

Bei Pheidole lieB sich auch unmittelbar feststellen, worauf 
dies beruht, und weiterhin, warum immer nur eine bestimmte 

e d 

Abb. 75. Kopfe verschiedener im Kunstnest geziichteter, absichtlich her
gestellter ("konstruierter") Formen von Pheidole pallidula. a) Normalsoldat, 
b) Kleinsoldat, c) Zwischenform, d) Grollarbeiter, e) Normalarbeiter, f) Klein
arbeiter. Die Formen b und c kommen in der Natur nicht vor. Aile Tiere 

sind Nachkommen derselben Konigin (Familie Windsor. Vgl. Abb. 83). 

Zahl von Soldaten entsteht. Man sieht dort namlich immer 
wieder, daB die Larven, welche zu Soldatenpuppen heran
wuchsen, unmittelbar an den ihnen vorgeworfenen Nahrungs
brocken sitzenbleiben und selbstandig fressen (Abb.5). 

Es ist verstandlich, daB durch diese Besonderheit, Teile 
der erbeuteten Insekten als Ganzes der Brut vorzuwerfen, 
einige Larven bevorzugt werden. Nicht alle konnen solche 
Brocken bekommen. Die wenigen, denen dies Gluck zufallt, 
bleiben dann oft tagelang an den Brocken und erhalten so 
sehr viel Nahrung. Flussige Nahrung verteilen dagegen die 
Arbeiter anders; sie fullen sie in ihren Kropf und geben sie 
von dort aus tropfenformig weiter, einmal" hier und einmal 
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dort. Auf diese Weise werden dann viele Larven beriicksich
tigt, bekornmell aber nur wenige Nahrung. 

DaB die Fiitterung mit festem Zucker nicht zur Ausbil
dung von Soldaten fiihrte, hat zwei Griinde. Erstens trugen 
die Tiere die siiBen Brocken meist nicht ins Nest, sondem 
leckten sie auBerhalb so lange ab, bis ihr Kropf gefiillt war; 
es wurde also auch in diesem Fall nur Fliissigkeit verfiittert. 
Zweitens ist aber auch der SiiBstoff aHein nicht geeignet zu 
ausschlieBlicher Nahrung fiir Pheidole; auch andere Ameisen 
be£inden sich bei remer Zuckerfiitterung stets in einer Art 
H ungerzustand. 

a b c 

e d 
Abb. 76. Kopfe der kornersammelnden Ameise Messor structor, mit natiirlich 
vorkommenden Zwischenformen (c), zwischen Normalsoldaten (a), Klein· 
soldaten (b), Gro13arbeitern (d), Normalarbeitern (e) und Kleinarbeitern (f). 

Das Ergebnis der Fiitterungsversuche stellt sich denmach 
folgendermaBen dar: Erhalten die Larven wiihrend einer ge
wissen kurzen Zeit reichlich konzentrierte, feste Nahrung, 
dann wachsen sie plotzlich stark heran und entwickeln sich 
zu Soldaten, werm nicht, werden sie Arbeiter. 

Auch nach der Festlegung der Kaste zu Beginn der 
Larvenentwicklung karm durch verschiedene Fiitterung die 
GroBe der Ameisen noch beeinfluBt werden; es ist so mog
lich, GroBarbeiter und Kleinsoldaten zu erzielen neben den 
stets in Oberzahl vorhandenen Normalformen (Abb. 75). 

Endlich gliickte es auch noch, einige Male wirkliche Ober
gangsformen zwischen Arbeitem und Soldaten zu bekommen. 
Es gelang dies dadurch, daB ich in Kolonien wiihrend del' 
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Zuck'erfiitterung einmal einige Fleischstiickchen gab una die 
fressende Larve verschiedentlich storte. Dadurch erhielt ich 
Tiere, welche die Mitte hielten. So war die Ameise" deren 
Kopf in Abb. 75 c wiedergegeben ist, 3,5 mm lang und stand 
damit genau in der Mitte zwischen den Normalarbeitern von 
2;5 mm und Normalsoldaten von 3,75 mm; und ihr Kopf 
kann sowohl als Ende einer Arbeiterserie wie als Anfang 
einer Soldatenreihe betrachtet werden (Abb. 75 c). 

DaB es solche Obergangsformen zwischen Arbeitern und 
Soldaten bei einigen Ameisen auch in natiirlichen Nestern 
gibt, haben wir ja gesehen; wir brauchen nur an die Korner
sammler der Abb. 9 und die Pilzziichter der Abb. 36 zu er
innern. Auch manche den Pheidole nahestehenden Formen 
zeigen solche Obergiinge, Formen, die aber gerade deswegen 
zu· anderen systematischen Gruppen gerechnet werden. Es 
ergibt sich daher die Frage, warum dies dort moglich ist. 
Die Untersuchungen an geeigneten Formen haben nun er
geben, daB in solchen Fallen die Entwicklungszeit viel 
langer dauert als bei der italienischen Hausameise Pheidole 
pallidula. Bei den kornersammelnden Messor ist sie z. B. 
doppelt so lang. Infolgedessen wird bei diesen Formen, 
welche den Larven eben falls fliissige und feste Nahrung bie
ten, die Moglichkeit der Storung Und des Futterwechsels viel 
igroBer; die Larven konnen nicht so schnell heranwachsen 
und meist auch nicht ungestort fressen, und daher entstehen 
hier sehr oft Zwischenformen. Stellt man giinstige Bedin
gungen kiinstlich her, sorgt fiir moglichst groBe Ruhe im 
Nest und gibt nur einige wenige Larven zu recht viel Pfle
gern, dann gelingt es auch hier, aus jungen Larven Soldaten 
heranzuziehen. So wuchsen beispielsweise in einer Messor
Kultur mit 150 Pflegern 2 beliebig ausgesuchte Larven zu 
Riesen heran, wahrend in 2 ianderen je 75 Pfleger mit je 150 
bis 250 Larven nur ganz kleine Arbeiter aufzuziehen ver
mochten. Ebenso lieferten 100 Pfleger mit 700 Larven nur 
winzige Arbeiter, wahrend 200 Pfleger 100 Larven zu groBen 
Tieren aufzogen. Die Eier stammten bei samtlichen Ver
suchen von demselben Weibchen, das wir aIle 3-4 Tage in 
die Nester zu "Besuch" kommen lieBen; dadurch konnte be-
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sonders schon gezeigt werden, daB wirklich nur ein bestimm
tes Futter in einem bestimmten Alter die einzelnen Formen 
bedingt. -

Auch bei der Diebsameise Solenopsis fugax (vgl. Abb. 77) 
lieBen sich ahnliche Ergebnisse erzielen, auf die wir dann 
noch zuriickzukommen haben. 

Ahnlich wie bei den Kornersammlern scheint es sich auch 
bei den pilzziichtenden Atta-Arten Siidamerikas zu verhalten; 
d~rt fehlen iibrigens zwischen der Gruppe der groBen und 

.--. 
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Abb. 77. Kopfe der Diebsameise Solenopsis fugax aus verschiedenen Nestern. 
a) Obere Reihe: groBtes, mittleres und kleinstes Tier von einem Nest aus 
Spanien, das nur Giganten mit groBen Augen (sowie Dornen am Ende des 
Brustabschnittes) enthielt; b) mittlere Reihe: groBtes, mittleres und kleinstes 
Tier von einem Nest aus Florenz. Tiere aIle klein, ganz hell, mit verkiimmer
ten Augen (ohne Dornen am Ende des Brustabschnittes); c) untere Reihe: 
groBes, mittleres und kleines Tier von einem Kunstnest aus Breslau. Das 
groBe Tier entspricht volIkommen den Insassen des Nestes a, das kleine 

denen von b. 

der kleinen Formen wirkliche Obergangsformen manchmal, 
so daB zwar aile moglichen Soldaten und vielerlei Arbeiter 
vorhanden sind, aber nur selten solche Zwischenformen, bei 
denen man schwankt, ob man sie der einen oder anderen 
Gruppe zuteilen soil. 

Zwischen den groBen Soldaten und den echten Weibchen 
gibt es aHem Anschein nach mancherlei Gemeinsames; die 
Hirnverhaltnisse der ganz groBen Formen oder Giganten, 
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wie sie ja auch genannt werden, nahern sich denen der Koni
gin, und ahnlich steht es mit den Keimdriisen und den Licht
sinnesorganen (vgl. Abb. 36 a). Bei manchen Ameisenarten, 
die nur groBe Arbeiter besitzen, wie die ganz urspriing

c 

lichen Ponera-Arten, sind aIle 
moglichen Obergange zu ech
ten Weibchen bereits gefun
den worden. Auch bei den bei 
nns besonders an Eichen mid 
anderen mit starker Borke 
versehenen Baumen in kleinen 
Nestern vorkommenden Lep
tothorax-Ameisen gibt es oft 
Obergangsformen von Arbei
tern und Weibchen, wie z. B. 
die Abb. 78 zeigt, und an die
sen Arten ergaben jetzt auch 
schon einige Versuche Hin
weise darauf, wie man sich 
die Bestimmung zu echten 
\Veibchen vorzusteIlen hat. Es 

o 2 3 'I17Vl/, miissen augenscheinlich aIle 
1 I I I 

Abb. 78. "Ubergangsform (b) von giinstigen Umstande. zusam
Weibchen (a) mit 3 groBen Stirn- mentreffen: nur EIer von 
augen und hochgewOlbtem Brust- Weibchen auf der Hohe der 
absehnitt zu Arbeitern (e) ohne Stirn- E 00· kl d 
augen und flaehen Brustabschnitt n c ung, enen zu ge-

bei Leptothorax. ' rade richtiger Jahreszeit nnter 
besten Umweltsbedingungen 

vielerlei Futtermittel samt Vitaminen und wachstumsfor
dernden Stoffen zur Verfiigung stehen, scheinen wirkliche 
langlebige Koniginnen zu liefern, die in jeder Weise den 
unter schlechtesten Umstanden entstehenden kurzlebigen klei
nen Erstarbeitern gegeniiberzusetzen sind. 

Bestimmung des Geschlechts. 
Wie entstehen nun aber die Mannchen? Auch dariiber ge

langt man jetzt zu einer einheitlichen Meinung, wenn auch 
z. T. nur dadurch, daB man die Verhiiltnisse des genauer 
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untersuchten Bienenstaates mit heranzieht. Auch bei den 
Bienen gibt es eine Konigin, die nur einma! in ihrer Jugend 
von einem Mannchen befruchtet wird: im "Hochzeitsflug", 
welcher dem der Ameisen iihnlich ist. Wie die Ameisen
konigin tragt sie seit dieser Zeit jahrelang in einem beson
ders dazu eingerichteten Blamen des Hinterleibs den Samen 
des "Prinzgemahls", welcher schon lange nicht mehr unter 
den Lebenden weilt. Durch besondere Einrichtungen kann 
nun die Bienenkonigin den Eiern, welche an den Blaschen 
vorbeigleiten, Samenfaden mitgeben; dann wird das Ei be
fruchtet, und aus solohen befruchteten Eiern wird immer 
ein Weibchen, d. h. eine Konigin oder eine Arbeiterin. Tritt 
da,gegen kein Samenfaden xu dem Ei, dann gibt es stets 
Mannchen, die bei den Bienen "Drohnen" genannt werden. 
Durch mikroskopische Untersuchungen sind diese Vorgange 
genau verfolgt worden. 

Es spricht nun alles dafiir, daB eine solche Geschlechts
bestimmung auch bei den Ameisen zu finden ist, die ja mit 
den Bienen sehr nah verwandt sind. Es kommt beispielsweise 
manchmal vor, und zwar gar nicht so seIten, daB die Ar
beiterinnen im Ameisenstaat Eier legen, oder auch die Sol
daten, die ja den echten Weibchen, wie wir sahen, oft beson
ders nahestehen. Aus solchen Eiern der Arbeiterinnen oder 
Soldaten kommen im allgemeinen nur Mannchen. Die Ar
beiter und die Soldaten konnen sich nicht xu Hochzeitsfliigen 
in die Liifte erheben und bleiben so unbefruohtet. In einigen 
Fallen sind aber doch auch aus Arbeitereiern Weibchen 
entstanden. Dies ist so zu erkliiren, daB oft Mannchen im 
Taumel des Hochzeitsrausches sich schon auf der Erde oder 
im Nest den Weibchen niihern und dabei dann gleichsam 
"aus V ersehen" auch erne Arbeiterin befruchten. Ich habe 
selbst im letzten Jahr einen solchen Fall beobachtet. Vermut
lich sind es solche Arbeiterinnen, die dann, als Ausnahme, 
befruchtete Eier lagen und damit auch Weibchen liefern 
konnen. Zieht man aber Arbeiter in kiinstlichen Nestern aus 
Larven und Puppen auf, ohne sie jemals mit Mannchen 
zusammenzubringen, dann kann man aus diesen eindeutig 
unbefruchteten Eiern stets nur Mannchen erhalten. 
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Schwieriger war es, den gleichen Versuch mit eindeutig 
unhefruchteten Koniginnen durchzufiihren. In den kiinst
lichen Nestem, von denen die Abb. 66 eine gebrauchliche 
Form zeigt, kann man wohl Arbeiterinnen ohne Konigin 
langere Zeit halten. Unbefruchtete echte Weibchen siechen 
jedoch meist nach kurzer Zeit dahin; sie vertragen es nicht 
so leicht, "Alte Jungfem" zu werden, wie die Arbeiterinnen, 
die ja nun einmal vom Schicksal zu diesem Stand bestimmi 
sind. Und wenn sie wirklich Eier legen, vermogen sie die
selben nicht aufzuziehen. SchlieBlich ist es bei einer dafiir 
geeigneten Leptothorax doch gegliickt: die so fern von allen 
Mannchen au£gezogenen Weibchen legten Eier und zogen sie 
auf; es wurden auch hier nur Mannchen aus den unbefruch
teten Eiem, und damit haben wir ein weiteres Glied zu dem 
"Indizienbeweis", daB die Mannchen auch bei den Ameisen 
aus nichtbefruchteten Eiem stammen. 

Um etwaigen MiBverstii.ndnissen vorzubeugen, sei hier aus
driicklich betont, daB diese Art der Geschlechtsbestimmun,g 
keineswegs allgemein ublich ist; wir haben es vielmehr mit 
einer Ausnahme zu tun, die allem Anschein nach nur auf 
Bienen, Ameisen und vielleicht einige andere staatenbildende 
Insekten beschrankt ist. 

Erscheinungsbild und Rassenerbe. 
Wir haben gesehen, daB die Ausbildung von Soldaten und 

Arbeitern durch die Umwelt bedingt ist; von Menge und Art 
des Futters zu einer bestimmten Zeit der Entwicklung ist 
es abhangig, welche der beiden Formen entsteht. Weiterhin 
war die Entwicklungsgeschwindigkeit von Wichtigkeit; war 
sie groB, so konnte leichter eine Storung und ein Futter
wechsel eintreten, und dann gab es aIle moglichen Zwischen-
formen. ' 

Nun ist diese Entwicklungsgeschwindigkeit fur die einzel
nen Ameisen verschieden. Sie ist sahr gering bei der Phei
dole, wie wir sahen, so daB dort schon in knapp einem Monat 
die ganze Entwicklung vom Ei bis zur fertigen Ameise durch
laufen wird. Bei anderen Ameisen dauert die EiIltwicklung 
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dagegen viel Hinger. Unsere schwarze RoBameise zeigte bei
spielsweise folgende Entwicklungszeiten: von Ei bis Larve 
16-27 Tage, von Larve bis Puppe 8-15 Tage und von 
Puppe bis Arbeiter 14-92 Tage. Bei den bisher in ganz gro
Ben Entwicklungsserien untersuchten gewohnlichen kleinen 
Gartenameisen (Lasius) brauchen die Eier 13-30 Tage, die 
Larven 9-24 Tage und die Puppen 16-36 Tage; bei den 
gelben, unterirdisch lebenden Lasius flavus sind die entspre
chenden Zeiten 22-52, 7-31 und 16-49 Tage, bei der ar
gentinischen Ameise lridomyrmex humilis II-20, 8-29 und 
8-35 Tage. 

Auffallen miissen bei dies en Daten die groBen Spannungen, 
die wir bei den einzelnen Entwicklungsphasen angaben; 
diese sind indessen auch nicht ganz natiirlich. Die Kulturen 
wurden vielmehr unter verschiedenen Warmeverhaltnissen 
gehalten, so daB nur die zweiten Zahlen denen entsprechen, 
die in unseren Breiten in Betracht kommen. Die ersten Zif
fern aber geben die Entwicklungszeiten von Warmezuchten 
in ciner Dauertemperatur von 26-30 Grad an. 

Haben diese Experimente mit unserer Frage nach der Ent
stehung von Arbeitern und Soldaten etwas zu tun? Nein, 
unmittelbar nicht! Sie weisen aber auf folgendes hin, das 
liber diese Frage hinaus zu allgemeineren Betrachtungen 
fiihrt. Wir haben bereits erwahnt, daB man in dem Vor
kommen von Soldaten ein Artmerkmal fiir Pheidole, in der 
Vielgestaltigkeit der Dbergangsformen zwischen groBten und 
kleinsten Arbeitern dagegen ein Kennzeichen fur Messor
Ameisen sieht. Wir haben aber weiterhin gesehen, daB bei 
Pheidole nur die groBere Geschwindigkeit der Larvenentwick
lung das Auftreten del' Zwischenformen verhindert. Danach 
ware also das unterscheidende Merk:mal die Entwicklungs
norm. Wenn wir nun feststellen, daB die Entwicklungs
geschwindigkeit kiinstlich beeinfluBbar ist, dann konnen wir 
aber auch diese Entwicklungsnorm mcht mehr als vollig 
feststehendes Artmerkmal betrachten, sondern nur als ein 
Merkmal, das innerhalb gewisser Grenz·en Umweltsbedingun
gen gehorcht. 

Nun haben wir auf der Erde bei den verschiedensten AuBen-



bedingungen auch die verschiedensten Rassen aller moglichen 
Ameisen. Jedes bestimmte Gebiet, wie Wald, Wiiste, Steppe 
und del1g1eichen, beherbergt auah ganz bestimmte Ameisen
Formen (vgl. Abb. 79), die, wie wir friiher sahen, auch in 
ihrer Behausung und Nahrung oft stark voneinander ab
weichen. Sie sind solchen gleicher Gebiete, aber anderer 
Klimata zwar iihnlich, aber doch so weit voneinander ab
weichend, daB man sie oft als versohiedene Rassen (geo
graphische und okologische Rassen) bezeichnet. Wenn wir 
nun irgendwo an verschiedenen Stellen der Erde F ormen 
fiinden, die so weit voneinander abweichen, wie die Arbeiter 

Abb. 79a. Punta Tragara auf Capri, mit verschiedenen Natur· und Kultur· 
zonen. In jeder Zone herrscht eine bestimmte Ameisenart oder ·rasse vor 

(Macchia = mittelmeerischer Buschwald). 

und Soldaten von Pheidole, so wiirden wir sie sicher als 
etwas voneinander Verschiedenes auffassen, als verschiedene 
Arlen, ja sogar vielleicht als verschiedene Gattungenl Nur 
weil wir wissen, daB bei Pheidole Arbeiter und Soldaten 
von em und demselben Elternpaar abstammen, halten wir 
sie fiir so nah verwandt, wie es iiberhaupt moglich ist. 

Wir konnen uns aber auch gut vorstellen, daB bei geeig
neten Ameisenformen zwei Geschwisterweibchen in ganz ex
treme Ortlichkeiten verschl1l!gen werden: das eine in eine 
warme, in der gerade zur kritischen Peri ode das notwendige 
Futter iiberreich da ist, das Futter, das in dieser kritischen 
Periode die Soldatenbildung verursacht; und ein anderes in 
eine kiihle karge Gegend, wo niemals diese ausschlaggeben-
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den Momente sich verwirklichen. Ein Sammler, der nur ein 
trockener Systematiker ware, wiirde dann bestimmt verschie
dene Arten daraus machen, zumal da von jeder "Sorte" ja 
so unendlich viel da sind infolge der groBen Zahl der In
sassen eines einz~gen Nestes. 

Es scheint dies vielleicht Phantasie zu sein, ist es aber 
keineswegs. Besonders erwies sich Chile fiir solche Beob
achtungen geeignet (Abb. 80). Es reicht in langem schmalen 
Streifen von den heiBen Tropen bis zur kalten Antarktis und 
hat damit in den einzelnen Regionen ganz verschiedenes 
Klima. AuBerdem steigt es yom Meer unmittelbar bis zur 

Hohe von 6000-7000 Meter hoch, so daB auch dadurch in 
den einzelnen Hohenlagen verschiedene Umweltsbedingungen 
herrschen. So kann es hier wirklich sehr leicht vorkommen, 
daB Ameisenweibchen nach dem Hochzeitsflug in ganz ver
schiedenes Geliinde verschlagen werden, aus der warmeren 
Ebene des Tieflands an die Riinder der Eisvulkane, und von 
der heiBen trockenen Wiiste in den feuchten kiihlen Urwald 
und umgekehrt. Ich habe dies oft und oft beobachtet. 

Dem Klima und der Nahrung entsprechend stellten sich 
dann auch die Staaten mancher dieser Ameisen ganz ver
schieden dar. Die kornersammelnden Pogonomyrmex-Arten, 
die an anderen Orten oft vielgestaltig sind, wie P. barbatus 
mit Arbeitern von 5-9 Millimeter Lange, traten in Wiisten
gegenden Chiles als Staaten auf, die nur Soldaten oder Gi
ganten (P. bispinosus) hatten, im Urwald dagegen ohne 
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ausgesprochene Soldatenkaste waren (P. laevigatus). Meine 
damaligen Aufzeichnungen ergaben nun eindeutig, da6 P. bi
spinosus im natiirlichen und kiinstlichen Nest die Jungen 
stets mit fester Nahrung, Ameisenbrot oder Insektenstiiok-
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chen versorgte, wahrend dies P. 
laevigatus nicht tat. Auch die 
Steppenameise Solenopsis gayi, die 
in Nord- und Mittelchile neben 
fliissiger Nahrung Samen verfiit
terte, verzichtete im siidlichen 
kiihlen Urwald auf Kornerfutter. 

I Dementsprechend waren auch die 
Staaten: stark vielgestaltig mit oft 
riesigen Giganten im Norden, 
mehr einheitlich, ohne Riesen im 

II Sliden. Untersuchungen an der 
nah verwandten europiiischen 
Diebsameise Solenopsis fugax 
konnten diese Erfahrungen ergiin-

III zen und au6erdem experimentell 
feststellen, da6 die Solenopsis
Arten auf die verschiedensten 
Au6enbedingungen sehr stark 
reagieren. Meist kommen in den 
riesigen Nestern ganz verschieden 
gr06e und gefarbte Tiere vor; 
helle, kleine, mit winzigen Licht-

Abb. 80. Karte von Chile mit 
den Verbreitungsmittelpunkten 
chilenischer Ameisen der Wiiste 
(I), der Steppe (II) und des 

sinnesorganen bis zu dunklen gro-
6en, mit gut entwickelten Augen 
(Abb. 77c). Manche Staaten sind 
aber sehr einheitlich, wie ein Ver-

Waldes (III). 
gleich von Abb. 77 a und b zeigt. 

Das Nest von Abb. 77 a bestand nur aus Giganten mit qua
dratischen Schadelkapseln; die Tiere waren au6erdem durch 
starke Dornen am Ende des Brustabschnittes, durch gr06e 
Augen sowie dunkle Farbung ausgezeichnet. Das Nest von 
Abb. 77 b dagegen enthielt keine ausgesprochenen Giganten, 
und die Ameisen waren hellgelb, mit winzigen Augen, ohne 
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jade Bedornung, beide also derarl verschieden, daB sie 
mindestens als besondere Rassen erschienen. Es erwies sich 
aber schon als moglich, einen Staat mit urspriinglich hel
len, kleinen in einen solchen von vorwiegend groBen dunk
len zu verwandeln; die guten Bedingungen der Gefangen
schaft lieBen fast aIle jungen Larven zu groBen Tieren 
heranwachsen. Die Umwandlung der einen "Rasse" in die 
andere war also hier auch im Versuch sichergestelIt. 

So gar bei Ameisenstaaten mit einheitlicher Bevolkerung 
erscheinen solche verschiedenen a b 

Rassenbildungen moglich: Die =1Q \1 
Waldameisen Chiles werden nach I 
dem kahlen trockenen Norden zu ••• , 
kleiner, und die Wiistenameisen ' I " 

vermindern ihre GroBe im Siiden 

in dem kiihleren Steppen- und ~m ~, J ,~, 
Waldgebiet (Abb.81). Denn jede 
Form hat ihr besonderes Gebiet, 
das gerade fiir sie geeignet ist, und 
leidet Schaden, wenn es warmer 
oder kalter, nasser oder trockener 
wird, als es fiir sie gerade giinstig 
erscheint. Und dieser Schaden pragt 
sich dann in geringerer GroBe aus. 

Auch hierfiir liegen schon Zucht
versuche vor. Die deutsche Garten
ameise Lasius niger kommt noch 
bis nach Mittelitalien hinein vor. 
Die Tiere von Capri, welche auch 
dort nur an kiihleren, feuchteren 
Stellen am Monte Solaro gefunden 
wurden, sind aber wesentlich klei

Abb. 81. Kopfe der chileni
schen Wiistenameise Dory
myrmex goetschi Menozzi; 
Arbeiter von Nestern aus 

verschiedenen Gegenden: 
a) Copiap6 30, Nordchile; Ar
beiter groB. b) Pta. Colo
rada 29, etwas weiter siidlich; 
Arbeiter klein. Die Arbeiter 
ein und desselben Nestes sind 
beinabe vollig gleich. ("Mono
morphismus" des Arbeiter
standes im Gegensatz zu "Di
morphismus" Abb. 7, 8 u. 82 

und "Polymorphismus" 
Abb. 10, 17, 36 u. 76.) 

ner als die aus Mitteldeutschland. Umgekehrt verhiilt sich 
ihre nahe Verwandte, Lasius emarginatus, die sie in wiirmeren 
Gegenden jenseits der Alpen vertritt, aber doch bis nach 
Deutschland vorkommt (Abb. 82). Bei den mit ihr vorge
nommenen Zuchtversuchen unter verschiedenen Bedingungen 
zeigte es sich nun, daB warm gehaltene und warm aufgewach-



sene Tiere eine betrachtlichere GroBe erlangten als bei kiih
leren Temperaturen. Damit stimmen auch iiberein die Natur
funde, me die Ahb.82 zeigt: Eine Ameise aus einem schle
sischen Nest vom Annaberg erreichte nur die MaBe der 
Kalteformen im Kunstnest (Ahb. 82 c und 82 g), wahrend die 
Tiere, welche in Breslau in einer Temperatur von 26-28 Grad 
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Abb. 82. Italienische Gartenameise Lasius emarginatus, welche die deutsche 
Gartenameise Lasius niger im Siiden vertritt. Kopfe von verschiedenen 
Tieren aus verschiedenen Gegenden und bei verschiedenen Zuchtbedingungen. 
a) Arbeiterin aus Palermo; Tiere etwas kleiner als die Normalform. b) Ar
beiterin von den Galli-Inseln; Normalgroae. c) Arbeiterin vom St. Annaberg, 
Oberschlesien; klein, entspricht der Kil.ltezucht von g. d) Konigin des Nestes 
CB" Capri, Bagni di Tiberio, Schwester der Arbeiter e, Mutter der Tiere f 
(= Erstarbeitern) und g (= kalt geziichtete Normalarbeiterin). e) Arbeiterin 
aus Nest CB" Capri, Bagni di Tiberio. Schwester des linken Weibchens d, 
"Tante" von fund g. f) Erstarbeiterin der Konigin d, Schwester der spil.ter 
geschliipften, kalt aufgezogenen Normalarbeiter g. g) Normalarbeiter der 
Konigin d, im Kalten geziichtet, Schwester der Erstarbeiter f, entspricht 
dem dariiber stehenden Tier aus Schlesien. h) Konigin des Nestes CB, Capri, 



geziichtet wurden, den Formen aus Capri entsprachen 
(Abb. 821 und 82i). Fiir die Ameise aus Palermo, wo es ja 
noch warmer wird als in Capri, ist die giinstigste Entwick
lungswarme allem Anschein nach schon iiberschritten; sie 
sind oft in gleicher Weise kleiner wie unsere deutschen Gar
tenameisen in ltallen. 

NatUrlich muB man bei solchen Feststellungen auch aIle 
anderen Umstiinde beriicksichtigen. So sind' die Karntner 
Formen von Lasius emargirlatus verhiiltnismaBig groB 
(Abb. 82 m bis 0). Die Tiere dieses Staates, der nun schon 
6 Jahre unter Beobachtung steht, entstammen aber auch dem 
Neste in einem Hause, wo sie in der kiihleren Zeit Wiirme 
erhalten. Tatsachlich leben sie im Friihjahr und im Herbst 
auch stets im Zimmer; daB sie nicht gestort und ver
nichtet werden, verdanken sie dem Zufall, daB es gerade das 
Haus eines Zoologen und Ameisenfreundes ist! 

Damit konnen wir wieder zu unseren kornersammelnden 
Ameisen Itallens zuriickkehren, die, wie wir sahen, je nach 
den Zuchtbedingungen groB oder klein werden. Dem ent
sprechen nun auch die Naturfunde: Von Unteritalien (Neapel) 
an nordwarts vermindert sich die GroBe der Nester von Mes
sor structor sowie die GroBe der Individuen; am Alpenrand 
sind die Arbeiter nur 1 1/ 2-11/ 3 Millimeter groB gegeniiber 
denen von 3-31/ 2 Millimeter im Siiden. Hier bleibt allerdings 
iibereinstimmend mit der gleichen Lebensweise (Kornerfutter) 
auch die Vielgestaltigkeit innerhalb der Staaten erhalten, nur 
sind dem weniger entsprechenden Klima zufolge die Giganten 
des Nordens 4-5 Millimeter groB gegeniiber denen des Sii-

Bagni di Tiberio. Schwester del' Arbeiter i, Mutter del' Erstarbeiter k und 
del' warm gezuchteten Normalarbeiter L i) Arbeiter des Nestes CB, 
Capri, Bagni di Tiberio. Schwester des linken Weibchens h, "Tante" 
von k und L k) Erstarbeiterinnen der Konigin h, Schwester del' spateI' 
gezuchteten Normalarbeiterinnen L I) Normalarbeiterinnen del' Konigin h, 
in Warme aufgezogen; entspricht den Normaltieren von den Galli-Inseln (b) 
und Capri (i). m) Weibchen des Nestes Krumpendorf (Karnten), Haus. 
Schwester del' nebenstehenden Tiere n, 0, p. - n, 0, p) Normalarbeiterinnen 
des Nestes Krumpendorf (Karnten), Haus, aus den Jahren 1932 (n), 1935 (0) 
und 1936 (p). Die seit 5 J ahren beobachtete Kolonie lieferte stets gleich 
gl'oBe Tiere, die stets unter gunstigen Bedingungen aufwuchsen (im Winter 
in geheizten Raumen I). q) Normalarbeiterinnen aus Brixen. 1') Normal-

arbeiterinnen aus Lugano. s) Normalarbeiterinnen aus Torbole. 
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dens mit 9-10 Millimeter. Aber auch die Weibehen sind ver
schieden; groBere Vergleichszahlen fehlen indessen hier noch. 
DaB es gelang, auch Miinnehen verschiedener GroBe zu 
ziichten, sei ebenfalls betont. Die Unterschiede der Ge
schleehtstiere sind dann oft schon so bedeutend, daB viel
leicht zwischen denen des Nordens und denen des Siidens 
keine Begattung mehr moglich ist - einfach aus GroBen
:unterschieden, so wie dies etwa auch zwischen Wolfshund 
und Dackel der Fall ist. Und damit ist dann eine Trennung 
in verschiedene Rassen schon sehr weit gediehen. 

Wir haben bei vielen anderen Tiergruppen ahnliche Ver
haltnisse :und werden noch viel mehr finden. Wenn wir erst 
daran gehen, fiir die Systematik neben der Gestaltlehre :und 
der Tiergeographie mehr als bisher auch die Entwicklungs
geschichte :und die Physiologie heranzuziehen, lassen sich 
fiir die Entstehung mancher geographischer Rassen sicher 
oft ganz neue Gesichtspunkte gewinnen. 

Hinzu kommt zu dem Erscheinungsbild aber stets noeh 
das Rassenerbe, die Vorgange also, welche die Vererbungs
wissenschaften fiir die Entstehung der Rassen erarbeitet haben. 
Sie diirren wir auf keinen Fall auBer acht lassen. Denn daB 
es neben solchen auf Umweltswirkung beruhenden Formen 
auch eehte "Erb"-Rassen oder "Mendel"-Rassen gibt, zeigt 
wiederum gerade die schon so oft angefiihrte Pheidole-Ameise. 
Wenn man, wie ieh, so viele ganz rein gezftehtete Familien 
nebeneinander hat und sie ta,glich beobaehten muB, dann 
geht es einem wie dem Schafer oder Bauer; man kennt so
fort seine "Stiimme", die in dem vorliegenden Fall ahnlich 
wie die Hundestammbaume nach dem Ursprungsorte benannt 
wurden. 

So wird es mir sicherlieh nicht passieren, Angehorige von 
der Familie "Windsor" mit denen von der Familie "Ti
berio" oder "Tragara" zu verwechseln, und aueh andere, 
weniger poetisch nach dem Fundort benannte Stiimme sind 
so genau analysiert, daB eine Verwechslung mit anderen nieht 
moglich ist (vgl. Abb. 83). Verschiedene GroBe und verschie
dene Fiirbung, bei "Windsor" beispielsweise ein schwarzer 
Fleck auf dem sonst ziemlieh hellen Kopf, sowie besondere 
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Eigenturnlichkeiten in wem biologischen Verhalten geben 
bei Pheidole oft so starke Unterschiede, daB tatsiichlich auch 
schon verschiedene Arten oder wenigstens Unterarten auf
gestellt wurden. Farbrassen etwa in der Form, wie wir sie bei 
Haustieren finden, sind es aber bestimmt; das zeigt sich 
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Abb. 83. Rassenbildung der italienischen Hausameise Pheidole pallidula. 
Links Weibchen mit Stirnaugen, Mitte 3 Soldaten, rechts 1 Arbeiter. Jede 
Reihe entspricht einem Nest. a) S. Alessandro, Ischia; Grundfarbe gelb; 
Kopf ohne Flecken. b) Solaro G 8, Capri; Grundfarbe dunkelbraun; c) Wind
sor C 15, Capri; Grundfarbe braun, Kopf mit einem Fleck. d) Windsor F 1, 
Capri; Grundfarbe braun; Kopf mit einem Fleck. (Die Tiere dieses Staates 
sind die "Geschwister" der Konigin des dariiberstehenden Staates Windsor 
C 15; bemerkenswerte Ubereinstimmung von Farbe und Zeiehnung der beiden 
Generationen!) e) Tiberio B 25, Capri; Grundfarbe braun; Kopf mit zwei 
Flecken. f) S. Romualdo P. 44, Rovigno; Grundfarbe hellbraun, zwei Kopf
fleeke angedeutet. (Bei den Arbeitern sind die Untersehiede der Farbe und 

Zeichnung weniger deutlich.) 
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besonders da, wo mehrere Generationen der Unterscheidung 
zugrunde lagen, wie etwa bei der Familie "Windsor". Deren 
"Queen" war mir yom Verlassen des Nestes an genau be
kannt, so daB nicht nur die weniger gliicklichen Geschwister, 
d. h. die Arbeiter und Soldaten des Ursprungsnestes, son
dern auch im giinstigen Fall das Miinnchen, der "Prinz
gemahl", als Praparat zur Verfiigung standen! Die Verwandt
schaft im Sinne einer Blutsverwandtschaft war dann ganz 
offensichtlich festzustellen, wenn man eine genaue Form
untersuchung durchfiihrte (vgl. Abb. 83 c und d). 

Das durch die Umwelt geformte Erscheinungsbild auf der 
einen und die durch das Erbbild bedingten Merkmale auf der 
anderen Seite vereinigen sich demnach stets zu einem Gesamt
eindruck, wie dies gerade hier bei Pheidole so schOn zutage 
tritt: Die Arbeiter· und Soldaten, im Erscheinungsbild ganz 
verschieden, tragen doch das Kennzeichen desselben Rassen
erbes: ein oder zwei schwarze Flecke in der Mitte der Stirn, 
dunklere oder hellere Gesamtfarbung und anderes mehr, und 
beide zeigen auBerdem, woher sie mese Kennzeichen be
kamen: von den Vorfahren, hier von der K6nigin, ihrer 
gemeinsamen Mutter, die als Erscheinungsform wieder ein 
ganz anderes Bild bietel. So gibt es schon in den einzelnen 
Staaten eine groBe Mannigfaltigkeit der Formen, die sich 
dann bei Vergleich mit anderen Staaten noch vermehrt, und 
damit wird es verstandlich, daB gerade die Ameisen der syste
matischen Zoologie so viel Schwierigkeit bereiten. 

lahresablanf nnd Schicksal. 
Zu den Rasseeigentiimlichkeiten miissen wir auch eine 

Anzahl innerer Eigenschaften und innerer Vorgange rechnen, 
die oft etwas ratselhaft erscheinen; es ist manchmal noch 
nicht ganz geklart, ob wir es mit fest vererbten Dingen zu tun 
haben oder nur mit mehr oder weniger fest gewordenen 
Umweltsbe~"1lIlgen. Dazu gehOren beispielsweise die jahres
zeitlichen Rhythmen. Damit sind gemeint die meist als 
"selbstverstandlich" angenommenen Erscheinungen, wie z. B. 
der Blattabwurf der Baume im Herbst und ihr Wieder-
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ergmnen im Fmhjahr. Man glaubt leicht, daB es sich hier
bei urn Vorgange handelt, die durch die AuBenumgehung 
bedingt sind, wie das Kiihlerwerden im November und das 
Warmerwerden im Marz, und tatsachlich ist in dieser all
gemeinen Meinung auch ein Wahrheitskern enthalten. Ahn
lich steht es mit manchen Tieren, die im Winter ein dichteres 
Haarkleid anziehen als im Sommer, zu dessen Beginn dann 
die Winterwolle ausgeht und abfaHt, um dem glatten Som
merkieid zu weichen. 

Wie ist es aber nun, wenn wir Pflanzen und Tiere mit 
solchen J ahresrhythmen auf die siidliche Halhkugel bringen, 
wo die Jahreszeiten vertauscht sind und wir Weihnachten 
in gliihender Hitze und das Johannisfest in Kalte feiern? 

Da merkt man dann sofort, daB Blattabwurf und Haar
wechsel keineswegs so selbstverstandlich von der AuBen
welt abhiingig ist. 

1m "Zoo" der chilenischen Hauptstadt Santiago waren 
neben anderen Tieren auch Kamele von Hagenbeck angekom
men; sie hatten die Reise im nordlichen Herbst angetreten 
und kamen auf der siidlichen Halbkugel mit dicker Winter
wolle an. Sie behielten dies warme Kleid den ganzen siid
lichen Sommer iiber, der im Januar und Februar in Santiago 
oft sehr helli ist. Und als dann der Winter der siidlichen Erd
halfte begann, der in Santiago sogar Schneefalle bringt, da 
warfen sie ihre Wolle in dichten Fetzen ab, um dann bei 
beginnender Warme im September wieder Wolle anzulegen! 

Die Baume verhielten sich oft ahnlich. Bei ihnen war aber 
im allgemeinen schon eine gewisse Gewohnung eingetreten, 
dadurch begiinstigt, daB man in Mittelchile nicht wie bei 
uns nur eine Ruheperiode hat, sondern wie in vielen sub
tropischen Ge'genden zwei; die heiBen Trockenzeiten des 
Sommers wirkten dort meist ahnlich auf die Lebenslaufe 
hemmend wie die kalten Re,genmonate. Manche Baume, die 
bei uns im Marz nach der Winterruhe zu bIiihen hegannen, 
behielten diese Gewohnheit hei; sie hedeckten sich auch in 
Santiago im Marz mit Bliiten, aber eben hier nach der Som
merruhe der Monate Januar und Februar. Andere dagegen 
stellten sich nach und nach um und wurden auch auf der 
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siidlichen Halhkugel Boten des dortigen Friihlings. Mit dem 
Ablauf des Jahres fallen demnach bestimmte Lebensvorgange 
zusammen. Sie sind zwar etwas abanderungsfahig, aber nur 
in bestimmten Ausma6en; dies gilt fiir pflanzliche wie fiir 
tiensche Organismen. 

Es gilt aber auch fiir die Organismen hOherer Ordnung, 
wie sie die Ameisenstaaten darstellen. 

In unseren Breiten beginnt der Ameisenstaat erst im Friih
jahr in Erscheinung zu treten. Auf den im Winter oft vollig 
verfallenden Bauten sehen wir dann erst einzelne und spater 
immer mehr Nestinsassen umherlaufen, die zunachst daran 
gehen, die Schaden auszubessern und Nahrung fiir den immer 
mehr erwachenden Staat zu beschaffen. 

Die Konigin beginnt zu dieser Zeit dann wieder mit der 
Eiablage; die daraus entstehenden Larven, sowie Brut, welche 
den Winter in einer Art Dornroschenschlaf iiberdauerte und 
nun erst wieder weiter wachst, mu6 also jetzt verpflegt wer
den, und so haben die Arbeiterinnen genug zu tun, um alle 
hungrigen Mauler zu stopfen. Diese iiberwinterten Arbeiter 
erhalten bald Hilfe; die iiberwinterten Puppen beginnen zu 
schliipfen, und damit sind im Nest in kiirzester Zeit viele 
Jungtiere vorhanden, welche durch die heranwachsenden Lar
ven und Eier dann standig erganzt werden. Dieses J ungvolk 
widmet sich sofort mit Eifer der immer zahlreicher werden
den Brut; denn je weiter der Jahreswechsel fortschreitet und 
je warmer es wird, desto mehr Eier vermag die Konigin zu 
legen, deren Eierswcke zur spaten Friihjahrszeit oft machtig 
anschwellen. Mit dem Auftreten der Jungtiere sind die iilteren 
Ameisen yom Innendienst vollig entlastet; sie bemtigen sich 
fast ausschlie6lich atiBerhaIb des Nestes mit Herausschleppen 
von Nahrung und Baumaterial, so da6 auch au6erlich der 
Staat wachst und oft sein Einflu6gebiet vergro6ert. 

1m Nestinnern tritt durch das immerwahrende Schliipfen 
von Jun.ootieren nach und nach eine Veranderung der Zahlen
verhaltnisse ein, die zu Beginn des Friihjahrs herrschten: 
wenn die Konigin zu legen beginnt, gibt es zunachst dort 
viel Brut und wenig Pfleger, so dill vielleicht auf eine Ameise 
sechs bis zehn Eier oder Larven kommen. Spater verkehrt 



sich das Verhaltnis allmahlich ins Gegenteil; man kann bei 
einzelnen Ameisenarten aus Eiproduktion und Entwicklungs
zeiten unmittelbar errechnen, daB schlieBlich auf eine Larve 
eine groBe Zahl von jungen Pflegern kommt. Dies ist dann 
wahrscheinlich der Augenblick, wo einige der bestgepflegten, 
mit einem ObermaB von Futtersaft der Jungtiere ernahrten 
Larven zu Puppen von echten Vollweibchen heranwachsen, 
ein Vorgang, der durch die reiche Zufuhr von eingefiihrten 
frischen, vitaminreichen Futtermitteln noch ge£ordert wird. 
Diese starke Nahrungszufuhr kommt den zu dieser Zeit ent
stehenden Tieren entweder unmittelbar zugute, dadurch, daB 
die Larven selbst damit gefiittert werden, oder mittelbar auf 
dem Umweg uber die Konigin, welche dadurch zu dieser Zeit 
allem Anschein nach besonders kraftige Nachkommen zu er
zeugen vermag. ·Die hohere Warme befordert diese Vorgange 
ebenfalls, und beide Faktoren bewirken auBerdem, daB so
gar manche Arbeiterinnen zur Eiablage schreiten. Aus dies en 
Eiern der Arbeiterinnen sowie den wahrscheinlich gerade bei 
starkster Legetatigkeit oft nicht befruchteten Eiern der Ko
uigin entstehen dann die Mannchen, und so kommt es, bei 
den einzelnen Arten je nach der Entwicklungszeit verschieden, 
bald friiher, bald spater im Sommer zum Hochzeitsflug. -

Damit ist der Hohepunkt des Jahresablaufs eines Ameisen
staates iiberschritten; wenn die Monate wieder kuhler werden, 
laBt die Eiablage der Konigin nach; die uberwinterten Arbei
ter sind wahrend des Sommers meist dahingestorben, und 
auch viele der im Friihjahr geschlupften Jungen haben ein 
naturliches Ende gefunden oder sind einer Katastrophe zum 
Opfer gefallen. Es wird wieder stiller im Ameisenstaat, der 
sich jetzt fur den Winter riistet. Beim Eintritt wirklicher 
Kalte zieht slch alles in die Tiefe der Erde zurii·ck, wo fur 
die erwachsenen Ameis·en eine Art Winterschlaf, fur die 
Brut ein volliger Stillstand der Entwicklung beginnt, bis 
dann im Friihjahr das staatliche Leben von neuem erwacht. 

Dies ist in groBen Zugen der Jahresablauf, der sich im 
einzelnen vielfaltig andern kann. Bei gewissen Arten mit lang
samer Entwicklung kommt es erst im Spiitherbst zum Hohe
punkt des staatlichen Lebens und damit zum Hochzeitsflug, 
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bei manchen Formen wieder iiberwintern .sogar die Larven 
oder Puppen der Geschlechtstiere, um dann im zeitigen Friih
jahr ihre Entwicklung zu vollenden, und auch innerhalb der 
Arten seThst kommt es, je nach dem Klima, xu einer Ver
schiebung der "hohen Zeiten" mehr nach Jahresbeginn oder 
nach Jahresende, da die Temperatur in weitem MaBe die Ent
wicklung bedingt. 

In warmeren Gegenden bis zu den Subtropen haben wir 
einen etwas veranderten Jahresablauf bei den Ameisenstaaten: 
Dort wirkt die Kiihle oder der Regen zur Wintersz·eit ebenso 
entwicklungshemmend wie die Hitze und die Diirre des 
So.mmers. So kommt es beispielsweise bei Steppenameisen 
der nordlichen wie siidlichen Halbkugel im staatlichen Leben 
zu zweimaligen Hohepunkten und zweimaligen Ruhepausen, 
die dann meist auch nieht so ausgepragt erseheinen wie bei 
uns. Die Kornersammler der verschiedensten Arten leben 
dann, wenn auBerlich das staatliehe Leben zu ruhen scheint, 
von den im Friihjahr oder Herbst eingetragenen Vorraten, 
ohne in Schlaf xu verfallen, und ahnlieh ist's mit den For
men, die "Honigtopfe" und andere VorsichtsmaBnahmen 
herausgebildet haben (vgl. Ahb. 29-31) .. Die Arbeiter werden in 
diesem FaIle fast nie alter als IO-I2 Monate, wahrend sie bei 
unseren Ameisen mit langen, tiefen Ruhepausen langer als 
ein J ahr zu leben vermogen. Wir hahen hei den Korner
sammlern infolge des jahrlieh zweimal erfolgenden An
stiegs und Abfalls stets auch zwei versehieden alte Gruppen 
von Arbeitern: die Tiere, welche im Friihjahr sehliipften, 
sind zu dieser Zeit Brutpfleger und arbeiten im Herbst im 
AuBendienst, bei den im Herhst entstehenden ist es gerade 
umgekehrt. Bei derartigen Ameisenformen haben wir dann 
auch einen zweimaligen Hoehzeitsflug; oft allerdings mit Be
vorxugung von Herbst oder Friihjahr. Daraus kann sich 
dann, wenn die Tiere zu weit in kaltere Regionen vordringen, 
eine Annaherung an die in unseren Breiten herrschenden 
Verhiiltnisse anbahnen, wie wir dies beispielsweise hei Messor
Ameisen in Norditalien und Solenopsis-Arten in Siidchile 
finden, beides Formen, deren Hauptverbreitungsgebiet in 
w1irmeren Landstrichen liegt. 
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Interessant ist nun, daB sole he J ahresrhythmen del' Amei
senstaaten so fest liegen, daB sie auch im Versuch nicht um
gestoBen werden konnen, obgleich es moglich ist, durch 
unnatiirliche Kalte odeI' Warme gewisse Verschiebungen zu 
erzielen. Wir konnen beispielsweise hei unserer Gartenameise 
Lasius niger durch erhohte Temperatur die Entwicklung so 
beschleuriigen, daB sie del' ihrer siidlichen Vertreterin, Lasius 
emarginatus, entspricht, und ahnliches ergaben Versuche mit 
nordlichen und siidlichen Holzameisen. Eine solche kiinst
lie he Veranderung bekommt abel' den Tieren keineswegs auf 
die Dauer; und eine wirkliche Veranderung des Lebensrhyth
mus konnen wiT ebensowenig erreichen. Auch die im Winter 
warm gehaltenen Nester unserer einheimischen Ameisen ver
fallen im Winter in Ruhe, und Geschlechtstiere entstehen in 
den Laboratoriumskulturen auch bei gleichbleibender Tem
peratur wahrend des ganzen Jahres ungefahr zu derselhen 
Zeit, in del' wir sie auch im Freien finden. 

Del' Rhythmus des Jahres liegt demnach auch bei dem 
staatlichen Organismus eines Ameisennestes fest, und kiinst
liche Veranderungen sind nul' in ganz engen Grenzen erreich
bar. Diese artmaBig innerhalb gewisser Grenzen festliegende 
Enhvicklungsnorm ist dann auch die Ursache, daB nicht jede 
Ameisenart in jedem Klima zu lehen vermag, genau so wenig 
wie jede menschliche Rasse an jedem Punkt der Erde. 

Von dem durch den Jahresablauf bedingten Zustand del' 
Ameisenstaaten kommen wiT so unmerklich- zu dem Schicksal 
yon Arten und Rassen. Zu ahnlichen Problemen kommen wir 
abel' auch, wenn wir das Schicksal von Einzeltieren hetrach
ten, das ebenfalls durch einzelne Jahreszeiten ganz verschie
den gestaltet werden kann. Wir meinen damit nicht nur das 
zufallige Schicksal, welches durch eine kUrzere oder langere 
Lebensdauer diesen oder jenen Inhalt hekommt, sondern viel
mehr das unabwendbare Schicksal, das im Korperbau ge
geben ist - oder, wie del' Dichter sagt, in der "eigenen 
Brust" liegt. 

Wir hatten ja schon wiederholt darauf hingewiesen, daB 
aus einem Ei Vertreter der verschiedensten Stande entstehen 
konnen: Wird das Ei beim Austritt aus clem miitterlichen 



Korper nicht besamt, so entwickelt es sich unfehlbar zu einem 
kurzlebigen Miinnchen. Nur ein groBes und kraftiges Mann
chen hat aber Aussicht, seine Bestimmung zu erreichen; und 
ob es groB wird oder klein bleibt, ist im hohen MaBe von 
der Ernahrung und damit letzten Endes von der Jahreszeit 
abhmgig. Wird das Ei besamt, so entwickelt sich daraus, wie 
wir sahen, ein Weibchen. Was fUr eine Art von Weibchen 
schlieBlich daraus wird, ist im hochsten MaBe von der Zeit 
abhiingig, in welcher die Eiablage erfolgte. Nur aus Eiern, 
deren Larven zu der Jahreszeit mit den giinstigsten AuBen
bedingungen ausschliipfen, werden Vollweibohen und damit 
vielleicht kiinftige Koniginnen eines neuen Staates. Aile iibri
gen Eier konnen unfehlbar nur die groBe Masse des Volkes, 
die Arbeiterinnen, liefern. - . 

Aber auch da kann es ja noch einmal einen Scheideweg 
geben. Bei den Formen, die Soldaten besitzen, muE die Larve 
wahrend einer kurzen bestimmten Periode besonders kon
zentrierte Nahrung erhalten, urn ein Soldat zu werden. Dies 
ist wiederum nur zu besonderen Zeiten des Jahres moglich. 
Fallt die Entwicklung nicht in die Monate, in welchen eine 
solche Ernahrung moglich ist, und wird der giinstige Augen
blick versaumt, dann ist es aus mit dem Soldatenwerden, und 
die Larve kann nur zu einem Arbeiter heranwachsen. 

Nur zu einem Arbeiter? 1st eine solche Ausdrucksweise denn 
richtig? Und besteht in dem, was wir soeben einen giinstigen 
Augenblick nannten, nicht vielleicht eine Gefahr fiir die 
weitere Entwicklung? Fiir die Einzelwesen sowohl wie fiir 
den Staat? Solche Gedanken drangen sich stets auf, wenn 
wir uns manche der ganz "ausgefallenen" Soldatentypen be
trachten, die bei vielen Ameisenarten auftreten (Abb. 84 f). Ihr 
Anblick wirkt manchmal ganz phantastisch. Die Mundwerk
zeuge, die schon bei den Pheidole- und Messor-Ameisen ge
waltig werden konnen, sind bei Soldaten anderer Arten oft 
noch viel groBer: s'ie wachsen sogar manchmal gleichsam ins 
Uferlose, so daB sie an natiitlicher Stelle gar nicht mehr 
Platz finden. Sie werden dadurch zu normalem Gebrauch 
meist unfahig, und solche Soldaten konnen oft nicht einmal 
mehr selbstandig fressen; wenn sie nicht gefiittert wiirden, 
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muBten sie sterben. Dies ist sicher kein erstrebenswertes 
Schicksal fur das Einzelwesen, zumal es dadurch auch fur 
den Staat unbrauchbar we-rden kann. Die Kiefer der Extrem
formen vermogen namlich nicht einmal mehr zu beif5en und 
dadurch zu wirklicher Verteidigung zu dienen. Nur wenn die 
Ameisenvolker reiche Staaten sind, konnen sie es sich leisten, 
solche fur die Allgemeinheit fast unnutzen Nestgenossen mit 
zu ernahren; sie futtern sie mit auf und leiden dadurch ja 
auch keinen Schaden, da sich die Soldaten nicht vermehren 
und damit Rasse und Art nicht verschlechtern. Tritt aber 
Mangel im Staat ein, dann 
sterben, wie aHe Beobach
tungen immer wieder zeig
ten, stets zuerst die Sol
daten, in naturlichen Phei
dole-N estern beispielsweise 
irn Winter. Sie gehen zu
grunde infolge ihrer Ober
organisation, die sie in der 
selbstandigen Ernahrung 
behindert. 

Damit sind wir wieder 
beim Schicksal der Arten 
und Rassen angelangt. 
Denn solches Sterben ge
rade der Extrembildungen 
kennen wir auch bei an
deren Organismen; in der 
Erdgeschichte fuhrte es ja 

a b c 

d e 
Abb_ 84. Kiipfe verschiedener Ameisen
soldaten. a) Camponotus cognotus, 
b) Colobopsis impressa, c) Cheliomyrmex 
nortoni, d) Pheidole lamia, e) Harpegna-
thus cruentatus, f) Eciton hamatum. 

bekanntlich zu volligem Aussterben gewisser Formen. Ich er
innere nur an die Riesenhirsche, die ein so gewaltiges Ge
weih zu schleppen hatten, und an die Mammute mit ihren 
gewaltigen Ziihnen, und zwar deshalb, weil wir bei ihnen 
Extrembildungen vor uns hatten, deren Vergleich mit den 
Riesenkopfen mancher Ameisensoldaten sich formlich auf
drangt. 

Man darf hier nicht falsch verstehen: nicht jedes Geweih 
und nicht jeder StoBzahn ist fii,r den Hirsch und den Ela-
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fan ten eine Belastung; im Gegenteil, sie sind meist eine sehr 
niitzliche Waffe. Und ebenso steht es auch mit den starken 
Kiefern der Ameisen-Soldaten, die unhedingt fiir den Staat 
eine wichtige Bereicherung darstellen. Wohl aber konnen sich 
die Obertreibungen solcher Bewaffnung hier wie iiberall 
schadlich auswirken, Obertreibungen, zu denen solche Ex
trembildungen leicht neigen. 

DaB solche Sinnlosigkeiten unpraktisch sind und ihre 
Trager deshalb besser AngepaBtem unterlegen waren, ist be
kannt; man fragte sich nur immer wieder, wie es zu solchen 
Sinnlosigkeiten iiberhaupt kommen konnte. 

Dafiir liefert nun vielleicht die jetzt hekannte Entstehung 
der Pheidole-Soldaten ein Hinweis. Wir sahen sie nur dann 
entstehen, wenn zu einer hestimmten, ganz kurzen Zeit eine 
besonders giinstige Lage geschaffen war, erne Lage, die wir 
nach dem, was wir jetzt wissen, manchmal besser als ein Ge
fahrenmoment bezeichnen konnen. 

Vielleicht gab es nun solche Gefahrenmomente auch bei 
den ausgestorbenen Tieren, und vielleicht wurde dies Gefah
renmoment gerade erst dann wirksam, als eine Klimaver
schiebwlg und damit eine Entwicklungsbeschleunigung oder 
Enhvicklungshemmung eintrat, die den normalen Ablauf des 
EntwicklWlgsgeschehens in dieser oder jener Richtung ver
schob. 

DaB eine Beschlewrigung durch Temperaturerhohung 
moglich ist, zeigten die Versuche urit den Lasius-Ameisen; 
und daB gerade infolge solcher Umstande Faktoren aus
schlaggebend werden konnten, die eine hestimmte Formbil
dung in dieser oder jener Richtung zu unentrinnbarer Aus
wirkung brachten, hat die kiinstliche Zucht von Soldaten im 
Messor- und Pheidole-Staat eindeutig gezeigt. -

Von der einfachen Feststellung, "im Ameis'-Haufen wim
melt es", sind wir so nach und nach bei ganz allgemeinen 
Problemen gelandet, bei Fragen nach der tierischen Form
bildung, die zu den Grundproblemen der Biologie gehoren. 
DaB unsere Betrachtung uns dorthin fiihrte, mag vielleicht 
wundernehmen; aber es ist eigentlich stets so. Die Natur 
ist immer ein Ganzes; wenn wii irgendwo den Hebel ansetzen 



und nur geniigend stark nachstoBen, werden WIT immer in 
Grundproblemen enden. 

Wir werden aber auch stets zu uns selbst, zu uns Men
schen Beziehungen finden; denn wir sind selbst mehr, als 
wir es im allgemeinen wissen und uns zugeben, in die Natur 
mit eingeschlossen. Daher kann es auch nicht iiberraschen, 
wenn wir gerade bei der Betrachtung der Ameisennester 
immer wieder Beziehungen zu uns selbst und unseren Staaten 
feststellen miissen: Denn bei den Ameisen wurde die Losung 
gefunden fiir ein Problem, mit dem wir Menschen noch 
rmgen. 

Die Wirbeltiere, mit ihren Klassen der Fische, Lurche 
und Kriechtiere, Vogel und Sauger, haben es in der Welt 
sicherlich am weitesten gebracht. Sie gewannen in mancherlei 
Weise den Vorrang vor den iibrigen Tierstammen, deren 
Einzelwesen sie durch GroBe, Gewicht und Lebensdauer iiber
trafen. Hinzu kam noch der auBerst sinnreiche Aufbau des 
Korpers sowie seine sparsame Bewirtschaftung, die hochste 
Leistungsfahigkeit schaffte. Alles dies gewahrleistet ihnen 
einen groBen Erfolg im Kampf urns Dasein gegeniiber den 
iibrigen Tiergruppen; sie konnten ihnen immer mehr Boden 
abringen, so daB jetzt, von geringen Ausnahmen abgesehen, 
aIle Lebensraume von den Wirbeltieren beherrscht werden 
und ihnen im allgemeinen kein ernsthafter Konkurrent gegen
iibersteht. 

Mit einer Ausnahme: den staatenbildenden Insekten. Die
sen ist es gegliickt, die Kleinheit, welche sie den Wirbel
tieren unterl~gen erscheinen laBt, wettzumachen durch den 
engen ZusammenschluB der kleinen Einzelwesen und ihrer 
Ausrichtung auf eine Gemeinsamkeit, und so kommt es, daB 
sich auch jetzt noch die Wirbeltiere bis zum Menschen hin
auf mit den Staaten der Ameisen und Termiten herumzu
schlagen haben. 

Wenn aber nun auch ein Wirbeltier, ausgeriistet mit all 
seiner Oberlegenheit, das begann, was den Insekten gliickte, 
namlich mit Unterordnung der Individualitat einen Zusammen
schluB Gleichgearteter zu erreichen, dann muBte, schon rein 
biologisch betrachtet, ein solches Wesen nicht nur iiber die 

155 



Insektenstaaten, sondern iiber die anderen Wirbeltiere zu 
herrschen beginnen. 

Dies ist ja nun geschehen. Der Mensch, schon als Einzel
wesen korperlich iiberlegen, tat dies en Schritt und wurde so 
zum Herrscher iiber alle Lebewesen. Allerdings ist beim 
Menschen die Individualitat weit starker ausgepragt als bei 
den Insekten, und deshalb geht der ZusammenschluB nicht 
ohne Reibungen. Deshalb muB hier der Verstand mithelfen, 
ein Verhalten zu erreichen, das einer Ameise eine Selbst
verstiindlichkeit ist. DaB die Interessen des Staates und 
Volkes den Vorzug haben miissen vor personlichen Wiin
schen, das braucht man einer Ameise nicht erst zu sagen. 
Sie wiirde es vermutlich nicht einmal verstehen, genau so 
wenig, wie eine Mutter nicht erst von auBen darauf auf
merksam gemacht zu werden braucht, daB sie ihr Kind 
lieben soll. Und so ist im Ameisenstaat eine Entwicklung be
reits viel weiter fortgeschritten, der auch wir Menschen zu
streben: Es ist eine Gemeinschaft entstanden, in welcher 
"der eine schweigend verzichtet, der andere freudig opfert 
und gibt". 
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Anhang. 
I. Schriftennachweis. 

Der Zettelnachweis unserer Bibliothek umfaJ.lt bis jetzt etwa 3300 Num
mern tiber Ameisen! Es konnen deshalb hier nur wichtige Nachschlagewerke, 
sowie einige neuere Arbeiten angeftihrt werden, denen Abbildungen ent
nommen sind. Die meisten besitzen ausftihrliche Schriftenyerzeichnisse. 

I. Handbticher (nach der Zeit ihres Erscheinens): 

1. Escherich, Die Ameise. II. Auflage 1917. 
2. Brun, R., Psychologische Forschungen an Ameisen. Handbuch der 

biologischen Arbeitsmethoden Abt. IV, 1922. 
3. Wheeler, M. M., Ants. New York 1926. 
10. Donisthorpe, H. St. I. K., British Ants. London 1927. 

II. Neuere Arbeiten: 
Eidmann, H., Zur Kenntnis der RoJ.lameise Camponotus herculaneus L. 

Z. angew. Entomol. 14, 229-253 (1928). 
Eidmann, H., Zur Kenntnis der Blattschneiderameise Atta sexdens L. 

Z. angew. Entomol. ~, 185-2100 u. 385-1036 (1935). 
Emery, C., Fauna Entomologica Italiana. I. Hymenoptera Formicidae. 

Boll. Soc. Entomol. Ital. Ann. 41', 80 (19110). 
Frisch, K. Y., Aus dem Leben der Bienen. II. Auflage. Berlin: Julius 

Springer 1931. 
Frisch, K. Y., Du und das Leben. Berlin: Verlag IDIstein 1937. 
Goetsch, W., Untersuchungen tiber die Zusammenarbeit im Ameisen

staat. Z. Morph. u. <Jkol. Tiere 28, 219-1001 (19310). 
Goetsch, W., Biologie und Verbreitung chilenischer Wtisten-Steppen

und Waldameisen. Fauna chilensis II, 2. Zoolog. Jahrb., Abt. System 61',236 
bis 318 (1935). 

Goetsch, W., Formicidae Mediterraneae. Pubbl. Staz. zool. Napoli I., 
15, 392-1022 (1936); II. 16, 273-315 (1937). 

Goetsch, W., Beitrll.ge zur Biologie des Termitenstaates. Z. Morph. u. 
Okol. Tiere 31, 1090-560 (1936). 

Goetsch, W., Ameisenstaaten. Breslau: Verlag F. Hirt 1937. 
Goetsch, W., u. Br. KHhner, Die Koloniegriindung der Formicinen 

und ihre experimentelle Beeinflussung. Z. Morph. u. Okol. Tiere 33, 201 
bis 259 (1937). 

Herzig, J., Ameisen und Blattlll.use. Z. angew. Entomol. 1931' (im Druck). 
Stammer, H. J., Eine Riesenkolonie der roten Waldameise. Z. angew. 

Entomol. :U, 285-290 (1937). 
Zacher, Fr., Die Vorrats-, Speicher- und MaterialscMdlinge und ihre 

Bekll.mpfung. Berlin 1927. 



II. Bekiimpfungsmittel. 
So reizvoll es ist, die Emsen in ihrer Tlttigkeit zu beobachten, und so 

genuJ3reich es sein mag, die Wunderwelt ihrer Staaten zu erforschen - da, 
wo ihr Ausbreitungsdrang mit dem der Menschen in Widerstreit kommt, 
wird es stets notig sein, sie zu bekiilmpfen. So ist, wie schon erwlthnt, ein 
heftiger Krieg gegen die Blattschneiderameisen der Tropen im Gang, und 
auch in unseren Breiten gilt es oft, uns der Ameisen zu erwehren. Besonders 
miissen wir unbedingt der Verbreitung der argentinischen Ameise (Irido. 
myrmex humilis) Einhalt tun, wenn sie in die Wohnungen eindringt, und 
ebenso die kleine Pharaoameise (Monomorium pharaonis) abtoten, die eben. 
falls unsere Hltuser iiberfltllt. Auch in den Gltrten wird es vielfach notig 
sein, die Lasius·Ameisen zu bekltmpfen, zumal da sie besonders im Friihjahr 
sogar unseren Vorrltten in Haus und Keller geflthrlich werden konnen. 

Aus diesem Grunde seien hier einige Bekltmpfungsarten angefiihrt. 
Eine wirksame Ameisenbekampfung ist allerdings nicht ganz einfach. 

Schon das einzelne Tier erweist sich oft als sehr widerstandsflthig; ein 24 Stun. 
den dauernder Aufenthalt unter Wasser wird von vielen Formen ausgehalten, 
wie Erfahrungen lehrten, und Alkohol sowie Petroleum schMigen meist die 
Tiere nur voriibergehend, wenn sie nicht lltnger als einige Stunden darin 
untergetaucht waren. Noch schwieriger ist es, ganze Nester auszurotten. 
So sind beispielsweise die oft angefiihrten Mittel, wie Naphthalin und Kampfer 
sowie frisches Insektenpulver, Notbehelfe, die nur zur Verringerung der Zahl, 
nicht zur Vernichtung des ganzen Staates fiihren. Auch kann man einen mit 
einer dicken Zuckerlosung oder Sirup getrltnkten Schwamm auslegen: die 
Ameisen gehen hinein, urn sich vollzusaugen, und man kann dann den 
Schwamm in heiJ3es Wasser werfen. 

Energischer wirken ausgelegte Koder verschiedenster Art, die indessen 
stets da, wo es sich urn Gifte (Arsen usw.) handelt, nur mit groJ3ter Vorsicht 
angewandt werden diirfen. Bevorzugt sind besonders solche Mischungen, die 
eine schleichende Wirkung ausiiben, so daJ3 die Tiere, die davon gefressen 
haben, auch noch aus dem Kropfinhalt die Nestgenossen und die Brut 
fiittern. 

Mischungen, die sich bewlthrt haben, sind (nach Zacher) folgende: 

0,125-0,250 g Arsentrioxyd I 
oder 3,0 g Chloralhydrat auf 120 g Sirup, Kunsthonig 
oder 0,525 g Brechweinstein oder dickes Zuckerwasser. 
oder 1,0 g Bleiarsenat 

Ein anderes Rezept, mit dem in Amerika gegen die argentinische Ameise 
Erfolge erzielt wurden, sei ebenfalls erwlthnt: 

Zucker ... . 
Wasser ..... . 
Weinsteinslture .. 
Natriumbenzoat •. 

1 kg 
.500 g 

19 
19 

langsam 30 Minuten kochen, dann abkiihlen lassen 

Arsennatrium. • • • • • • 3 g 

in etwas heiJ3em Wasser auflosen, abkiihlen. Giftlosung dem Sirup unter 
gutem Umriihren beifiigen, dazu ills Pfund Honig, alles gut durchmischen. 

Giinstige Wirkung wird auch oft erzielt mit dem auf lthnlicher Grundlage 
beruhenden "Allizol" der Deutschen Gesellschaft fiir SchMlingsbekltmpfung. 
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Ferner hat sich bei Versuchen ein Mittel der Chern. Fabrik Schering wirksam 
gezeigt. Gerade die schwer zu bekampfende argentinische Ameise nahm es 
sehr gut auf. 

Das Auslegen del' fliissigen Giftkoder geschieht in del' Weise, daB man 
Torfmull odeI' einen Schwamm mit der entsprechenden Fliissigkeit maBig 
feucht macht und ihn dann in eine Blechbiichse (Zigarettenschachtel usw.) 
bringt, in deren Deckel man kleine, fiir den Durchgang der Ameisen geeignete 
Locher bohrt. Auf diese Weise erreicht man zweierlei: Man verhindert ein 
zu schnelles Verdunsten der Koderfliissigkeit und verhindert auJ3erdem, daJ3 
andere Tiere an die giftige Masse gelangen. 1m Freien grabt man diese 
KOderbehalter in der Nahe del' Nester oder begangener AmeisenstraBen 
bis zum Rand ein, im Haus stellt man sie moglichst nahe den Nesteingangen 
oder StraJ3en auf und bringt die Zugangslocher vorteilhaft un ten oder an 
den Seiten an. 

Da, wo Holzameisen sich in den Balken der Hauser angesiedelt haben, 
ist die Bekampfung am schwierigsten. In solchen Fallen bleibt nur eine 
Vergasung mit bestimmten Giften iibrig, die indessen lediglich ein Fach
mann anwenden darf. Mit solchen Gasen sowie Sprengstoffen geht man auch 
in den Tropen gegen manche schadlichen Ameisen vor, wie beispielsweise 
gegen die Blattschneider in Siidamerika. ohne indessen bei deren aus
gezeichneter staatlicher Organisation eine restlose Vertilgung zu erreichen. 
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