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Vorwort. 

""Venn die N aturforschung allzu scharfe Glaser aufsetzt, 
urn einfache Dinge zu ergriinden, dann kann es ihr passieren, 
daB sie yor lauter ,\pparaten die Natur nicht mehr sieht. 
So ist es yor nun bald zwanzig Jahren einem hochverdienLen 
Gelehrten ergangen, als er in seinem Laboratorium den 
Farbensinn del' Tiere studierte und zu der felsenfesten und 
scheinbar wohlbegriindeten Dberzeugung kam, die Bienen 
waren farbenblind. Dies gab mir den ersten AnlafS, mich 
naher init ihrem Leben zu beschaftigen. Denn weI' die Be
ziehungen der Bienen zu den farbenprachtigen Blumen aus 
der Beobachtung im Freien kennt, del' mochte eher an einen 
TrugschlufS des Naturforschers als an einen \Vidersinn der 
Natur glauben. Seither hat mich das Bienenvolk immer 
wieder zu sich zuriickgezogen und immer von neuem ge
fesselt. Ihm verdanke ich, freilich sparsam gesaet zwischen 
Tagen und \Vochen des Verzagens und vergeblichen Be
miihens, Stunden reinster Entdeckerfreude. Der Wunsch, 
an selbst erlebter Freude andere teilnehmen zu lassen, war 
ein Beweggrund zu diesem Biichlein. In ihm werden Beob
achtungen anderer Forscher und frilherer Generalionen, Ent
deckungen meiner Mitarbeiter und eigene Befunde briiderlich 
beisammenstehen, ohne daB Namen genannt sind. Es soll uns 
nur die Sache interessieren und nicht der Entdecker. 

Aber gibt es nicht Bienenbiicher mehr als genug? Da 
ist das beriihmte Werk von Maeterlinck: "Das Leben der 
Bienen", odeI' von Bonsels: "Die Biene Maja" - beide voll 
vortrefflicher Naturbeobachtung, und fiir den Kundigen em 
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GenuB; aber der unkundige Leser wird schwer die Grenze 
finden, wo die Beobachtung aufhort und die dichterische 
Phantasie beginnt. Wer aus dem Leben der Bienen selbst 
Erbauung sucht, und nicht aus dem, was schopferische 
Dichtergabe hineingelegt hat, mag sich an die Lehr- und 
Handbiicher der Bienenkunde wenden. Aber diese sind vor 
allem fiir den praktischen Imker geschrieben und darum 
mit mancherlei Auseinandersetzungen beschwert, die dem 
Naturfreund an sich fern liegen; und auch sie sind, wenn 
auch frei vom Genius des Dichters, oft nicht frei von Ph an
tasie. Es bleiben noch die Werke der Wissenschaft. 

Ich mochte dem Leser das Interessante aus dem Leben 
der Bienen iibermitteln ohne den Ballast von praktischen 
Ratschlagen, wie ihn ein Handbuch bringen mug, ohne den 
Ballast eines lehrbuchmagigen Strebens nach Vollstandigkeit, 
ohne Beschwerung mit Zahlenmaterial, Protokollen und Be
legen, mit denen eine wissenschaftliche Arbeit gewappnet 
sein muB, um iiberzeugen zu konnen, aber auch ohne jeden 
Versuch, die Poesie der Wirklichkeit phantastisch auszu
schmiicken. 

Brunnwinkel, Ostern 1927, 

K. v. Frisch. 
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I. Das Bienenvolk. 

Der Naturfreund hat zweifach Gelegenheit, mit den Bienen 
unschwer eine Bekanntschaft anzukniipfen: geht er an einem 
warmen Friihlings- oder Sommertag einem bliihenden Obst-

Abb. 1. Bienenstand des Herrn Prof. Egerer, Freising (phot. Wohlgemuth). 

garten oder einer blumigen Wiese entlang, so sieht er, wie 
sie sich an den Bliiten zu schaffen machen; und wenn er am 
Bienenstande eines Imkers (Abb. I) vorbeikommt, so sieht er 
sie dort an den Flug16chern ihrer Wohnungen aus- und ein
fliegen. 1st es ein wohlhabender Imker, der seine Sache ver
steht, dann hat er vielleicht ein paar Dutzend, vielleicht iiber 

1 Frisch, Leben der Bienen. I 



hundert BienenstOcke auf seinem Stand. 1st es ein Anfiinger, 
versteht er sein Geschiift schlecht, oder ist die Gegend fur 
die Bienenzucht nicht gunstig, so hat er wenige, vielleicht 
einen einzigen Bienenstock. Aber er kann keine klein ere Ein
heit haben als einen "Bienenstock", ein "Bienenvolk", dem 
viele musend Bienen angehoren. Der Bauer kann eine ein
zelne Kuh, einen Hund, wenn er will ein Huhn halten, aber 
er kann keine einzelne Biene halten - sie wurde in kurzer 
Zeit zugrunde gehen. Das ist nicht selbstverstiindlich, es ist 
sogar sehr merkwurdig. Denn wenn wir uns in der Sippe 
der entfernteren Verwandtschaft unserer Bienen umsehen, bei 
den anderen Insekten, so ist ein solches zuhauf Zusammen
leben durchaus nicht allgemeiner Brauch. Bei den Schmetter
lingen, bei den Kiifern, den Libellen usw. sehen wir Miinn
chen und Weihchen sich zur Paarung kurz zusammenfinden, 
urn sich rasch wieder zu trennen, und jedes geht seinen eige
nen Weg; das Weihchen legt seine Eier ab an einer Stelle, 
wo die ausschlupfenden jungen Tiere Futter finden, aber es 
pflegt seine eigenen Jungen nicht und 1ernt sie gar nieht 
kennen, denn es kummert sich nicht weiter urn die abge
legten Eier und bevor ihnen die Brut entschlupft, ist meist 
die Mutter schon tot. Warum sind die Bienen voneinander 
so abhiingig, daB sie fur sich allein nieht leben konnen? 
Und was ist uberhaupt das "Bienenvolk"? 

Gesetzt den Fall, unser NaturIreund sei an den Stand eines 
wohlhabenden Imkers geraten, dem nichts daran gelegen ist. 
fur etwas Geld und gute Worte eines seiner Bienenvolker zu 
opfern. Des Abends, wenn aIle ausgeflogenen Tiere heim
gekehrt sind, verschlieBt er das Flugloch, gibt ein Betiiu
bungsmitte1 in den Stock und schuttet seinen ganzen Inhalt 
dann vor den Augen unseres wiBbegierigen Freundes auf den 
Tisch. Dieser wird ersia'unt sein, wie viele Bewohner ein ein
ziger Bienenstock hat. Nimmt er sich die Muhe des Ziihlens, 
und war das gewiih1te Yolk kein Schwiichling, so findet er 
an die 40000 bis 70000 Bienen, also etwa so viele Mitglieder 
des Volkes, wie der Einwohnerzah1 von Bamberg oder Jena. 
)'lon Potsdam oder Rostock entspricht. Dabei hat er die 
Bienenkinder noch gar nicht mitgezahlt; mit diesen hat es 

2 



eine besondere Bewandtnis, sie sind nicht ohne weiteres zu 
sehen, und so wollen wir vorerst bei den Erwachsenen bleiben. 

Diese sehen auf den ersten Blick aIle Wltereinander gieich 
auS. Jeder Bienenkorper ist deutlich in drei Teile gegliedert: 
der Kopf triigt seitlich die graBen Augen, un ten den Mund 
und vorne zwei Fiihier (Abb. 2), die bei allen Insekten zu 
finden und bei den Bockkiifern so respektabel entwickelt sind. 
daB wir schon ais Buben unsere Freude daran hatten; an del' 
Brust sitzen seitlich zwei Paar Fliigel und unten drei Paar 

abc 

Abb. 2. a Drohne (mannliche Biene), b Arbeitsbiene, c Konigin (voll ent· 
wickeltes Weibchen). K Kopf, B Brust, H Hinterleib, A Auge, F Fiihler 

(phot. Dr. Leuenberger, zweifach vergroBert). 

Beine; mit ihr durch eine schlanke Taille verbWlden ist der 
geringelte Hinterleib. 

Bei genauem Zusehen bemerkt man aber doch Verschieden
heiten zwischen den Tieren, die das gesamte Yolk bilden. 
Eine Biene ist dabei, die sich durch ihren langen und schlan
ken Hinterleib von allen iibrigen Volksgenossen unterscheidet; 
die Imker bezeichnen sie als die Konigin (Abb. 2 c); an ihr 
in crster Linie hangt das Wohl und Wehe des Volkes, denn 
sie ist das einzige vollentwickelte Weibchen im "Bienen
staate", unter normalen Umstanden die einzige Biene, die 
Eier legt und so fiir Nachwuchs sorgt. In groBerer Zahl 
findet man andere Bienen, die sich durch einen dicken, plum-

1* 3 



pen Korper und besonders groBe Augen auszeichnen; es sind 
die mannlichen Tiere, die Drohnen (Abb. 2 a); nur im Fruh
jahre und im beginnenden Sommer sind sie da; spater sind 
sic nutzlos, und dann werden sie von den eigenen Volks
genossen gewaltsam cntfemt; im Herbst und 'Vinter wurden 
wir vergeblich nach Drohnen suchen. AUe anderen Tiere sind 
Arbeitsbienen (Arbeiterinnen, Abb. 2 b); sie bilden die groBe 
Masse des Volkes; es sind Weibchen, doch legen sie keine 
Eier; gerade diese Fahigkeit, in del' sich bei der Bienen'
konigin und bei anderen Insekten das weiblichc Geschlecht 
am deutlichsten offenbart, ist bei del' Arbeitcrin verkummert; 
dagegen sind bei ihr die mutterlichen Triehe del' Fursorge 
fur die Nachkommenschaft, die kleinen Bienenkinder zu fut
tern und zu pflegen, in einer bei Insekten unerhorten Weise 
entfaltet, und sic nehmen der Konigin, die dafur gar keinen 
Sinn hat, diese Arbeit vollig abo Also die Konigin legt, die 
Arbeiterin pflegt die Eier. Die Arbeitsbienen sorgen abel' 
auch fur Reinlichkeit im Stock, sie entfernen Abfalle und 
Leichen, sie sind die Baumeister in der Bienenwohnung, sie 
sorgen fur die rechte Wiirme im Stock, schreiten zu seiner 
Verteidigung, wenn es nottut, schaffen die Nahrung herbei 
und sorgen fur ihre Verteilung - aIles Dinge, mit denen 
sich die Konigin und die Drohnen nieht abgeben. So besteht 
also unter den Volksgenossen eine wohlorganisierte Arbeits
teilung. Ja, diese geht so weit, daB sieh auch die Arbeite
rinnen untereinander in die vielerlei Verriehtungen, die ihnen 
obliegen, in bestimmter Weise teilen; die einen haben die 
Kinderpflege, andere die Verteidigung oder das Futter zu 
besorgen. 

So sind im Bienenvolkc aIle aufeinander angcwiesen und 
fur sieh allein nieht fahig, sieh zu erhalten. 

2. Die Bienenwohnung. 

Der Imker stellt jedem seiner Volker e~ne bOlzeme Kiste. 
den "Bienenkasten", zur Verfugung. An del' Vorderseite ist 
em Spalt angebraeht, das Flugloch, dureh das die Bienen 
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aus und ein gehen. Fruher hat ten die Bienenzuchter statt der 
holzernen Kisten Strohkorbe, und mancherorts sieht man sic 
heute noch (Abb.3). 

Als Kind habe ich von del' Erfindung des Telegraphen ge
hort; was mich daran am meisten interessierte, war die 
Frage: wo haben sich die Schwalben zum Herbstzuge ge
sammelt, bevor es die Telegraphendrahte gab? und del' Leser 
wird fragen: wo haben die Bienengewohnt, bevor sie del' 

Abb. 3. Korbbienenstand an einem Bauernhaus in Ubersee 
(phot. Wohlgemuth). 

Mensch zu Haustieren gemacht hat? Die Imkerei ist zwar 
sehr aH - schon VOl' 5000 Jahren haben sich die Agypter 
mit Bienenzucht befaBt, wie wir aus bildlichen Darstellungen 
in Tempeln und Konigsgrabern wissen - aher die Bienen 
selbst sind sicher noch viel alter und hahen wild gelebt, be
vor sie der Mensch in Pflege nahm. 

Es geschieht nicht selten, daB ein Bienenvolk dem Zuchter 
entkommt und sich im Walde in einem hohlen Baum nieder
laBt. Dies ist die urspriingliche Bienenwohnung, und da es 
ehedem mehr hohle Baume gab als in unseren heutigen, so 
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wohlgepflegten Waldern, kannten die Bienen auch keine 
\Vohnungsnot. 

Der Baum bildet aber, so wie der Strohkorb oder der 
Bienenkasten, nur den auBeren Schutz fur das Bienenheim; 
die Inneneinrichtung bauen sich die Bienen selbst, indem sic 
einen Wabenbau aus Wachs auffuhren (Abb. (~). 

Manche Bienenzuchter verwenden als Behausung fur das 
Bienenvolk eincn Holzklotz, der nichts anderes ist als em 

Abb. 4. Bienenkorb, umgelegt, so daB man 
von unten auf den Wabenbau im Innern 

sieht (phot. Prof. Zander). 

Abb. 5. Hohler Baumklotz 
als Bienenwohnung 

(phot. Wohlgemuth). 

StUck eines hohlen Baumes (Abb.5). Diese Art von Bienen
stOcken steht der ursprunglichen, naturlichen Bienenwohnung 
am nachsten. Die Strohk5rbe bieten in ihrem Inneren einen 
ahnlichen geschutzten Hohlraum und haben den Vorzug, daB 
sie leichter und handlicher sind und bei strenger Kalte besser 
warm hallen. Aber diese alten Bienenwohnungen sind inso
fern nicht praktisch, als dem Bienenzuehter ihr Inneres 
schlecht zuganglich ist, wenn er irgendwie eingreifen will. 



Es war darum ein groBer Fortschritt in der Bienenzucht, als 
man vor einigen Jahrzehnten auf den Gedanken kam, den 
Bienen einen holzernen Kasten als Wohnraum zu geben, 
dessen Hinterwand oder Deckel abgenommen werden kann, 
und in das Innere eine Anzahl Holzrahmchen zu hangen, in 
welche die Bienen nun ihre Wahen bauen (Abb. 6). Jetzt laBt 

Abb. 6. Bienenkasten. Deckel entfernt, eine Wabe 
im Holzrahmchen herausgehoben. F Flugspalt an der 
Vorderseite des Bienenkastens, vor ihm das Anflug-

brettchen. 

sich jede Wabe mit ihrem Rahmchen einzeln herausheben 
und wieder einfiigen, wenn es etwas na.chzusehen oder zu 
richten gibt, man kann auch einzelne, mit Honig gefiillte 
Waben wegnehmen und durch leere ersetzen, ohne daB das 
Yolk nennenswert gestort wird, wahrend bei dem alten Sy
stem die Honiggewinnung mit einer Zerstorung des Baues 
und oft mit der Vernichtung des Volkes verbunden war. So 
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haben jetzt die Bienenkasten mit "beweglichen Waben" weite 
Verbreitung gefunden. 

Den Bienenkasten und die Holzrahmchen stellt der lmker 
seinen Bienen zur Verfiigung. Aber die Waben im Stock 
bauen sie sich sclbst. Ja, auch das Material, aus dem die 
\Vaben gebaut werden, das Wachs, bereiten sie selbst. Jede 
Arbeitsbiene tragt eine kleine Wachsfabrik bei sich. 

Dies klingt sehr wunderbar und wird kaum besser ver
standlich, wenn wir hOren, daB die Wachsbereitung kein 

Abb. 7. Eine Wachs ausschwitzende Biene, 
von der Bauchseite gesehen. W aus den 
Hautfalten austretende Wachsschuppchen. 

Abb. 8. Bienenkopf, von vorn 
gesehen. 0 Oberkiefer, R 
Saugrussel, F Fuhler, A Auge 

(vergrOJ3ert). 

Privilegium der Bienen ist. Man findet sie auch bei anderen 
lnsekten. So bemerkt man z. B. nicht &elten im Sommer 
kleine weiBe F16ckchen, die wie winzige Schneeflocken durch 
die Luft segeln. Fangt man sie und sieht genau zu, so eJ.'f
kennt man eine Blattlaus, eingehiillt in einen Pelz von fein
sten wei~en Wachsfaden, die sie aus Poren ihrer Haut aus
geschwitzt hat. Auch manche Pflanzen scheiden Wachs ab, 
oft wissen wir nicht, warum und wozu. Die Bienen sondern 
das Wachs, das in seiner chemischen Zusammensetzung dem 
Fett ahnlich ist, an der Unterseite ihres Hinterleibes aus. 
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Hier erscheint es in Gestalt kleiner, diinner Schiippchen in 
der Tiefe der Hautfalten, welche die Hinterleihsringe bilden 
(Abb. 7)' Statt diese WachsschiIppchen nutzlos fallen zu las
sen, nehmen sie die Bienen mit ihren FiiBen ab, knelen sie 
mit den kraftigen Zangen, die sie als gar brauchhares Werk
zeug am Munde fiihren (Abb. 8, 0), zu einem kleinen Wachs
kliimpchen und aus solohen bauen sic StiIck flir Stiick die 
Wabe auf. 

Abb. 9. Das Werk einer Nacht. Abends wurde einem Bienenvolk ein leeres 
Holzrahmchen in den Stock gehangt, am nachsten Morgen war die Wabe 

so weit gediehen, wie die Photographie zeigt (phot. Dr. Rosch). 

Nicht stiindig wird im Bienenstocke gehaut, aher wenn es 
Not tut, sehr rasch. Einem Volke, das seinen Bau erweitern 
wollte, wurdc des Ahends ein leeres Holzrahmchen in den 
Stock gehangt. Die Photographie (Abh'9) zeigt, was die klei
nen Baumeister in einer Nacht zustande gehracht hahen -
und das ist durchaus keine auBerordentliche Leistung. \Vir 
sehen an der Abbildung auch, daB der Bau der Wabe IOben 
beginnt und nach unten fortschreitet; nach cin bis zwei Tagen 
ware das Rahmchen ganz von der neugebauten \Vabe ausge
fiillt gewesen. 
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Jede Wahe besteht aus mehreren tausend kleinen Wachs
kammern oder "Zellen",die teils als Kinderstuben fur die 
junge Brut, teils als Vorratskammern zur Aufspeicherung des 
Futters dienen. Sie sind uberraschend zweckmaBig angelegt. 
Schneiden wir eine Wabe von oben nach unten quer durch, 
so erhalten wir ein Bild, wie es in Abb. IO a zu sehen ist. Die 
Wabe hat eine Mittelwand (M), die, so wie die anderen Teile 
aus Wachs hergestellt ist, und den gemeinsamen Boden fur 

.If 

.I I 
a b 

Abb. 10. Zellenbau der Bienenwabe. Ein Stiick einer Wabe: 
a durchgeschnitten, b von der Flil.che gesehen. 

die nach beiden Seiten gerichteten Zellen bildet. Der Boden 
ist nicht eben, sondern entsprechend einer jeden Zelle ver
tieft, und die Vertiefungen der gegenuberliegenden Zellen 
sind im Sinne guter Raumausnutzung geschic:kt zwischen
einandergeschoben. Die Seitenwande werden so angelegt, daB 
die Zellen gegen die Mittelwand schrag nach uuten geneigt 
stehen, eben genugend, daB die eingefullten zahflussigen 
Honigvorrate nicht heraustropfen konnen. Am merkwiirdig
sten aber ist, daB die Seitenwande der Zellen Sechsecke bil
den (Abb. lOb). Von vornherein konnten ja die Bienen ihre 
Kammern ebensogut mit runden Wanden bauen, wie es die 
Hummeln tatsachlich tun, oder eine andere Zahl von begren-
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zenden Seitenwanden aneinanderstoBen lassen (Ahb. II). Doch 
bei runden, oder etwa acht- oder fiinfeckigen Zellen (Abb. II, 
ohere Reihe) wiirden zwischen den Zellen ungeniitzte Raume 
bleiben (in der Abbildung dunkel schraffiert), das ware 
Raumverschwendung; und jede Zelle miiBte rundherum, oder 
in einem groBen Teil des Umkreises, ihre eigene Wand 
haben, das ware Materialverschwendung. Bei drei-, vier- oder 
sechseckigen Zellen (untere Reihe der ALb. II) fallen beide 
Nachteile fort, da j ede Wand in ganzer Ausdehnun,g zwei 

Abb.11. (Erklarung im Text.) 

Nachbarzellen gemeinsam ist, also doppelt ausgeniitzt wird, 
und keine Zwischenraume bleiben. Die Dreiecke, Vierecke 
und Sechsecke unserer ALb. I I sind so gezeichnet, daB sie 
genau gleichgroBe Flachen umschlieBen. Bienenzellen, deren 
Querschnitt diesen MaBen entspricht, wiirden also, wenn sie 
die gleiche Tiefe haben, gleichviel Honig fassen konnen, ob 
sie nun dreieckig, viereckig oder sechseckig waren. Die 
Sechsecke haben aber von diesen drei flachengleichen geo
metrischen Figuren den kleinsten Umfang. Dies ergibt sich 
aus der mathematischen Berechnung und man kann sich auch 
unmittelbar davon iiberzeugen, wenn man mit einem Zirkel 
sorgfaltig die drei Begrenzungslinien eines Dreieckes unserer 
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Abbildung abmiBt und neheneinander in einer geraden Linie 
auftragt, und ehenso mit den vier Linien des Viereckes und 
mit den sechs Linien des Sechseckes verfahrt. Zur Ausfiih
rung der sechseclfigen Zellen ist daher, bei gleichem Fas
sungsvermogen, am wenigsten Baumaterial notig. Und iiber
dies schmiegen sich die sechseckigen Zellen den rundlichen 
Bienenkindern, die in manchen diesel' Kammerlein aufge
zogen werden, weit besser an, als es bei vier- odeI' gar drei
eckigem Wahenbau del' Fall ware. 

Die Bienen haben also mit ihren sechseckigen Zellen tat
sachlich die beste und sparsamsle Form gefunden, die denk
bar ist. Wie sie dazu gekommen sind, dariiber haben die Ge
lehrten schon viel geschrieben und geredet, aber heraus
gefunden hat es noch keiner. 

Den zweifachen Zweck der Bienenzellen haben wlr schon 
kurz erwahnt; in ihnen werden die Futtervorrate gespeichert, 
und es wachst in ihnen die Nachkommenschaft heran. So 
werden wir uns jetzt mit der Art und Herkunft des Fuft;ers 
und mit der Bienenbrut zu beschaftigen haben. 

3. Die Ernahrung des Bienenvolkes. 

Drollige Ernahrungssonderlinge gibt es unter den Tieren 
wie unter den Menschen; nur bleibt beim Menschen del' 
Laune des einzelnen ein weiter Spielraum iiberlassen, wah
rend jeder Tierart von der Natur strenger vorgezeichnet ist. 
was sie fressen mag und was nicht. Besonders gilt dies auch 
von den Insekten. Da gibt es z. B. eine Schmetterlingsraupe, 
die nul' Weidenhlatter, und zwar nul' die Blatter del' Sal
weide friBt und eher an Hunger stirbt als daB sie iIm an den 
BIattern von anderen Weidenarten odeI' sonstigen Pflanzen 
stilIt, da gibt es eine andere Raupenart, die sich nul" vom 
GehOrn verendeter Rinder und Antilopen nahrt, da giht es 
Kafer, di,e von Holz leben und einen Floh, del' nul' das BIut 
des Maulwurfs liebt, da gibt es aber andererseits Raupen, die 
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mit einem Duizend oder mehr verschiedenartiger Blatt
gewachse zufri,eden sind, einen Floh, der, wie es gerade 
kommt, an Mensch oder Hund, an Katzen oder Ratten und 
auch an Vogeln saugt, da g~bt es Ameisen, die Honig oder 
Obst oder Fleisch jeder Art gleich gerne nehmen, wo immer 
sie es finden. 

Diese Unterschiede sind sonderbar; denn im Grunde brau
chen aIle Menschen und aIle Tiere, ob Nahrungsspezialisten 
oder AIlesfresser, di,e gleichen Nahrstoffe, urn leben zu kon
nen, und sie nehmen sie nur in etwas verschiedener Form 
zu sich. Wir aIle brauchen in der Nahrung Fett und Zucker 
als Heizstoff fur un sere Lebensmaschine, als KraftqueIle fur 
un sere Muskeln, so notwendig, wie die Lokomotive Brenn
material braucht, urn sich bewegen und etwas leisten zu kon
nen; nur mussen wir - den Kindem sei's gesagt - nicht 
durchaus Zuckersachen essen, auch Brot oder Kartoffeln sind 
Zuckerlieferanten fur unseren Korper, denn ihr Hauptbestand
teil, die "Starke", ist in chemischer Hinsicht dem Zucker 
sehr ahnlich und wird tatsiiehIich in unserem Inneren nach 
der Mahlzeit, durch die Tatigkeit unserer Verdauungs.organe. 
in Zucker umgewandelt. Wir aIle brauchen aber auch EiweiB, 
das wir hauptsachlich in Form von Fleisch zu uns nehmen, 
das aber in geringerer Menge auch im Brot, in der Milch und 
in vielen anderen Nahrungsmitteln enthalten ist, reichlich im 
Weifien des Huhnereies, daher sein Name stammt; die Sub
stanz des tierischen und menschlichen Korpers besteht zum 
groBen Teil aus EiweiB, und so kann er nur wachsen, wenn 
ihm mit der Nahrung EiweiB zugefuhrt wird; aber auch der 
Erwachsene kann das EiweiB nieht entbehren, weil, ohne daB 
wir es merken, standig kleinste Teile unseres Korpers ver
braucht und abgestoBen, nach auBen abgeschieden werden 
und ersetzt werden mussen. 

Auch unsere Bienen brauchen diese zweierlei Sorten von 
Nahrstoffen, und selten sind sie so klar gesondert wie gerade 
hier in den beiden Futtersorten, die die Fourageure des 
Bienenvolkes als einzige Nahrung such en und eintragen: der 
zuckerreiche, fast eiweififreie Honig liefert dem Bienen
kOrper das Heiz- und Betrieb.smaterial, der eiweiBreiche 
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Bliitenstaub daneben die fur den wachsenden Korper unent
behrlichen Baustoffe. 

Beides finden die Bienen an den BIumen, und nicht.s an
deres suehen sie dort, wenn sie si,ch so eifrig an den Bliiten 
zu schaffen maehen. Hungrige Mauler gibt es aueh im Win
ter, aher Blumen gibt es dann nieht. Darum sammeln die 
Bienen in den Friihjahrs- und Sommermonaten, solange alles 
bliiht und die "Tracht" reich ist, einen Honigvorrat im Dber
schuB, an dem sie im Winter zehren. Die Aufzueht der jun
gen Bienen, fur deren heranwaehsenden Ki:irper das EiweiB 
unentbehrlieh ist, ist auf die Zeit der Bluten, auf dio Friih
jahrs- und Sommermonate beschrankt. Und so wird BIuten
staub nicht als Wintervorrat gesammelt, sondern nur in dem 
MaBe gespeichert, daB die Ernahrung der Brut in Regen~ 
woehen nieht ins Stocken kommt. 

Was der Honig ist, und wie ihn die Bienen sammeln. 

Wenn wir ein Blutenkopfchen des Wiesenklees ahreilSen. 
vorsichtig einige Von den EinzeIhliiten, die auf dem Ki:ipfchen 
vereint stehen, herauszupfen und ihre inneren, rohrenformig 
zulaufenden Enden zerkauen, spuren wir einen deutIichen 
suBen Gesehmack. Haben die Bienen unsere BIuten n~cht gar 
zu sehr ausgeplundert, so konnen wir auch im Ende der 
BIumenri:ihre ein kleines, wasserklares Tropfchen erkennen. 
das niehts anderes ist als Zuckerwasser. Die meisten BIuten 
scheiden in der Tiefe ihres Blutengrundes soIches Zucker
wasser aus; die Botaniker nennen es Nektar, wir ki:innen es 
aueh Honig nennen, denn dieses Zuekerwasser der BIuten. 
von den Bienen gesammelt und nach Hause getragen, stark 
eingedickt aber sonst kaum verandert, ist der Honig. Diesel' 
schmeckt freilich anders aIs reines Zuckerwasser; doch das 
verdankt er in der Hauptsache dem zah anhaftenden BIuten
duft yom Orte seiner Entstehung, der sich mit dem Wachs
und Bienengeruch yom Orte der Aufspeicherung des Honigs 
zu dessen feinem Aroma verquickt. 

In manchen BIuten liegen die Honigtropfchen am Grunde 
flach gewi:ilbter Blumenbliitter frei zutage (Abh.12), und 
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neben Bienen stellen sich dort Fliegen und Kafer und aller
hand andere Nascher aus der Insektenwelt als Gaste ein; an
dere Bluten, wie unser Klee oder die in Abb. 13 dargestellte 
Thermopsisblute, sondern den Honig im Grunde tiefer Blll
menrohren ab, wo er nur 
solchen Insekten erreichbar 
ist, die von der Natur hier
fUr besonders ausgestattet 
sind: bei den Bienen, Hum
meln und Schmetterlingen 
erhebt sichum die Mund
affnung ein beweglicher, 
sinnreich gestalteter Saug
russel (vgl. Abb. 8 auf 
S. 8), durch den sie den 
Honig auch aus tiefen Blu
menrahren in ihren Magen 
schlurfen k6nnen. 

Abb.12. Elute der Weinraute (Ruta gra
veolens). Die Honigtropfchen werden von 
dem ringformigen Wulst (W) in der Mitte 
der Elute ausgeschwitzt (dreifach ver-

groBert). Bt StaubgefaBe. 

Was wir in unserem Magen haben, verfallt der Verdauung, 
wird unseren Saften einverleibt und gehart unstreitig uns. 
Oer Magen del' Biene aber 
(vgl. Abb. 14, M) ist 
gleichsam nul' ihr Ein
kaufstiischchen, sein In
halt gehOrt der ganzen Fa
milie, dem ganzen Bienen
yolk. Beim Blumenbesuch 
flieBt ein Nektartrapf
chen nach dem anderen 
durch den Russel und die 
lange Speiserahre in die
sen Honigmagen; kehrt 
die Biene von ihrem Sam
melfluge in den Stock 

Abb. 13. Elute von Thermopsis montana, 
langs durchgeschnitten. Der Honig (H) im 
Grunde einer tiefen Blumenrohre abgeson
dert (zweifach vergroBert). Bt StaubgefaBe. 

heim, dann erbricht sie den ganzen Inhalt und er kommt ins 
Depot, in die Honigzellen. Aber etwas von dem Honig braucht 
sie naturlich zur eigenen Ernahrung. Hat sie Hunger, so 
affnet sie ein wenig das ventilartige Verbindungsstuck (V in 
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Abb. If~), das vorn Gerneinschaftsmagen in den anschlieBen
den Darm hinuberfiihrt; erst was hier durchgefIossen ist, 
wird verdaut und dient dem Bedarf des eigenen Korpers. 

Der Honigtropfen, den eine Biene von einem Sammelflug 
heimbringt, ist nicht groB; ist doch ihr Honigmagen nicht 
viel groBer als ein Stecknadelkopf, und an die 60 mal muBte 
Slie ihn aus den BIumen vollpumpen und wieder entleeren, 
urn einen Fingerhut zu fullen. Aber das Honigtropfchen, das 
die einzelne Blute bietet, ist noch viel kleiner, und un sere 

\ 
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Abb. 11,. Die erdauungsorgane der Biene. ftf Honig
magen, D Darm, V VentilverschluB zwischen Bonig

magen und Darm. 

Samrnlerin muB an die 1000 bis 1500 Einzelbluten des Klee 
befliegen, um ihren Magen einmal zu fullen. Wenn trotzdem 
manches Bienenvolk zu gunstigen Zeiten mehr als 1 kg Honig 
an einem Tage aufspeichert, so zeigt dies, wie emsig es am 
Werke 1St. Aber der Schlecker, del' einen Loffel Honig wie 
einen Loffel Milch hinunterschluckt, mag manchmal daran 
denken, durch wieviel Arbeit er zustande kam. 

Der BWtenstaub und die "lIoschen" der Bienen. 

Der Blutenstaub 1st in den Blumen leichter zu sehen als die 
oft so versteckten Nektartropfchen. Die "StaubgefaBe" oder 
"Pollenblatter" (den Blutenstaub nennen die Botaniker auch 
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den "Pollen" der Blumen) bringen ihn hervor. Diese Staub
gefaBe (vgL Abh. 12 u. 13, St.), je nach der Pflanzenart in 
geringer Zahl oder zu v~elen Dutzenden in jeder Bliite vor
handen, entspringen als zarte Faden im Bliitengrunde und 
sind am freien Ende zu kleinen Poistern verdickt; hier ent
steht der Bliitenstauh, meist ais ein gelbliches, bei anderen 
Blumen weiBliches oder rotliches Pulver, oft so reichlich, 
daB wir nur mit dem Finger daran zu streifen brauchen, um 
ihn wie mit Puder zu bedecken. Hier holen ibn die Bienen. 

Es sind iJn cler Regel nicht dieselben Arbeitshienen, die den 
Honig sammeln. Die Sonderung der Arbeitsleistungen geht 
hi,er ahnlich weit wie in einer modernen Fabrik, wo etwa in 
einer Schuhwerkstatte viele Schuster angestellt sind, aber mit 
verschiedenen Aufgaben: der eine schneidet das Leder zu, der 
andere naht mit der Maschine die Teile zusammen, ein dritter 
schlagt die Nagel ein usw., jeder beschrankt sich auf eine 
engumgrenzte Tatigkeit und erwirbt in dieser ein besonderes 
Geschick. Ahnlieh sind auch in der Werkstiitte der Bienen 
die Arbeiten wohl verteilt, so daB sogar 
von den Fourageuren der eine nur nach 
Honig, der andere nur nach BIiitenstaub 
ausgeht, jeder ganz seiner Sache hin
gegeben. Und es ist keine leichte Saehe, 
das Pollensammeln. Aueh ein vollendeter 
Taschenspieler wird vor dieser Fertigkeit 
der kleinen Beinchen Respekt haben. 

Der Bliitenstaub wird beim Einsam
meln nieht versehluekt, wie der Honig, 
sondern er wird - wie die Irnker 
sagen - gehoselt, d. h. zu Klumpen ge
ballt, auBen an die Hinterbeine geklebt, 
und mit dies en Hoschen an den " Beinen, 
die wohl jeder schon gesehen hat 
(Abb. 15) kehrt die Pollensammlerin nach 
Hause. Der Vorgang des Sammelns voll

Abb. 15. Mit "Hos
chen" heimkehrende 
Pollensammlerin. An 
den Hinterbeinen die 
Klumpen von Bliiten-

staub. 
(Phot. Dr. Leuenberger.) 

zieht sich mit so unglaublieh raschen Bewegungen, daB es 
kaum moglieh ist, ihm mit den Augen zu folgen. Es hat 
einigen Seharfsinn gebraueht, bis man ihn riehtig erkannt hat. 

2 Frisch, Leben der Bienen. 



Zu guter Arbeit gehort vor all em ein gutes Werkzeug, und 
mit solchem sind die Arbeitsbienen von Haus aus versehen. 
Abb. 16 zeigt, me ihre Beine am Korper sitzen. Sie bestehen, 
wie jedes Insektenhein, aus einigen gelenkig miteinander ver
bundenen Teilen, von denen uns nur die groBten interessieren: 
der Oberschenkel (0.), der Unterschenkel (V.) und der FuB 
(F.), der seinerseits wieder aus mehreren Gliedern zusam
mengesetzt ist. An den H interbeinen (Abb. 1'7), die beim Pol
lensammeln eine besondere Rolle sp~elen, ist das erste Fuf3-
glied stark vergroBert und verbreitert und tragt an der Innen
seite einen dichten Besatz von steifen Haarhorsten, das "Biirst
chen". Auch cler Unterschenkel der Hinterhe~ne ist besonders 

F 0 o F 
Abb. 16 Arbeitsbiene. 0 Oberschenkel, U Unterschenkel, F Fu13. A Auge, 

F Fiihler (dreieinhalbfach vergr613ert). 

gestaltet, er ist an der AuBenseite von langen Haaren urn
saumt, die ein glattes, teihveise schwach vertieftes Feld um
grenzen, das "Korbchen". In den Korbchen werden die Pol
lenklumpen heimgetragen. Und wie sie clorthin gelangen, das 
vollzieht sich in cler Hauptsache so: 

Jede Biene, die ausfliegen will, urn Pollen zu sammeln, 
nimmt zunachst in ihrem Honigmagen von daheim ein biB
chen Honig mit. An den BIiiten setzt sie sich auf die Stauh
gefaBe, wie man das an den groBen Mohnbliiten oder wilden 
Rosen so besonders schon sehen kann, kratzt mit ihren Kie
fern und Vorderbeinen den losen BIiitenstaub behende her
unter und befeuchtet ihn zugleich mit dem mitgebrachten 
Honig, urn ihn klebrig zu machen. 1st reichlich Pollen vor
handen, so bleibt er zwischen den Haaren des ganzen KOf-



pers hangen, wahrend die Biene in der Blute herumarbeitet, 
und sie sieht dann bisweilen aus wie mit Mehl bestaubt. 
Wahrend sie zur nachsten Blute weiterfliegt, sind die Beine 
unter ihrem Bauch ~n fieberhafter Tatigkeit: mit den Blirst
chen der Hinterbeine burstet sie den Blutenstaub aus ihrem 
Korperkleid und von den anderen Beinen ab, dann kammt sie 
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Abb. 17 . Ein Hinterbein der Arbeitsbiene: a von auGen, b von innen gesehen, 
zehnfach vergri:iGert. Das erste FuGglied ist stark vergri:iGert und tragt 
innen das Biirstchen B. Aus dem Biirstchen wird der Bliitenstaub mit 
dem Pollenkamm (P) des anderen Hinterneines herausgekammt. Ein Druck 
des Fersenspornes (F) driickt den Pollen aus dem Kamm durch die 
Spalte Sp auf die AuGenseite des Unterschenkels in das Ki:irbchen (K), 
eine von einem Haarkranz umsaumte Vertiefung, in welcher der Bliiten-

staub heimgetragen wird. 

mit einem steifen Borstenkamm, der am Ende des Unter
schenkels sitzt (Abb. qb, P.), den Pollen aus dem Burstchen 
des anderen Beines heraus, abwechselnd rechts und links: 
nllJIl. hangt der Blutenstaub im Kamm, aber nur fUr emen 
Augenhlick, dann wird er durch einen geschickten Druck des 
Fersenspornes (Abb. I 7a, F.) durch die Spalte (Sp.) hindurch 
auf die andere Seite, die AuBenseite des Unterschenkels, hin
iiber und ins K6rbchen hinauf geschoben. Hier wird so von 
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unten her Schub auf Schub nachgedriickt, das Hoschen 
wachst und wird immer wei tel' hinaufgeschoben (Abb.18), 
bis os schlieBlich das Korbchen gam ausfiillen kann. Die 
Mittelbeine driicken und klopfen ab und zu von auBen dar
auf, daB del' Ballen gut zusammenhalt und nicht verlQren
geht. 

a c d 

Abb.18. Ein Hinterbein einer pollensammelnden Arbeitsbiene: a zu Beginn, 
d gegen Ende des Sammelfluges. Allmahliches Anwachsen der Hiischen. 
In b und d wird gerade durch Druck des Fersenspornes (F) eine neue 
Ladung Bliitenstaub von unten in das Kiirbchen geschoben. (Nach Casteel.) 

Heimgekehrt, streift die Sammlerin die Hos.chen in eine 
Zelle abo Nie werden die Honig- und Pollenvorrate durchein
ander gemischt, sondern beiderlei Futter wird in getrennten 
Zellen der Waben gespeichert und dort bei· Bedarf geholt. 

Was die Billmen gewinnen, wenn sie von den Bienen 
gepliindert werden. 

DaB sich die Bienen den Honig und Bliitenstaub aus den 
Blumen holen, ist ihnen nicht zu verdenken; daB ihnen die 
Pflanzen diese beiden nahrhaften Stoffe bieten, geschieht 
abel' auch zu ihrem eigensten N utzen. 

Die Pollenkorner sind die mannlichen Keime der Bliiten
pflanz,en, entsprechend dem Samen del' Tiere. Die weiblichen 
Keime, entsprechend den Eiern der Tiere, werden haufig 

doch nicht immer - von den gleichen Bliiten hervorL 
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gebracht, die auch den Pollen erzeugcn, und licgen in ciner 
Anschwellung des BIutengrundes, dem Fruchtknoten (Abb. 
19). Wie s1ch ein Huhnerei nur dann zu einem Kuken ent
wickeln kann, wenn es von einem Hahn befru,chtet worden 
ist, so konnen sich die wciblichen Keimanlagen im Fmcht
knot,en der BIute nur nach Vereinigung mit den mannlichen 
Keimen, dem Blutenstaub, zu rerfen, entwieklungsfahigen 
Samenkornern und aus diesen zu jungen Pflanzen weiter
bilden. 

Damit die BIute befruehtet (bestaubt) wird, muE etwas 
BIutenstaub auf die klebrige Narbe (N., Abh. 19) gelangen, 
von wo der Inhalt der \' 
Pollenkorner dureh den 
Griffel der BIiite (0.) 
hinunterwandert und 
mit den weiblichen An
lagen verschmilzt. Ge-
langt keinPollen auf 
die Narbe, so gibt es 
keine Fruchte. Die BIute 
kann aber in der Regel 
den Pollen nieht selbst 
aus den StaubgefaEen 
auf die Narbe streuen, 
weil sie sich nieht zu 
bewegen vermag. Auch 

Abb.19. Eine Elute, mitten dnrchgeschnitten: 
B Samenanlage, Fr Fruchtknoten, G Griffel, 

N Narbe, P Pollen, Bt StaubgefaB. 

scheint es gar nicht vorteilhaft zu sein, wenn der Bluten
staub auf die Narbe derselben Elute gelangt, wie ja auch 
bei Tieren strenge Inzucht sehadlich werden kann. Es gibt 
gesundere Naehkommenschaft, wenn der Pollen auf andere 
Bluten der betreffenden Pflanze gorat, und es finden sieh 
vielerlei Mittel, die solches begunstigen. Haufig sind die 
BIuten fur den Pollen, den sie selbst erzeugt haben, gar nicht 
empfanglieh, so daB Selbstbestaubung unfruchtbar bleibt. 

Wenn nun eine pollcnsammelnde Biene von Mohnhlume zu 
Mohnblume, oder von Rose zu Rose fliegt, dann tragt sie den 
Pollen von BIute zu BIute und streift, von ihrer Arbeit. be-
staubt wie ein Mullerknecht, unfehlbar auch an der Narbe 
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etmge Pollenkorner ah und hefruchtet S18. Aher auch die 
Honigsammlerinnen streifen an StauhgefiiBen und Narben 
an, wenn sie sich urn den suB en Saft im Blutengrunde be
muhen, und wirken so als unbewuBte Zuchter. Mit wie 
groBem Erfolg, das zeigt als ein Beispiel die Photographic 

Abb. 20. EinfluB des Bienenbesuches auf den Fruchtansatz: Von zwei Birn
baumzweigen war der eine wahrend der Eliite mit Gaze iiberspannt, so daB 
die Bienen nicht heran konnten. An ihm entwickelte sich keine einzige 
Frucht, wahrend am anderen Zweig 33 Birnen entstanden. (Nach Zander.) 

(Abb.20) anschaulicher, als es s1ch in Wort en sagen HiBt. 
An einem Birnbaum wurden zur Blutezeit zwei Aste aus
gewiihlt, welche die gleiche Zahl von Bluten trugen. Der 
eine wurde mit Gaze eingebunden, so daB die Bienen an seine 
Bluten nicht heran konnten. Aus den Bluten des Zweiges, der 
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den Bienen zuganglich war, entwickelten sich 33 Bimen, an 
dem anderen Zweig entstand keine einzige Frucht. 

Auch andere Insekten wirken als Bliitenbestiiuber, man 
kann ja an einem sonnigen Friihlingstage ein buntes Yolk 
von Hummeln, Schmetterlingen, Kafern, Fliegen an den Blu
men sich tummeln sehen. Aber die Bienen sind doch die 
wichtigsten Polleniibertrager, wegen ihrer groBen Zahl, wegen 
ihres Sammeleifers, auch wegen ihres guten Riistzeuges, das 
sie zum Besuch mancher Blumen bcfahigt, die von Insekten 
mit minder gutem Werkzeug nicht ausgebeutet werden kon
nen. Wenn die Bienen nicht waren, wiirden daher nicht nur 
unsere Obstbiiume, sondem auch Klee und Raps, Bohnen und 
Gurken, Heidel- und PreiBelbeeren, unzahlige Wiesenhlumen 
und sonstigen Gewachse keine oder sehr viel weniger Friichte 
tragen. 

Die Friichte von heute sind aber die Pflanzen von morgen. 
Aus den Samen wachst die nachste Generation heran und 
Pflanzen, die keine oder zu wenig Samen hervorbringen, 
sterben aus. Dadurch, daB die Bliiten Honig abscheiden, 
ziehen sie die Insekten heran; diese finden den Honig, sie 
nehmen auch vom DberfluB des Bliitenstaubes. Aber sie spie
len nicht die Pliinderer, denn wahrend sie nehmen, geben sie 
auch, sie vollziehen die Bestiiubung, sichern den Samenansatz 
und die Erhaltung der Art. Ein schOnes Wechselverhaltnis. 
und urn so wunderbarer, als keines von beiden weiB, was 
es tut. 

4. Die Bienenbrut. 

Das junge Hiihnchen, das aus dem Ei schliipft, ist in man
cher Hinsicht noch ein unentwickeltes Ding, aber im groBen 
gamen gleiJcht es doch den Eltern I11ld hat wie diese zwei 
Beine und zwei Fliigel, zwei Augen und einen Schnabel usf. 
Aus dem Bienenei aber kommt ein kleines weiBes Wiirmchen, 
das mit der Bienenmutter nicht die geringste Ahnlichkeit hat, 
ohne Kopf und ohne Augen, ohne Fliigel und ohne Beine. 

Dies kommt ja bei Tieren haufig vor. Jenen weiBen Ma
den, die bisweilen zum Schrecken der Hausfrau in emem 



vergessenen, bereits iibelriechenden Stiick Fleisch oder in 
allzu altern Kase auftauchen, sieht man es auch nicht an, daB 
sie sich spater in Fliegen verwandeln, und wenn wir es nieht 
von Kind auf wiiBten, kannten wir nieht ahnen, daB aus den 
Raupen Sehmetterlinge werden; denn sie sehen ganzanders 
aus. 

DaB wohl die Kiiken mit ihren Fliigeln, die Bienen und 
andere Insekten aber ungefliigelt und als wurmahnliche 
"Larven" aus dem Ei schliipfen, hat seinen guten Grund. Das 
Kiiken tragt, wie aIle Vogel und wie iibrigens auch ein Frosch 
oder ein Pferd oder der Mensch, sein Skelet im Inneren des 
Karpers; die Knochen geben der ganzen Gestalt ihre Form 
und festen Halt. Die Insekten haben keine Knochen im Inne
ren, sie haben statt dessen einen festen Panzer als auBere 
Hautbedeckung; wer je eine Biene oder einen Kafer in der 
Hand hatte, weiB, wie hart sie sieh anfiihlen. Ein so1cher 
fester Panzer ist praktisch, er gibt den kleinen Tieren vor 
all em einen gewissen Schutz gegen Verletzungen, aber er ist 
die Ursache, daB die Insektcn nicht so wie wir oder wie das 
Hiihnchen allmahlich wachsen kannen, denn er ist nicht 
dehnhar. Darum wachs en die Insekten ruekweise. Von Zeit 
zu Zeit sprengen sie den Hautpanzer, streifen ihn ab, sic 
"hauten sich", und wachsen in wenigen Stunden ein Stiick 
heran, urn dann einen graBeren Panzer neu zu bilden. Diese 
Hautung ist keine Kleinigkeit, denn jedes der sechs zarten 
Beine steckt in einer Panzerrahre und muB daraus heil her
vorgezogen werden. DaB aber die groBen, diinnen Fliigel 
einer Biene oder gar eines Schmetterlings, die auBen breiter 
sind als an der Ansatzstelle, und die - bei aller Diinnheit -
auch in einem Panzerhemdchen steeken, heil daraus hervor
gezogen werden kannten, dies ware ein Kunststiiek, das 
selhst die Natur nicht fertig bringt. Darum haben die Insek
ten, solange sie waehsen, nur kurze Fliigelstummel oder iiher
haupt keine Fliigel. Aueh die Beine sind kiirzer oder fehlen 
ganz; je glatter der Karper, desto einfaeher und ungefahr
lieher die Hautung. 1st sehlieBlich die Bienenmade oder 
Sehmetterlingsraupe herangewachsen, so wird sie zur Puppe. 
Dies ist ein Ruhestadium naeh auBen, aber ein Stadium des 



regen Umbaues und del' Umgestaltung im Inneren, bis auch 
die Puppe ihr Panzerhemd sprengt und das gefliigelte Insekt 
bei diesel' letzten Hautung zum V'Orsehein kommt. Dieses 
kann nicht mehr waehsen, dann es kann sieh nieht mehr 
hauten. Es ist ein griindlieher, abel' weit verbreiteter Irrtum, 
ein kleiner Kafer sei ein JUDger Kafer. Ein junger Kafer ist 
ein gelber \Vurm odeI' eine weiBliehe Made. 

D'Oeh, urn nnn bei den Bienen zu bleiben: Wenn man zu 
giinstiger J ahreszeit und in einem gceigneten Be'Obachtungs
biencnstock die Konigin sueht, so findet man sie in del' Regel 
damit beschaftigt, langsam, fast majestatiseh auf den Waben 
herumzuspazieren und ihre Eier abzusetzen. 1m Friihjahre 
kann eine leistungsfahige Konigin in 2 {~ Stunden etwa 
1500 Eier legen, d. h. sie legt durchsehnittlich Tag und 
Nacht jede Minute ein Ei. In Wirklichkeit hat sie ihre Ruhe
pausan, legt abel' in del' Zwischenzeit entsprechend raseher. 
Dabei sind die Bicncneier im Verhaltnis gar nicht S'O sehr 
klein; jene 1500, an einem Tage abgelegten Eier haben, zu
sammengcnommen, das gleiche Gewicht wie die gauze Koni
gin. Man sieht, wie rasch hier die Eier im Mutterleibc heran
wachsen miissen und man versteht, daB die Konigin fiIr 
anderweitige Beschaftigung nicht zu haben ist. 

Mit del' Eiablage verfahrt die Konigin so, daB sie zunachst 
ihren Kopf in eine Zelle steckt und sich iiberzeugt, ob sie 

a b 

Abb. 21. Die Kiinigin bei der Eiablage; a eine Zelle wird inspiziert, ob sie 
zur Aufnahme eines Eies geeignet ist; b das Ei wird in die Zelle abgclegt. 

leer und zur Aufnahme eines Eies geeignet ist (Abb. 2 I a). 
1st dies del' Fall, dann senkt sie den Hinterleib in eben di.ese 
Zelle (Abb. 2 I b), verweilt ein paar Sekunden ganz still, und 
wenn sie ihn wieder herv'Orzieht, erkennt man am Grunde del' 



Zelle das langliche Ei. Die Konigin aber ist schon auf der 
Suche nach einer Zelle fur das nachste. 

Nun darf man sich nicht vorstellen, daB sie hierbei wahl
los auf allen Waben herumslreift und bald hier, bald dort 
ein Ei hineinsetzt. Das ware auch fiir den Imker bedauer
lich, denn er wiirde dann mit jeder heraussenommenen 
Honigwabe einen Teil der Brut vernichten, und der Kaufer 
einer solchen Wabe wiirde auch ein langes Gesicht machen. 

F __ 

---

Abb. 22. Langsschnitt durch einen Bienenkasten samt Waben, urn die An
ordnung und Ausdehnung des Brutnestes zu zeigen; schwarz die Zellen, 
welche die Brut enthalten; punktiert die Zellen, die mit B1iitenstaub 

angefiillt sind; wei J3 die Honigzellen .. F Flugspalt. 

wenn er sie mit weiBen Maden durchsetzt fande. Es herrscht 
vielmehr cine bestimmte Ordnung, indem die Konigin nur die 
vorderen und mittleren Waben des Bienenstockes, und von 
diesen nur die mittleren Teilc, nicht die Randbezirke, mit Eiern 
besetzt. So entsteht das "Brutnest", dessen ungefahre Aus
dehnung in einem Bienenstock, zur Zeit reichlichen Nach
wuchse-s, in der Skizze (Abb.22) angegeben ist. Die schwarz 
ausgefullten Zellen enthalten die Eier und die Maden der 
Bienen. Heben wir eine solche Wabe hera us, so finden wir 
also ihren mittleren und unteren TeiI mit Brut besetzt 



(Abb.23, 24). In den angrenzenden ZeJlen speichern die 
Arbeitsbienen Blutenstaub auf, so daB der Brutbereich ge
wohnlich von einem Kranz von Pollenzellen (in Abb. 22 punk
tiert, in Abb.23 u. 24 mit P. bezeichnet) umgeben ist, und 
in den Randteilen der Brutwahen, auB erdem aber in den gan
zen 'Vaben, die vor und hinter dem Brutnest, bei vielen 
StOcken auch liber ihm gelegen sind, wird der Honig ab
gelagert (die weiBen Zellen in Abb.22). Die nur mit Honig 
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Abb. 23. Typische Anordnung in einer "Brutwabe": 1m mittleren Teil 
die Brut; in den offenen Zellen erkennt man die weiLlen Bienenmaden (so
genannte offene Brut OE); andere Brutzellen sind schon zugedeckelt, sie 
enthalten die Puppen (gedeckelte Brut GE); iiber der Brut ein Kranz von 
Pollenzellen (P) , dariiber und rings herum glanzt der Honig (H). (Phot. 

Dr. Rosch.) 

gefullten Wabcn sind es, die der Imker bei der Honigernte 
seinen Bienen wegnehmen kann. Doch darf er ihnen nicht alles 
nehmen, er muB abschatzen, was das Yolk als Wintervorrat 
braucht, und nur den OberschuB wird er sich zunutze machen. 

Aus dem abgelegten Ei schllipft nach drei Tagen die 
kleine weiBe Made (Abb.24). Sie wird sogleich in ihrer 
Zelle von den Arbeitsbienen mit Futter versorgt und ent-



faitet einen solchen Appetit, daB sie binnen 6 Tagen ihr ge
samtes Wachstum vollendet. Die Abb.25 zeigt, genau dem 
wirklichen GroBenverhiiltnis entsprechend, den Umfang des 
Bieneneies und der 6 Tage alten Made. Ihr Gewicht nimmt 

11 

p 

E 

.11 

Abb. 24. Ausschnitt vom Rande eines Brutnestes. E am Boden der Zellen 
abgelegte Eier; M Maden verschiedenen Alters; P mit Pollen gefiilIte 

ZelIen; H mit Han ig gefiiIIte Zellen. (phot. Dr. Leuenberger.) 

in diesen 6 Tagen urn mehr ais das 500fache zu. Das hieBe. 
auf menschlic.he Verhiiltnisse iibertragen, ein neugeborenes 
Kind hiitte nach 6 Tagen ein Gewicht von 16 Zentnern er
reicht. Nun folgt das Stadium der iiuBeren Ruhe, in dem 
sich die Verwandlung der Made in die fertige Biene vollzieht. 



Die Arbeitsbienen bauen jetztiiber die Zelle 
ein zartes, gewolbtes Deckelchen aus Wachs, 
und gleichsam als wollte sie auch ihrerseits 
dokumentieren, daB sie nun ungestorte Ruhe 
braucht, spinnt die Made von inn en her unter 
dieses Wachsdeckelchen noch ein dichtes Ge
spinst, entsprechend dem Kokon, den viele 
Schmetterlingsraupen VOl' ihrer Verpuppung 
anfertigen. Der Imker bezeichnet dieses Sta
dium, im Gegensatz zur heranwachsenden 
"offenen Brut", als das der "gedeckelten 
Brut" (Abb. 23 S. 27, DB und GB). In 
der geschlossenen Zelle verpuppt sich die 
Made und 12 Tage nach dem Beginn des 
Ruhestadiums, genau 3 Wochen nach der Ab
lage des Eies wird del' Deckel aufgebrochcn 

a 
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Abb.25. a Bienen
ei, b Bienenmade, 
sechs Tage nach 
dem Ausschliipfen 

aus dem Ei. 
Beide Bilder zwei 
fach vergroBert. 

Abb. 26. Ausschliipfende Bienen. An drei Zellen wird der Zelldeckel soeben 
erst durch die schliipfreifen Bienen von innen aufgenagt; oben links eine 

frisch geschliipfte Biene. 



und die fertige, geflugelte Biene steigt aus der Zelle heraus 
(Abb.26). 

Da die Konigin vom zeitigsten Fruhjahr bis in den Herbst 
hinein Eier legt, findet man etwa von Anfang Marz ab, oft 
bis in den Oktober hinein stets Bmt in allen Altersstadien. 
Die Bmtzellen, aus denen Bienen ausgeschliipft sind, werden 
von der Konigin bald wieder mit Eiern beschiakt. 

Die Brutpflege der Arbeitsbienen besehrankt sioh nieht auf 
die 6 Tage des Waehstums, in denen die Bienenmade gefiit
tert werden muB. Sie erstreekt sich, weniger augenfalIig, aber 
darum nieht weniger wunderbar, auf die ganze Entwicklungs
zeit, vom abgelegten Ei bis zur schliipfenden Biene. Die Brut 
braucht namlich, urn sich normal entwiekeln zu konnen, eine 
bestimmte Temperatur von 35-360 C, also eine Warme, die 
beinahe der mensehlichen Korpertemperatur entspricht und 
so genau wie diese eingehalten wird. Was das bedeutet, mag 
eine kleine Absehweifung klarmae:hen. 

Unser Korper behalt seine bestimmte Temperatur, auf die 
aIle unsere Lebensvorgange eingestellt sind, Sommer und 
Winter, in Hitze und Kalte. Nur im Fieber kann sie urn 
wenige Grade steigen, bei tiefster Ersohopfung urn wenige 
Grade sinken. Dieses Einhalten der bestimmten Korpertempe
ratur ist nur moglich durch eine dauernde Temperatur
regulation, die unser Korper ohne unseren Willen und meist 
ohne unser Wissen auf das Genaueste und in verwickelter 
Weise besorgt. Steigt die Korpertemperatur nur urn Bruch
teile eines Grades iiber das normale MaB, dann stromt das 
Blut in die Haut, wo die Warme naoh auBen abgegeben wer
den kann - daher das rote Gesieht des Erhitzten -, es wird 
die innere Heizung unseres Korpers auf das mogliche Min
destmaB zuriickgestellt und wir beginnen zu sohwitzen; durch 
das Verdunsten des SchweiBes wird Warme verbrauaht und 
der Korper gekiihlt. Wird umgekehrt die Korpertemperatur 
umein Weniges zu nieder, so wird das BIut aus der Haut 
mehr in die tieferen Teile des Korpers geleitet, dadurch die 
Abgabe von Korperwarme naoh auBen vermindert, im Inne
ren wird durch gesteigerte Verbrennung von Fett und Zucker, 
den Heizstoffen des Korpers, mehr Warme erzeugt und wenn 
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dies noeh nicht ausreicht, beginnen wir am ganzen Korper 
zu zittern - das ist niehts anderes, als Muskelbewegung ohne 
Bewegungssinn, nur zur Erzeugung von Warme. 

Aber die Fahigkeit der Temperaturregulation haben nur 
wenige Tiere: mit dem Mensehen die Saugetiere und auBer
dem die Vogel. AIle anderen, Eidechsen lmd Schlangen, 
Frosehe und Fische, Sehneeken und Wurmer, Krebse, Insek
ten usw., sind in ihrer Korpertemperatur von der Umgebung 
abhangig. Eine Eideehse ist heiBblutig in der warm en Sonne, 
und dann erwaeht bekanntlich ihr Temperament, aber in der 
Kuhle des Abends sinkt ihre Bluttemperatur und sie wird 
sehlafrig und unbeweglicb. So ist es aueh mit Kafern, 
Sehmetterlingen oder Bienen, sie aIle haben eine schwankende 
Korpertemperatur, sie vermogen zwar ihren Korper etwas 
zu heizen und zu erwarmen, aber sie konnen ihn nieht auf 
eine bestimmte Warme einstellen und werden darum auf das 
Sehroffste von der Temperatur der Umgebung beeinfluBt. 

Urn so merkwurdiger ist die konstante Temperatur von 
fast genau 350 C im Brutnest der Bienen. Wir sehen, daB 
sieh bei kuhler Witterung die Arbeitsbienen dieht a~uf den 
Brutwahen zusammendrangen, mit ihren Korpern die Brut
zeIlen bedeeken wie mit Federbettchen, und so die 'iVarme
abgabe naeh Moglichkeit verhindern; wir sehen sie bei groBer 
Warme a,uf den Waben sitzen und mit den Flugeln faeheln. 
als kleine lebende Ventilatoren sieh in geordneter Weise die 
Luft zuwerfen und einen Strom der iiberwarmten Luft zum 
Flugloeh hinaustreihen. Aber das sind verhaltnismaBig grobe 
Behelfe, die fur sich aIlein die genaue EinsteIlung der Brut
temperatur unmoglieh erklaren konnen. Wie sie diese zu 
Wege bringen, das gehort zu den vielen Ratseln, die das 
Bienenvolk noeh birgt. 

Wir haben bisher von der Bienenbrut sehleehtweg ge
sproehen und dabei nicht beaehtet, daB ja die dreierlei 
Wesen, die wir im Volk gefunden haben: Konigin, Drohnen 
und Arbeiterinnen, aUS der Brut hervorrgehen mussen. Die 
vurhin gemachten Angaben uber die Entwieklungszeit gel ten 
tatsaehlich nur fur die Arbeitshienen. Die Konigin braueht 
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etwa 5 Tage weniger, die Drohnen etwa 3 Tage Hinger, urn 
aus dem Ei zur ferligen Biene zu werden. 

Ob am einem Ei eine Arbeitsbiene oder eine Konigin wird, 
das bewirken die pflegenden Arbeiterinnen; gehen sie der j ungen 
Made besonders nahrhaftes Futter in ubergroBer Menge und 
bauen sie ihr als Wohnung eine Zelle, die uber das gewohn
liche MaB der Bienenzelle weit hinausgeht, dann wird aus del' 
Made eine voll entwickelte weibliche Biene, eben die Konigin: 
die Imker nennen sie auch den "Weisel" des Volkes, und 

jene Zellen darum die "Weisel
zellen" (Abb.2]). Werden die 
Maden in einer gewohnlichen, 
engen Bienenzelle bei schmalerer 
Kost aufgezogen, so werden sie 
zu verkummerten\Veibchen, zu 
Arbeitsbienen. 

Ob abel' aus einem Eieine 
weibliche Biene (sei es Konigin 
odeI' Arbeiterin) odeI' eine maun
liche Biene (Drohne) hervor
geht, das entscheidet die Konigin 
in dem Augenblick, wo sie das 
Ei ablegt. Die Fahigkeit hierzu 

Abb. 27. W abenausschnitt mit liegt in folgendem begrundet: 
zwei Weis elzellen , in wel- Eine Konigin wird etwa 4 bis 
chen je eine Kiinigin herange-

ziichtet wird. 5 Jahre alt, abel' nur ein ein-
ziges Mal, in ihrer Jugend, ver

einigt sie sich auf dem "Hochzeitsflug" mit einem Mannchen. 
Von diesel' Zeit an fuhrt sie in ihrem Hinterleib, in einem 
Blaschen wohl verwahrt, Samen von jenem Mannchen. Die 
Blase steht durch einen dunnen Kanal mit dem Gang in Ver
bindung, durch welchen die Eier abgelegt werden (vgl. 
Abb.28). Durch einen hOchst prazisen Mechanismus kann 
nun die Konigin, wenn hier ein Ei vorbeigleitet, einige Samen
faden aus jener Blase dazutreten lassen, dann wird das Ei 
befruchtet. OdeI' sie unterlaBt dies, dann wird das Ei un
befruchtet abgelegt. Aus den unbefruchteten Bieneneiern wer
den Mannchen, aus den befruchteten abel' Weibchen (Konigin 



oder Arbeiterin). Wieso das Ge
schlecht hier in dieser vVeisc von 
der Befruchtung abhiingig ist, das 
wissen wir nicht; es ist diese 
Art der Geschlechtsbestimmung 
keineswegs allgemein, vielmehr 
eine seltene Ausnahme und nahe
zu auf die Bienen beschrankt. 

Ob es Drohnen geben soIl oder 
nicht, liegt also in- der Macht der 
Konigin. Aber die Arbeitsbienen 
tun das Ihrige dazu: die Drohnen 
sind groBer als die Arbeitsbienen, 
mid zui' Aufzucht der Drohnfm
brut sind darum auch groBere 
Zellen notig, die von den Arbeite
rinnen gebaut werden miissen. Bis 
auf ihre bedeutenderen AusmaBe 
gleichen sie ganz den gewohn
lichen Brut- und Vorratszellen 
(vgl. Abb. 29). Erst mussen solche 

A 

Abb. 28. Bienenkonigin, Hinter· 
leib von oben geoffnet und die 
Eierstocke etwas seitlich aus· 
einandergelegt. E Eierstocke, 
L Eileiter (Ausfilhrgang der Eier· 
stocke), S Samenbehalter, A Aus. 

fiihrgang des Samenbehalters. 

Drohnenzellen bereitet sein, dann belegt sie die Konigin mit 
unbefruchteten Eiern - so haben auch hier die Arbeits
bienen die Fiihrung und 
die Konigin ist ihr Werk-
zeug. 

5. Der Bienen
schwarm. 

Das Fruhjahr, die Zeit 
des miihens und des 
reichsten Futtersegens, ist 
auch die Zeit des stark
sten Brutansatzes. Bei der 
raschen Entwicklung der 
Maden fiihrt das eifrige 
Eierlegen der Konigin zu 

3 Frisch, Leben der Bienen. 

Abb. 29. 
Ausschnitt aus einer Brutwabe, oben 
Zellen, in denen Arbeitsbienen aufgezogen 
werden, unten die groBen Drohnenzellen 

(phot. Dr. Rosch). 
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einer schnellen Vermehrung del' Bienen und hierdurch zu 
einem raschen Erstarken des Volkes, abel' nicht unmittelbar 
zu einer Vermehrung del' Volker, denn jedes Bienenvolk ist 
ja mit seiner Konigin ein geschlossener "Staat" und aus del' 
Brut wachst nur die Zahl del' Burger. 

Es mussen sich abel' auch die Volker als solche vermehren. 
Denn nicht selten geht eines durch Krankheit, durch Hun
gersnot nach einem schlechten Sommer odeI' durch sonstiges 
Mifigeschick zugrunde und wiirden nicht andererseits neue 
Volker entstehen, so gabe es bald keine Bienen mehr. 

Ein neuer Stock braucht eine neue Konigin; erst wenn fiir 
diese gesorgt ist, kann sich das Yolk als solches vermehren. 
und dies vollzieht sich durch das "Schwarmen" del' Bienen. 

Die Vorbereitung geschieht in aIler Stille. Zumeist im Mai 
legen die Arbeiterinnen einige WeiselzeIlen an und ziichten 
in diesen durch die besondere Art del' Fuuerung die jungen 
Koniginnen heran. Eine wiirde zumeist genugen, abel' diesel' 
kann ein Ungluck zustoBen und es ist fiir die Bienen: ein 
Leichtes, ein paar uberfliissige Koniginnen zu beseitigen, abel' 
unmoglich, eine fehlende im Augenblick herbeizuschaffen. 
Die Natur kennt keine Sentimentalitiit. Und so werden ein 
halb Dutzend odeI' mehr Koniginnen herangezuchtet, von 
denen die Mehrzahl von vornherein dem Tode verfallen ist. 

Etwa eine Woche, bevor die erste junge Konigin aus ihrer 
Zelle schlupft, schwarmt das Yolk. Wieder scheint die Initia
tive von den Arbeiterinnen auszugehen. Schon seit einigen 
Tagen hat ihre Tatigkeit etwas nachgelassen. Bei einem star
ken Yolk lagern sie in dicken Klumpen VOl' dem Flugloch 
ihrer Wohnung. Mit einem Male geraten sie in Aufregung, 
wie auf einen gemeinsam gefaBten EntschluB, stiirzen in den 
Stock, fallen uber die HonigzeIlen her und fullen sich ihren 
Honigmagen. Nicht aIle handeln so, nur etwa die Halfte del' 
vorhandenen Bienen. Und diese eilen nun mit ihrem ge
fiillten Ranzlein, das sie als Wegzehrung auf ihre Reise ins 
Ungewisse mitnehmen, zum Flugloch hinaus und erheben 
sich in einem tollen Wirbel, in Kreisen durcheinander
fliegend, als eine Wolke von Bienen allmahlich in die Lufte. 
Mit ihnen verlaBt die alte Konigin den Stock. 
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Zunachst geht ihr Weg nicht weit, und diesmal fiihrt die 
Konigin. Wo diese sich auf einen Baumast oder dergleichen 
niederlaBt, dort sammelt sich, vermutlich durch den konig-

s 

Abb. 30. Ein Bienenschwarm sammelt sich am Ast eines Kastanien. 
baumes um seine Konigin. S der sich anlegende Schwarm 

(phot. Dr. Rosch). 

lichen Duft angelockt, die Bienenwolke (Abh. 30) und setzt 
sich urn die Konigin herum zu einer dichten "Schwarm
traube" zusammen (Abh.31). Jetzt ist der Moment, wo der 
wachsame Imker den Schwarm mit geringer Miihe in eine 
leere Bienenwohnung bringt und sich ihn sichert. VerpaBt 
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er diese Zeit nur um wenige Stunden, dann ist ihm meist der 
Schwarm verloren. Denn wahrend dieser in stiller MuBe am 
Aste hangt, sind Kundschafter ("Spurbienen") eifrig am 
Werke. Sie waren schon Tage vorher nach allen Seiten unter
wegs, um eine geeignete Unterkunft ausfindig zu machen, 
etwa einen hohlen Baum oder einen leeren Bienenkasten auf 
einem oft weit entfernten Stand. Sie machen jetzt den 
Schwarm mobil und locken ihn auf unbekannte W· eise von 

Abb. 31. Der Schwarm hat sich am Ast um die Konigin gesammelt 
und bildet die "Schwarmtraube" (phot. Dr. Rosch). 

seiner ersten kurzen Raststiitte fort, die Schwarmtraube lost 
sich auf und zieht wieder als Wolke dahin, in ihr neues 
Heim, von den Spurbienen unsichtbar geleitet - und gerne 
in dem Augenbliek, wo der Imker eben seine Vorbereitungen 
fur das Einfangen des Schwarmes beendet hat. 

Etwa die Hiilfte der Bienen ist in dem alten Stock zuruck
geblieben. Sie sind nun ohne Oberhaupt, aber nur wenige 
Tage, dann schlupft die erste von den jungen Koniginnen 
aus. Sie tritt aber mit ihrer Tatigkcit nieht sofort fur die 
davongezogene Mutter ein. Jungfriiulich der Zelle entstiegen, 
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muB sie erst ihren Hochzeitsflug machen, bevor sie mit der 
Eiablage beginnt. Die Konigin wird nie im Inneren des 
Bienenstockes befruchtet, sondern sie begibt sich, meist bin
nen I!~ Tagen nachdem sie ihre Brutzelle verlassen hat, aus 
dem Stock heraus ins Freie und vereint sich hoch in den 
Luften mit einer Drohne. Bernach aber wird sie die solide 
Bienenmutter, die nie mehr das Beim verlaBt - es sei denn, 
daB sie im nachsten Jahre, durch eine neue werdende Koni
gin entthront, mit einem neuen Schwarm zum Flugloch hin
auseilt. 

So ist der Vorgang, wenn das Yolk nur einen Schwarm 
entlaBt. Die uberzahligen Weiselzellen werden dann nach dem 
Ausschlupfen der ersten Konigin samt ihrem lebenden Inhalt 
von den Arbeiterinnen zerstOrL Es kann aber auch sein, daB 
die neue, junge Konigin mit einem weiteren Teil des Volkes 
als zweiter Schwarm auszieht. Wenn dies geschehen solI, 
dann lassen die Arbeiterinnen nach dem Ausschlupfen del' 
erst en Konigin die anderen j ungen Weisel zunachst am 
Leben. Diese verlassen ihre W' eiselwiegen nicht, denn die 
freie Konigin im Stock duldet keine anderen neben sich und 
wurde sofort uber sie herfallen. J ene strecken nur ihren Rus
sel dUl'ch einen kleinen Schlitz ihrer Zellen und werden so 
von den Arbeiterinnen gefUttert. Ein eigenartiger vVechsel
gesang ertOnt jetzt im Bienenstock. Die freie Konigin laBt 
ein "Tuten" horen, und auch die Eingeschlossenen geben 
ahnliche LautiiuBerungen von sich, die aus ihrem Gefangnis 
wie ein dumpfes "Quak", "Quak" heraustOnen. Del' Imker 
sagt, die Quakerinnen fragen an, und so lange sie ein Tuten 
zur Antwort bekommen, huten sie sich, den Schutz ihrer 
Zellen zu verlassen. Neuere Beobachtungen machen es aller
dings unwahrscheinlich, daB es sich hier urn Frage und Ani
wort handelt. Wir haben auch allen Grund, die Bienen fur 
vollig taub zu halten. Aber irgendwie merken es die jungen 
Koniginnen in ihren Zellen, wenn ihre erstgeborene Schwe
ster mit einem neuen Schwarm davonzieht. Dann schlupfen 
sie aus ihren Wiegen. Eine bleibt als Stockmutter im Yolk, 
die anderen werden gemordet. 

Bisweilen gehen noch mehr Schwarme ab, und entspre-



chend mehr Koniginnen treten in ihre Rechte. Andererseits 
kaun ein Yolk bei ungunstiger Witterung oder schlechtem 
Ernahrungszustande das Schwarmen ganz unterlassen. 

6. Die Drohnenschlacht. 

Noch vor den ersten \Veiselzel1en haben die Arbeiterinnen 
schon DrohnenzelIen gebaut, aus denen etwa Anfang Mai 
die ersten Drohnen ausschlupfen, "gefraBig, dick und faul 
und dumm" naeh Wilhelm Busch. Sie heteiligen sich 
nieht am Einsammeln der Nahrung; dazu sind sie von 
der Natur gar nicht ausgeriistet; meist sind sie sogar zu 
bequem, sich von den aufgestapelten Vorraten selhst ihr Teil 
zu nehmen, und sie lassen sich von den Arbeiterinnen ful
tern. Ihr Gehirn ist kleiner als das der Arbeiterin oder K6ni
gin, an der geistigen Minderwertigkeit des mannlichen Ge
schlechtes ist hier nicht zu zweifeln. Der einzige Daseins
zweck der Drohnen ist die Befruchtung der Konigin. Jede 
Konigin braucht eine einzige Drohne; trotzdem erzeugt ein 
Yolk viele hundert, von denen also fast aIle ihr Lebensziel 
verfehlen - wie die Natur so Manches in verschwende
rischer Fulle schafft und dann verkommen laBt. 

Die Befruchtung gesehieht im Freien, und so fliegen die 
Drohnen an schon en Tagen aus und suchen nach einer Koni
gin auf dem Hochzeitsfluge. Zu ungeschickt, sich gut zu 
orientieren, finden sie oft ihren Heimatstock nicht wieder 
und kehren beim nachsthesten Bienenvolke ein, uberall gast
lich aufgenommen, solange es noch Schwarme gibt. Aber 
wenn die Zeit der j ungen Koniginnen voruber ist und mit 
dem Hochsommer die Blumenquellen sparlicher zu flieBen 
beginnen, andert sich die Einstellung der Arbeitsbienen gegen 
die uberflussig gewordenen dieken Stockgenossen. Die sie 
hisher gefiittert und gepflegt, beginnen sie jetzt zu rupfen 
und zu beiBen, sie zwick en sie wo sie ihrer habhaft werden 
mit ihren festen Kiefern, packen sie an Fuhlern oder Beinen 
und suehen sie von den Waben wegzuzerren, dem Ausgang 
des Stockes zu. Deutlicher kann man nicht sein. Aber die 
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Drohnen, unfahig, ihre Nahrung selbst zu finden, sind dem 
Verhungern preisgegeben, wenn sie aus dem Stock ver
trieben werden. So such en sie hartnackig immer wieder ein
zudringen, urn mit neuen Bissen, ja mit giftigen Stichen von 
seiten der Arbeiterinnen empfangen zu werden, denen sie 
sich wehrlos hingeben; denn die Drohnen haben weder einen 
Giftstachel noch die geringste ritterliche Veranlagung. So 
finden sie eines Sommertages, vertrieben und verhungert oder 
erstochen, ein unriihmIiches Ende an den Pforten der Bienen
wohnungen. Das ist die "Drohnenschiacht". Keine p16tzIiche 
Aufwallung, keine Bartholomausnacht, wie sie die Bienen
poeten gerne schiI d ern , sondern eine allmahlich beginnende 
Feindseligkeit der Arbeiterinnen, die sich durch Wochen 
hinzieht und steigert, bis die letzte Drohne tot ist. 

Von da an bis zum nachsten Friihling sind die Weiblein 
im Bienenvolke unter sich und halten einen ungest6rten 
Frieden. 

7. Die Arbeitsteilung im Bienenstaate. 

Es war schon fliichtig davon die Rede, daB unter den 
Al'beiterinnen des Bienenvolkes eine strenge Einteilung be
steht; die einen pflegen die Brut, andere sorgen fiir die Rein
lichkeit, wieder andere bauen die Wahen, verteidigen den 
Stock, holen den Honig und den BIiitenstaub herbei. Del' 
Vergleich mit menschlichen Verhaltnissen Iiegt nahe und man 
denkt an Lehrer und Schutzleute, StraBenkehrer und Zim
mermann, Backer und Konditor in einer Biirgerschaft. Abel' 
del' Vergleich ist oberflachlich, denn in del' Art del' Arbeits
teiIung besteht ein wesentlicher Unterschied. Von den mensch
lichen Biirgern wird del' eine Backer, del' andere Schuster 
odeI' Lehrer und bleibt es in del' Regel sein Leben lang. Die 
Arbeitsbienen abel' andern unter normal en VerhiiItnissen ihre 
Tatigkeit mit zunehmendem Alter in gesetzmaBiger Weise 
und machen im Laufe ihres Lebens del' Reihe nach aIle Be
rufe durch, die es fiir sie im Bienenstaate gibt. Jede beginnt 
ihre Laufbahn ais Putzerin und beschIieBt sie als Sammierin. 
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Das ganze Leben einer Arbeitsbiene, yom Ausschliipfen 
aus der Zelle bis zu ihrem Tode, kann man in drei Ahschnitte 
einteilen: im ersten Abschnitt beschaftigt sie sich im Inneren 
des Stockes, und zwar mit der Pflege der Brut. 1m zweiten 
Abilchnitt hat sie andere Arbeiten im Stock zu verrichten, 
darunter auch soIehe, die mit kurzen Ausfliigen in die Um
gebung notwendig verbunden sind. 1m dritten Abschnitt tragt 
sie Bliitenstaub oder Honig ein, und nun liegt das Ziel ihrer 
Tatigkeit ganzlich auBerhalb des Stockes, in einem wei ten 
Umkreis. 

Wie genau auch noch innerhalb dieser Hauptabschnitte die 
Arbeit zeitlich eingeteilt ist, hat man erst in den letzten Jah
ren erkannt, und zwar erkannt durch das einzige Mittel, 
das uns hieriiber zuverHissigen AufschluB geben kann: durch 
geduldiges und unablassiges Beobachten einzelner Arbeits
bien en yom Tage, an dem sie aus ihrer Zelle schliipfen, bis 
zu ihrer letzten Lebensstunde. Dazu gehoren freilich, auBer 
einer Portion Geduld, auch noch einige technische Kunst
griffe. Denn ein Bienenstock ist eine finstere Kiste, und auch 
wenn wir in dieser Kiste rundum Glasfenster anbringen, 
sehen wir noch nicht auf die Wabenflachen der hinterein
anderstehenden Waben (vgl. die Abb. 6 auf S. 7)' Wir miis
sen also erstens einen Bienenstock haben, an dem wir die 
ganzen WabenfHichen iibersehen und alles beobachten kon
nen, was auf ihnen vorgeht. Auch dann noch ist es aber 
auBerordentlich schwer, ein bestimmtes Tier in dem Ge
wiihle von vielen Tausenden langere Zeit im Auge zu be
halten, und vollig unmoglich, eine Biene, deren Tun und 
Lassen wir heute beobachtet haben, morgen wiederzufinden 
oder sie bei der Heimkehr zu erkennen, wenn sie den Stock 
zu einem Ausfluge verlassen hat. Wir miissen also zweitens 
die Bienen, die uns interessieren, eindeutig zeichnen. 

Der ersten Forderung entspricht ein Beobachtungsbienen
stock (Abb.32). Es ist ein flacher Bienenkasten, in welchem 
alle Waben, statt hintereinander, wie in einem gewohnlichen 
Bienenstock, neben- und iibereinander stehen, so daB sie 
gleichsam eine groBe vVabe bilden. Diese kann durch Glas
Fenster von beiden Seiten in ihrer ganzen Ausdehnung iiber-
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Abb. 32. Beobachtungsbienenstock nach Entfernnng des h61zernen Schutz
deckels. Man sieht durch die Olasfenster auf die nebeneinanderstehendcn 

Wabeno 

Abb.33. Beobachtungsbienenstock, geschlossen, mit Schutzdach und Galerie, 
aus etwas groBerer Entfernung aufgenommen. 



sehen werden. Unter den Holzleisten, die nur die Fenster von
eina:nder trennen, konnen die Bienen von einer \Vabe zur 
anderen durchlaufen. Mit der ungewohnten Helligkeit in ihrer 
Behausung finden sie sich rasch ab, sie lassen sich durch 
sie nicht storen. Wird nicht beobachtet, so werden Holz
deckel iiber die Fenster gesetzt (Abb. 33); sie sind inn en ge
polstert und dienen nachts als Warmeschutz. Das Flugloch 
befindet sich an einer Schmalseite und fiihrt durch eine 
trichterartige Galerie, die den Beobachter vor Belastigung 
durch die Verteidiger des Stockes schiitzt, ins Freie. -

Nach einer brauchbaren Methode, die Bienen zu zeichnen. 
hat man lange vergeblich gesucht. Man kann sie mit ver
schiedenen Farben betupfen, aber die Auswahl, die der Far
benkasten bietet, ist gar zu bald zu Ende. Man kann ihnen 
mit einem feinen Pinsel und weiller Tusche Nummern auf 
den Riicken schreiben, aber diese werden im Gedrange des 
Volkes verwischt und in kiirzester Zeit unleserlich. Nimmt 
man von beiden Methoden ihr Gutes, kombiniert man die 
Deutlichkeit und Haltbarkeit der Farbflecken mit der Man
nigfaltigkeit des Ziffernsystems, so hat man eine Numerie
rungsmethode, die allen Anspriichen geniigt. Wir beschlie
Ben einfach: ein weiBer Fleck am V orderrande des Bienen
rii,ckens bedeute I, ein roter Fleck daselhst bedeute 2, ein 
blauer 3, ein gelber 4, ein griiner 5. Die gleichen Farbenam 
IIinterrande des Brustsh1ckes seien: weiB 6, rot 7, blau 8, 
gelb 9, griin o. Nun konnen wir durch Kornbinieren zweier 
Tupfen zweistellige Ziffcm schreiben, z. B. weill neben rot 
am' Vorderrand bedeutet 12, rot links vorne und gelb rechts 
hinten ist 29 usw. Kommen wir mit 99 nicht aus, so tupfen 
wir den Hunderter auf den Hinterleib und konnen mit un
seren 5 Farhen schon bis 599 schreiben, kurz, es bestehen 
unbegrenzte Moglichkeiten. Man liest diese getupften Zif"': 
fern nach kurzer Obung so leicht und sicher ab wie ge
schriebene Zahlen, und kann Dank der leuchtenden Farben 
selbst an einer fliegenden Biene schon auf einige Entfernung 
erkennen: hier kommt Nr. 16, oder: da komrnt Nr. 75. 
Wahlt man geeignete Farben (trockene Malerfarbe, mit 
alkoholischer Schellack16sung angerieben), so trocknen die 



Tupfen sehr rasch und halten wochenlang, ohne undeutlich 
zu werden. 

Noch ein kleiner Kunstgriff ist notwendig: wenn man eine 
frisch geschliipfte Biene in der geschilderten Art numeriert 
und auf die Wabe zurii·cksetzt, so wird sie, wahl wegen des 
fremdartigen Farbgeruches, von ihren Stockgenossen ohne 
UmsUinde zum Flugloch hinaus geworfen; Farbflecken an 
alteren Bienen werden, auffallenderweise, durchaus nicht be
achtet. Es scheint, als wiirde nur der junge Nachwuchs 
scharf gepriift, ob keine MiBgeburten darunter sind, die sich 
im Stock unnutz machen kannten. Man muB aber die jiing
sten Tiere zeichnen, wenn man ihr Leben vom Anbeginn ver
folgen will. Zum Gluck genugt es, sie nach dem Antrocknen 
der Farbflecken ein biB chen mit Honig zu beschmieren; so 
werden sie von ihren Stockgenossen gern in Empfang ge
nommen, mit Hingebung von allen Seiten sauber geleckt 
und wenn dies geschehen ist, denkt keine mehr daran, ihnen 
ein Leid zuzufiigen. Sie beginnen dann ihre Tatigkeit genau 
so, wie alle frisch geschliipften Bienen. Und nun wollen wir 
ihren Lebenslauf an uns voriiberziehen lassen. 

Der ersie Lebensabschnitt (vam 1. bis zirka to. Lebenstage ). 

1. bis 3. Tag: Das "Zellenputzen", und reichlich Miif3ig
gang. Eine fris·ch geschliipfte Biene sieht so struppig aus wie 
ein gebadeter 'Vogel ; 
die feine, dichte Be
haarung ihres Karpel's 
klebt in kleinen Strah
nen zusammen und 
will geordnet sein. 
Dies besorgt sie zier
lich, nur noch etwas 
ungeschickt in den Be
wegungen, mit ihren 
FiiBchen. Dann aber 

Abb. 3",. Einige junge Bienen bei der Tatig
keit des " Zellenputzens". 

ist ihre erste Tatigkeit, daB sie mit dem Kopf va ran in eine 
Zelle kriecht, die dUTch das Ausschliipfen einer Biene frei ge
worden ist - es muB nicht ihre eigene Brutzelle sem - und 
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sie fiir die Aufnahme eines neuen Bieneneies vorbereitet. Sie 
verweilt oft mehrere Minuten darin, so daB nur ihr Hinter
leibsende zu sehen ist (Abb.34), um sich hierauf mit an
deren Zellen in gleicher Weise zu beschaftigen. Sie reinigt 
sie und beleckt ihre Wande mit Speichel. Was dies letztere 
zu bedeuten hat, kann nicht gesagt werden. Aber os ste.ht 
fest, daB die Konigin nur in derart vorbereitete Zellen ihre 
Eier ablegt. In der Regel wird jede Zelle von einigen jun
gen Bienen nacheinander in dieser Weise behandelt. 

1m iibrigen sitzen sie in den ersten Tagen viel unllitig auf 
den Waben herum und ihre einzige Leistung hierbei scheint 
zu sein, daB sie sich, wenn es kalt wird, auf den Brutzellen 
zusammendrangen und so die Brut vor Abkiihlung schiitzen. 

3. bis 5. Lebenstag: Fiitterung alter Maden mit Bliiten
staub und Honig. Mit dem 3. Tag wird die Biene zur "Brut
amme" und widmet sich der Pflege der Maden. Wie schon 
im Abschnitt liber die Ernahrung gesagt wurde, brauchen die 
rasch heranwachsenden Larven, wie jedes wachsende Tier, 
eine eiweiBreiche Kost zum Aufbau ihrer Korpersubstanz. 
Aber nur die alteren Larven vermogen den Bliitenstaub, die 
EiweiBquelle der Bienen, so, wie er ist, zu sich zu nehmen 
und zu verdauen. Bei diesen alteren Maden beginnt die Biene 
ihre Pflegetatigkeit, indem sie aus den Vorratszellen in der 
Umgebung des Brutnestes (vgl. die Abb. 23 auf S. 27) Bliiten
staub und Honig herbeiholt und beides vermischt in die Brut
zellen gibt. 

Yom 6. bis etwa 10. Lebenstag: Fiitterung der jungen iU a
den mit Futtersaft; die ersten Orientierungsausfliige. Erst 
von ihrem 6. Lebenstage an befaBt sich die Arbeiterin auch 
mit der Fiitterung der jiingsten Bienenmaden, und das hat 
folgenden Grund: wie der neugeborene Mensch noch kein 
Fleisch, Gemiise oder Brot vertragen kann, sondern alles, 
was er an Nahrstoffen braucht, mit der leicht verdaulichen 
Muttermikh erhalt, so werden auch die Bienenlarven in ihren 
erst en Tagen von den Arbeiterinnen mit einer Art Mutter
milch ernahrt, die diese in ihren Speicheldriisen erzeugen. 
Wie die Briiste der stillenden Miitter, so nehmen die Speichel
driisen der Al'beitshienen in diesem Altersstadium gewaltig 
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an Umfang zu und erreichen am 6. Lebenstage jene Ent
faltung, die zur Versorgung der jungen Larven mit dem 
nahrhaften Speichel erforderlich ist. J etzt sind also die 
Arbeitsbienen "Brutammen" in des Wortes tieferer Bedeu
tung. Die EiweiBnahrstoffe ihres Speichels stammen nir
gend anders her, wie aus den Pollenvorraten des Stockes, die 
von den A:rtbeitsbienen in diesem Altersstadium reichlich ver
zehrt und verdaut werden, und ohne die sie jene "l\Iutter
milch" nicht hervo:rtbringen k6nnten. 

Gegen das Ende dieses Lebensabschnittes sieht man die 
Biene zum erstenmal den Stock verlassen und vorsichtig, auf 
ganz geringe Entfernung, kurze Ausfliige machen, wobei sic 
sich die Lage des Stockes und seine Umgehung einpragt. Bald 
werden diese Orientierungsfliige weiter ausgedehnt. Sie fiih
ren zu einem allmahlichen Kennenlernen der naheren und 
weiteren Umgebung des Stockes und befahigen sie, Verrich
tungen zu iibernehmen, die nicht mehr ausschlieBlich inner
halb des Stockes liegen. 

Der zweite Lebensabschnitt (zirka 10. bis 20. Lebenstag). 

Etwa 10. bis 18. Lebenstag: Futterabnehmen, Pollens tamp
fen, Wabenbau, Reinhalten des Stockes. Urn den 10. Lebens
tag beginnen die Futterdriisen sich zuriickzubilden, und hier
mit findet die Brutpflegemtigkeit ein Ende. Es beginnt ein 
neuer Lebensabschnitt, charakterisiert durch eine gewisse 
MannigfaItigkeit der Betatigung. 

Teilweise sind es Verrichtungen, die sich noeh vollstandig 
im Inneren des Stockes abspielen: die Bienen dieses Lebens
alters nehmen den heimkehrenden Nektarsammlerinnen den 
Honig ah, verteilen ihn an die hungrigen Stockgenossen oder 
fiillen ihn in die Waben, sie sehen nach den Pollenzellen und 
driicken dort mit Kopf und Kiefern die von den Pollen
sammlerinnen hinein ahgestreiften H6sehen fest. Auch ist dies 
das Alter der Wachsproduktion und der Beteiligung an der 
Baumtigkeit, wenn solche erforderlich ist. 

Eine andere Arbeit steht an der Grenze zwischen Innen
dienst und AuBendienst: das Reinhalten des Stoekes. Die Bie-
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nen dicses Altersstadiums schaffen die mannigfachen AMalIe, 
die bei der Bautiitigkeit entstehen, die abgesprengten Deckel 
jener ZelIen, aus denen Brut ausgeschliipft ist, gestorbene 
Kameraden und allerhand Unrat zum Flugloch hinaus, flie
gen mit diesen Dingen eine Strecke fort und lassen sie dann 
fallen. Eine Kenntnis der niiheren Umgebung ist hierzu 
schon erforderlich, sonst wiirden sie nicht zuriickfinden. 

Zwischendurch werden die Orientierungsfliige wiederholt 
und sie erstrecken sich jetzt auch in weitere Ferne, ohne daB 
von diesen Ausfliigen Honig oder Bliitenstaub mitgebracht 
wird. 

Etwa 18. bis 20. Lebenstag: W iichterdienst. Schon viele, 
die in aller Unsehuld zu nahe an einen Bienenstand heran
getreten sind, haben unversehens ein paar Stiche abbekom
men. Aber die wenigsten werden wissen, daB sie diese Auf
merksamkeit nur Arbeiterinnen von einem bestimmten und 
engumgrenzten LebensaIter zu danken haben. Am Ende des 
zweiten Lebensarbschnittes, unmittelbar bevor die Biene zur 
Futtersammlerin wird, versieht sie auf kurze Zeit den Wach
terdienst am Flugloch. 

Diese Wachter sitzen, stets aufmerksam, im, vor und hinter 
dem Flugspalt, untersuchen die einpassierenden Bienen mit 
ihren F iihl ern, urn iiber einen erkannten Fremdling sofort 
herzufallen. Die Photographie (Abb.35) zeigt einen (weiB 
gezeichneten) Wachter in dem Augenblick, wo er eine lii
sterne Wespe, die sich aIs Rauber an den Stock her an
gemacht hat, angreift und durch einen Stich totet. 

Diese Wachter sind es auch, die bei unvorsichtiger Annahe
rung eines Menschen von ihren Posten in den Fluglochern 
hervorstiirzen und ihm Stiche versetzen; also wieder eine 
Tatigkeit, die zwischen Innen- und AuBendienst die Mitte 
halt. 

Es ist ziemlich allgemein bekannt, daB eine Biene, die 
einen Menschen stieht, ihren Stachel verliert und zugrunde 
gehen muB; beim Versuch, den mit feinsten Widerhaken 
versehenen Giftstachel aus der elastischen Menschenhaut zu
riickzuziehen, reiBt er ab und bleibt in der Haut steeken. Die 
Imker harben oft Betrachtungen daran gekniipft iiber den 
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Opfermut del' Bienen, die ihr Leben hingoben fiir die Sieher
heit des Stoekes, und aueh wohl iiber die Torheit und Grau-

Abb. 35. Ein gezeichneter Wachter (weiJ3er Farbfleck auf dem Rucken) 
vor dem Flugspalt der Bienenwohnung im Kampf mit einer Wespe (von oben 
herab photographiert). Man wird sich auf der Photographie zurechtfinden, 
wenn man die Skizzenzeichnung Abb. 35a vergleicht. (phot. Dr. Rosch). 

Wachter , 

Abb. 35 a. 

samkeit del' Natur, die dem Staehel die verderbliehen kleinen 
Widerhaken beigegeben hat. Da ist es von Interesse, daB eine 
Biene, die eine andere Biene odeI' ein sonstiges Insekt stieht -



und das ist die normale Verwendungsart ihrer Giftwaffe -, 
~eineswegs den Stachel verliert oder irgend Schaden leidet. 
N ur wenn sie das MiBgeschick hat, an einen ;Vlenschen zu ge
raten - fiir den ihr Dolch gewiB urspriinglieh nicht ge
schaffen war - dann kostet ihr der Stich das Leben. Und 
wenn dies auch geschieht - was haben ein paar von diesen 
unfruchtbaren Weibchen unter den Tausenden zu bedeuten? 
Kein Wunder, wenn hier die Natur den Trieb zur Erhaltung 
des eigenen Lebens, den sie sonst so kraftig in jede Tier- und 
Menschenseele gepflanzt hat, etwas verkiimmern lieB. 

Der dritte Lebensabschnitt (zirlw 20. Tag bis zum Tod). 

Etwa vom 20. Lebenstag bis zum Lebensende: Sammlerin. 
Das Lebensalter. Nach dem kurzen Wachterdienst wird die 
Biene zur Sammlerin. Sie fliegt auf "Tracht" aus, sie fliegt 
an die Blumen, urn Honig zu sammeln oder Bliitenstaub ein
zutragen. Welches von beidem sie tut, hangt vom Bediirfnis 
des Volkes ab und ist auch eine Frage der Gelegenheit und 
des gliickliehen Fundes. Befahigt und geneigt ist sie zu die
sem wie zu jenem. Hat sie eine bestimmte Sammeltatigkeit 
begonnen, dann bleibt sie ihr in der Regel treu, so lange es 
moglich ist. Davon wird noeh die Rede sein. 

Bei ungiinstiger Witterung, die ein Ausfliegen verbietet, 
wenden sich die Sammlerinnen nieht etwa wieder dem Innen
dienst ZU, sondern sie sitzen miiBig auf den Waben; wie iiber
haupt das Sprichwort vom "BienenfleiB" nur aufkommcn 
konnte, weil man gewohnlich nur die sammelnden Bicnen 
sieht; wer sich mit dem Leben im Inneren eines Bienen
stockes vertraut macht, wird bald erkennen, wieviel Zeit in 
jedem Altersstadium dem Nichtstun gewidmet ist. 

Der Leser mag erwarten, daB der Biene, die in ihren letzten 
Lebensabschnitt eingetreten ist, nun viele Wochen des Sam
melns und Bliitenfluges bevorstehen. Aber da.s Bienenleben 
ist kurz, und die Arbeiterin, die zu sammeln beginnt, hat die 
groBere Halfte ihres Lebens hinter sich. vVenigstens'im Friih
ling und Sommer, zur Zeit des eifrigsten Sammelns, werden 
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die Arbeitsbienen selten alter als 4-5 Wochen, yom Zeit
punkt des Ausschliipfens aus del' Brutzelle gerechnet. Viele 
gehen schon friiher zugrunde, denn auf ihren Sammelfliigen 
sind sie reichlichen Gefahren ausgesetzt, und nicht ohne tie
feren Sinn steht diese Periode am Ende ihrer Tatigkeiten. 

Anders ist es mit den Bienen, die im Spatsommer und im 
Herbst ausschliipfen. Die Zeit des Sammelns ist vorbei, sie 
strengen sich nicht an, und das scheint gesund zu sein. Diese 
Bienen iiberdauern den \Vinter, in dem ja neue Brut nicht 
herangezogen wird, und erreichen so ein Alter von mehreren 
Monaten. 

Am langsten lebt die Kanigin, die durch 4-5 Jahre ihre 
Mutterpflicht erfiillen kann. 

8. Die Augen der Bienen. 

Del' Mensch spricht gerne von seinen "fiinf Sinnen", ob
wohl die Wissenschaft schon langst entdeckt hat, daB es 
auBer Gesicht, Gehar, Geruch, Geschmack und Gefiihl noch 
e~nige andere Sinne gibt, fiir die wir unsere besonderen 01'
gane haben, so gut wie zum Sehen das Auge und zum Rie
chen die Nase: z. B. den Gleichgewichtssinn, del' uns auch bei 
geschlossenen Augen dariiber unterrichtet, wo oben und unten 
ist, oder den Temperatursinn, der uns das Gefiihl des War
men odeI' Kalten vermittelt und in unserer Haut seine eigenen 
Organe hat, deutlich geschieden von dem, was wir gewahn
lich als Gefiihl, als Tast- oder Beriihrungssinn bezeichnen. Es 
spielen diese Sinne in unserem Leben eine untergeordnete 
Rolle, sie wurden deshalb verhaltnismaBig spat erkannt und 
sind bis heute nieht popular geworden. 

Abel' auch die fiinf altbekannten Sinne sind untereinander 
nicht gleichwertig. WeI' sein Gesicht verliert, ist schwer ge
schadigt, und wenn wir nur einige Minuten mit einem Blin
den beisammen sind, kann es uns nicht entgehen, wie sehr er 
behindert ist. Mit einem anderen Mitmenschen verkehren wir 
vielleicht jahrelang, ohne zu bemerken, daB er sein Geruchs
vermagen vollstandig verloren hat - so wenig ist sein Leben 
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dureh den Verlust gestort. Bei uns ist eben das Gesicht der 
fuhrende Sinn. Bei vielen Tieren ist es der Geruch. Ftir einen 
Hund oder ein Pferd ist der Verlust des Geruchsinnes so 
katastrophal, wie fur den Mensehen der Verlust des Augen
lichtes. 

Fur die Biene ist der Gesichts- und der Geruehsinn von 
groBter Bedeutung. Ihr erster Lebensabschnitt spielt sich 
ganz im finsteren Innenbau des Bienenkastens abo Hier helfen 
ihr die Augen niehts, hier ist es, neben Tasteindrueken, in 
erster Linie der Geruch, der sie bei allen Verriehtungen 
leitet. Spater, wenn sie als Trachtbiene den Schwerpunkt ihrer 
Tatigkeit ins Freie verlegt, wird der Gesichtssinn zum fuhren
don Sinn. Ohne Augen ist die Biene im Freien verloren, wei! 
Sie sich nicht mehr orientieren kann. 

Farbensehen. 

vVenn der Leser bei einem Landaufenthalt sein Fruhstuck 
im Freien einnimmt, und es gibt Honig, so stell en sich bis
weilen auch Bienen am Fruhstuckstisch ein, durch den Honig
gerueh angelockt. Dann ist Gelegenheit zu einem einfaehen 
Experiment, bei dem niehts weiter erforderlich ist, als ein 
Stuck rates und zwei gleieh groBe Stucke blaues Papier und 
ein wenig Geduld. 

Wir entfernen das HoniggefaB, geben nur ein paar Honig
tropfen auf ein blaues Papier und legen es auf den Tisch. 
Es wird nicht lange dauern, bis die anwesenden Bienen die 
Honigtropfen gefunden haben und daran saugen. Sie fullen 
ihre Honigblase, kehren heim in ihren Mutterstock und kom
men naoh wenigen Minuten wieder, um die eintragliche 
Futterquelle weiter auszubeuten. Ein paarmal lassen wir sie 
hin und her fliegen, dann legen wir rechts und links von der 
bisherigen Ftitterstelle das rote und das andere blaue Blatt 
Papier auf den Tisch, ohne Honigtropfen darauf zu geben, 
und entfernen das Honigpapier. Die Bienen interessieren sich 
fur das rote Papier nieht im mindesten, das blaue aber um
schwarm en sie und lassen sich auch darauf nieder, obwohl 
dort nicnts zu finden ist und kein Honiggerueh sie verlocken 
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kann (Abb. 36). Sie seheinen sieh also gemerkt zu haben, daB 
es auf dem Blau Futter gab, und konnen die Farben Blau 
und Rot unterseheiden. 

Man hat aus solehen Versuehen geschlossen, daB die Bie
nen Farben sehen. Aber so einfaeh ist die Saehe nieht, und 
diese SehluBfolgerung war voreilig. 

Es gibt nieht selten Mensehen, deren Farbensinn gegenuber 
dem des Normalsiehtigen mehr oder weniger besehrankt ist; 
es gibt aueh, freilieh selten, Menschen, die uberhaupt keine 
Farben sehen. Ein solcher "total Farbenblinder" sieht eine 
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Abb. 3G. Bienen, die zuvor auf einem blauen Papier bei • gefUttert worden 
sind, suchen auf einem reinen blauen Papier (links) nach dem Futter, wah· 

rend sie sich um ein rotes Papier (rechts) nicht kiimmern. 

farbenprachtige' Landschaft etwa SO, wie sie uns Normal
siehtigen in einer gewohnliehen, farblosen Photographie er
seheint. Er sieht die Form und Mannigfaltigkeit der Gegen~ 
stande, aber er sieht alles grau in grau und die Abstufungeu 
der Farben nur als Abstufungen der Helligkeiten. Wenn wir 
nun einem total farbenblinden Menschen unser blaues und 
rotes Papier vorlegen, kann er sie sehr wohl voneinander 
unterscheiden, und wird nie in Versuchung kommen, sie zu 
verweehseln. Aber er unterscheidet sie nieht an den Farben, 
die ihm versehlossen sind, sondern an ihrer Helligkeit, da 
ihm das Rot sehr dunkel, fast schwarz, das Blau aber wie 
ein helles Gran erseheint; der Eindruek ist fur ihn ahnlich, 
wie fUr uns auf der farblosen Photographie (Abb. 36). So hat 
fiir ihn jede Farbe ihre bestimmte Helligkeit. 
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Wir sehen, daB wir aus unserem Versueh gar niehts dar
iiber entnehmen konnen, ob die Bienen das R-ot und Blau an 
ihrer Farbe, oder vielleieht, als total farbenblinde Wesen, an 
ihrer Helligkeit unterschieden haben. Wir miissen das Ex
periment ein biB chen anders anstellen, wenn wir einen biin
digen SehluB ziehen wollen. 

Die Frage ist, ob das blaue Papier dem Bienenauge als 
Farbe oder, wie dem total farbenblinden Mensehenauge, als 

Abb. 37. Nachweis des Farbensehens. Ein blaues Papier zwischen 
Graupapieren verschiedenster Helligkeit. Auf jedem Blatt steht 
ein leeres Glasschalchen, auch das Schalchen auf Blau ist rein 
und ohne Futter. Die auf Blau dressierten Bienen sammeln sich 
auf dem blauen Papier und beweisen dadurch, daB sie die Farbe 

von den Grauabstufungen unterscheiden. 

Gran von irgendeiner bestimmten Helligkeit erseheint. Da 
wir nieht wissen konnen, in welcher Helligkeit das Blau 
einem total farbenblinden Bienenauge erscheinen wiirde, miis,.. 
sen wir priifen, ob die Bienen es von siimtlichen Helligkeits
ahstufungen unterscheiden konnen. Wir beniitzen zu diesem 
Zwecke cine Serie von grauen Papieren, die in feinen Ab
stufungen vom hells ten WeiB bis zum tiefsten Schwarz fiihrt. 



Legen wir den auf Blau gefiitterten Bienen ein reines blaues 
Blatt ohne Futter in einer solchen, beliebig durcheinander 
geschalteten Grauserie vor, so fliegen sie auch jetzt ziel
sicher auf die blauc Flache los und setzen sich auf ihr nieder 
.(Abb.37). Sie konnen also das Blau von samtlichen Grau
abstufungen unterscheiden und erst hierdurch beweisen sie 
uns, daS sie es als Farbe sehen. 

Bei der Durchfiihrung eines solchen Versuches ist es emp
fehlenswert, schon wahrend der Fiitterung auf Blau auch 
graue Papiere aufzulegen, da die Bienen sonst durch den 
ungewohnten Anblick im entscheidenden Moment verdutzt 
werden und vielleicht nicht so sicher reagieren. Aus dem 
gleichen Grunde wird von vornherein auf jedes Blatt ein 
Glasschalchen gesetzt, aber nur das SchKlchen auf Blau 
mit Futter gefiillt. Als solches nimmt man besser Zucker
wasser als Honig, um dessen Duft aus dem Spiele zu lassen. 
Da die Bienen ein gutes Ortsgedachtnis haben, ist es ferner 
zweckmaBig, den Pla,tz der blauen Futterflache in der Ge
samtanordnung haufig zu verandern. So lernen sie dann 
rasch, beim Anflug sich nur nach der Farbe als dem einzig 
sicheren Fiihrer zum jeweiligen Ort des Futternapfchens zu 
orientieren und wir konnen sie derad in kurzer Zeit so gut 
auf Blau "dressieren", daB sie es an jeder Stelle unseres 
Tischcs, und auch dann, wenn es vollig rein und ohne Futter 
1st, zielsicher anfliegen. Ja, sie lassen sich auch nicht ab
halten, wenn wii- tiber aIle Papiere eine Glasplatte legen 
(Abb. 37 S. 52), um uns zu iiberzeugen, daB tatsachlich der 
Anblick des blauen Papieres ausschlaggebend ist. Man hat 
damn gedacht, daB die Bienen vielleicht durch einen charak
teristischen, fiir unsere stump£e Nase nicht wahrnehmharen 
Duft des blauen Farbpapieres zu diesem hingeleitet wiirden. 
Ein Duft konnte aher durch die Glasplatte hindurch natiir
lich nicht zur Geltung kommen. 

Fiihren wir genau dasselbe Experiment mit einem rein 
roten Papier aus, so erleben wir eine Oberraschung. Die auf 
Rot dressiertcn Bienen befliegen in der schachbrettartigen 
Anordnung (Abb. 37 S. 52) nicht nur das rote, sondern genan 
so die schwarz en und dunkelgranen Papiere. Sorgfaltige und 
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noch so lange fortgesetzte Dl'essur andert hieran nichts. Rot 
und Schwarz wird von den Bienen verwechselt; Rot ist fiir 
sie keine Farhe, sondel'll, wie fiir den Farhenhlinden, ein 
dunkles Grau. 

Aber in anderer Hinsicht ist wieder das Bienenauge dem 
normalen menschlichen Auge iiberlegen. Die "ultravioletten" 
Lichtstrahlen, die auf unser Auge uberhaupt nicht wirken 
und von deren Vorhandensein im Sonnenlicht wir nur durch 
die Kunst des Physikers unterrichtet sind, werden von den 
Bienen gesehen und es laBt sich durch Experimente hewei
sen, daB sie das "Ultraviolett" sogar als eine besondere Farhe 
wahl'll ehmen, von deren Aussehen wir uns freilich so wenig' 
eine Vorstellung machen k6nnen, wie von den Empfindungen 
del' Bienenseele iiberhaupt. 

Es ist demnach klar: Die Bienen sehen die Farhen andel's 
aLs wir. Das wird am allerdeutlichsten, wenn wir sie auf eine 
bestimmte Farbe dressieren, und dann vor die Aufgabe ste1-
len, die Dressurfairbe unter anderen Farben herauszufinden. 
Wir bieten also j etzt den Bienen heim Versuch die Dressur
farbe, statt wie bisher, zwischen grauen Papieren, zwischen 
farbigen Papieren von verschiedenstem Aussehen. Sie machen 
dann Verwechslungen, die einem norma1en Menschenauge 
nie passieren k6nnen. Sind sie auf Gelb dressiert, so fliegen 
sie nicht nur auf alle gelben, sondel'll ebenso auf orangerote 
und gelblichgriine Papiere und zeigen uns dadureh, daB diese 
fiir uns so versehiedenen Farben auf sie den gIeiehen Ein
druek machen. Ehenso werden Blau, Violett und Purpurrot 
untereinander verweehselt. Aher niemals hefliegen Bienen, 
die auf Blau dres.siert sind, die orangeroten, gelben oder 
griinen Papiere, so wenig, wie sie nach Gelbdressur auf 
blaue, violette odeI' purpurrote Farhen sieh setzen. Innerhalb 
del' beiden groBen Farhbereiche, welehe die Maler als die 
"warmen" und die "kalten Farben" zu hezeiclmen pflegen, 
sind Farbenunterschiede fiir das Bienenauge kaum vorhanden. 

Das Auge del' Bienen stimmt also mit'dem Auge des Men
sehen darin iiberein, daB es nieht nul' WeiB und Schwarz 
und Grau, sondel'll aueh die Farben sieht; es iibertrifft das 
menschliehe Auge, indem es eine Farbe sieht, die es fur nns 
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nieht gibt (Ultraviolett); es steht ihm naeh, indem es eine 
Farbe nieht sieht, die es fur uns gibt (Seharlaehrot), und in
dem es nieht jene Mannigfaltigkeit der Farben sieht, an der 
wir uns erfreuen. 

Bienenauge und Blumenfarben. 

Wer etwa meint, die ganze Blumenpraeht der Erde Sel 

dem Menschen zur Augenweide gesehaffen, der mage den 
Farbensinn der geflugelten Blutengaste und die Besehaffen
heit der Blumenfarhen studieren, und er wird ganz besehei
den werden. 

Zunaehst fallt auf, daB durehaus nieht aIle Blutenpflanzen 
"Blumen" hervorbringen. Viele Gewaehse, so Gras und Ge
treide, die Nadelhalzer, die Ulmen, Pappeln und andere ha
ben kleine unscheinbare und duftlose Bluten, die keinen 
Nektar absondern und an denen sieh aueh keine Insekten 
einstellen. Die Dbertragung des Blutenstauhes gesehieht hier 
dureh den Wind, wie es der Zufall will, und ist nur dadureh 
einigermaBen gesiehert, daB ein troekener, leieht st1iuben
der Pollen in auBerordentlieher Menge erzeugt wird. Diesen 
" W indbliitern" stehen die "Insektenbliiter" gegenuber. Sie 
ziehen dureh Honigabsonderung die BIiitengaste heran, die 
den Pollen auf ,kurzem und zuverlassigem Wege ubertragen. 
Ihre Bluten sind auffallend, sei es dureh einen Duft, den sie 
erzeugen, sei es dureh bunte Farben, oder dureh beides ver
eint: das sind die "Blumen". 

Es liegt nahe, hier einen tieferen Zusammenhang anzuneh
men: So wie der Wirt eine bunte Fahne aushangt, urn die 
Aufmerksamkeit des Wanderers zu erregen und ihn dadureh 
veranlaBt, bei ihm einzukehren, sieh selbst zum Gewinn und 
jenem zur SUirkung, so hatten aueh die bunten Fahnlein der 
Blumen den Zweck, den Bienen schon aus der Ferne den Ort 
zu weiseIl, wo fur sie der Honig flieBt und wo sie einkehren 
sollen, dem Wirt wie dem Gast zum Nutzen. vVenn aber in 
diesem Sinne die Farben der Blumen fur das Auge ihrer 
Bestauber bereehnet sind, daun darf man eine Beziehung 
zwischen den Besonderheiten im Farbensinn der Blumen-
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gaste und der Besehaffenheit der Blumenfarben erwarLen. 
Das ist nun auf das Deutliehste verwirklieht. 

Schon lange, bevor man iiber den Farbensinn der Bienen 
etwas Naheres wuBte, ist den Botanikern aufgefallen und sie 
haben ihre Verwunderung dariiber ausgesprochen, wie selten 
rein rote Blumen in unserer Flora vorkommen. Das ist aber 
gerade die einzige Farbe, die auf das Bienenauge nieht ais 
Farbe wirkt, und daher die Blumen fiir die Augen ihrer Be
stauber nieht auffallig mach en wiirde. Del' Leser wi I'd viel
leieht auf die Pelargonien und manche andere "scharlaeh
rote" Blumen hinweisen; diese sind abel' nicht bei uns hei
miseh und mit ihnen hat es eine besondere Bewandtnis, wie 
wir gleieh hOren werden. Er kann ferner an die Mohnbliiten 
erinnern; diese gehoren tatsachIich zu den wenigen, an
genahert rein roten Blumen unserer Heimat; ihr Rot enthalt 
aueh etwas Gelb, und wir wissen aus Versuchen, daB sie den 
Bienen als sehr dunkelgelbe, fast braunschwarze Blumen er
seheinen miissen, auffallig mehr dureh die GroBe ihrer Blu
menblatter ais dureh ihre leuehtende Farbe. Und so gibt es 
aueh sonst vereinzelte Ausnahmen, aber an der Regel ist nieht 
zu zweifeln; die sogenannten "roten" Blumen unserer Flora, 
Heidekraut und Alpenrosen, roter Klee, Zyklamen usf., haben 
nieht jenes reine Rot, von dem hier die Rede ist, sondern sie 
sind fast aIle von jener purpurroten Farbe, die dem Bienen
auge blau erseheint. 

Aber vielleieht ist es den Pflanzen sehr schwer, eine sehar
laehrote Bliitenfarbe zu erzeugen? Das kann nieht sein, denn 
bei tropisehen Gewachsen, die zum Teil wegen ihrer sonder
lichen Blumenfarben in unseren Treibhausern und Gart.en 
gerne als Zierpflanzen gehalten werden, sind scharlaehrote 
Bliitenfarben ungemein hiiufig. Nun haben wir keinen Grund 
anzunehmen, daB die Bienen der Tropen anders sehen als 
die unseren. Aber - und das ist wiederum den Bliiten
biologen schon lange bekannt gewesen - gerade jene leueh
tend roten Blumen der Tropen werden nieht dureh Bienen, 
iiberhaupt nieht durch Insekten bestiiubt, sondern durch 
kleine Vogel, durch die Kolibris und Honigvogel, die im 
Fluge vor der Bliite schwebend mit ihrem langen Schnabel 
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den reiehlieh abgesonderten Nektar saugen und sieh von ihm 
ernahren (Abb. 38); und die Untersuchungen der letzten Jahre 
haben offenbart, daB jenes Rot, fiir das die Bienenaugen 
blind sind, fiir das Vogelauge gerade eine besonders leueh
tende Farbe ist. 

Und noeh eine dritte Beziehung zwischen Blumenfarben 
und Blumengasten ist langst bekannt und viel besproehen ge-

Abb. 3S. Kolibri. vor den BlUten 
einer KlelterpClanze (faneltia 
bicolor) schwebend und Honig 

saugend (nach Porsch). 

wesen, bevor sie dureh Experimente der jiingst vergangenen 
Jahre ihre Aufklarung gefunden hat: die wenigen Blumen, 
die sieh in unserer heimisehen Flora einer rein roten Bliiten
farbe nahern, wie Steinnelken, Liehtnelken, Seidelbast, Leim
kraut, werden groBtenteils nieht von Bienen, aueh nicht 
dureh Fliegen oder Kafer, sondern dureh Tagschmetterlinge 
bestaubt, die mit ihren langen Riisseln den Honig vom 
Grunde der hier besonders tiefen Blumenrohren herausholen. 
Dureh die Tiefe del' Blumenr6hren erscheinen diese Bliiten 



an die Bestaubung durch Falter speziell angepaBt. Und diese 
Tagfalter sind, soweit wir heute wissen, die einzigen Insekten, 
die im Gegensatze zu den Bienen nicht rotblind sind. 

Mehr konnte man wirklieh nieht verlangen. Der Natur
freund aber wird sich die Freude an den Blumen nieht ver
gallen lassen, aueh wenn er erkennt, daB sie fur andere 
Augen bestimmt sind. 

Yom Bau der Augen und von der Sehschiirfe der Bienen. 

Zwei Menschen konnen sieh in ihrem Farbensehen durch
aus normal und untereinander gleich verhalten, und trotzdem 
sehr verschieden gute Augen haben. Der cine kann vielleieht 
mit der Seharfe eines Indianerauges an weit entfcrnten 
Gegenstanden noch Einzelheiten erkennen, der andere, in 
hohem Grade kurzsichtig, ist ohne Brillen von einer Unbehol
fenheit, die fur einen Karikaturzeichner herausfordernd ist. 
Ob ein Auge farbenblind ist oder Farben sieht, konnen wir 
ihm auch bei der aufmerksamsten Zergliederung nieht an
sehen; denn diese Fahigkeit ist im feinsten Gefuge seines 
inneren Baues begrundet und liegt selbst fur das Mikroskop 
jenseits der Sichtbarkeit. Ob das Auge aber die Formen der 
Gegenstande scharf oder un scharf sieht, dies steht mit sei
nem groberen Bau in engstem Zusammenhange und ermog
licht es dem Anatomen, schon nach dem AuBeren eines Auges 
zu beurteilen, ob es von einem kurzsichtigen Menschen 
stammt. 

Wenn wir aber das Auge der Biene oder eines anderen In
sekts zergliedern, in der Erwartung, seine Leistungsfahigkeit 
an seinem Bau zu erkennen, dann lassen uns alle am mensch
lichen Auge gewonnenen Erfahrungen im Stich. Denn es ist 
vollig anders gebaut als das Auge des Menschen. Fur den 
Naturforscher liegt ein besonderer Reiz darin, den Mitteln 
und Wegen nachzuspuren, wie die Natur bei so grundver
schiedenen \Vesen, den Bienen und den Menschen, auf durch
aus V'erschiedene Weise doch dasselbe Ziel erreicht. 

Die Feinheiten in der Konstruktion des Insektenauges sind 
so mannigfach, daB sie den Bau des menschlichen Auges fast 
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in den Scha tten stellen. Ein genaues Verstiindnis ist nm 
dmch ein ernstes Studium moglich und hiitte mancherlei 
Erorterungen, auch physikalischer Art, zur Voraussetzung. 
Doch der grundlegende Gegensatz im Bauplan der heiden 
Augen laBt sich vielleicht mit einigen Worten klarstellen. 

Das Auge des Menschen ist einem photographischen Appa
rat vergleichhar. Dem Loch in der Vorderwand der photo
graphischen Kamera entspricht das Sehloch im menschlichen 
Auge, die Pupille. So wie der Photograph hei groBer Hellig
keit durch Verengerung der Irishlende das Dbermaf5 von 
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haul, hnerv. (W ilere Erklll.l'Ung im 
Texl). 

Licht ahdampft, so zieht sich im Sonnenlicht die Regen
bogenhaut (die "Iris") zusammen, verengert die Pupille und 
schutzt das Innere des Auges vor ubergroBer HeIIigkeit. Der 
Linse des Photographenapparates entspricht die Linse des 
menschlichen Auges. Sie hat die gleiche Gestalt und die 
gleiche Wirkung. Blicken wir auf einen entfernten leuchten
den Punkt (A in Abb.39), der nach allen Seiten Licht aus
sendet, so sammelt die Linse die Lichtstrahlen, die durch 
das Sehloch auf sie fallen, und vereinigt sie in einem Punkte 
des Augenhintergrundes (a). Denken wir uns einen zwciten 
leuchtenden Punkt (B) uber dem ersten, so sammelt die Linse 
die von dort kommenden Lichtstrahlen auf einer etwas tiefer
gelegenen Stelle des Augcnhintergrundes (b), und das von 
einem tiefergelegenen Punkt (C) kommende Licht wird auf 
einem hOherliegenden Punkt (c) im Inneren des Auges ge-
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sammelt werden. Der Leser mag sich unter den drei leuch
tenden Punkten drei Sterne am Himmel oder drei uberein
ander befindliche Kerzenflammen vorstellen. Es gilt aber die
selbe Betrachtung fur jeden, auch nicht selbst leuchtenden 
Punkt, wenn er durch Tageslicht oder kunstliches Licht be
leuchtet ist; er wirft daun das Licht, das auf ihn flillt, nach 
allen Seiten zuruck, als wenn er es selbst ausstrahlen wurde. 
Wir konnen uns jeden Gegenstand in unserem Gesichtsfelde 
aus einer groBen Zahl einzelner Punkte zusammengesetzt 
denken; fur jeden von diesen gilt, was wir fur unsere drei 
Punkte A, B und C abgeleitet haben, und so entwirft die 
Linse von einem angeblickten Gegenstand ein verkehrtes, 
kleines, naturgetreues Bild auf dem Augenhintergrunde, 
nicht anders, wie die Linse des photographischen Apparates 
auf der Mattscheibe oder auf der an ihre Stelle gesetzten 
photographischen Platte ein verkehrtes Bild entwirft. 

Der wesentliche Unterschied zwischen der Kamera: und un
serem Auge liegt in der Verwertung des so erzeugten Bildes. 
Bei der Kamera wird das Bild eines Augenblickes auf der 
Platte festgehalten und sozusagen konserviert. Die Stelle der 
photographischen Platte nimmt in unserem Auge die Netz
haut ein, durch deren Vermittlung uns das Bild mit allen 
Verteilungen von Licht und Schatten bewuBt wird, in jedem 
Augenblicke neu entstehend und vergehend im Wechsel des 
Geschauten. Jene Netzhaut besteht in- ihrem wichtigsten Teile 
aus einem feinsten Mosaik stlibchenformiger Elemente, deren 
jedes so schmal ist, daB ihrer mehrere Hundert nebenein
anderstehen mussen, urn die Strecke eines Millimeters zu ful
len, und deren jedes durch eine feinste Nervenfaser mit dem 
Inneren unseres Gehirnes in Verbindung steht. Die Summe 
dieser Nervenfasern macht den starken Sehnerv aus, der yom 
Auge zum Gehirn zieht. Jeder Lichtpunkt, der auf ein Netz
hautstiibchen flillt, wird durch die zugehOrige Nervenfaser 
dem Gehirn gemeldet und erst dort, nicht in der Netzhaut 
selbst, entsteht die bewuBte Empfindung - VOn einem ein
zelnen Punkt, der aus dem nachtlichen Dunkel aufleuchtet, in 
gleicher \Veise, wie von der unendlichen Zahl von Einzel
piinktchen, die in der Tageshelle unser Gesichtsfeld aus-
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fullen und zu einem einheitlichen Bild des Gesehenen mitein
ander verschwimmen. Zuweilen hat man sich gefragt, war
urn uns die Welt nicht auf dem Kopf zu stehen scheint, da 
doch ihr Bild auf unserer Netzhaut verkehrt ist; diese Frage 
hat schon deshalb keinen Sinn, weil uns das Bild nicht in 
del' Netzhaut, sondern im Gehirn bewuEt wird, wo die Teil
chen des Bildes Hi.ngst wieder andel's zueinander liegen - wie 
es del' Verlauf del' einzelnen Nervenfasern mit sich bringt. 

Manchen mag diese Auseinandersetzung nicht voll befrie
digt haben. Zum Trost sei ihm gesagt, daB noch kein Mensch 
den wunderbaren Vorgang des Sehens ins Innerste verstan
den hat. 

Das Auge der Biene - und ebenso das Auge del' anderen 
Insekten - hat keine Pupille, keine Regenbogenhaut, keine 
Linse. Die N etzhaut im Augen
hintergrunde ist del' mensch
lichen N etzhaut vergleichbar. 
Abel' das Bild auf del' Netz
haut entsteht in anderer Weise. 
Die stark gewolbten Augen 
stehen seitlich am Kopfe (vgl. 
Abb. 16 S. 18). Ihre Oberflache 
erscheint, durch eine scharfe 
Lupe betrachtet, auf das Zier
lichste gefeldert (vgl. Abb. !~o). 
So wird die abweichende Innen
konstruktion schon auBerlich be
merkbar. Abel' deutlich erkennt 
man sie erst, wenn man mit del' 
notigen Vorsicht das Auge mit
ten durchschneidet (Abb. 41). 
An j edes F eldchen del' Augen
obel'flache schlieBt unmittelbar 

Abb. 40. Au/3ere Oberflache eines 
Insektenauges (Fliege); kleiner 
Ausschnitt, 80fach vergro/3ert. 
(Das Auge der Biene sieht im 
wesentlichen genau so aus; es ist 
aber, aus nebensachlichen Grun
den, zur Photographie weniger 
geeignet als das Fliegenauge.) 

Photo Dr. H. Rumpf. 

ein rundes Rohl'chen an, so zart, daB es nur mit dem Mikro
skop gesehen werden kann, und zieht in geradem Verlauf, 
trichterformig sich verj ungend, eine Stl'ecke weit nach hinten, 
wo es in einem Netzhautstabchen endet; aIle NetzhautsUi.bchen 
zusammen bilden die Netzhaut. Ein solches Feldchen samt 



ansehlieBendem Ri:ihrehen und zugehi:irigcm ~ ctzhautstabehen 
nennt man einen Augenkeil. Ein Bienenauge isl nun aus vielen 
tausenden, dieht aneinanderliegenden Augenkeilen aufgebaut 
(in der Abbildung sind der Deutliehkeit wegcn nur wenige ge
zeiehnet), die aIle - und das ist wiehtig - in der Langs
rich tung ein biBehen naeh innen gegeneinander geneigt ver
laufen, so daB nieht zwei von ihnen genau gleieh gel'ichtet 
sind. Jedes diesel' Ri:ihrchen ist seitlieh rundum mit einer 
sehwarzen, liehtundurchlassigen Sehicht umhiiIlt. 

B ··.·.·:.:: .. : ............................... . N 
.... ... 

------
o ~~~------ - - -- - - - - - - - -

Abb.41. Auge der Biene. N Netzhaut, S Sehnerv. (Weitere Erklarung im Text.) 

Denken wir uns nun wieder im Gesichtsfeld des Auges 
einen leuchtenden Punkt, der nach allen Seiten Lichtstrahlen 
aussendet, so werden diese Strahlen aueh auf die ganze 
Oberflache des Auges treffen. Aber nur in jenem Augenkeil, 
in dessen Richtung del' Punkt liegt, werden die geradlinig 
vol'dringenden Strahlen durch das Ri:ihrchen hindurch bis zu 
dem Netzhautstabchen gelangen. Die anderen, etwas schrag 
getroffenen Augenkeile verschlucken die Lichtstrahlen mit 
ihren schwarz en WandhiiIlen, bevor sie bis zur liehtempfind
lichen Netzhaut gekommen sind. Ein andereI', hi:ihergelegener 
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Punkt liegt in der Blickrichtung eines hoherliegenden Augen
keiles, ein tiefergelegener Punkt wird durch einen ent
sprechend tieferliegenden Augenkeil aufgefangen und zur 
Netzhaut geleitet (Abb.41). Dies gilt nun fur die zahllosen 
Punkte, aus denen ein Gegenstand zusammengesetzt gedacht 
werden kann. J eder Augenkeil sticht gleichsam ein winziges 
Teilchen, das in seiner Blickrichtung liegt, aus dem ge
samten Gesichtsfeld heraus. Wie aus der Abbildung un mittel
bar hervorgeht, entsteht in solcher Art auch hier ein Netz
hautbild, aber nieht ein verkehrtes, wie im Linsenauge, son
dern die Anordnung der Bildpunkte auf der Netzhaut ent
spricht ihrer wirklichen Lage, es entsteht ein aufrechtes Netz
hautbild. Dieser Gegensatz ist viel besprochen worden. Er hat 
aber an sich keine wesentliche Bedeutung, sondern ist nur 
die naturliche Folge der verschiedenen Entstehung des Netz
hautbildes: hei der Biene wird der Inhalt des ganzen Ge
siehtsfeldes schon an der Augenoberflache in ein Mosaik 
kleinster Bildteilchen zerlegt, die durch die Augenkeile ein
zeIn den Netzhautstabchen und von hier dem Gehirn zu
geleitet werden; bei unserem Auge entwirft die Linse ein 
einheitliches, verkehrtes Bild, das erst durch die Netzhaut
stabchen selbst in ein Mosaik zerlegt und dem Gehirn weiter
gegeben wird. Da wie dort ist es Aufgabe des Gehirns, die 
Mosaiksteinchen des Netzhautbildes zum geistigen Gesamt
bild zusammenzufiigen. 

SoH ein photographischer Apparat ein gutes Bild liefern, 
so braucht er eine gute Linse, aber auch eine gute Platte; 
mit anderen Worten: as muB ein scharfes Bild erzeugt wer
den, und dieses muB auch gut ausgenutzt werden. Nicht 
anders ist es bcim Auge. Seine Leistungsfahigkeit hangt da
von ab, wie scharf das Netzhautbild ist, und wie gut es ver
wertet wird. 

Beim Auge des Menschen hangt die Scharfe des Netzhaut
bildes an der Gute der Linse und ihrer richtigen Einstellung. 

Beim Insektenauge ist der Zusammenhang ein anderer. 
Eine einfaehe Dberlegung zeigt, daB hier das Netzhautbild 
voneinem bestimmten Ausschnitte des Gesichtsfeldes urn so 
moor Einzelheiten oothalten, also urn so scharfer sein muB, 
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je moor Augenkeile vorhanden sind - genau so, wie ein 
wirkliches Mosaikbild eine um so getreuere Nachbildung 
des Gegenstandes mit allen Einzelheiten gestattet, je zahl
reicher die Mosaiksteinchen sind, die zu seiner Darstellung 
verwendet werden. Aber wie scharf nun bei einer gegebencn 

Abb. 42. Ausblick aus einem 
Fenster, gesehen durch das 
Auge eines Leuchtkafers: Mi
krophotographie des Netz
hautbildes im Auge eines 
Leuchtkaferchens (120fach 
vergr613ert). Durchdas Bogen
fenster ist eine Kirche zu sehen 
(Entfernung vom Fenster 135 
Schritte). Auf einer Fenster
scheibe ist ein aus schwarzem 
Papier geschnittener Buch
stabe R aufgeklebt. (Nach 

S. Exner.) 

Zahl von Augenkeilen das Bild sein 
mag, ist nicht leicht zu beurteilen. 

Da ist es interessant, daB es ge
lungen ist, ein Bild, wie es die 
Augenkeile eines Insektenauges auf 
seiner Netzhaut entstehen lassen, zu 
beobachten und sogar photogra
phisch festzuhaltcn. Die Photogra
phie (Abb. 42) zeigt uns den Aus
blick aus einem Fenster, gesehen 
durch das Auge eines Leuchtkafer
chens. Man erkennt die Gestalt des 
Fensters, das Fensterkreuz, man 
sieht den auf eine Fensterscheibe 
aufgeklebten Buchstaben R und, 
etwas verschwommen freilich, einen 
Kirchturm in weiterer Ferne. Del' 
Grund, warum gerade das winzige 
Auge eines Leuchtkaferchens zu die
sem Experiment yerwendet wurde, 
ist, daB sich zufallig einzig und 
allein beim Leuchtkaferchen das 
Auge in noch lebensfrischem Zu
stan de so yom Kopf abkappen laBt, 
daB die Augenkeile nicht durch
einander geraten. Es gelingt hier, 
die Gesamtheit del' Augenkeile yon 
del' N etzhaut zu trennen und das 

Bild, welches die Augenkeile dort, wo die Netzhaut hin
geh6rt, entstehen lassen, mit Hilfe eines Mikroskopes, das 
auf die Stelle del' Netzhaut gerichtet wird, zu photographie
reno Das Leuchtkaferchen hat ein verhaltnismaBig schlecht 
entwickeltes Auge mit einer geringen Zahl von Augenkeilen. 
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DaB trotzdem das Bild so viel erkennen liiBt, ist seJll." be
merkenswert. vVir k6nnen daraus schlieBen, daB ein Bienen
auge mit seiner vielfach gr6Beren Zahl von Augenkeilen ein 
recht scharfes Bild entwerfen wird. 

Die andere Frage aber, wie weit dies Bild in seinen Einzel
heiten vom kleinen Bienenhirn ausgewertet wird, kann durch 
anatomische Zergliederung und mikroskopisehe Untersuchung 
nieht entschieden werden. Hier konnen Dressurversuche 
weiterfiihren. Wenn wir Bienen mit Zuekerwasser fiittern 
und der Futterstelle ein bestimmtes Kennzeichen geben, und 
jenes Kennzeichen dann kleiner und kleiner wiihlen, bis es 
schIieBlich nicht mehr erkannt und beachtet wird, so konnen 
wir einen MaBstab gewinnen, wie kieine Objekte im Gesichts
feld der Bienen noch als Orientierungspunkte von ihnen ver
wertet werden. Versuche dieser Art haben gezeigt, daB die 
Sehschiirfe der Bienen doch wesentlich geringer ist als die 
der Menschen. Einen genauen Vergleich zu ziehen, stoBt 
vorderhand auf teehnische Schwierigkeiten, die zu iiber
winden noch nicht so recht gelungen ist. 

9. Der Geruchsinn der Bienen. 

Sieht man auf einer blumenreichen Wiese den Honig 
sammelnden Bienen zu, so kann man eine merkwiirdige Be
obachtung machen: eine Biene eilt von Kleebliite zu Klee
bliite und liiBt aIle iibrigen Blumen unbeachtet; eine andere 
fliegt gleichzeitig von VergiBmeinnicht zu VergiBmeinnicht, 
ohne sich urn den Klee und andere Gewiichse zu kiimmern; 
eine dritte scheint es ausschlieBlich auf Thymian abgesehen 
zu haben usw. Geht man der Sache genauer nach, so kann 
moo feststeIlen, daB in der Regel eine bestimmte Arbei~s
biene durch Stunden, ja, durch viele Tage hindurch nnr an 
einer bestimmten Blumensorte sammelt; die Biologen sagen: 
die Bienen sind "bIumenstet". Dies gilt natiirlich nur fiir 
das Bienenindividuum, nicht fiir das ganze Yolk, und wiih
rend eine Schar von Arbeitsbienen an Klee sammelt, konnen 
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gleiehzeitig fur andere Arheiterinnen aus demselben Bienen
stocke VergiBmeinnieht, Thymian oder sonstige BIumen das 
Ziel ihrer Sammelfluge bilden. 

Diese Blumenstetigkeit ist fur die Bienen wie fur die BIii
ten von Vorteil. Fiir die Bienen, weil sie, einer bestimmten 
Sorte treu, iiberall die gleichen Verhaltnisse antreffen, mit 
den en sie vertraut sind; nur wer gesehen hat, wie lange oft 
eine Diene, die zum erstenmal an eine bestimmte Blume 
kommt, mit ihrem Russel darin herumstochert, bis sie end
lich die verborgenen Nektartropfchen findet, und wie £link 
sie schon hei ihrem funften oder sechsten Besuch zum Ziele 
kommt, kann beurteilen, welche Zeitersparnis dies bedeutet 
- wie ja jedermann die gleiche Verriehtung um so gesehiek
tel' ausfuhrt, je Of tel' er sie wiederholt. Doeh von noch 
groBerer Bedeutung ist dieses Verhalten fur die Blumen, 
deren rasehe und erfolgreiche Bestiiubung daran hangt; denn 
mit Blutenstaub yom Klee ware dem Tb'ymian nieht gedient. 

Soweit ist die Saehe einfach und kIaI'. Abel' die Blumen
stetigkeit gibt doeh noeh zu denken. Wie finden die Bienen 
auf del' Wiese die gleiehartigen Blumen so sichel' heraus? 
An ihrer Farbe? GewiB zum Teil, abel' da die Bienen in der 
Hauptsaehe nur weiBe, gelbe, blaue und vielleieht ultraviolette 
Blumen sehen, wo fur unser Auge eine Fulle abgestuftcr 
Farhtone besteht, so kann ihnen zur Unterseheidung der 
vielen Blutensorten voneinander der Farbensinn kein zuver
lassiger Fuhrer sein. Erkennen sie die gesuehte Sorte an del' 
BIutenform? Man hat hieruher Versuehe angestellt, mit dem 
eigenartigen Ergebnis, daB ein Erfassen und Behalten der 
Blutengestalt offenbar uber das Vermogen des Bienenhirns 
hinausgeht. Zwar wird bei mehrfarbigen Bluten die Anord
nung del' Farben zueinander in gewissem Mille als Kenne
zeiehen verwertet und gemerkt, nieht abel' die Form der 
Blume als Ganzes. 

Da liegt es nahe, an den so mannigfachen Dufl del" Bluten 
zu denken. Um seine Bedeutung fur das siehere Erkennen 
del' Blumen beurteilen zu konnen, muss en wir untersuchen, 
wie es mit dem Geruehsverm~gen del' Bienen steht. 
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Duftdressuren. 

Urn die Bienen zu befragen, beniHzen wir wieder die Dres
surmethode, die uns schon libel' das Farbensehen so einfaeh 
und zuverliissig AufschluB ge
gebcn hat. 'Vir miissen nul' 
die Anordnung des Versuehes 
etwas abandern. 

'Vir verwenden Kartonkiist
chen, die aUe untereinander 
gleich aussehen, oben mit 
einem aufklappbaren Deckel 
und in del' Vorderwand mit 
einem Flugloeh versehen sind 

Abb. 43. Kartonkastchen fur Duft· 
(Abb. 43). In ein solches Kiist- dressur, Vorderansicht. 

chen geben wir ein GefiiB mit 
Zuckerwasser und legen auf das Biinkehen inn en iiber dem 
Flugloch (vgl. Abb. 44), von auBen nieht siehtbar, eine duf-

Abb. 44. Kartonkastchen, Deckel aufgeklappt, Einsicht 
von hinten. 

tende Blume, z. B. eine Rose. Daneben stell en wir leere Kiist
chen auf, ohne Futter und ohne Rosen. Zunaehst miissen wir 
die Bienen dureh einen Honigstreifen in das fremdartige und 
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ungewohnte Futterkastchen hineinlocken; ist diese erstc 
Schwierigkeit iiberwunden, dann entwickeIt sich rasch ein leb
hafter Verkehr durch das Flugloch. Wir lassen das Futter
kastchen bald mit diesem, bald mit jenem leeren Kastchen 
seinen Platz wechseln, damit sich die Bienen nicht, bei ihrem 
guten Ortsgedachtnis, an eine bestimmte Stelle gewohnen, 
sondern den Duft als einzig zuverlassigen Fuhrer zum Futter 
kennenlernen. 

Na,ch wenigcn Stunden konnen wir das entscheidende Ex
periment ausfiihren: "Vir stell en reine Kastchen auf, die von 
Bienen noch nicht beschmutzt und in bezug auf Aussehen und 
Geruch sicher alle untereinander gleich sind. In eines geben 
wir eine duftende Rose, aber kern Futter. Nach wenig en Se
kunden ist das Verhalten der Bienen klar: sie fliegen, eine 
ll<l,ch der anderen, an das Flugloch des rosenduftenden Kast
chens an und kriechen hinein, in die duftlosen Kastchen 
gellen sie nicht. Sie beweisen uns hierdurch, daB sie den 
Rosenduft wahrnehmen und daB sie ihn als Merkzeichen der 
FundsteIle verwerten. 

Dies ist nicht weiter iiberraschend. Aber wir konnen diese 
Methode beniitzen, urn iiber die Leistungsfahigkeit der Bienen
nalse Genaueres zu erfahren. Mit Riicksicht auf die Blumen
stetigkeit und die UnteIiScheidung der BIumensorten inter
essiert zunachst, wie weit ihr Unterscheidungsvermogen fiir 
Diifte geht. Wir stell en den Bienen die Aufgahe, den Dressur
duft unter vielen, versehiedenartigen Diiften herauszufinden. 

Es ist aber nicht zweckmaBig, hierbei mit BIumen zu 
arbeiten. Sie duften manchmal stark und manehmal schwach, 
ja, es verandert sieh die Art ihres Geruchs nach dem Pfliicken 
zuweilell in unkontrollierbarer Weise, auch hat man sie nicht 
immer in der gewiinschten Auswahl zur Hand. 

In Siidfrankreich ist ein ausgezeichnetes Verfahreh in 
Brauch, urn den Duft frischer BIiiten zu konservieren: mit 
rein em, geruchlosem Paraffinol durchtrankte W oIltiicher 
werden zu wiederholten Malen z. B. mit frisch en Jasmin
bliiten bestreut; das 01 nimmt den BIiitenduft in sich auf, 
wird dann aus den Tiichern gepreBt, in Flaschen verfiillt und 
in aIle Welt verschickt, urn bei der Herstellung von verschie-
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densten Erzeugnissen del' Parfiimindustrie verwendet Zll wer
den. So kann man in einem Fl1ischchen mit 01 den Duft von 
Jasmin, Rosen, Orangenbliiten usw. be
ziehen und ein paar Tropfen davon, auf 
das Bankchen unseres Kartonkastchens 
gegeben, erfiillen dieses mit einem 
Bliitenduft von wunderbarer Reinhcit. 
Auch sonst gibt uns die Parfiimindustrie 
mit ihren "atherischen Olen" eine un
iibersehbare Auswahl von Riechstoffen 
an die Hand. 

Und nun ein Beispiel: Wir dressieren 
auf den Duft eines atherischen Oles, 
Pomeranzenschalenol. Dann stellen wir 
viele reine Kastchen auf (Abb. 45), und 
diesmal wird jedes Kastchen mit einem 
Duft versehen, eines mit dem Dressur
duft, die anderen mit den verschieden
sten Blumendiiften und atherischen 
Olen; keines enthalt Futter. Und die 
Bienen? 

Sie fliegen an aIle Fluglocher heran, 
und stecken sozusagen iiberaIl ihre Nase 
hinein; bei dem Kastchen, das den 
Dressurduft enthalt, schliipfen sie ins 
Innere und such en dort nach dem ge
wohnten Futter, vor den abweichend 
duftenden Offnungen wenden sic sich 
im Fluge wieder abo Nur wenn der In
halt auch fiir unsere Nase dem Dressur
duft sehr iihnlich ist, kommen Ver'" 
wechslungen vor; so zwischen zwei Po
meranzenschalenolen, von welchen das 
eine aus Spanien, das andere aus Mes
sina stammt. Fiir einen Menschen mit 
ungeschultem Geruchsorgan ist del' 
Duft dieser beiden Pomeranzenole kaum 
zu unterscheiden. Aber was hier die 
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Sehulung ausIllaeht, zeigen uns die Leute, hei denen die 
Pflege und Dbung des Geruchsinnes ZUIll Lebellsberuf ge
hort. Ein tiiehtiger Parfiimsaehverstandiger wird bei einer 
geruehliehen Priifung jener beiden Po~eranzellole keinen 
Augenbliek iiber ihre Herkunft iIll Zweifel sein. Die Bienen 
sind in ihrer Unterseheidung nieht so sieher, wie diese 
geiibten Rieeh-Faehleute. Auf das sizilianisehe 61 dressiert, 
befliegen sie, freilieh in geringerer Zahl, aueh das Kastehen 
mit dem spanisehen Pomeranz enol. 

1m gamen geht aus diesem und aus vielen anderen Ver
suehen hervor, daB die Bienen den Dressurduft ausgezeiehnet 
im Gedaehtnis behalten und ihn von Diiften, die fiir die 
mensehliehe Durehsehnittsnase deutlieh von ihm versehieden 
sind, mit groBer Sieherheit unterseheiden. Da kaum zwei 
Blumensorten einander im Duft gleiehen, wird ihre Blumen
stetigkeit versllindlieh. 

Man kann das Rieehorgan del' Biene aueh noeh in anderer 
Hinsieht auf seine Leistungsfahigkeit priifen: wir dressieren 
auf einen bestimmten Blumenduft und bieten dann in einer 
Reihe aufeinanderfolgender Versuehe den Dressurduft in im
mer weitergehender Verdiinnung, bis die Tiere aueh naeh 
bester Dressur nieht mehr imstande sind, das Duftkastehen 
unter duftlosen Kastehen herauszufinden. 'Vir konnen mit 
del' eigenen Nase Vergleiehsproben anstellen und erhalten so 
einen MaBstab fiir die "Riechseharfe" der Bienen im Vel'
haltnis zu der des Menschen. Del' Vergleich offenbart eine 
iiber Erwar1en groBe Dbereinstimmung. Die Bienennase ver
sagt angenahert bei del' gleiehen Verdiinnung des Duftes, bei 
der ihn aueh das mensehliehe Geruehsorgan nieht mehr zu 
erkennen vermag. Manche von den iibrigen 1nsekten, und 
ebenso del' Hund, ein Hirsch odeI' sonstige "Nasentiere" 
haben da gam andere Leistungen aufzuweisen. 

Wie nun beim Blumenbesuch Duft und Farbe zusammen
wirken, das wi I'd im Einzelfalle natiirlieh davon abhiingen, 
wie intensiv die betreffenden Blumen duften, und wie lebhaft 
und in welcher Art sic gefarbt sind. Abel' im allgemeinen laBt 
sieh doeh sagen, daB sich die Bienen aus der Entfernung 
naeh der Farbe rich ten und dul'ch sie zum Standort del' 



Blume geleitet werden, daB sie sich abel' aus niichstel' Niihe 
durch den Duft vergewissern, ob sie an del' gesuchten Sarte 
sind. 

Man kann sich dies sehr anschaulich dul'ch einen Dl'essur
versuch VOl' Augen fiihl'en, wenn man die Bienen gleichzeitig 
auf einen Duft und auf eine Farbe dressiert, und ihnen dann 
Duft und Farbe getl'ennt bietet. Wir fiittern z. B. in einem 
blauen Kiistchen, das nach Jasmin duftet (Abb. A6 a, mittlel'es 
Kiistchen). Nach geniigender Dl'essur stellen wir links ein 

}'arbc, Duft 

a 

}'arbe Durt 

• 
b 

Abb. 46. Versuchsanordnung, Erkliirung im Text. Die graue Punktierung 
bedeutet blaue Farbe. 

blaues Kiistchen ohne Duft, rechts ein jasminduftendes Kiist
chen ohne blaue Farbe auf (Abb. 46 b). Die vom Heimat
stocke wiedel'kommenden Bienen fliegen aus bedeutender 
Entfernung zielsichel' auf das blaue Kiistchen los. VOl' dem 
Flugloch angekommen, stutzen sie plotzlich, sie vermissen 
den gewohnten Jasminduft, und die wenigsten schliipfen hin
ein. Die meisten beginnen ein zielloses Suchen und Hel'um
schwiirmen, den Kiistchen entlang. Diejenigen, welche dabei 
auf einige Zentimeter an das Flugloch herankommen, dem 
del' Jasminduft entstromt, schliipfen trotz del' fehlenden 



blauen Farbe meist kurz entschlossen hinein. Es ist, als hatLe 
der Duft die groBere Dberzeugungskraft. 

Das bestatigt auch die Beobachtung auf den Wiesen. Oft 
kann man sehen, wie eine sammelnde Biene, auf der Suche 
nach einer bestimmten Blume, auch an andere Bluten her an
fliegt, und zwar nur an solche, deren Farbe fur das Bienen
auge dem Aussehen der gesuchten Bluten gleicht; aber in un
mittelbarer Nahe wird sie durch den fremden Duft ihres Ir1'
turns gewahr, sie stutzt einen Augenblick, und ohne sich 
niede1'zulassen zieht sie dahin, wo der niichste Farbfleck 
winkt. 

Wo haben die Bienen ihre Nase? 

Selten ist die Wissenschaft solche Irrwege gegangen, WiC 

auf der Suche naoh der Nase der Insekten. Warum, ist 
schwer zu verstehen. Denn man weiB schon lange, daB die 
Ausbildung der Insektenfiihler bei den verschiedenen Arten 
mit der Ausbildung des Geruchsvermogens in deutlicher Be
ziehung steht, und daB Insekten, denen man die Fuhler ab
schneidet, auf Geruche nicht mehr reagieren. 

Ein Beispiel mag dies deutlich mach en : Bei vielen Nacht
schmetterlingen finden Mannchen und Weibchen einander zur 
Fortpflanzungszeit mit Hilfe des Geruchsinnes. Das Gesicht 
ware ihnen ja auch in der nachtlichen Dammerung ein 
schlechter Fuhrer. Wir wissen, daB das Weibchen einen Duft 
ausstromt, der das Mannchen aus betrachtlicher Entfernung 
anlockt. Die menschliche Nase bemerkt allerdings an einem 
solchen Schmetterlingsweib selbst aus unmittelbarer Nahe 
keinen Geruch. Aber as kann sich nur urn eine Duftwirkung 
handeln. Denn setzt man ein Weibchen unter eine Glasglocke, 
so daB es gut sichtbar ist, so macht es auf vorbeifliegendo 
Mannchen nicht den geringsten Eindruck. Setzt man es aber 
noch so versteckt und unsichtbar in irgendeinem Winkel 
unter eine Drahtglocke, durch deren Maschen Duftstoffe ent
weichen konnen, dann finden sich die Mannchen in Menge her
bei ood bel&gern formlich das Drahtgeflecht. Hebt man die 



Glocke ab und nimmt das Weibchen weg, so belagern sic den 
Fleck, auf dem es gesessen hat, und dem del' Duft noch an
haftct. Wir kennen auch die Duftdriisen am weiblichen 
Schmetterlingskorper, die bei gewissen Arten, als zwei lebens
frische Duftflaschchen rechts und links am Hinterleib, diesen 
fiir uns nicht wahrnehmbaren Lockgeruch erzeugen. Man 
kann einem Schmetterlingsweibchen ohne Schwierigkeit, und 
ohne es dadurch in seinem Aussehen und in seiner Beweglich
keit nennenswert zu schadigen, diese Duftdriisen hera us
schneiden. Es gewahrt einen tiefen Blick in die andere Vor
stellungswelt diesel' Tiere, wenn man sieht, daB die Mann
chen im Augenblick, wo eine solche Operation vollzogen ist, 
das Interesse am Weibchen vollig verlieren; del' fiir unser 
Auge unveranderte, lebhaft flatternde Schmetterling ist fiir 
das Mannchen einfach nicht mehr vorhanden, dapegen ver
sucht dieses, natiirlich vergeblich, mit den kleinen reglosen 
Kliimpchen, mit den ausgeschnittenen Duftdriisen zu kopu
lieren, die ihm den Lebensinhalt des weiblichen Wesens ver
korpern. 

Hier geht jene vorhin erwahnte Beziehung zwischen Aus
bildung del' Fiihler und Al1sbildung des Geruchsvermogens so 
weit, daB zwischen den beiden Geschlechtern derselben Art 
ein auffallender Unterschied besteht: das Weibchen, das sich 
bei del' ganzen Angelegenheit passiv verhalt, hat schmale, 
schlanke Fiihler, beim Mannchen abel', das bei del' Braub
suche auf seinen Geruchsinn angewiesen ist, sind sie machtig 
vergroBert (Abb.47)' 

Nimmt man dem Mannchen die Fiihler weg, so vel' mag 
es das \Veibchen aus nachster Nahe nicht mehr aufzu
finden. 

Trotz solcher Hinweise, die man auch von anderen Insek
ten kennt, haben manche Naturforscher die Nase diesel' Tiere 
an ihren Fliigeln und Beinen, an ihrem Hinterle:b und an an
deren unwahrscheinlichen Korperstellen gesucht. DaB Insek
ten, denen man die Fiihler abschneidet, auf Geriiche nieht 
mehr reagieren, hat man auf eine sehwere Schadigung des 
Allgemeinbefindens zuriickfiihren wollen, bewirkt dureh die 
Amputation diesel' nervenreichen Kopfanhange. Die Tiere 



sollten, wie nach einem schweren Schock, iiberhaupt stumpf 
und gleichgultig werden, ohne daB sie doch ihr Geruchsver
mogen eingebiiBt hatten. 

Durch zwei einfache Bienenversuche konnen wir uns iiber
zeugen, wie unrichtig diese Auffassung ist. 

a 

" 
Abb.47. Kopf und Filhler eines 
Nachtschmetterlings, von oben 
gesehen. a Weibchen, b Mann. 
chen (etwa dreifach vergriif3ert). 

VVir fiittern eine Biene aus 
einem Zuckerwasserschalchen, 
das auf einem grauen Papier 
steht. Rings um das Schalchen 
sind einige Tropfen eines Riecll
stoffes, z. B. Pfefferminzduft, 
aufgetropft. Daneben liegen drei 
andere graue Papiere, jedes mit 
einem leeren Schalchen, und aIle 
drei mit einem anderen Riecll
stoff versehen, z. B. mit Thy
mianduft. Die Biene findet also 
ihr Futter stets bei Pfefferminz
duft, sie wird auf diesen dres
siert. N ach einer vVeile mach en 
wir eine Probe, ob die Dressur 
vollendet ist: wir entfernen das 
Futter und legen vier graue 
Platten auf, die samtIich leere 
Glasschalchen tragen; eine Platte 
erhalt einige Tropfen des Dres
surduftes (Pfefferminz), die an
deren ebenso viele Tropfen des 
"Gegenduftes" (Thymian). Die 

Biene orientiert sich nach dem Duft, setzt sich auf die 
Pfefferminzplatte und sucht dort nach dem Futter. Nun 
wiederholen wir das Experiment, schneiden abel' del' Biene 
zuvor beide Fiihler abo Die Operation macht ihr offenbar 
nicht viel Eindruck, wie denn iiberhaupt dem Insektenwesen 
die Empfindung des Schmerzes fremd zu sein scheint. Sie 
setzt ihre Suche nach dem Futterschalchen fort, fliegt von 
Platte zu Platte, halt iiber jeder schwebend an (Abb. 48), 
abel' sie ist auBerstande, den Pfefferminzduft herauszufin-



den und setzt sieh sehlieBlieh naeh den Hegeln des Zufalles 
hierhill odeI' dOl'lhin. 

Ihr Benehmen macht nieht den Eindruck, als wenn sie 
einen sehweren Schock erlitten hatte. Abel' wir k6nnen es 
dureh einen zweiten Versuch beweisen, daB sie durch die 
Fiihleramputalion nieht stumpf und gleichgultig wird: wir 
fuUem eine Biene auf einer blauen Flaehe und stellen da
neben leere Schalehen auf gelben Flaehen auf. Wir dreSr
sieren sie also auf die blaue Farbe. Und wiederholen wir jetzt 

Abb. "S. Eine Biene ist durch Fiitterung mit Zuckerwasser auf den 
Dul't eines atherischen tiles dressiert worden. Nach Amputation der 
Fiihler ist sie nicht mehr fahig, die mit dem Dressurduft betropfte 
Platte von anders duftenden Flachen zu unterscheiden. Die Photographie 
zeigt, wie die operierte Biene knapp iiber einer Duftplatteschwebt. So fliegt 

sie von einer zur andern und versucht erfolglos, sie zu beriechen. 

den Versuch in entspreehender Weise, so fliegt die Biene 
trotz Fuhleramputation sofort auf die blaue Flaehe los, setzt 
sieh darauf und sucht das leere Sehalchen nach dem Futter 
ab (Abb. 49). Sie hat also dureh das Abschneiden del' Fiihler 
nieht ihre Reaktionsfahigkeit uberhaupt verloren, sondem 
nul' die Fahigkeit eingebuBt, sieh nach dem Duft zu orien
tieren. Die Fuhler sind die Trager del' Geruehsorgane. 

W'ie die Augen del' Bienen naeh einem anderen Bauplan 
gebaut sind und doch ahnliches leisten wie das Auge des 
Mensehen, so ist es auah mit den Riechwerkzeugen. Beim 
Menschen liegt das Geruchsorgan in del' Tiefe del' Nasen-



hohIe, wo zahlIose Nel'venfasern in del' zal'tcn SehIeimhaut 
wul'zein. Hiel' wil'ken die Rieehstoffe auf sie ein, die uns mit 
del' Atemluft zugetragen werden. So wie die Liehteindriieke 
yom Auge dul'ch den Sehnerv, so werden die Geruc.hsein
driicke von del' Nase dureh den Rieehnerv zum Gehirn ge
Ieitet und gelangen da in unser BewuBtsein. 

Die Insekten haben keine solche Nase. Ihre Atmungs
offnungen Iiegen nieht am Kopf, sand ern an anderen Korper
stellen, und sind daher zum Rieehen ungeeignet. Denn das 

Abb. 49. Kontrollversuch: Eine auf blaue Farbe dressierte Biene fliegt auch 
nach der Amputation der beiden Fiihler zielsicher die blaue Flache an und 
sucht das leere Glasschalchen daselbst hartnackig nach dem gewohnten 
Futter ab, wahrend sie die Schalehen auf drei benachbarten gelben Papieren 
nieht beaehtet. Die Reaktionsfahigkeit hat durch die Operation nieht 

gelitten. 

Geruehsorgan ais ein wichtiges und bisweilen fiihrendes 
Sinnesorgan hat seine zweckmaBigste Lage vorne am Kopf. 
Diese Lage nehmen die vorgestreekten Fiihler ein (vgl. 
Abb. 16 S. 18, F.). In sie zieht, yom Gehirn kommend, del' 
Rieehnerv hinein. Abel' die Nervenfasern konnen sich hier 
nieht einfach an del' Oberflaehe aushreiten und mit den 
Rieehstoffen del' Luft Kontakt gewinnen, wie in del' Nasen
schieirnhaut des Menschen. Denn wie wir schon wissen, ist ja 
die ganze Oberflache des Insektenkorpers, und so auehdie 
Oberflaehe del' FiihIer, von einem festen Panzer iibel'zogen. 
Urn den Rieehstoffen den Zutritt zu den Riechnervenfasem 
zu ermogliehen, muB del' PanzeriiberzuB del' Fiihier mit un-



zahligen feinsten Porenkanalchen durchsetzt sein, die nur bei 
starker VergroBerung im Mikroskop erkennbar werden und 
dann die Fiihleroberfliiche mit hellen Punkten iibersaet er
scheinen lass.en. Abb. 50 zeigt das Aussehen eines Bienenfiih
lers bei etwa 20facher VergroBerung, Abb. 51 ein einzelnes 
Fiihlerglied etwa 160 fach vergroBert. Schneidet man ein 801-

ches Fiihlerglied senkrecht durch, wozu es freilich bei der 

Abb. 50. Ein Bienenfiihler, etwa 20fach vergro/3ert. Er ist aus zw6lf 
Gliedern beweglich zusammengesetzt. (Phot. Dr. Leuenberger.) 

Kleinheit des Gebildes besonderer Vorbereitungen und Hilfs
mittel bedarf, dann kann man die feinsten Verzweigungen 
des Riechnerven in die Porenkaniile des Panzers eintreten und 
hier enden seherr. Man erkennt dann auch, daB die Poren
kaniile nicht wirklich offen, sondern durch ein diinned Pan
zerhautchen naeh auBen abgeschlossen sind; diese VerschluB
hautchen sind so zart, daB sie die Riechstoffe aus der um
gebenden Luft durchtreterr lassen, und doch fest genug, um 
die zarten Nervenenden vor dem Austrocknen zu schiitzen. 
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Zwischen diesen Riochporen steht ein Wald von kleinsten 
Taslharchen, so daB der Fuhler neben einem Geruchsorgan 
zugleich das wichtigste Tastorgan der Biene ist. Das mug, 
wenn man sich's recht uberlegt, eigenartige Folgen haben. 
Fur unsere Nase ist es vollkommen gleichgiiltig, ob wir einen 
runden oder eckigen, einen kurzen oder langen duftenden 
Gegenstand beriechen. Die Duftstoffe kommen in den Wir
bel des eingeatmeten Luftstromes und bis sie in der Tiefe 
der Nasenh6hIe ans Geruchsorgan gelangen, besteht keinerlei 

Abb.51. Ein Glied des Bienenfiihlers, etwa 160fach vergriiJ3ert. Die 
hellen Punkte sind die Riechporen. (Phot. Dr. Leuenberger. ) 

Beziehung mehr zwischen der Form des berochenen Korpers 
und der Art und Weise, wie das Riechorgan von den Duft
stoff en getroffen wird. Anders bei der Biene. Wenn sie im 
Dunkel des Stockes mit ihren Fiihlern die wachsduftenden 
Zellen ihres Wabenbaues oder ein abgelegtes Ei oder die 
Brutmaden betastet und untersucht, werden, da die Tast- und 
Geruchsorgane gemeinsam iiber die FiihIeroberflache zer
streut stehen, Tast- und Geruchseindriicke in engster Ver
bindung und in strenger Abhangigkeit von der Form des 
Gegenstandes wahrgenommen. Die Folge diirfte sein, daB die 
Bienen "plastisch" riechen konnen, so wie wir die Gegen
stande plastisch sehen, indem wir von J ugend an gewohnt 



sind, die Gesichtseindriicke mit dem korperlichen Fiihlen 
aufs engste zu verquicken. Ob wir mit unserer Nase an den 
sechseckigen Zellen einer Wabe oder an einer darausgeform
ten Wachskugel riechen, tiS bleibt derselbe Eindruck, es riecht 
nach Wachs. Fiir die Biene aber ist vielleicht der "sechs
eckige Wachsgerllch" yom "kugeligen \Vachsgeruch" ebenso 
verschieden, wie fiir uns der Anblick einer \Vachswabe und 
einer Wachskugel. Die Leistungsfahigkeit des Gerllchsinnes 
mag dadllrch zu einer groBen Vollkommenheit gehoben wer
den. Uns ist sie nicht fa Blich , weil sie unserem Empfinden 
fremd ist. Fur die Biene aber, die bei allen Verrichtungen in 
ihrem dunklen Bau nur auf den Tast- und Geruchsinn an
gewiesen ist, bedeutet solches einen groBen Gewinn. 

10. Vom Riechen und Schmecken. 

1m Salzburgischen kann man Mufig sagen horen, wenn 
jemand an einem duftenden BlumenstrauB riecht: "Das 
schmeckt gut". Niemand wird im Zweifel sein, daB mit die
ser lassigen Ausdrucksweise gemeint ist: das riecht gut. Aber 
die wenigsten wissen, daB sie sich fast ebenso fehlerhaft au&
driicken, wenn sie beim GenuB eines Bratens oder bei einem 
Trunk Wein Seinen guten "Geschmack" loben. Tatsiichlich 
sind wir nicht imstande, zwischen Geruch und Geschmack 
scharf zu unterscheiden. Dies ist in der nachbarlichen Lage 
der beiden Sinnesorgane und in der Art ihrer Inanspruch
nahme begriindet. 

Geruchs- und Geschmackssinn haben gemeinsam, daB sie 
nur auf unmittelbare Beriihrung mit den gerochenen oder 
geschmeckten Dingen ansprechen, und daB die Art der Emp
findung von der chemischen Beschaffenheit dieser Dinge ab
hiingt. Beim Geschmack wird dies ohne weiteres einleuch
tend sein: ein Stiickchen Zucker oder ein Kornchen Salz, das 
wir in den Mund nehmen, lost sich im Mundspeichel auf und 
wirkt auf die Geschmacksnerven, die iiber die Zungenober
fliiche verteilt sind. Aber auch beim Geruch ist 83 so; wlr 
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konnen nul' solche Stoffe riechen, die sich verfliichtigen, von 
deren Oberfliiche sich fortwiihrend kleinste Teilchen ihrer 
Substanz ablosen, die sich durch die Luft verbreiten. Sehen 
kann man diese sich ablOsenden Teilchen nieht, weil sie 
auBerordentlich klein sind, abel' man kann sie auf andere 
Art nachweisen, z. B. dadurch, daB man einen duftenden 
Karpel' auf eine sehr empfindliche Wage legt; man bemerkt 
dann; daB er andauernd, wenn auch sehr wenig, an Gewicht 
verliert. Bei manehen, stark riechenden Korpern geht ja 
auchdieses Davonfliegen del' Teilchen in solchem MaBstabe 
VOl' sich, daB von einem ansehnlichen Stiick - z. B. Kamp
fer - in absehbarer· Zeit nichts mehr da ist. Die sich ab
IOsenden Teilchen gelangen nun mit del' Atemluft auch in die 
Nase und !Os en, durch die Beriihrung mit den Riechnerven, 
je nach ihrer chemischen Beschaffen"heit eine bestimmte Ge
ruchsempfindung aus. 

Abb. 52 zeigt an einem Liingsschnitt durch einen mensch
lichen Kopf die Lage des Geruchs- und Geschmacksorganes. 
Was wir essen und trinken, nimmt seinen Weg von del' 
Mundhohle durch den Schlund in die Speiserohre (ausge
zogene Pfeil-Linie); diesen Weg iiberkreuzt die Atemluft 
(punktierte Pfeil-Linie), die durch die Nase, iiber das 
Gaumensegel weg, durch den Kehlkopf in die Luftrohre 
geht. Sitz des Geschmacksinnes ist die Zunge, Sitz des Ge
ruchsinnes ist del' kleine, schwarzschraffierte Teil del' Nasen
schleimhaut oben in del' NasenhOhle. Hier streichen die mit 
del' Atemluft eingesogenen Riechstoffe vorbei, hierhin ge
lang en abel' auch von hinten her, iiber das Gaumensegel 
hinweg, ohne daB wir uns dessen bewuBt sind, die mannig
fa chen Riechstoffe aller Speisen und Getriinke, die wir in den 
Mund nehmen. Erst bei Ausschaltung des Geruchsinnes, etwa 
durch eine Erkrankung, merken wir, wie wenig von dem 
"Wohlgeschmack" del' Speisen und Getriinke iibrigbleibt, 
wenn wir sie allein mit del' Zunge priifen. Del' Geschmack
sinn vermittelt uns ausschlieBlich die Empfindungen siiB, 
sauer, salzig und bitter, die freilich in jeder denkbaren Weise 
miteinander kombiniert sein konnen. Alles andere "Aroma" 
wird uns durch den Geruc.hsinn vermittelt. Jeder weill ja 
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auch, wie sehr schon durch einen Schnupfen, d. h. durch die 
mit dem Schnupfen verbundene Schadigung des Geruch
sinnes, der "Geschmaok" beeintrachtigt wird. 

Bei den Bienen liegen die Geschmacksorgane in der Mund
hahle und im Sa ugrussel. Ob hier eine ahnliche Versohmel-

Abb. 52. Langsschnitt durch einen menschlichen Kopf. Die aus. 
gezogene Pfeillinie zeigt den Weg der Speisen, die punktierte Pfeil· 
linie den Wcg der Atemluft. Z die Zunge, der Sitz des Geschmack. 
sinnes. Das schwarz schraffierte Feld in der Nasenh6hle ist der 

Sitz des Geruchsinnes. G Gaumen~egel. 

zung von Geruchs- und Ge£ohmacksempfindungen vorkommt, 
das wissen wir nicht, denn niemand kann sich in die Bienen
seele hinein versetzen. Doeh im iibrigen besteht mit den Ver
haltnissen beim Mensehen eine Dbereinstimmung, die bei der 
so ganzlich anderen Organisation des Insektenkorpers immer
hin bemerkenswert ist. Das Geruehsorgan ist auf jene win-

6 Frisch, Leben der Bienen. 



zigen Partikelchen einge3tellt, die von den Riechsloffen aus
gehen, und spricht auf sie mit einer Empfindliehkeit an, mit 
der es die Methode;l der modernen Chemie nieht entfemt 
aufnehmen k6nnen; kein Chemiker vermag mit seinen Rea
gentien jene Spuren von Stoffen naehzuweisen, die schon 
genugen, urn bei Mensch oder Biene eine deutliehe Geruehs
empfindung auszul6sen. Dureh diese Empfindliehkeit wird 
der Gerueh zu einem Sinn, der in die Ferne reieht; die flueh
tigen Boten der Riechstoffe slellen die Verbindung her. Der 
Gesehmacksinn aber ist verhaltnismaBig stumpf und seine 
Aufgabe erseh6pft sieh darin, die Nahrung bei ihrer Auf
nahme auf ihre chemische Be3chaffenheit zu prufen. Eine 
weitere Besehrankung liegt, bei der Biene wie beim Men
schen, in der geringen Zahl der dureh den Gesehmack ver
mittelten Empfindungen: suB, sauer, bitter, salzig. 

Von diesen ist der SuBgesehmack fur die Honig sammeln
den Bienen von besonderer Bedeutung. Und hier geht aueh 
ihre Leistung uber die des menschliehen Geschmaeksorganes 
hinaus. Nicht darin, daB die Bienen eine Zucker16sung noeh 
in besonders starker Verdunnung zu sehmecken verm6chten, 
sondern im scharfen Erkennen de3 nahrhaften Zuekers. Mit 
Saccharin und ahnliehen Surrogaten, die fur den mensch
lichen Geschmaek dem Zucker zum Verweehseln ahnlieh 
sind, ohne daB sie aber einen Nahrwert hatten, kann man die 
Bienen nieht tauschen. Der Grund ist nieht in hervorragen
der Intelli3enz zu suehen, sondern er liegt einfaeh darin, daB 
jene fur uns intensiv suBen Surrogate fur die Bienen ge
schmaeklos sind. 

I I. Wic die Bicnen miteinandcl' redell. 

Es war in den letzten Kapiteln mehrfaeh von Dressurver
suche;t die Rede, die uns uber das Sinneslehen der Biene!Il 
AufsehluB geben k6nnen. Voraussetzung fur solehe Experi
mente ist, daB die Bienen, die wir dressieren wollen, an un
seren Versuehstiseh kommen. Urn sie heranzulocken, gibt es 
em einfaehes Mittel. Wir legen auf den Tisch einige Bogen 



Papier, die wir ausgiebig mit Honig bestreichen. Meist dauert 
os einige Stunden, oft einige Tage, bis eine herumsuchende 
Biene zufallig in die Nahe kommt, durch den Honigduft auf
merksam wird und sich an der verschwenderischen FuIle gut
lich tut. Jetzt haben wir gewonnene3 Spiel und konnen schon 
unsere Versuchsvorbereitungen treffen; denn wir durfen 
sichel' sei'l, daB nicht nur die3e Biene nach einiJen Minuten 
wiederkehrt, sondern daB wir nach wenigen Stunden 
Dutzende, ja Hunderte von Bienen auf dem Tische haben. 
Geht man ihrer Herkunft naoh, so wird man finden, daB sie 
fast ausnahmslos dem gleichen Yolk angehoren, wie die erste 
Entdeckerin. Es scheint also, daB diese den reichen Fund 
daheim in ihrem Stock irge,ndwie verkundet und die anderen 
herbeigeholt hat. 

Nun mochten wir gerne wissen, wie sie zu Hause von 
ihrem Fund erzahlt. Vielleicht sagt sie auch gar nichts, viel
leich! merken es die anderen von Selb3t, wenn sie den reichen 
Segen ausschuttet, und fliegen ihr nach, sobald sie den Slock 
wieder verlaBt? 

Es giht nur ein Mittel, urn uber die3en Vorgang ins Reine 
zu kommen. Wir mussen schauen, wie sich die Heimkehrende 
benimmt, und wie sich die anderen zu ihr verhalten. In einem 
gewohnlichen Bienenstock konnen wir das nicht fe3tstellen. 
Aber in unserem Beobachtungsstock (vgl. S. 40) konnen wir 
ihr zusehen, 'vorausgesetzt, daB wir sie am Futterplatz ge
zeichnet haben (vgl. S. ll~), so dlB wir sie im Gewuhle der 
Stockgenossen wieder erkennen und nicht aus den Augen ver
lieren. Dann sieht man, wie sie zum Flugloch hereinkommt, 
auf den \Vaben aufwarts lauft und zunachst irgendwo in
mitten ihrer Stockgenossen still sitzen bleibL Sie wurgt den 
gesammelten Honig aus ihrem Magen hervor, er erscheint als 
glanzender Tropfen VOl' ihrem Munde und wird sogleich von 
zwei oder drei jungeren Stockgen03sen aufgesogen, die ihr 
den Russel entgegenstrecken (Abb. 53), diese sorgen fur seine 
weitere Verwendung, gehen uber die Waben und futtern, je 
nach Bedarf, die hungrigen Kameraden odeI' fullen den 
Honig in Zellen ein - interne Angelegenheiten, mit donen 
sich die Sammlerin selbst nicht aufhalt. Diese wurgt noch ein 
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zweites, vielleicht ein drittes Honigtr6pfchen hervor, das ihr 
in gleicher vVeise abgenommen wird; dann aber bietet sie ein 
Schauspiel, wahl wert, von den graBen Bienenpoeten be
sungen zu werden. Aber diese haben es noeh nicht gekannt. 
Und so muB der Leser mit einer prosaischen Schilderung 
vorliebnehmen. 

Abb. 53. Heimgekehrte Sammlerin (im Bllde unten), den Honig an 
drei andere Bienen abgebend. 

Ein Rundlanz als Versliindigungsmitlel. 

Die Sammlerin, die sich ihrer Burde entledigt hat, beginnt 
cine Art Rundtanz. Sie Hiuft mit raschen, trippelnden Schrit
ten auf dem Fleck der \Vabe, wo sie gerade sitzl, in engen 
Kreisen herum, den Sinn der Drehung haufig andernd, so 
daB sie eimnal rechts herum, dann wieder links herum rast 
und in standigem vVechsel bald so, dann wieder anders her
urn ein bis zwei Kreisbogen beschreibt. Dieser Tanz vollzieht 
sich im dichtesten Gedrange der Stockgenossen und wird da
durch bewnders auffallend und reizvoll, daB er die Um
gebung ansLeckt; die Bienen, die der Tanzerin zunachst sitzen, 
trippeln hinter ihr drein und suchen durch die vorgestreckten 
Fuhler mit ihrem Hinterleib Kontakt zu halten, machen auch 
aIle Schwenkungen mit, so daB die Tanzerin bei ihren tollen 
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Abb. 54. Der Rundtanz einer Honigsammlerin auf der Wabe. 
Die Tanzerin ist durch einen weiBen Farbtupfen gekennzeichnet; sie wird 

von zwei ungezeichneten Bienen Iebhaft verfoIgt. 
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Bewegungen stets gleieh;,:am ein Sehwanzbiischel von anderen 
Bienen hinter slch herfiihrt. Ein paar Sekunden, eine halbe, 
eine volle -"Iinute kann dieser Wirbe! dauern, dann hOrt die 
Tanzerin unvermiLtelt auf, lOst sieh von ihrer Gefolgschaft, 
um bisweilen noeh an einer anderen Stelle der 'Vaben den 
gleichen Tanz zu wiederholen. Dann aber eilt sie plotzlieh 
wieder dem Flugloeh zu und fliegt zum Futterplatz, um eine 
neue Ladung einzubringen, und bet jeder Heimkehr wieder
holt sieh das Sehauspiel. 

Es ist nieht moglich, diesen Tanz in Worten anschaulich 
zu schildern. Man muB das gesehen haben. Vielleicht ver
mogen die Filmbildchen (Abb.5 1!), die aus einer kinemalo
graphischen Aufnahme entnommen sind, eine schwache Vor
stellung von der Wirkliehkeit zu geben. Aber es fehlt eben 
bei dieser Art der Reproduktion gerade das Wesentliche, die 
Bewegung. 

Was hat dieser Rundtanz zu bedeuten? Es ist offensioht
lich, daB er die nachsten Stockgenossen in helle Aufregung 
versetzt. Man kann auch beobachten, wenn man die eine oder 
andere aus der Gefolgschaft der Tanzerin scharf im Auge be
halt, daB sie Vorbereitungen zum Ausflug trifft, sich rasch 
ein biBchen putzt, dem Fiugloch zustrebt und den Stock ver
laBt. Dann dauert es nicht lange, und an unserer Futterstelle 
gesellen sich zur urspriinglichen Entdeckerin die ersten Neu
linge. Auch sie tanzen, wenn sie beladen heimkehren, und je 
mehr der Tanzerinnen werden, desto mehr Neulinge drangen 
sieh an den Futterplatz. Der Zusammenhang ist nieht zu be
zweifeln. Der Tanz verkiindet im Stock die gefundene reiche 
Tracht. Aber wie finden die verstiindigten Bienen den Ort, wo 
das Futter zu holen ist? 

Die nachstliegende Annahme ist, daB sie im Stock nach der 
Beendigung des Tanzes mit der Tanzerin zum Flugloch lau
fen und ihr naehfliegen, wenn sie den Futterplatz wieder auf
sucht. So ist es aber bestimmt nicht. Man kann sich durch 
einfache Beobachtung davon iiberzeugen, daB niemand mit 
der Tanzerin Sehritt hiilt, wenn sie hastig iiber die Wahen 
zum Flugloch hinunlerstiirzt, und man kann sich ebenso ver
gewissern, daB niemand unmittelbar hinterdrein fliegt, wenn 
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sie vom Stock her zum Futterplatz angeflogen kommt. Un
vcrmitteIt und unerwartet tauchen die Nculinge hier auf, 
gleichgiiltig, ob noeh die Fiille des Honigs lockt, oder ob wir 
die honigbestrichenen Papiere entfemt haben und, um eine 
Anziehung durch den Duft aus dem Spiele zu lassen, in einem 
Schiilchen mit reinem Zuckerwasser fiittern. Die Verstan
digung iiber den Ort war ein Ratsel und blieb es gerau:me 
Zeit. 

In solcher Lage verfallt man auf die abenteuerl~chsten 

Ideen. Kennen die Bienen die Himmelsrichtungen, und Eagen 
sie vielleicht den Kameraden, nach welcher Seite sie zu £lie
gen haben? Die Priifung dieser Frage fiihrte einen Schritt 
weiter. 

Unser Fulterplatz sei in siidlicher Richtung vom Bienen
stock, 20 Meter von ihm entfernt. Hier ziehen wir an ein 
Schalchen mit Zuckerwasser eine Schar von etwa 12 Bienen 
heran, die wir zeichnen, und die nun sammeln und nach jeder 
Heimkehr auf den Waben ihre Tanze vollfiihren. Dann ste1-
len wir, gleichfalls in siidlicher Richtung, aber in anderer 
Entfernung, etwa la, 50 und 100 Meter vom Stock, andere 
Glasschiilchen ins Gras, die Zuckerwasser und ein biBehen 
Honig enthalten - letzteres, um den Bienen das Auffinden 
etwas zu erleichtem; und ebensolche Schalchen stell en wir in 
nordlicher, westlieher und ostlieher Riehtung vom Stock auf. 
Unsere gezeichnete Schar verkehrt auch weiterhin nur an der 
einen siidlichen Futterstelle, die ihr bekannt ist. Nun muB 
sich zeigen, ob die Neulinge nur im Siiden suchen. 

Das geschieht nicht, sondern aile Schalchen im ganzen 
Umkreise werden in kiirzester Zeit von Bienen unseres Volkes 
aufgefunden, sobald im Stock getanzt wird. 

So klart sich die Sache iiberraschend einfach. Die Tanze 
im Stock verkiinden nichts weiter, als daB es reichlich Fut
ter gibt. Daraufhin schwarmen die alarmierten Kameraden 
nach allen Seilen suehend aus und dank ihrer Zahl und Al1s
dauer wahrt es nieht lange, bis einige von ihnen die reehte 
Stelle find en und sieh als Neulinge der ersten Entdeckerin 
zugesellen; fort und fort wachst dann die Schar am Futter
platz, wobei wir freilieh zunachst nieht ahnen konnten, daB 



gleichzeilig eine viclfach groBere Zahl nach anderen Him
melsrichtungen vergeblich suchend herumstreift. 

Nun erhebt sich die weitere Frage: auf welchen Umkreis 
crstrecken sich die Suchfluge? 

Wir behaltcn den crsten Futterplatz in der Nahe des 
Stockes bei, steUen aber in den kommenden Versuchen unsere 
anderen Honigschalchen, die von den Neulingen gefunden 
werden sollen, in immer groBerer Entfernung auf. Je weiler 
wir mit ihncn gehen, desto langer dauert es, bis die Bienen 
kommen, abel' sie kommen. und sie kamen auch bei einem 
letzten Versuch, freilich erst n1l<ch 4 Stun den, zu unserem 
kleinen Schalchen, das I km yom Stock entfernt inmitten 
ausgedehnter Wiesenflachen, durch Taler und bewaldelc 
Hugel yom Bienenheim getrennt, wie verloren im Grase 
stalnd. Die Bienen, die dort ans Schalchen kamen, wurden 
gezeichnet, ihr Abflug von del' FuUerstelle durch eine Posten
kette aln den Standort des Volkes signalisiert, und wenige 
Minuten spater wuBten wir, daB es nicht zufallige Gastc 
von irgendwelchen umlicgcnden Bienenstanden, sondern An
gehorige unseres alarmierten Beobachtungsvolkchens waren. 

Es war ein kleines Yolk, das zu diesen Versuchen diente. 
Auch bei starken Volkern pflegen sich die Ausfluge nicht 
weiter als auf 3-4 km zu erstrccken, und dies nur in 
eben em oder schwach hugeligem Gelande. Wenn unser Volk
chen in der Gebirgslandschaft schlieBlich das I km ent
fernte Schalchen fand, so durfen wir annehmen, daB die 
Bienen bei anhaltenden Tanzen, die eine lohnende Tracht 
verkunden, zunachst die Umgebung des Stockes, dann den 
weiteren Umkreis und schlieBlich den ganzen Flugbereich 
absuchen. 

Nehmen wir unseren gezeichneten Bienen auf dem Futter
tisch das Schalehen weg, so daB sie an der gewohnten Stelle 
nichts mehr finden, clann benehmen sie sich nieht anders, 
als wenn die nalurliche BIumentracht bei ungunstiger WiUe
rung versiegt und die gewohnten BIuten vorubergehend kei
nim Honig spenden: sie bleiben daheim, die Tanze horen auf. 
Und jetz! konnen unsere Honigsehalchen, ob kilometerweit 
entfernt odeI' in nachster Nahe des Bienenstockes, stun den-
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und tagelang im Grase stehen, ohne daB SIC von emer em
zigen Biene aufgefunden werden. 

Dariiber wird man sieh vielleieht wundern. Denn die weni
gen gezeiehneten Bienen unserer Futterstelle sind ja nieht die 
einzigen Sammlerinnen des Volkes; wahrend sie zum Zuekcl'
wassersehalchen kamen, flog en gleiehzeitig Hundel'te, ja Tau
sende ihrer Stoekgenossen an versehiedene Blumen, urn Blli
tenstaub und Honig zu sammeln. 'Venn wir am kiinstliehen 
Futtel'platz mit del' Fiitterung aussetzen, so sammeln diese 
anderen doeh weiter. 'Varum senden sie, die von der Blumen
traeht kommen, nieht die Kameraden dureh Tanze naeh allen 
Seiten auf die Suehe und so aueh zu den Schalchen? Die Ant
wort ist: meistens tanzen sie nieht, und wenn sie tanzen, 
schick en die Blumen,ammler die Stoekgenossen nieht zu den 
Zuckerwassersehalchen. 

Beides ist so merkwiirdig, daB es einer naheren Ausein
andersetzung wert ist. 

Warum nicht alle sammelnden Bienell tallzen. 

'Vir bieten den gezeiehneten Bien en an ihrer Futterslelle 
ein mit Zuekerwasser gefiilltes Sehalchen (Abb. 55). Sie sam-

Abb. 55. "Reiche Tracht" am kunstlichen Futterplatz. Die Bienen Eaugen 
am gefullten Zuckerwasserschalchen. Von oben herab photographiert. 
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meln, sie tanzen nach del' Heimkehr auf den \Vaben. Sie sam
meln und tanzen, solange wir das Schalchen gefiillt halten, 
und holen so andauernd Neulinge herbei, die wir standig weg
fangen mussen, wenn die samme~nde Schar nicht ins Un
gemessene wachs en solI. 

Dann stell en wir statt des gefullten Schalchens ein anderes 
auf, das mit mchrfachen Lagen von FlieBpapier ausgelegt ist. 

Abb.56. "Sparliche Tracht" am 
kiinstlichen Futterplatz. Die Bie
nen saugen an FlieBpapier, welches 
von unten her vermittels einer 
Spritze sparlich mit Zuckerwasser 

durchtrankt wird. 

Wir befcuchten dieses \e1'
mittelst einer Spritze von 
unten her mit Zuckerwasser, 
das die Bienen muhsam, und 
ohne sich richtig vollpumpen 
zu konnen, aus den Fasern 
des durchfeuchteten Papiercs 
hcraussaugen mussen. Wir bie~ 
ten, statt del' reichen Tracht, 
sparliche Tracht (Abb. 56). 
Sie sammeln mit unvermin
derter Ausdauer weiter. Abel' 
nun mussen sie sich plagen, 
und jetzt tanzen sie nicht 
mehr. Heimgekehrt, trippeln 
sie auf den Waben empOl', 
wurgen ihre sparliche Aus
beute heraus, urn sie, wie 
immel', den Futterabnehmern 
zu ubergeben, und ohne nul' 
einen Ansatz zu einem Rund
tanz zu machen, kehren sie 
urn und eilen zur Futterstellc 
zuruck. Mit dem Ausbleiben 

del' Tanze bleiben auch die Neulinge aus, und die Schar 
erhalt keinen wei tel' en Zuwachs_ 

\Vir kommen den nalurlichen Verhaltnissen naher, wenn 
wir den Versuch, slatt mit Zuckerwasserschalchen, mit Blu
men ausfuhren. Schneiden wir z. B. einige bluhende Robi
nienzweige ab, stecken sie in ein GefaB mit \Vasser und be
wahren sie an einem VOl' Insekten geschutzten Ort auf, so hat 
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sich nach einigen Stunden reichlich Nektar in den Eliiten an
gesammelt. Nun bielen wir der Bienenschar diesen Elumen
strauB am gewohnten Futterplatz. Es bedarf eines klein en 
Tricks, urn sie ohne Zeitverlust zum Besuch der Eliiten, die 
ihnen neu sind, zu veranlassen. Sobald dies gelungen ist, beu
ten sie diese natiirliche reiche Trachtql1elle aus und beneh
men sich genau so, wie am gefiillten Zuckerwasserschalchen, 
sie trinken sich voll, tanzen daheim und holen rasch Ver
starkung herbei. Aber bald sind ihrer so viele, daB sie 
den Honig rascher davontragen, als er von den Eliiten
kelchen neu gebildet wird. Aus dem OberfluB wird spar
liche Tracht, das Sammeln geht weiter, die Tanze horen auf, 
und die Sammlerschar erhalt keinen neuen Zuwachs aus 
dem Heimatstock. 

So reguliert sich in einfachster Weise die GroBe des Auf
gebotes von sammelnden Bienen nach der Ergiebigkeit der 
Trachtquelle. Ware dies nicht der Fall, wiirden die Tanze 
weiter dauern, dann wiirden unnotig viele Krafte herangeholt, 
die vielleicht anderwarts besser am Platze sind. 

Wenn eine Pflanzenart im Erbliihen begriffen ist und eben 
von den eraten Bienen entdeckt wird, oder friihmorgens, 
wenn sich nach nachtlicher Ruhe die ersten Sammlerinnen 
hinausbegeben und die Kelche gefiillt finden, dann ist die 
Zeit des Tanzen,s fiir die bliitenbesuchenden Bienen. Aber bald 
halt sich Bienenaufgebot und Honigangebot die Wage. Nun 
haben wir "sparliche Tracht", meist fiir den ganzen Rest des 
Tages, und suchen im Stock vergeblich nach tanzenden Bienen, 
wenn wir nicht den Segen des gefiillten Zuckerwasserschal
chens flieBen lassen. 

lVarum tanzende Bienen, die von Blumen kommen, 
ihre Kameraden nicht an die Zuckerschiilchen schicken. 

Die tanzenden Bienen alarmieren ihre Stockgenossen und 
send en sie nach allen Seiten auf die Suche; sie suchen schein
bar planlos die Gegend ab, und haben doch ein bestimmtes 
Ziel im Sinn; das wird iiberraschend deutlich durch folgen
den Versuch: 



"Vir stollen auf unserem Fulterplatz staU des gefiillten 
Zuckerwasserschalchens einen klein en BlumenstrauB auf, z. B. 
AlpenveiIchen. Um beliebige Blumen verwenderr zu konnen 
und um uns davon unabhangig zu machen, ob sie gerade viol 
oder wenig Honig absondern, geben wir in jede Bliite einen 
Tropfen Zuckerwasser, das wir in dem MaBe ersetzen, wie os 
die Bienen davontragen. Damit diese nul' in den Blumen 
Nahrung finden und nieht etwa herunterfallende Tropfen 
yom Tisch aufsammeln konnen, stellen wir die Blumenvase 

Abb.57. Eine Bienenschar wird auf den 
Bliiten von Alpenveilcben mit Zuckerwasser 
gefiittert; abtropfendes Zuckerwasser fallt 

in die Wasserschiissel. 

in eine groBere Schiisscl 
mit Wasser (Abb. 57)' 
Die gezeichneten Bienen 
find en also an Alpen
veilchen reiche Tracht 
und tanzen auf den Wa
ben. 

Abseits, an einer be
liebigen Stelle, selzen 
wir ins Gras eine Schale 
mit Alpenveilchen, die 
nieht mit Zuckcrwasser 
beschickt sind, und da
neben eine Schale mit 
anderen Blumen, z. B. 
mit Phlox (Abb. 58). 
Der Alarm wirkt, und 
bald sieht man aller-

orten Bienen such end iiber die \Viese schwarmen. Sie kom
men aueh an unsere Blumenschalen, sie fliegen an die Alpen
veilchen und wiihlen in den Bliiten mit einer Ausdauer 
herum, als waren sie fest davon iiberzeugt, hier miisse etwas 
zu finden sein. Abel' an del' Schale mit den Phloxbliiten flie
gen sie ganzlich uninteressiert voriiber. 

J etzt entfernen wir am Futterplatz die Alpenveilchen und 
ersetzen sie durch Phloxbliiten, die in gleicher Weise mit 
Zuckerwasser reich versehen sind. Es sammeln dieselben Bie
nen wie bisher, aber sie sammeln nieht mehr an Alpenveil
chen, sondern an Phloxbliiten (Abb.59). Auf dem Wiesen-



platz bleibt aUes stehen wie es war. Dnd schon nach wenigen 
Minuten andert sich dort das Bird. Das Interesse an den 
Alpenveilchen laBt nach, die neu herankommendcn Bienen 

Abb. 58. vVahrend die Bienen am Futterplatz auf Alpenveilchen gefiittert 
werden (Abb.57), befliegen die suchend aussehwarmenden Neulinge am 
weit abJiegenden Beobachtungsplatze die Sehale mit den Alpenveilehen, 
die Phloxbliiten aber beaehten sie nicht. Weder die Alpenveilchen- noch die 
Phloxbliiten sind hier mitZuckerwasser versehen und enthalten aueh keinen 

den 'Bienen zuganglichen Nektar, 

befliegen die Phloxbluten, ja, uberall in den benachbarten 
Garten, wo Phloxstauden zu finden sind, sehen wir die Bie
nen emsig an den Eluten sich bemuhen - ein kurioser An
blick fiir jeden, der weiB, 
daB die tiefen Elumen
rahren diesel' Bluten nur 
dem langen Russel del' 
Schmettel'linge zugang
lich sind, und daB die 
Bienen den tief gebol'ge
nen Nektar hier gar 
nicht erreichen kannen 
und daher unter norma
len Umstanden auch nie
mals an Phlox gesehen Abb. 59. FiHterung der Bienenschar auf 
werden. Es ist ganz offen- Phloxbliiten. 

kundig, daB die suchen-
den Bicnen wissen, wonach sie zu suchen haben, und daB die 
Tanzerinnen daheim verkundet haben, welche Blumensorte 
die Spcnderin der reich en Tracht ist! 
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Der Versuch gelingt stets mit demselben Erfolg, ob wir 
an Alpenveilchen oder Phlox, an Enzian oder Wicken, Distel
bliiten oder HahnenfuB, Bohnen oder Immortellen das Futter 
bieten. Die ZweckmaBigkeit leuchtet ein, sobald wir uns diJ 
natiirlichen Verhaltnisse vorstellen. \Venn eine neu erbliihte 
Pflanzenart von suchenden Bienen entdeckt wird, so verkiin
den diese den Fund durch ihre Tanze im S~ock; darauf flie
gen die alarmierten Stockgenossen zielsicher jene Bliitenart 
an, die durch reiche Honi:sabsonderung die Tame veranlaBt 
hat, anstatt ihre Zeit mit unniitzem Herum3uchen an Blumen 
zu verliere;1, die nichts Zll bieten haben. Aber wie ist das zu 
erklaren? Unmoglich konnen wir glallben, daB die Bienen
sprache fiir jede Blumenart ihren Ausdruck hat. 

Und doch ist es so, nur ist der Ausdruck kein "Wort", 
wie wir es verstehe_1. Eine Blumensprache enthiillt sich hier, 
im wahren Sinne, unglaublich einfach, zweckmaBig und reiz
voll. Wahrend die Sammleri:l den siiBen Saft aus den Blumen 
saugt, bleibt etwas von dem Bliitenduft an ihrem Karper 
haften. Sie duftet noch nach dies en Blumen, wenn sie nach 
cler Heimkehr tanzt. Die Kameraden, die hinter ihr hertrip
peln und sie dabei so interessiert mit ihren Fiihlern (den Ge
ruchswerkzeugen) unlersuchen, nehmen diesen Duft wahr, 
pragen ihn dem Gedachtnis ein und nach die3em Duft suchen 
sie, wenn sie daraufhin durch die GeJend schwarmen. 

1st dies richtig, so ka:J.n der Versuch nur mit duftenden 
Blumen gelingen. So ist e3 auch: 

Es ist ni~ht so einfach, wie man vielleicht denkt, Blumen 
zu finden, die vollig geruchl03 sind. Aber e3 gibt solche, z. B. 
manche Schwertlilienbliiten. Fiittern wir an solchen, dann 
versagt die Blumeasprache der Bienen, und ein noch sa auf
fallender StrauB, an anderem Ort ins Gras ge3etzt, bleibt ohne 
Gaste. 

Wenn jemand noch daran zweifelt, daB der Duft das Ver
slandigungsmittel sei, dann miiBte ibn folgendes Experiment 
iiberzeugen: Wir fiittern die sammelnde Schar aus einem 
Zuckerwasserschalchen auf einer Unterlage, der wir durch 
einige Tropfen Pfefferminzal einen bestimmten Duft ver
leihen. Abseits im Grase stellen wir mehrere Schalchen mit 
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Futter hin, jedes auf einer anden duftenden Unterlaze, und 
eine3 davon mit Pfefferminzduft. Nur die3e3 bckt die aus
schwarmenden Neulinge an, bei den andel's duftenden Schal
chen fliegen sie achtlos voriiber. Sie suchen nach dem Duft, 
der den Tanzerinnen anhafteL \Vir brauchen nur den Riech
stoff am Futterplatz zu wechseln, und mit der Duftparole 
andert sich stets in entsprechender \Veise das Ziel der suchen
den Bienen. 

Bei der urspriinglichen Anordnung aber, von der wir aus
gegangen sind, bei der Fiitterung an einem duftlosen Schal
chen, vermiBt die Gefolgschaft del' Tanzerinnen an diesen 
einen spezifischen Duft. Auch jetzt ziehen sie nicht ohne 
jeden Anhaltspunkt in die Welt hinam: sie wissen, daB aBe 
die duftenden Blumen, denen sie auf ihrer Streife nahe
kommen, nicht die gcsuchten sind und verlieren an ihnen 
keine Zeit. Sie suohen den verkiindeten Honig an Stellen, wo 
kein Blumenduft zu spiiren ist; sie sind es, die an unsere 
Schalchen im Grase kommen. 

Ein Kontrollversuch mit unerwartetem Ausgang. 
\Ver da meint, es sei nun alle3 klar und wir durchschauen 

schon die "Sprache" de,r Bienen, befindet sich im Irrtum. 
\Vir machen eine Prohe. 

Bisher war stets nur von einem Futterplatze die Rede. \Vir 
k6nnen die Bienen umeres Beobachtungsstockes auch gleich
zeitig an zwei Platzen fiiUem, 
und zwar rich ten wir es so 
ein, daB l'echts und links vom 
Stocke je eine Schar von ge
zeichneten Bienen sammelt. 
Die einen verkehren nur am 
Platz A und kenncn nur die-

9······ .. 
''''''. \/ / 

1St sen, die anderen fliegen zum 
Platz B und wissen nul' von Abb. 60. St Bienenstock. A und JJ 

zwei Futterplatze. (Nahere Erklarung 
ihm (Abb. 60). N un bie~en wir im Text.) 

bei A ein gefiilltes Zncker-
wasserschalehen, also "reiche Tracht", bei B nur FlieBpapier, 
das mit Zuckerwasser getrankt ist, also "sparliche Tracht". 
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Die Schar A tanzt im Stock, die Schar B sammelt auch, abel' 
sie tanzt nicht. \Vas ist zu erwarten? 

Die tanzenden Bienen werden ihre Kameraden nach allen 
Seiten auf die Suche schicken. Einen Duft haben wir wedel' 
hier noch dort beigegeben, die Neulinge suchen nach duft
losem Ziel. Auf ihrer Streife konnen sie sieh ebensogut dem 
Platz B wie dem Platz A nahern, hier wie dort sehen sie sam
melnde Bienen und werden sich ihnen zugesellen. An beiden 
Plaizen sollten sich also N eulinge in etwa gleicher Zahl ein
stell en. In Wirklichkeit aber kommen zum Futterplatz A in 
der gleichen Zeit angenahert zehnmal soviel neue Bienen wie 
zum Futterplatz B mit seinem sparlichen Futter. Das ist 
wiederum sehr zweckmaBig. Aber es muB uns noeh ein 
"Wort" der Bienenspraohe verborgen sein. Denn woran soll
ten die Bienen, die sich dem sparliehen Futterplatz nahern., 
erkennen, daB sieh anderwarts der Zuflug besser lohnt? 

Aufmerksame Beobachtung an beiden Platzen offenbart 
uns etas Wort, das uns noeh fehlte. Wieder ein Duftwort, 
aber nieht von Blumen iibertragen, sondern von den Bienen 
selbst erzeugt. J ede Arbeitsbiene tragt ein kleines "Duft
flaschchen" stets gebrauchsfertig bei sich. Auf ihrem Riicken, 
nahe der Hinterleibsspitze, findet man eine Hautfalte, die fiir 
gewohnlich nach inn en eingeschlagen und daher unsichtbar 
ist, die aber willkiirlich als ein feuchtglanzender Wulst vor
gestiilpt werden kann. Dann kann ein Rieehstoff, der von 
besonderen Driisen in dieses Taschchen abgeschieden wird, 
frei nach auBen treten und sich verbreiten. Auch fiir die 
menschliehe Nase ist der melissenartige Geruch deutlich be
merkbar. Fiir die Bienennase, die auf diesen Eigenduft be
sonders eingestellt sein muB, ist er - das kann man durch 
Experimente beweisen - ungemein intensiv und weithin er
kennbar. 

Die Bienen, die zum reichgefiillten Futterschalchen an
geflogen kommen, stiilpen nun ihr Duftorgan aus, sie um
schwarmen das Sehalchen eine Weile, bevor sie sieh setzen, 
und schwangern so die Luft mit diesem Geruch, sie lassen oft 
aueh noch beim Saugen den duftenden Wulst vortreten 
(Abb. 61) und locken so die herumsuehenden Bienen aus 
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einem betrachtlichen Umkreis an die Stelle, wo sich das Ein
heimsen lohnt. Die Tiere aber, die bei sparlicher Tracht 
sammeln, halten den Duft im eingefalteten Taschchen ver
schlossen. 

DaB der zehnfach iiberwiegende Anflug von Neulingen an 
der reichen TrachtqueUe wirklich nUT auf diesen Lockduft 
cler Sammlerinnen zuriickzufiihren ist, laBt sich beweisen: 
wir fiittern wieder an beiden Platzen A und B, und bieten 
mesmal an beiden Platzen reiche Tracht, gefiiIlte SchiiIchen. 

Abb. 61. Drei Bienen am Futterschii.lchen; das linke sitzende Tier 
stiilpt das Duftorgan aus, welches als schmaler, glanzender Wulst 
knapp iiber der Hinterleibsspitze (unter dem weiBen x ) erkennbar 

ist. Die recljts sitzende Biene hat das Duftorgan eingezogen. 

Aber den Bienen bei B ziehen wir mit einem feinen Pin.sel 
eine zarte Schellackkappe iiber die Stelle, wo das Duftorgan 
sitzt, so daB sie es nicht mehr ausstiilpen k6nnen. Das stOrt 
sie an sich nicht im mindesten, sie merken es wohl gar nicht 
pnd benehmen sich genau so, wie die Schar A, nUT daB sie 
eben nieht duften k6nnen. Und obwohl nun beide Scharen 
auf den Waben ihre Tanze auffiihren, obwohl an beiden 
Platzen ein gefiilltes Schalchen winkt und die eifrigen 
Sammlerinnen gleich rege ab und zu fIiegen, erhalt der 
Futterplatz A, wo die Duftorgane in Tatigkeit sind, den zehn
fachen Zuwachs an Neulingen me der Futterplatz B, wo wir 
die Duftorgane der Bienen auBer Betrieb gesetzt haben. 
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Die gleiche Rolle, wie hier an den Glasschalchen, spielt das 
Duftorgan beim natiirlichen Blumenbesuch. 

Nun endlich konnen wir die VersUindigungsweise der Bie
nen in ihrer einfaehen Vollkommenheit iibersehen: 

Wenn eine Pflanzenart in Bliite tritt, sammelt sieh in ihren 
Blumen reichlieh Nektar an, solange sie noch nicht entdeckt 
sind und nicht gepIiindert werden. Smndig sind einzeIne Bie
nen unterwegs, die auf die Suche nach neuen Trachtquellen 
auszugehen haben. Findet eine solehe Kundsehafterin den 
neu gedeckten Tisch, dann trinkt sie sich voll, fliegt heim 
und verkiindet durch ihren Tanz die reiehe Tracht und zu
gIeich durch den ihr anhaftenden Blumenduft das ZieI, nach 
dem die Kameraden zu suchen haben. Diese schwarmen dar
auf nach allen Seiten aus - und das ist gut, denn die Pflan
zenart, die an irgendeiner Stelle zufallig durch jene Kund
schafterin entdeckt worden ist, wird urn die gIeiche Zeit auch 
anderen Ortes ihre Bliitenkelche offnen; es ware unzweck
maBig, wenn sie vom Stock aus nur in einer Richtung gesueht 
wiirde. Wer von den suchenden Bienen aber in eine Gegend 
kommt, wo schon ergiebig gesammeIt wird, erhalt dureh 
den intensiven Loekduft der SammIerinnen noeh einen be
sonderen Wink, wohin er sieh zu wenden hat, und spart so 
Zeit und miihsames Suehen. 1st dann die Schar so groB ge
worden, daB der abgesonderte Honig leieht bewaItigt wird 
und nieht mehr im DberfIuB vorhanden ist, dann finden die 
Tanze ihr Ende und die SammIerschar, geniigend an ZahI, er
halt keine weitere Verstarkung. 

Del' "Schwiinzeltanz" del' Pollensammler. 

Wa:s wir bisher von der "Spraehe" der Bienen kennen
geIernt haben, bezog sich nur auf die Nektartracht. Neben 
dem Honig wird aIs zweites unentbehrliches NahrungsmitteI 
Bliitenstaub vom Bienenvolke gesammelt. DaB sich aueh die 
PollensammIer untereinander iiber ergiebige Fundplatze ver
standigen, ist von vornherein wahrs~heinlieh. DaB auch sie 
tanzen, davon iiberzeugt uns ein Blick in den Beobaehtungs
stock an jedem sonnigen Friihlingstag. Die Bienen, die von er-
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giebiger Pollentracht heimkommen, sind ja leicht kenntlich 
an den dick en Hoschen, die sie an den Hinterbeinen tragen 
(vgl. Abb. 15 auf S. 17). Und solche Pollensammler sieht man 
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Abb.62. "Schwanzeltanz" einer Pollensammlerin auf der Wabe; abc d e f 
sechs aufeinanderfolgende Stadien des Tanzes; in a und b sind die Waben

zellen angedeutet. 
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auf den Waben mit einer erstaunlichen Ausdauer sich im 
Kreise drehen. Sie laufen aber keine vollen Kreise aus, und 
ihr Tam ist anders als der der Nektarsammler. 

Die Biene rennt einen engen Halbkreis, macht dann eine 
schade Wendung und lauft in gerader Linie zum Ausgangs
punkt zuruck, beschreibt nun einen zweiten Halbkreis naeh 
der anderen Seite, der den ersten zum vollen Kreisbogen 
sehlieBt, geht wieder in gerader Linie zum Ausgangspunkt 
zuruck und so geht es minutenlang am selben Fleck fort, 
Halbkreis links herum, geradeaus zuruck, Halbkreis rechts 
herum, geradeaus zuruck, Halbkreis links herum usw. Was 
aber diesen Tanz der Pollensammler am auffalligsten vom 
Rundtanz der Nektarsammler unterscheidet, ist eine rasche 
Schwanzelbewegung mit dem Hinterleibe, die stets wahrend 
des geradlinigen Zurucklaufens vom Ende eines Halbbogens 
zum Ausgangspunkt ausgefuhrt wird (Abb.62). 

Eine Reihe von Fragen drangen sich auf; sie kommen 
leicht, aber die Antwort kommt schwer. Denn die Schwanzel
tanze sind zwar leicht zu sehen, aber mit den Schwanz·elt
tanzerinnen ist schwer zu experimentieren. Wir konnen den 
Nektar der Blumen im Experiment durch Zuckerwasser er
setzen und nichts ist leichter, wie einen kunstlichen Futter
platz fur Neklarsammler einzurichten; aber wir haben kein 
vollwertiges Surrogat fiir Blutenstaub. Wir miissen pollen
fuhrende Blumen bieten. Die Bienen lassen sich aber schwer 
an unseren kiinstlichen Pollenfutterplatz ziehen, wo ihnen 
die Welt offen steht und allenthalben so reichlich Pollen 
spendet, wie es im Fruhjahr der Fall ist; laBt aber spater 
die Pollentra·cht nach, so ist uns auch nicht geholfen, denn 
wir sind bei dies em Futter auf die Blumen angewiesen und 
konnen den Versuchstisch nieht reicher mit Pollen decken, 
als die Natur ihn bietet. 

Doch es gibt ein Auskunftsmittel, und es hat sich bewahrt: 
wir wandern mit dem Bienenstock im Friihling in ein groBes 
Gewachshaus, wie sie in den botanischen Garten zu finden 
sind, und lassen die Bienen im Glashaus fliegen, wo es keine 
andere Tracht fiir sie gibt, als die wir ihnen mit Absicht 
bieten. Hier konnen wir die Pollensammler nach Wunsch 
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befragen nach ihrer Art und Weise. Was davon den Leser 
interessieren diirfte, ist etwa folgendes: 

Genau wie die Nektarsammler tanzen auch die Pollen
sammIeI' nur bei reicher Tracht. An Blumen, die sparlich Pol
len bieten, an denen das Haseln nur langsam und miihsam 
vonstatten geht, weil sie zu wenig Bliitenstaub haben, wird 
auch gesammelt, abel' nach der Heimkehr unterbleibt der 
Tanz. 

Genau so, wie der Rundtanz der Nektarsammler, wirkt 
auch der Schwanzeltanz der Pollensammler auf die Um
gebung alarmierend und ruft Verstarkung auf den Plan. 
Auch hier schwarmen die Neulinge n1l<ch allen Seilen aus, und 
suchen doch mit bestimmtem Ziel. Sie fliegen mit Sicherheit 
die Blumensorte an, von der die Tanzerin den Pollen ge
sammelt hat. Auch das Duftorgan tritt im selben Sinne wie 
bei den Nektarsammlern in Tatigkeit. 

Aber ein kleiner Unterschied besteht doch. Er betrifft die 
Art, wie die pollenspendende Blumensorte im Stock ver
kiindet wird. Bei den N ektarsammlern erfolgt die Verstan
digung hieriiber durch den am Karpel' haftenden Bliitenduft. 
Die Pollensammler kommen meist mit dtm Blumenblattern, 
die ja hauptsachlich den Duft der Bllllmen aushauchen, nicht 
oder nur fliichtig in Beriihrung. Aber sie trag en im Bliiten
staub einen Bestandteil der beflogenen Blumen mit nach 
Hause. Der Bliitenstaub hat seinen spezifischen Duft, deut
lich verschieden yom Duft del' Blumenblatter, und auch wie
der verschieden bei jeder Bliitensorte. Es ware denkbar, daB 
hier die Pollenhaschen die duftenden Boten sind. 

DaB dies so ist, wird schon wahrscheinlich aus dem Be
nehmen der Stockgenossen, die der Pollensammlerin bei ihrem 
Tanz Gefolgschaft leisten. Sie haben es mit ihren Fiihlern 
hauptsachlich auf die Haschen abgesehen. Hat die Sammlerin 
die Hoschen in eine Pollenzelle abgestreift, so wiederholt sie 
bisweilen noch eiumal ihren Tanz, und dann beschnuppern 
die Kameraden die Hinterbeiue, wo die Hoschen gesessen 
hatten. 

Die Vermutung wird zur GewiBheit durch folgenden Ver
such: 
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Wir rich ten fur die Pollensammier unseres Stockes zwei 
Futterplatze ein; am eincn Platz (R., Abb.63) sammelt eine 
gezeichnete Schar an wilden Rosen, am anderen Platz (G.) 
sammclt einc zweite Schar an groBen Glockenblumen Bluten
staub. Entfernen wir an beiden Platzen die BIumen und las
sen eine Futterpause eintreten, so bleiben die Sammlerinnen, 
nachdem sie eine Weile vergeblich gesucht haben, daheim im 
Stock und nur ab und zu kommt cine von ihnen als Kund
schafterin hera us, um zu sehen, ob es wieder etwas gibt. 
Stellen wir am Glockenblumenplatz fnsche Glockenblumen 
auf, so macht sich eine solche Kundschafterin sogleich ans 

Hoseln, fliegt heim und tanzt. 
Als erste reagicren auf solchen 
Tanz nach einer Futterpause 
die Kameraden, die schon 
vorher an den Glockenblumen 
gesammelt hahen, denn ihnen 
ist del' Duft schon vertraut; 
sie eilen sofart zu neuer 

Abb. 63. St Bienenstock. R Futter- Tatigkeit an den gewohnten 
platz mit Rosen. G Futterplatz mit 
Glockenblumen. (Nahere Erklarung Platz, zu den Glockenblumen, 

im Text.) wo sich hei andauernden Tan-
zen dann bald auah Neulinge 

einstellen. Abel' die Rosensammler bleiben im Stock, Sle 
wissen, daB sie der Glockenblumenduft nichts angeht. 

Darans ist noch nieht zu entnehmen, ob del' Duft der 
Blumenblatter oder del' Pollenduft maBgehend ist. Aber nun 
mach en wir den Versuch anders. Wir schalten wieder an bei
den Futterplatzen eine Pause ein, dann stellen wir am 
Glockenblumenplatz Glockenblumen auf, deren StaubgefaBe 
wir entfernt und durch die StaubgefaBe von Rosen ersetzt 
haben (Abb. 64 b). Eine Kundschafterin kommt, findet am 
gewohnten Platz die gewohnten Glockenblumen, schlupft in 
die BIuten und hoselt. Eine Biene der Glockenblumenschar 
hoselt am Glockenblumenplatz in Glockenblumen BIutenstaub 
von Rosen. Sie fliegt nach Hause, tanzt - und all die Ka
meraden, die seit Stunden und Tagen an den gleichen 
Glockenblumen mit ihr gesammeIt haben, nehmen nicht die 
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geringste Notiz von ihrem lebhaflen Gesehwiinzel ; dagegen 
die Rosensammler, ihr personlieh fremd, eilen auf sie los, be
rieehen ihre Hoschen und sturzen zum Flugloeh hinaus, an 

a 

c d 

Abb. 64. a Blute einer Glockenblume (Campanula medium), ein Teil der 
Blumenkrone ent fernt , um das Innere zu zeigen; der Blutenstaub von den 
zuruckgekrUmmten StaubgefaBen bleibt groBtenteils am Griffel harten. 
b Blute der Glockenblume, die BlUtenstaub tragenden Teile entfernt und 
durch die StaubgefaBe einer Rose ersetzt. c Rosenblute (Rosa moschata). 
d RosenblUte, nach Entfernung der eigenen StaubgefaBe mit zwei Griffeln 

samt anhaftendem Bliitenstaub aus Glockenblumen versehen. 

den Rosenplatz, wo sie zu sammeln gewohnt waren und wo 
sie jetzt vergeblieh naeh Blutcn suehen. Die Bienen haben 
sieh narren lassen, wir aber wissen, daB nieht der Duft der 
Gloekenblumen, in die die Sammlerin hineingekroehen ist, 
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sondern der Duft des mitgebrachten Bliitenstaubes, der yon 
den Rosen stammte, entscheidend war. 

Die Umkehrung des V crsuches hat den entsprechenden Er
folg. Eine Kundschafterin, die in Rosen Pollen von Glocken
blumen sammelt, alarmiert durch ihre Tanze die Glocken
sammler (vgl. Abb. 64 d). 

Nach all diesen Experimenten ist aber eine Frage noch 
offen: sind "Rundtanz" und "Schwanzeltanz" als zwei ver
schiedene Ausdriicke der Bienensprache aufzufassen, von 
denen der eine bedeutet: "es gibt reiche Nektartracht", der 
andere: "es gibt reiche Pollentracht", und in diesem Sinne 
von den Kameraden verstanden wird? Oder ist die verschie
dene Form des Tanzes nebensachlich, bewirkt nur die rasche 
Bewegung an sich den Alarm und ist der Duft allein, maB
gebend fiir das Ziel, das beflogen wird? Entgegen der natiir
lichen Erwartung trifft das letztere zu. N ur einer der Ver
suche, die zur Losung dieser etwas schwierigen Frage fiihren, 
sei angedeutet. 

Wir eroffnen wieder cinen Futterplatz mit Rosenpollen. 
Dann lassen wir eine Futterpause eintreten. Die gezeichneten 
Rosensammler sitzen nach einer Weile untiitig im Stock. Nun 
lassen wir an einem anderen Futterplatz eine Biene, die nicht 
zur Rosenschar gehort, Zuckerwasser trinken. Wahrend sie 
saugt, kleben wir an ihre Hinterbeine Hoschen aus Rosen
pollen, die wir vorher einer Rosenpollensammlerin abgenom
men haben. Vollgesogen fliegt sie heim und fiihrt einen 
typischen Rundtanz auf, keinen Schwanzeltanz wie die Pollen
sammler, aber sie tragt den duftenden Rosenpollen an ihren 
Beinen und alarmiert die Pollensammler, die prompt an die 
Rosen fliegen. 

Es geht daraus hervor, daB nur die lehhafte Bewegun~ 
der Tanzerin, in Verbindung mit dem Pollenduft, das Wesent
liche ist und die Form des Tanzes, ob Rundtanz oder Schwan
zeltanz, keine ausschlaggebende Bedeutung hat. Der bio
logische Sinn des Schwanzelns scheint nur darin zu liegen, 
daB die Hoschen beim Tanz den nachtrippelnden Bienen 
dadurch eindringlich gegen ihre Riechwerkzeuge, die FUhler, 
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geschleudert werden und daB der Duft, der von den Pollen
klumpen ausgeht, im Stock moglichst verhreitet wird. 

Unser Lexikon der "Bienensprache" ist hier zu Ende. Es 
ist nicht wahrscheinlich, daB es kiinftige Forschung noch 
sehr bereichern wird, soweit es sich urn die VersUindigwlg 
iiber aufgefundenes Futter handelt. Aber die Tatigkeit des 
Bienenvolkes erschopft sich nicht im Futtersammeln. Wenn 
wir daran denken, wie vieles sonst noeh planmaBig und in 
trefflicher Zusammenarbeit vor sich geht, das Bauen, das 
Anlegen von Drohnen- und ~Veiselzellen, das Schwarmen, 
der Einzug des Schwarmes in seine neue \Vohnung usw., so 
werden wir bescheiden zugeben miissen, daB hier in Zukunft 
noch mancher Schleier zu liiften bleibt. 

I .2. Das OrientierUllssvermogen. 

Reisende beric:hten von einem crstaunlichen Orientierungs
vermogen bei Volkern, deren natiirliche Instinkte uoeh nicht 
unter der Zivilisation gelitten haben. Allbekannt 1st, wie sehr 
viele Tiere dem Kulturmenschen in dieser Fahigkeit iiber
legen sind. So hat man bei Hunden und Pferden oder bei den 
Zugvogcln oft Gelegenheit, sich iiber die Sicherheit zu wun
dern, mit der sie unter schwierigen UmsUinden von einem 
entfernten Ort nach Hause finden. Die Gabe erscheint so 
ratselhaft, daB man von einem besonderen "Orientierungs
sinn" gesprochen und etwas Mystisches dahinter vermutet 
hat. Aber die dunkle Kraft, die den Tieren den Weg nacch 
Hause weist, lOst sich bei niichterner Untersuchung in eine 
Kette von Orientierungsvorgangen auf, die auf nichts an
derem beruhen, als auf hervorragenden Leistungen der tie
rischen Sinnesorgane. So ist es auch bei den Bienen. 

Wir stehen vor einem groBen Bienenhaus. Zwanzig Volker 
sind nebeneinander untergebracht, ein Stock sieht aus wie 
der andere. Tausende von Arbeitsbienen fliegen auf Tracht 
aus, pfeilschnell sausen sie davon, und die Heimkehrenden 
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sieht man zielsicher und ohne Zaudern auf ihren Mutter
stock zufliegen und im Flugspalt verschwinden. vVir fangen 
eine Biene ab, die eben nach Hause will, zeichnen sie durch 
einen Farbfleck, sperren sie in ein kleines Kastchen, wan
dem mit ihr eine halbe Stunde weit vom Bienenhaus weg 
und lassen sie fliegen. Ein Beobachter bleibt bei den StOcken 
zuruck - und berichtet uns, daB die gezeichnete Biene in 
ihren Stock geflogen ist, wenige Minuten, nachdem wir ihr 
die Freiheit wiedergegeben haben. 

Man ist versucht, an eine magnetische Kraft zu denken, die 
uber kilometerweite Strecken die Bienen so sicher in ihren 
Heimatstock leitet. Abel' wenn wir genauer zusehen, erscheint 
del' Vorgang nicht mehr so wunderbar. 

Eine junge Biene, die noch als Brutamme Dienst macht 
und den Stock noch nie verlassen hat, findet, ins Freiel ge
bracht, nicht heim, auch wenn man sie in nachster Nahe des 
Stockes fliegen laBt. Sie muB erst die Umgebung kennen
gelemt haben. Dies gelschieht, wenn sie urn ihren 10. Lebens
tag (vgl. S. 45) die ersten Ausfluge macht, und diese tragen 
deutlich den Charakter von Orientierungsausflugen. Da ist 
keine Rede von einem pfeilschnellen Abfll1g und zielsicherer 
Ruckkehr, sondem vorsichtig schwebt sie vor dem Bienen
haus auf und ab, hin und her, den Kopf dem Heimatstocke 
zugewendet, ahnlich wie wir uns in' einer fremden Stadt 
unser Unterkunftshaus gut ansehen, urn wieder zuruckzu
finden. Die nachsten Ausfluge fuhren schon in etwas groBere 
Entfernung. Fangt man solche Bienen ab und laBt sie von 
verschiedenen Orten fliegen, so find en sie aus der Nachbar
schaft des Bienenhauses heim, nicht aber aus groBerem Ab
stand. Bald werden aber die Fluge weiter al1sgedehnt und er
streck en sich allmahlich auf den ganzen Flugbereich des 
Volkes, der selten weiter als 3-4 km reicht. An entlegenere 
Punkte versetzt, finden auch die alten Trachtbienen nicht 
nach Hause. Es handelt sich also nicht urn eine angeborene 
Gabe, sondem die Orientierung uber die Lage des Heimat
stockes wird Schritt fur Schritt erlernt, und es ist auBer
ordentlich wahrschtinlich, daB die Bienen dabei, ahnlich wie 
wir im Gelande, auffallende Richtpunkte, wie Baumgruppen, 
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Hauser und dergleichen, als optische Orientierungsmarken 
verwenden. 

Auch noch ein anderer Umstand paBt allzugut zu unseren 
eigenen menschlichen Edahrungen iiber die Orientierungs
gabe, als daB wir eine geheimnisvolle Kraft annehmen miiB
ten, die die Bienen nach Hause leitet: sie verirren sich sehr 
haufig! Wie oft es vorkommen mag, daB Bienen, die noch 
mangelhaft orientiert sind, ihr Bienenhaus iiberhaupt nicht 
wiederfinden und drauBen zugrunde gehen, das wissen wir 
nieht. Aber, daB sie an einem groBen Bienenhaus, dessen 
StOcke ahnlich aussehen, sehr oft in einen falschen Stock 
fliegen, das wissen wir bestimmt. Es gibt ein einfaches Mittel, 
urn sich davon zu iiberzeugen. Wir offnen einen Stock und 
zeichnen einige hundert Insassen durch weiBe Farbtupfen. 
Nach wenigen Tagen sieht man viele weiBgezeichnete Tiere 
auch in den Nachbarstocken und sogar noch bei recht abseits
liegenden Vol kern des Bienenhauses aus und ein fliegen. 

Manchen Imkern ist das bekannt, und keineswegs er
wiinscht. Denn nicht immer lassen die Wachter fremde 
Bienen, die sie am Geruch als soIehe erkennen, unbehelligt 
einziehen. Oft kommt es am Flugloch zur BeiBerei und 
Stecherei, es gibt tote Bienen, und es gibt zum mindesten ver
lorene Zeit, die der Imker lieber auf Honigsammeln ver
wendet sehen mochte. Ganz schlimm ist es aber, wenn eine 
Konigin bei der Riickkehr yom Hochzeitsfluge den eigenen 
Stock mit einem fremden verwechseit. Es ist ihr sicherer 
Tod, und ihr ganzes Yolk ist dem Untergang verfalIen, wenn 
es nicht gelingt, rasch eine Ersatzkonigin zu schaff en. 

Es ist darum ein alter Brauch vieler Bienenziichter, die 
Vorderfront der StOcke in verschiedenen Farben anzustrei
chen, so den Bienen das Wiedererkennen ihrer \Vohnung zu 
erleichtern und einer Verwechslung mit den Nachbarstocken 
vorzubeugen. Es sind allerdings die Meinungen geteilt, ob 
diese MaBregel einen praktischen Nutzen hat, und sie wird 
daher auch keineswegs allgemein angewendet. Heute wissen 
wir, daB ein Farbenanstrich der BienenstOcke ein vortreff
Iiches Mittel ist, urn das Verfliegen der Bienen an fremde 
StOCke zu verhindern. Wir wissen aber auch, warum dies so 



oft in Zweifel gezogen worden ist. Die Augen des Menschen 
haben die Farben ausgewahlt, die fur die Augen der Bienen 
bestimmt waren. Wenn der Bienenzuchter einen gelben, 
grunen und orangeroten Stock nebeneinander stellte, oder 
einen blauen neben einen purpurroten und violetten, oder 
einen roten neben einen schwarz en, dann konnte er freilich 
keinen Erfolg sehen, denn fur die Bienen waren die Farben 
gleich (vgl. S. 5~). 

In welch em MaBe bei zweckmaBiger Farbenwahl dieses 
Erkennungszeichen des Heimatstockes zur Orientierung ver
wertet wird, kann man nieht durch Nachdenken, sondern nur 
durch Versuche erfahren: 

Ein groBes Bienenhaus, dessen StOcke aIle das gleiche Aus
sehen haben, ist hierzu geeignet. An einer Stelle desselben 
sind nebeneinander einige leere Bienenwohnungen unter
gebracht. Die Vorderwand einer solchen behangen wir mit 
einem groBen blauen Bleehschild, und legen ein ebenso blaues 
Blech auf das Anflugbrettchen (Abb. 65 a [mittlerer Bienen
stock J). Den rechten Nachbarstock versehen wir in gleicher 
Weise mit gelhen Verkleidllngen, der linke Nachbarstock 
bleibt unverkleidet und zeigt den weiBen Anstrich, mit dem 
aIle Kasten dieses Bienenstandes ausgestattet sind. Dann 
geben wir in den blauen Stock ein B{enenvolk und warten 
einige Tage. Blau, Gelb und WeiB kann das Bienenauge gut 
unterscheiden. Benutzen die ausfliegenden Bienen die ge
botene blaue Farbe, urn ihren Heimatstock zu erkennen, so 
kann man erwarten, daB sie sieh durch Vertauschen der 
blauen und gelben Blechschilder in den falschen Stock ver
leiten lassen werden. Eine VorsichtsmaBregel ist dabei Zll be
achten. Auf die blauen Blechi>childer des bewohnten Stockes. 
besonders auf das kleine Bleeh des Anflugbrettchens, haben 
sich in diesen Tagen zahllose Bienen gesetzt, als sie den Stock 
verlieBen und als sie wiederkamen. Die Bleche haben daher 
einen Bienengeruch angenommen, der auch fur die mensch
liche Nase deutlich wahrnehmbar ist. Wurden wir die blauen 
Bleche an den rechten Nachbarstock, dessen gelbe Bleche an 
den bewohnten mittleren Stock geben, und wurden nun die 
Bienen in den unbewohnten blauen Stock fliegen, so wuBten 
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wir nieht, ob sie sieh nach der blauen Farbe oder naeh dem 
Gerueh der Bleche oricntieren. Das haben wir uns schon Yor
her iiberlegt, und wir haben darum die blauen Bleche auf 

Abb. 65 a. 

Abb. 65 b. 
Nachweis, daB die Bienen die Farbe ihres Stockes zur Orientierung benutzen. 
a) der mittlere Stock ist beviilkert, die Nachbarst6cke sind leer. Der mitt· 
lere Stock ist mit blauen, der Stock rechts mit gelben Schablonen ver
sehen. Urn die Farben vertauschen zu kiinnen, ohne die Schablonen mit
einander zu vertauschen und dadurch etwa einen anhaftenden Bienengeruch 
zu iibertragen, sind die blauen Schablonen auf der Riickseite gelb, die gelben 
auf der Riickseite blau gestrichen. b) die Schablonen werden an ihren 
Platz en umgedreht und dadurch die Farben vertauscht. Ein Teil der heim
kehrenden Bienen fliegt an der leeren, jetzt blauen Bienenwohnung an. 

der Riickseite gelh, die gelben auf der Riickseite blau ge
strichen. Nun brauchen wir sie nicht auszutauschen, sondern 
wir drehen sie nur an ihren Platzen urn, dann wird der be
wohnte Stock gelb, der Nachbarstock blau, ohne daB ein Duft 
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ubertragen werden kann (Abb. 65 b). Die heimkehrenden 
Bienen fliegen daraufhin gegen die leere Bienenwohnung an, 
welche die blaue Farbe zeigt, viele gehen sagar durch den 
FlugspaJt in den leeren Kasten hinein, andere stutzen vor dem 
Eingang, weil sie offenbar den Duft ihres Volkes vermissen 
und finden ziemlich rasch, vom Geruchsinn geleitet, in ihr 
nun gelb verkleidetes Heim. 

Der Versuch befriedigt nicht recht. Wir sehen nur, daB 
die Farhe beachtet wird; doch manche Bienen scheinen ihr 
nicht ganz zu trauen. 

Abel' wer sagt denn, daB sich die Bienen bei ihren Orientie
rungsflugen nul' die Fal'be des eigenen Stockes ansehen? 
Wenn sie auch die Farbe del' Nachbarstocke beachten und 
sich einpragen, daB ihr Heimatstock blau ist und links von 
ihm ein weiBel', rechts von ihm ein gelber Stock steht, dann 
mussen wir durch unseren Versuch eine Verwirrung an
richten, denn nun steht rechts vom blauen Stock ein weiBer 
(auf del' Photographie nicht mehr sichtbar), und links ein 
gelber. Die Bienen merken eine Veranderung und werden 
vielleicht dadurch erst veranlaBt, sich teilweise- nach dem Ge
ruchsinn zu orientieren. 'Vir mussen die Sache etwas anders 
machen: 

Nachdem wir die alte Lage wieder hergestellt hruben 
(Abb. 66 a) wiederholen wir das Experiment in der Weise, 
daB wir die Bleche am bewohnten Stock umdrehen und so 
seine blaue Farbe in Gelb verwandeln, die Bleche des rechten 
Nachbarstockes aber abnehmen und umgedreht an den link en 
Nachbarstock hangen, der somit blau erscheint. J etzt bleibt 
die Farbenfolge erhalten, es steht links yom blauen Stock ein 
weiBer, reehts ein gelber, wie es die Bienen gewohnt sind. 
Der Erfolg ist verbluffend: Der ganze Schwall heimkehren
del' Bienen, der sich in del' kurzen Zeit, die ZUill Umhangen 
del' Bleche erforderlieh war, vor dem Bienenhause angesam
melt hat, zieht, ohne einen Augenblick zu zogern, in den fal
sehen Stock ein, durch die blaue Farbe verfuhrt, und so 
bleibt es auch in den folgenden Minuten (Abb. 66 b); aIle ab
fliegenden Bienen kommen aus dem gelben, aIle heimkehren
den fliegen in den blauen Kasten. 
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Es geht daraus k1ar hervor, welch entscheidender Einflug 
einem zweckentsprechenden farbigen Anstrich fiir die Orien
tierung am Bienenstande zukommt. Was del' Versuch 1ehrt, 

Abb. 66 a. 

Abb. 66b. 
Die Bienen lassen sich vollzahlig in einen falschen Stock locken, wenn die 
relative Lage des blauen Stockes (links von ihm ein weiDer, rechts ein 
gelber Stock) gewahrt bleibt. a) Die normale Anordnung, an welche die 
Bienen gewohnt sind. b) Die Schablonen am bewohnten Stock (Nr. 4) 
wurden umgedreht (so daD er gelb erscheint), die Schablonen vom rechten 
Nachbarstock (Nr.5) wurden entfernt und umgedreht (blau) am linken 
Nachbarstock Nr. 3 befestigt. Aile heimkehrenden Bienen ziehen in den 

unbewohnten, jetzt blauen Stock Nr. 3 ein. 

besUitigt sich im groBen. Streicht man auf einem Bienen
stande die Kasten in solchen Farben, dag sie fiir das Bienen
auge gut unterscheidhar sind, dann kommt es fast iiberhaupt 
nicht mehr VOl', daB eine Biene sich verirrt. Zeichnet man 
wieder elmge hundert Bewohner eines Stockes mit Farb-
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tupfen, so sieht man sie Tage und Woehen hindureh aus
sehIieBlieh an ihrem Heimatstoek verkehren. Und entspreehend 
Ieieht fallt es aueh der Konigin, sieh beim Hoehzeitsflug und 
bei den vorangehenden Orienlierungsfliigen zureehtzufinden. 
Auf dem groBen und mustergiiltigen Bienenstande des ober
bayrisehen Klosters St. Ottilien wird von den Patres seit 1920 
iiber aIle Koniginnen gcwiss,enhaft Bueh gefiihrt. 1920 und 
1921 waren die BienenstOcke noeh nieht farbig gestriehen. 
In diesen heiden J ahren gingen von 2 1 j ungen Koniginnen 
16 verioren. Nun wurden aIle BienenstOcke in zweekmaBiger, 
d. h. in einer dem Farbensinn der Bienen entsprechenden 
Weise mit Farbanstriehen versehen. In den seither verstriehe
nen fiinf Jahren kamen von !J2 Jungkoniginnen nur mehr 
3 zu Verlust. 

Die Farbe ist aher nieht das einzige Orientierungsmerkmal 
fiir die Bienen. An nieht bemalten BienensUinden rich ten sie 
sieh naeh dem Abstand ihrer Wohnung von der nachsten 
Ecke des Bienenhauses oder naeh anderen optischen Marken. 
Sie richten sieh vor aHem auch nach dem Geruch ihres 
eigenen Volkes. Wieweit hierhei der Geruch der Wahen und 
der Brut beaehtet wird, ist nicht genau hekannt. Von groBerer 
Wichtigkeit ist sicher der Geruch, den die Arbeitshienen in 
ihrem Duftorgan erzeugen und dessen Bedeutung fiir die 
Verstandigung iiber den Ort einer reich en TraehtqueHe wir 
schon kennengelernt haben (vgl. S. 96). Auch am Heimat
stock maehen die Bienen von diesem Duftorgan Gehrauch. 
1m Flugspalt und auf den Anflugbrettchen sieht man sie 
sitzen, den Kopf zum Flugloeh gewandt, den Hinterleib auf
wartsgeriehtet - so stiilpen sie die Duftfalte aus und 
fachein mit einer schwirrenden FIiigelbewegung den ankom
menden Bienen ihren Duft entgegen (Abb.67). Der Imker 
sagt: Die Bienen "sterzeIn". Sie sterzeln besonders zahlreich 
und lebhaft, sobald ein Markieren des Heimatstoekes be
sanders wichlig ist: so an den ersten Flugtagen im zeit
lichen Friihjahr, wenn die ErinnerungsbiIder iiber die Lage 
des Stockes durch die lange Winterruhe verbiaBt sind, oder 
wenn das Yolk nach dem Sehwarmen eine neue W ohnung 
hezieht, dessen Lage es sieh erst cinpragen muB. 
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Das Sterzeln kann aber den Bienen nur dann zum Auf
finden des Heimatstockes niitzlich sein, wenn das Duftorgan 

Abb. 67. "Sterzelnde" Bienen: In der Umgebung des Flugloches sitzende 
Bienen markieren diese Stelle durch den Geruch ihres ausgesttilpten Duft
organes. Durch FliigeJfacheln erzeugen sie einen Luftstrom, der den heim
kehrenden Stockgenossen den Kennduft des Volkes entgegenwirft (phot. 

Dr. Leuenberger). 

die Nase der Bienen, 
hat. Das ist tatsach-

A 

verschiedener Volker, wenigstens fiir 
einen deutlich verschiedenen Geruch 
lich der Fall. Am Stock laBt sich 
dies nicht prnfen, denn zum Ge
ruch der Duftorgane mischen sich 
hier die unkontrollierbaren andcren 
Geriiche der Brut, der Waben, der 
Konigin usw. Aber an einem kiinst
liche~ Futterplatz kann man den 
Geruch der Duftorgane isoliert auf 
seine spezifische Wirkung priifen. 
Man lockt aus einem Bienenvolke, 
das mit A bezeichnet sei (Abb.68), 
eine Schar Bienen an einen Futter-

Abb. 68: A und B Bienen
stocke; a und b Futterplatze. 
(Nahere Erklarung im Text.) 
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platz a und fiittert hier aus einem Glasschalchen Zucker
wasser; an einem zweil,en unmittelbar benachbarten Futter
platz b wird eine Schar aus einem anderen Yolk B gefiiUert. 
Jede del' beiden Bienengruppen tanzt in ihrem Heimatstock 
und schickt die Kameraden nach allen Seiten auf die Suche. 
Wir wissen, daB sie bei Annaherung an den Futterplatz durch 
das Duftorgan der sammelnden Genossen an die Trachtstelle 
gelockt werden (vgl. S. 97)' Ware der Geruch des Duft
organes bei beiden Volkern fiir die Bienen gleich, so wiirden 
an jedem der beiden Futterplatze Neulinge aus beiden Vol
kern in an genahert gleicher Zahl zustromen. Tatsachlich 
aber erhalt jede Schar Zuzug aus dem eigenen Yolk in weit 
iiberwiegender Zahl. Also wird der volkseigene Duft yom 
volksfremden Duft unterschieden. 

Soweit ist alles verstandlich. Aber ein anderes Experiment 
laBt els fraglich erscheinen, ob die Orientierungsfahigkeit der 
Bienen mit diesen Leistungen des Gesichts- und Geruch
sinnes erschopft ist. 

Ein Bienenstock wird einzeln fiir sich auf einer Wiese auf
gestellt. Nachdem das Yolk gut an den Platz gewohnt ist, 
wird es um wenije Meter nach riickwarts verschoben. Man 
sollte denken, die Bienen miiBten den auffallenden Stock auf 
der Ra,senflache weithin sehen und ihn trotz der kleinen Ver
schiebung zielsicher anfliegen, um so mehr, als auch der 
Duft des Volkes nun von dem neuen Standort ausgeht. Aber, 
so sonderbar es ist, der Anflug der heimkehrenden Bienen 
bleibt gegen die leere Rasenstelle gerichtet, wo ihr Heim 
bisher gestanden hat; hier stutz en sie, suchen herum und fin
den allmahlich den velCstellten Stock. 

Die nachstliegende Erklarung ware, daB die anfliegenden 
Bienen Orientierungsma,rken im umgebenden Gelande gleich
sam anpeilen und so die Richtung des Fluges festlegen. Urn 
solche Anhaltspunkte auszuschalten, hat man den Versuch 
auf einer groBen, wiisten ebenen Flache wiederholt, wo weit 
und breit keine Orientierungspunkte zu sehen sind. Ein dort
hin versetztes Bienenvolk laBt deutlich erkennen, wie sehr 
es die optischen Marken vermiBt. Nur zogernd machen die 
Bienen ihre Orientierungsfliige, dicht am Boden sich haltend, 
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sichtlich bemiiht, auf der gleichmaBigen Flache Anhalts
punkte zu findcn. Nur schwierig gelingt es, eine Schar an 
einen Futtcrplatz in gewisser Entfernung yom Stock heran
zuziehen, der als Ersatz fiir die fehlende Tracht errichtet ist. 
Aber es gelingt doch, und es entwickelt sich ein regelmaBiger 
Verkehr zwischen Bienenstock und Futterplatz. An jedem 
Morgen zwar beginnt cin neues, langwieriges Suchen nach 
der Futterstelle, aber ist der Verkehr einmal in Schwung, 
dann geht er mit bemerkenswerter Sicherheit vonstatten. Wie 
haben sich die Tiere in dieser Ode die Richtung gemerkt, in 
der der Futterplatz liegt, und wie finden sie wieder nach 
Hause? Haben sie eincn KompaB bei sich? 

Ihr KompaB ist der Sonnenstand. Yom Ausflug zum Scha.l
chen bis zu ihrer Heimkehr vergehen nur wenige Minuten, in 
denen die Sonne ihren Ort am 
Himmel nicht nennenswert veran
dert hat. Die Biene merkt sich die 
Richtung, in der die Sonne steht, 
und wenn sie diese z. B. beim Hin
flug unter einem Winkel von 30 0 

links im Riicken hatte, so stellt sic 
sich beim Heimflug so ein, daB sie 
die Sonne unter dem gleichen Win
kel rechts vorne sieht. Dies klin,gl 
erstaunlich und unwahrscheinlich. 
Aber ein einfacher Versuch be-
weist, daB es so ist: sperrt man 
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eine Biene, die eben zum Futter- Abb.69. (Erklarung im Text.) 

platz kam, in ein dunkles Kastchen 
und laBt sie erst nach einigen Stun den wieder fliegen, nach
dem die Sonne ihren Platz am Himmel deutlich verandert 
hat, so sucht sie den Stock in falscher Richtung und ihr Ab
flug weicht genau urn den Winkel, der dem geanderten 
Sonnenstand entspricht, von der Richtung ab, aus der sie ge-
kommen war (Abb.69). . 

Sie fliegt aber in dieser Richtung nicht in unbegrenzte 
Ferne, sondern - und das ist eine neue Dberraschung -
nach einer Strecke, die der Entfernung zwischen Futterplatz 
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und Heimatstoek entspricht, stoppt sie ihren geradlinigen 
Flug, schwarmt suchend an der Stelle herum und kann 

schlieeIich, wenn del' Abstand nicht zu graB 
o Fulle."- ist, nach Hause finden. Sie muB sich also die 

slElle Lange del' zuriickgelegten Strecke recht genau 
gemerkt haben. Dies laBt sich noch drastischer 
zeigen, wenn man eine Biene am Futterplatz 
abfangt, in ein Kastchen sperrt und von einer 
anderen Stelle, z. B. von X, hinter dem Bienen
stock, fliegen laBt. Sie fli egt dann nach der 

I B1enen- Richtung, in welcher sie vom Futterplatz aus 
sfoclr den Stock zu such en hatte, und zwar auf eine 

Ab.f!ugsort 
hmterd. Stw+

x 

\ 

, 

Strecke, die der Entfernung zwischen Futter
platz und Stock gleich ist (Abb.70). 

In einem Gelande, das geniigend optische 
Anhaltspunkte bietet, fallt es einer hinter den 
Stock getragenen Biene gar nicht ein, in fal
scher Richtung zu fliegen; denn sie erkennt 
sofort, wo sie sich befindet, und der Anblick 
der ganzen Gegend iiberzeugt mehr, als der 
Sonnenstand. Erst auf del' oden Flache mit 
ihren unnatiirlich schwierigen Bedingungen 
wird die Beniitzung del' Sonne als KompaB 

Abb. 70. (Erkla - offen bar, und die eigenartige Fahigkeit, sich 
rung im Text.) die zuriickgelegten Wegstrecken so genau zu 

merken. 
1m normalen Bienenleben werden aIle Mittel, die wir 

kennengdlernt haben, zusammenwirken, urn die Orientierung 
zu sichern. 

I 3. Die geistigen Fahigkeiten del' Bienen. 

Diesel' Abschnitt wird kurz. Denn iiber Dinge, von denen 
man wenig weiB, soIl man nieht viel sagen. 

Aber etwas muB doch gesagt werden. Wer von dem sinn
reichen Bau del' sechseckigen Bienenzellen hort, oder von der 
Dressurfahigkeit del' Tiere, von del' geschickten Art, wie sie 
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Honig und Bliitenstaub sammeln, oder von der energischen 
Abfertigung der Drohnen zu dem Zeitpunkt, wo sie dem 
Staatswesen nieht mehr von N utzen sind, der mag geneigt 
sein, bei den Bienen einen nieht geringen Grad von Intelli
genz vorauszusetzen. Doeh ist die ZweekmaBigkeit cineI' 
Handlung noeh kein Beweis, daB sie mit Dberlegung erfolgt. 

Es ist z. B. eine auBerordentlieh zweekmaBige und dureh
aus nieht einfaehe Handlung, wenn das neugeborene Kind die 
Brust der Mutter sueht. Und doeh wird niemand darin ein 
Zeichen von Intelligenz sehen wollen. Aueh die einzelnen 
Teile des Karpers "handeln" zweekmaBig. So die Baueh
speicheldriise, wenn sie eine ansehnliehe Menge Verdauungs
saft in den Darm flieBen HiBt, sobald eine Portion Nahrungs
brei aus unserem Magen in den Darm iibertritt. Und doeh 
gesehieht dies ohne unseren Willen, ja, ohne unser vVissen. 

Ais eine intelligente Handlung pflegen wir es zu bezeich
nen, wenn jemand unter Verwertung friiherer Erfahrungen 
in einer neuartigen, ungewohnten Lage das riehtige tut. Not
wendig ist also ein Erinnerungsvermagen an friiheres Ge
sebehen, ein Erfassen der gegebenen Lage und ihre geistige 
Verkniipfung mit den Gedachtnisbildern. 

Die eine Voraussetzung: ein gutes Gedaehtnis, ist bei den 
Bienen gegeben. Die Dressurversuche, von denen in friiheren 
Kapiteln die Rede war, bieten reiehlich Gelegenheit, sieh da
von zu iiberzeugen. Dressiert man auf eine Farbe, so werden 
die Bienen aueh nach mehreren Tagen schleehten Wetters 
und verhinderten Fluges wieder bei derselben Farbe das Fut
ter suehen; ja, einen Dressurduft behalten sie, aueh wenn 
er ihnen naeh kurzer Dressur vollstandig entzogen wird, 
wochenlang, und vermutlieh bis an ihr Lebensende im Ge
dachtnis. 

Aueb kann man nieht bezweifeln, daB die Bienen fahig 
sind, gewisse geistige Verkniipfungen herzustellen. Wenn wir 
z. B. dureb Fiitterung in einem blauen Kastehen mit Erfolg 
auf Blau dressieren, so ist dies ein Beweis, daB die Bienen 
die blaue Farbe, die sie beim Hineinsehliipfen ins Kastehen 
gesehen haben, mit dem innen vorgefundenen Futter in Be
ziehung gebracht, den Zusammenhang "erfaBt" haben. 



Aber wir k6nnen die geistige Leistung nieht hoeh ein
sehatzen, weil ihr auBerordentlieh enge Grcnzen gcsteekt sind. 

Mir fallt hier eine Gesehiehte von' einer M6rtelbiene ein; es 
ist dies eine nahe Verwandte unserer Honigbicne, die aber 
nieht gesellig lebt. Sie baut fiir jedes Ei eine runde Zelle aus 
Lehm, in die sie BIiitenstaub und Honig fiillt, bis der Vor
rat ausreiehend ist, urn die aus dem Ei sehliipfende Larve bis 
zur Reife zu ernahren. 1st dieser Vorrat gesammelt, so legt 
die M6rtelbiene auf die Futtermasse ihr Ei, verschlieBt die 
Offnung der Zelle, so daB ihr Kind vor feindliehen Angriffen 
geschiitzt ist, und ohne sieh urn dessen Sehicksal weiter zu 
kiimmern, maeht sie sieh an den Bau der naehsten Zelle. -
Ein Beobaehter beriehtet nun das folgende Experiment: In 
eine eben gebaute, noeh nieht mit Futter versehene Zelle 
brieht er unten eine Offnung, wahrend die Mutterbiene an 
BIiiten sammelt; naeh ihrer Riiekkehr bemerkt sie die ge
schehene Veranderung, denn sie untersueht das klaffende 
Loeh mit ihren Fiihlern; aber sic kommt nieht darauf, das 
Loch zu sehlieBen, so leieht sie dazu imstande ware, sondern 
sie entledigt sieh in der gewohnten Weise ihrer Futterladung, 
die unten dureh das Loch hinausfallt. Ladung auf Ladung 
schiittet sie naeh weiteren Sammelfliigen dureh das Loch. 
Man k6nnte erwarten, daB sie wegen des ausbleibenden Er
folges mit vermehrtem Eifer zutragt, oder daB sie das Ver
gebliehe ihres Bemiihens einsieht und die Zelle vcrlaBt. Aber 
keines von beidem trifft zu. Sie holt soviel Futter herbei, als 
normalerweise fiir die Versorgung einer Larve n6tig ist, dann 
legt sie ihr Ei, das gleiehfalls dureh den offenen Boden fallt, 
und verschlieBt oben sorgfaltig das unten weitklaffende Ge
hause. 

leb habe das Experiment nieht gesehen und weiB nieht, ob 
die Sehilderung in allen Einzelheiten riehtig ist. Wenn nieht,. 
so ware sie vortrefflieh erfunden und paBt gut zu vielfaehen 
ahnlichen Erfahrungen an anderen Insekten und aueh an 
Honigbienen. leh wiiBte bei diesen kein Beispiel fiir eine 
wahrhaft intelligente Handlung anzufiihren. Aueh die vorhin 
erwahnten Dressuren versagen, sobald die gestellte Aufgabe 
ein wenig von dem abweieht, was die Bienen seit Hundert-
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lausenden von Jahren beim Blumenbesuch zu leisten gewohnt 
sind. Die Verknupfung eines Blumenduftes mit einem Futter
fund z. B. gehort sozusagen zu ihrem naturlichen geistigen 
Rustzeug. Abel' es genugt, als Dressurgeruch statt eines Blu
menduftes einen fauligen Geruch zu wiihlen, und die Dressur 
miBlingt vollig. Del' faulige Geruch kann ihnen nicht UIl

angenehm sein, denn sie befliegen ohne das geringste Zogern 
das Futterkiistchen, das mit ihm versehen ist. Es liiBt sich 
auch durch besondere Versuche beweisen, daB diesel' Geruch 
fur die Bienennase ebenso deutlich wahrnehmbar ist wie ein 
Blumenduft. Abel' niemals haben die Vorfahren unserer Ver
suchshienen bei fauligem Geruch Honig gefunden. Aus eige
ner Kraft das geistige Band zu knupfen, geht iiber das Ver
mogen des Bienenindividuums. 

Die Lernfiihigkeit del' Bienenvolker hiilt sich also in den 
engen Grenzen dessen, was fur sie unter natiirlichen Um
stiinden Bedeutung hat und was sie seit Urzeiten gewohnt 
sind. Die Biene hiilt sich an die blaue Farbe odeI' an den 
Rosenduft, wenn sie daselbst Futter gefunden hat, so wie es 
ihre Vorfahren in ungeziihlten Generationen getan haben. Von 
ihnen hat sie es auch als geistiges Erbe iibernommen, die 
Wachszellen sechseckig zu bauen, die Pollenhoschen zu for
men, die Drohnen ahzustechen, wenn ihre Zeit um ist. Streng 
geregelt folgt auf die gewohnten Umstiinde die gewohnte 
Handlung. 

Ob etwas von ihrem Tun den Bienen bewuBt wird, kann 
niemand mit GewiBheit sagen. Und wie ihre Urahnen die 
Fiihigkeiten erworhen habe'n, die heute jede Generation als 
fertiges Erbgut empfiingt, hat noch kein Mensch entriitseln 
konnen. 

14. Andere Insektenstaaten. 

Jedermann hat schon einen A.meisenhaufen gesehen, in dem 
ein iihnliches GewimmeI herrscht wie im Bienenvolk; gewiB 
ist vielen auch das Wespennest, das man auf den Dachboden 
del' Bauernhiiuser so hiiufig antrifft, eine bekannte Erschei-
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nung; und vielleicht hat der eine oder andere Leser schon 
einmal auf einem Spaziergang ein Hummelnesl aufgestObert, 
welches freilich auch fiir den, del' es mit geschulten Augen 
sucht, nicht immer leicht zu finden ist. 

Hummeln, Wespen und Ameisen gehoren zur naheren Ver
wandtschaft der Bienen, im gleichen Sinne, wie Hunde, 
Katzen, Lowen und andere "Raubtiere" von den Zoologen als 
miteinander verwandt bezeichnet werden. So wie es neben 
den Raubtieren noch viele Saugetiere gibt, die ganz anders 
aussehen und anders gebaut sind, z. B. Rinder und Pferde .. 
Hasen und Manse, so gibt es auch zahlIose Insekten, die in 
Korperbau und Lebensweise den Bienen ferner stehen: die 
Fliegen, Kafer, Schmetterlinge und wie sie aIle heiBen. Bei 
ihnen suchen wir fast ganz vergeblich nach einem Ansatz zu 
ahnlicher Gesellschaftsbildung. J ener Verwandtschaftsgruppe 
der Bienen aber scheint die Staatenbildung im BIute zu lie
gen. Es gibt zwar auch unter ihnen viele einzeln lehende For
men, aber es gehoren andererseits aIle Insektenstaaten, die es 
gibt, in diese Sippe - mit einziger Ausnahme der eigen
artigen Termiten, die in un serer Heimat nicht vorkommen 
und deshalb auBer Betracht bleiben mogen. 

Bienen, Hummeln, Wespen, Ameisen - trotz der Ver
wandtschaft, welche Mannizfaltigkeit der Organisation, und 
welche Verschiedenheit dieser Staatswesen! Dber jedes fiir 
sich kann man ein Buch schreiben, ohne eintonig zu werden. 

Hier mag ein kurzer Seitenblick geniigen. Es wird von 
Interesse sein, was jene anderen Staaten mit dem Bienenvolk 
gemeinsam haben, und was sie unterscheidet. 

Der Ameisenstaat. 

Von den genannten staatenbildenden Insekten sind die 
Ameisen am starksten von den Bienen verschieden. Der aus 
Tannennadeln zusammengetragene Wohnhaufen unserer Wald
ameise hat mit dem kunstvollen Wachsbau eines Bienenvolkes 
nicht die geringste Ahnlichkeit und die fliigellosen Bewohner. 
die auf einem Ameisenhaufen und in seiner Umgebung so 
hastig und unstet herumkrabheln, als wiiBten sie nieht, was 
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sie wollen, sehen nieht aus, wie wenn sie die Vettem jener 
gefliigeIten Blumengaste waren, die so zielsicher durch die 
Luft sehwirren. Aussehen und Lebensweise ist sehr anders, 
die staatliehe Organisation aber in den Grundziigen ahnlich. 

Wie bei den Bienen finden wir im Ameisenvolk dreierlei 
Wesen: die Konigin als vollentwickeltes Weihchen, die Arbei
terin als verkiimmertes Weibchen, hei welchem die Fahigkeit 
zur Eiablage riickgebildet ist, und zu gewisscn Zeiten Mann
chen. Das Bienenvolk hat nur eine Konigin, im Ameisenvolk 
sind meistens mehrere, fiinf oder zehn, III ganz groBen 

~ 
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Abb.71. a Konigin (voll entwickeltes Weibchen), b Mannchen, 
c Arbeiterin der Waldameise. 

Staaten selhst mehrere hundert Koniginnen nebeneinander an
zutreffen, die friedlich zusammenleben. Aber die Hauptmasse 
des Volkes wird auch hier von den Arbeiterinnen gebildet. In 
einem groBen Staate konnen es mehrere hunderttausend sein. 
Die Mannchen sind gcfliigelt (Abb. 71); sie haben ein kurzes 
Leben. Die Koniginnen werden viele Jahre alt, aber nur 
wenige Tage lang sind sie beschwingt. Die Arbeiterinnen 
haben iiberhaupt keine Fliigel. So sind die Ameisen Kinder 
des Bodens und haben schon dadurch eine andere Lebensart 
vorgeschrieben als die Bienen, die Kinder der Liifte. 

Ein Wohnhaufen der Waldameisen ist ein Berg aus un
gezahlten Tannennadeln, Bruchstiicken kleiner Astchen, ver
trockneten Grashalmen usw., die von den Arbeiterinnen zu
sammengetragen werden. Er enthalt in seinem Inneren ein 
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Labyrinth von Wohnkammern und Gangen (Abb.72), die 
dureh viele Offnungen an der Oberflaehe des Haufens aus
munden. Aber die Ameisenwohnung ist nieht auf diesen ober-

Abb. 72. Ausschnitt aus einem Ameisenbau; Gange und Kammern mit 
Eiern (oben), Larven (mittlere Kammern) und Puppen (sog. "Ameisen

eier", unterste sichtbare Kammer). Nach Andre aus Buytendijk. 

irdisehen Berg besehrankt. Unter ihm werden Gange und 
Kammern tief ins Erdreieh gegraben. 

Die Ameisen sind nieht in dem MaBe, wie die Bienen, im
stande, Warme zu erzeugen. Aueh ihre Brut ist warme
bedurftig. Aber sie ist auf die Sonne als Warmespenderin an-
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gewiesen. Die schrag anfallenden Strahlen der Morgen- und 
Abendsonne konnten das Erdenfleckchen, wo sich das Amei
sennest befindet, nur schwach erwarmen; doch der kuppel
formige Aufbau fangt Sonnenstrahlen auf, die ohne ihn un
genutzt bliehen (vgl. Ahb. 73); das ist der Sinn des "Amei
senhaufens"; er bewirkt an sonnigen Tagen schon in fruher 
Morgenstunde ansehnlicbe Temperaturen in den obm'en 
Schichten des Nestes. Dahin schleppen dann die Arbeite
rinnen Eier und Brut, sie trag en sie tagsuber von Kammer 
zu Kammer (vgl. Abb. 72), stets dahin, wo die gunstigsten 

Abb. 73. Schematische Darstellung der Bedeutung des "Ameisen
haufens". Bei tiefem Sonnenstand wiirde die von den Ameisen be
wohnte Stelle nur von den punktiert durchgezeichneten Strahlen 
erwarmt werden; durch den Kuppelbau werden wesentlich mehr 
Sonnenstrahlen fiir die Erwarmung des Ameisenbaues nutzbar 

gemacht. 

Warme- und Feuchtigkeitsverhaltnisse zu finden sind. All
abendlich verschlieBen sie mit dem gleichen Material, aus 
dem der ganze Haufen gebaut ist, die Eingangspforten an der 
Oberflache, um der kuhlen Luft den Eintritt zu wehren; 
dann wird die Brut in die tieferen Teile des Nestes: trans
portiert, wo sich die aufgespeicherte Warme am langsten 
halt. Erst am Morgen werden die verrammelten Offnungen 
wieder freigemacht und, bei schon em Wetter, die Eier, Lar
yen und Puppen neuerdings nach oben befordert. 

Unfahig, die sommerlichen Temperaturschwankungen aus
zugleichen, sind die Ameisen gegenuber der Winterkalte vol
lig machtlos. Sie ziehen sich im Spatherbst in die tiefsten, 
frostgeschutzten, unterirdischen Teile ihrer Anlagen zuruck 
und verfallen in einen Zustand der Starre. So verschlafen sie 



die schleehte Jahreszeit und brauehen darum aueh keine 
Wintervorrate zu sammeln. 'Venn sie die Fruhlingssonne 
weekt, finden sie drauEen eine frisch gedeekte Tafel. 

Es ist aber nieht der Blumenflor, der sie herausloekt. Ihr 
Nahrungserwerb gestaltet sieh weniger poetiseh als bei den 
Bienen. Zur Hauptsache nahren sie sieh von anderen Insek
ten, die, aueh bei uber1egener GroBe, dem giftigen Massen
an griff der behenden Ameisen nieht widerstehen konnen lInd 
tot oder lebendig ins Nest geschleppt werden. Ein einziges, 
groEes Ameisenvolk bringt jeden Tag mehrere tausend Rau
pen, Sehmetterlinge, Fliegen, Kafer in seinem Jagdgebiet zur 
Strecke und leistet dem Waid durch die Vertilgung schad
licher Insekten einen bedeutenden Dienst. Daneben schatzen 
die Ameisen Zucker und Honig tiber die MaBen. Manche 
Hausfrau hat dies unliebsam erfahren. Ihre naturliehen 
Zuekerquellen sind nieht die EinmaehtOpfe der Hausfrauen, 
auch nieht so sehr die Kclehe der Bluten, an denen sie den 
Honig oft nieht gewinnen konnen, wenn er in tiefen Blumen
rohren geborgen und nur einem Saugrussel zuganglieh ist, 
sondern - Blattlause, die an saftigen Pflanzenstengeln sau
gen und daselhst in s01ehem Nahrungsuberflusse leben, daB 
sie in ihren Ausscheidungen den nahrhaften Zucker in Menge 
von sieh gehen. Dieser von den Blattlausen abgesehiedene 
Zucker wird von den Ameisen begierig gesammelt und ins 
Nest getragen. Sie hegen lInd pflegen ihre Z uekerlieferan ten , 
sie schutz en sie vor Angreifern, ja, manehe Ameisen tragen 
ihre Lause im Herbst zur Oberwrinterung in die sehutzende 
Tiefe ihres Baues und bringen sie im Fruhjahr, wenn die 
Blatter sprieBen, wieder auf ihre Futterpflanze, ahnlieh dem 
Bauer, der sein Vieh auf die Weide trewt. 

Die Koniginnen beteiligen sieh nieht am Herbeischaffen 
der Nahrung. Sie bleiben im Inneren des Ameisennestes und 
sind von der Tatigkeit des Eierlegens ganzlich in Ansprueh 
genommen. Aus den Eiern schlupfen, wie bei den Bienen, 
weiBe Maden ohne Augen, Flugel und Beine. Auf eine sauber
liche Wohnzelle, wrie sie jedes Bienenkind erhiilt, mussen sie 
verzichten. Sie Iiegen zu Hauf in den \Vohnkammern beiein
ander (vgl. die Abb. 72), werden aber von den Arbeiterinnen 
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sorgfaltig ernahrt, gepflegt, an die warmsten Stellen ge
trag en und bei drohender Gefahr schleunigst in den tiefsten 
Schlupfwinkeln des Baues in Sicherheit geborgen. Die heran
gewachsenen Larven spinnen einen langlich runden Kokon 
um ihren ganzen Korper und werden zur Puppe. Diese ein
gesponnenen Ameisenpuppen kommen als "Ameiseneier" in 
den Handel, um als Vogelfutter zu dienen; die wirklichen 
Eier der Ameisen sind um vieles kleiner. Zupft man den 
Kokon vorsichtig auf, so kann man im Inneren oft schon die 
fertige, aber noch bleiche Ameisengestalt erkennen. Nach 
einer gewissen Ruhezeit erfolgt das Ausschliipfen aus der 
Puppenhiille. 

Sehr anders als bei den Bienen vollzieht sich hier die Griin
dung eines neuen Volkes. Zur Sommerszeit entstehen im 
Ameisenstaate gefliigelte mannliche und weibliche Ge
schlechtstiere, und zwar in graBen Vol kern von beiden eine 
ganz gewaltige Zah!. Bei giinstiger Witterung steigen sie zu 
bestimmter Stunde aus dem Inneren des Nestes an seine 
Oberflache und erheben sich wie eine Rauchsaule in die Luft, 
um nie mehr in ihr Mutternest zuriickzukehren. Dieses Aus
schwarmen der "fliegenden Ameisen" erinnert iiuBerlich an 
das Schwarmen eines Bienenvalkes, ist aber ein vollig anderer 
Vorgang. Bei den Bienen schwarmt die Halfte der Arbeile
rinnen mit der alten Konigin ab, die zuriickbleibende Halfte 
erhalt eine neue Konigin; durch den Schwarmakt ist ein Yolk 
gegriindet. Bei den Ameisen schwarmen nur die j ungen 
Mannchen und Weibchen aus, sie verlassen das Nest zum 
Hochzeitsflug, sie treffen in den Liiften mit den Schwarmen 
aus anderen Kolonien zusammen, und die Mannchen und 
Weibchen finden und vereinigen sich, um dann zu Boden zu 
fallen. Die Mannchen haben ihren Zweck erfiillt und sterben 
kurz nach diesem Hochzeitsflug. Die befruchteten Weibchen 
aber griinden neue Kolonien. Die wenigsten erreichen dieses 
Ziel, denn mannigfache Gefahrcn drahen ihnen auf ihrer 
Hochzeitsreise, und zahlreich sind die Feinde, die ihnen nach
stellen. 

Die junge, befruchtete Konigin wirft zunachst die Fliigel 
ab, deren sie nicht mehr bedarf und die ihr bei ihrem wei-
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teren Vorhaben nur hinderlich waren. Eine groBe Anstren
gung ist hierzu nicht erforderlich, denn die Fliigel sitzen 
locker. Sic stemmt die ausgebreiteten Schwingen nlchts und 
links gegen die Erde, driickt und zieht ein biB chen mit ihren 
Beinen daran herum, und sie fallen abo Dann grabt sie sich 
in cler Erde eine kleine Hohle, verstopft von innen das Ein
gangsloch und in diesem selbstgemauerten Gefangnis bringt 
sie die nachsten Monate zu. Hier legt sie die ersten Eier ab 
und zieht selbst aus ihnen die ersten Arbeiterinnen heran. Da 

Abb. 74. Eine Kbnigin der RoBameise, unserer grbBten deutschen Ameisen
art, in ihrem selbstgemauerten Gefangnis, bei der Betreuung der Brut. Eine 
Made ist durch bevorzugte Futtcrung herangewachsen, die anderen sind noch 

klein (etwa dreifach vergrbBert nach Dr. Eidmann). 

sie die Erdhohle nicht verlaBt, kann sie auch keine Nahrung 
herbeischaffen. Sie zehrt in dieser Zeit von clem Fettwanst, 
den sie von Haus aus mit auf die Reise nahm, und sie zehrt 
vor aHem von cler kraftigen Flugmuskulatur im Inneren 
ihrer Brust, die nun iiberfliissig gewbrden ist und allmahlich 
zerfallt; ihr Stoffmaterial wandert innerlich in die anderen 
Korperteile und in die sich entwickelnden Eier. Die Brut aber 
ernahrt sie mit ihrem Speichel und mit dem DberschuB an 
abgelegten Eiern, die sie wenigen, auserwahIten Larven reicht. 
Zunachst bevorzugt sie eine und zieht sie groB (Abb. 74), die 
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anderen erhalten nur so viel, daB sie nicht verhungern; erst 
wenn die erste Larve erwachsen und verpuppt ist, wird eine 
zweile, dann eine dritte groBgezogen - als oh die Konigin nicht 
riskieren wollte, von ihrem beschrankten Nahrungsvorrat zu 
verschwenderisch an aIle Ki.nder auszuteilen und schlieBlich 
fur keines genug zu haben. \Venn einige Larven ihre Ent
wicklung vollendet haben und die ersten Arbeiterinnen aus 
den Puppenhullen steigen, dann offnen sie das vermauel'te 
Gefangnis, schaffen von auBen Nahrung und Baumaterial 
herbei und jetzt entwickelt sich der neue Ameisenstaat zur 
BIute. 

Nun muB ich aber noch sagen: so !wnn die Grundung 
eines Ameisenstaates vor sich gehen, so kann sich ein Amei
senvolk ernahren, so kann ein Ameisennest aussehen. Es gibt 
viele verschiedene Ameisenarten und im einzelnen herischt 
eine groBe Mannigfalligkeit. Nicht aIle bauen einen Ameisen
haufen, viele legen ihr Nest unter Steinen oder in Baum
stammen an. In der Ernahrungsweise kommen originelle 
Sonderheilen vor. Manche Ameisen haben mehrere, verschie
den gestaltete Sorten von Arbeiterinnen. Die Grundung neuer 
Kolonien geht oft in etwas anderer Weise vor sich, als eben 
geschildert wurde. Und viel wunderhare Dinge, die gar nicht 
beruhrt wurden, gabe es aus dem Leben der Ameisen zu be
richten. Aber ich will ja kein Ameisenbuch schreiben. 

Der Wespensiaat. 

Ein Wespennest ist ein Gebilde aus einer grauen oder brau
nen, weichen, leicht zerstOrbaren, papierartigen Masse, mit 
seinem oberen Ende an einem Dachbalken oder dergleichen 
befestigt, an seinem unteren Ende mit einem Loch versehen. 
durch das die Wespen aus und ein fliegen (Abb. 75). Dieser 
ganze Ballon bildet aber"nur die mehrblatterige, auBere Hulle, 
entsprechend dem holzernen Kasten eines Bienenvolkes, und 
umschlieBt das eigentIiche Nest (Abb. 76). Es besteht aus 
Waben, die aus sechseckigen Zellen aufgebaut sind und da
durch mit Bienenwaben groBe Ahnlichkeit haben. Sie unter
scheiden sich von Ihnen durch ihre horizon laIc Anordnung; 



Abb. 75. Wespennest an einem Balken (nach Bischoff). 

Abb. 76. Wespennest, die auJ3eren HiiJlen teilweise entfernt. 1m Innern 
die durch kleine Saulen miteinander verbundenen Waben (nach Bischoff). 
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sie haben femer nur an einer Seite Zellen, und diese sind mit 
ihren Offnungen nach unten gerichtet; sie bestehen schlieB
lich nicht aus Wachs, sondem aus cler gleichen Masse wie die 
auBerc Hulle. 

Lange, bevor die Menschheit das Papier erfunden hat, ha
ben die Wespen schon ihre Nester aus dies em Stoff gebaut. 
Die Substanz der auBeren Hulle und der Waben ist 1m 
Grunde nichts anderes: fein zerfasertes Holz, durch ein 

Abb.77. Unterirdisches Wespennest. Erde aufgegraben; Ein
gangsrohre, die das auBere Flugloch mit dem Nestraum ver
bindet, freigelegt; Nesthiillen teilweise entfernt, so daB die 

Waben sichtbar werden. 

Bindemittel zusammengehalten. Haufig sieht man Wespen an 
Holzzaunen, Brettem, Telegraphenstangen und dergleichen 
damit beschaftigt, mit ihren festen Kiefem feine Spane her
unterzunagen. Hier holen sie das Baumaterial; ihr Speichel 
gillt das Bindemittel. 

Wer in wespenreichen Gegenden viel im Freien herum
streift, weiB nur zu gut, was ein "Wespenloch" ist: eine 
Offnung im Boden, in der die Wespen aus und ein fliegen, 
so groB wie ein Mauseloch,im Gras der Wiese oder in der 

9 Frisch, Leben der Bienen. 



dichten Vegetation eines Schlages verborgen - und wehe 
dem, der unachtsam daruber wegschreitetl Die Wiichter sind 
nicht weniger achtsam und nicht schlechter gewaffnet, als 

Abb.78. Wespe im Winterschlaf auf einem Rindenstiick. 
(Aus Bischoff.) 

die Huter des Bienenstockes. Es ist eine sehr naheliegende, 
aber sehr irrige Meinung, wenn man glaubt, diese Erdbauten 
der Wespen seien wcsensverschieden von den oberirdischen 
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Nestern. Der Erdgang, dessen auBere Miindung das "vVespen
loch" darstellt, fiihrt in gekriimmtem Verlauf in eine ge
raumige Hohle, an deren Decke, vor eindringendem Regen
wasser geschiitzt, ein typisches Wespennest hangt, mit seinen 
Papierwahen und auBeren Hiillschichten genau so angelegt 
wie die freien Bauten, nur im Schutze der Erde, statt etwa 
unter dem Schutze eines Scheunendaches. Es ist eine miih
same Arbeit fiir die kleinen Baumeister, so viele Erdkriimel 
herauszutragen, daB die geraumige Hohle entsteht. An groBe
ren Steinchen versagt ihre Kraft, sie bleiben am Grunde der 
Hohle liegen (Abb. 77)' 

Auch die groBten Wespennester, selbst die machtigen Bau
ten der Hornissen - die von den Zoologen auch zu den 
Wespen gerechnet werden - sind das Werk eines Sommers. 
Ein Ameisenstaat, ein Bienenstaat kann viele Jahre, auch 
Jahrzehnte iiberdauern; die Individuen vergehen, die Staaten 
bestehen. Anders bei den Wespen. Jeder Staat geht im Herbst 
unrettbar zugrunde. Das \Vespenvolk speichert keine vVinter
vorrate, und versteht es auch nicht, wie das Ameisenvolk, den 
Winter zu verschlafen. Nur ein-
zelne, befruchtetc Weibchen ver
kriechen sich im Herbst in ge
schiitzte Winkel, unter Moos, in 
die Ritzen zerkliifteter Baum
rinde (Abb. 78) und iiberdauern 
die schlechte Jahreszeit in einem 
Zustand der Starre. 1m Friihjahr 
griindet jedes iiberwinterte Weib
chen einen neuen Staat. 

Es baut eine winzige \Vabe, nur 
aus wenig en Zellen bestehend, 
umgibt sie mit den schiitzenden 
Hiillen (Abb. 79) und zieht die 
ersten Arbeiterinnen heran. Dies 
erinnert an die Koloniegriindung 
bei Ameisen. Aber die Wespen

I 
I 
I 

I 
F 

Abb.79. Junges Wespennest; 
W die erste Wabe, H Schutz

htillen, F Flugloch. 

konigin mauert sich nicht ein und sorgt stan dig fiir frischc 
Nahrung. Und sie legt, wie die Bienenkonigin, jedes Ei in eine 
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Zelle, in der die Made heranwachst und sich schlicBlich ver
puppt. Die ausschliipfenden Arheiterinnen lcisten der Konigin 
Hilfe und nun wird der Staat schnell groBcr. Die Wahe wird ver
breitert und unterhalb cine zweite, durch Strebepfeiler mit 
ihr verbundene angelegt; die Schutzhiille bedar£" einer ent
sprechenden Erweiterung; sie erhalt sie dadurch, daB auBen 
neue Hiillen iiher die alten gebaut und die inneren, zu eng 
gewordcnen, abgetragen werden. So entsteht aus der winzigen 
Einzelwabe zuletzt ein umfangreiches, vielstOckiges Waben
werk. Die Zellen dienen hier nur der Aufzucht von Brut, Vor
rate werden nicht in ihnen gespeichert. 

So rasch das Yolk heranwachst, es erreicht doch nie die 
Starke groBerer Ameisen- oder Bienenvolker. Mehr als 
einige tausend Bewohner sind auch in groBen Wespennestern 
nicht zu finden. 1m Hochsommer werden Mannchen und voll
entwickelte, befruchtungshediirflige Weibchen herangezogen. 
Die alte Konigin, die Arbeiterinnen und die Mannchen gehen 
mit den ersten Herbstfrosten, sofern sie diese iiberhaupt er
leben, zugrunde. Die jungen, hefruchteten Koniginnen aher 
verkriechen sich rechtzeitig, urn das Wespengeschlecht ins 
nachste Jahr zu retten. 

In ihrem Aussehen, und vielfach auch in ihrem Staaten
wesen, sind die Wespen den Bienen ahnlich. Aher ihre Er
nahrung ist, im Gegenteil zum hlumenfrohen Bienenvolk, auf 
Raub und Mord gegrundet; das haben sie mit unseren Amei
sen gemein. Zuckersaft und Blutenhonig, wo er leicht erreich
bar ist, wird wohl gerne genommen; aher die Hauptnahrung, 
vor allem auch die Nahrung fur die Brut, bilden andere In
sekten. Wer einmal gesehen hat, mit welcher Behendigkeit 
sicheine Wespe auf eine flinke Fliege sturzt, sie durch einen 
Stich erledigt, mit ein paar Bissen die Flugel und Beine ab
heiBt, den Korper zu einem Brei zerkaut, zu einer Pille formt 
und so im Handumdrehen aus dem munteren Insekt ein 
kugelrundes Breikliimpchen macht, das sie als Beute ein
hringt, oder wie sie eine an Kraften gleiche und gleich
hewehrte Biene von hinten werfallt und uberwaltig, in StUcke 
zerwirkt und die Teile nach Hause tragt, und wer gesehen 
hat, mit welcher Ausdauer diese Jagd betrieben wird, der 
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wundert sich nicht, daB in wespenreichen Sommern die iibrige 
Insektenwelt verarmt und stell en weise, sofern sie aIs "Vespen-
beute in Frage kommt, nahezu ausstirbt. . 

Der Hummelstaat. 

Wenn wir uns nach diesen Abstechern zu Ameisen und 
Wespen noch mit den Hummeln befassen, so nahern wir uns 
wieder dem Gegenstand dieses Buches. Denn die Hummeln 
hahen trotz ihres klobigen Aussehens in ihrem auBeren und 
inneren Bauplan so viel mit den Bienen gemeinsam, daB sie 
in der Tierkunde in derselben "Familie", als nachste Ver
wandte, behandelt werden. 

1m dichten Moospolster am Waldesrand, unter dem "Vurzel
werk eines Baumes, zwischen Grasbiischeln mitten auf einer 
Wiese, in einem verlassenen Mauseloch, unter dem Bretter
boden eines Holzschuppens und an mannigfachen anderen 
Ortlichkeiten kann man das Hummelnest finden. Eine hand
tellergroBe, unordentliche Wabe (Abb. 80), von einer Wachs
schicht oder auch von einer locker on Hiille aus Moos oder 
dergleichenumgeben, dazu ein paar'Dutzend, im giinstigsten 
FaIle wenige hundert Insassen, das ist die Hummelwohnung 
und das Hummelvolk. 

Von der Natur mit einem lang-en Saugriissel, mit Biirstchen 
und Korbchen ausgeriistet, wie die Bienen, sammeln die 
Hummeln Honig und Bliitenstaub als einzige Nahrung, ziehen 
von Blume zu BIume und sind nachst den Bienen deren wich
tigste Bestauher. Wie diese verwenden sie ausgeschwitztes 
Wachs bei ihrem Wabenbau. 

Die Hauptunterschiede liegen im primitiven Bau des Wa
benwerkes und in der Einjahrigkeit des Hummelstaates; wie 
der Wespenstaat, halt er clor Winternot nicht stand; einzelne. 
im Herbst befruchtete, iiberwin terte Weibchen griinden im 
Friihjahr neue Kolonien. 

Schon im zeiiigen FriihIing sieht man groBe, dicke Hum
meln am Boden herumsuchen oder geschaftig an den BIiiten 
sich herumtreiben. Es sind die iiberwinterten Koniginnen, 
auf der Suche nach einem geeigneten Nistplatze, oder schon 
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mit dem Einsammeln der ersten Vorriite beschaftigt. In die
sem Stadium ist die Hummelkonigin auf sich selbst gesteUt. 
Sie kann j a noch, so wie die j unge Ameisen- und Wespeil
konigin, alle Leistungen verrichten, die zur Erhaltung des 
Lebens und zur Aufzucht der Brut notig sind, anders als die 
Bienenkonigin, die nie in solche Lage gerat und auBer der 
Eiablage so gut wie alles verlernt hat. 

Abb. 80. Unterirdisches Nest der Steinhummel; die Wachshiille wurde teil
weise entfernt, urn die Wabe freizulegen. Links die Kiinigin, rechts eine 

Arbeiterin. Auf 2/3 verkleinert. (Nach v. Buttel-Reepen.) 

Sie schafft ein zierliches, kleines Nest, aUseits geschlosseu, 
uur mit einem Flugloch zum heraus- und hineiuschliipfffil. 
Innen baut sie runde Zellon fur die erste Brut und danehen 
einen Topf, von der Gestalt einer bauchigen Flasche als 
Honigvorratskrug fur kalte Regentage (Abb.81). Das Bau
material ist ein Gemisch aus setbst geschwitztem Wachs, an 
den Baumen gesammeltem Harz und von BIumen geholtem 
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Bliitenstauh; einen reinen Wachshau finclet man hei den 
Hummeln nieht. 

In die erste Zelle legt die Konigin etwa ein halhes Dutzend 
Eier, die sie mit Honig und Bliitenstaub verproviantiert. Sie 
verschlieBt clann die Zelle, urn sie spiiter gelegentlich wieder 
zu offnen und den heranwachsenden Maden neues Futter zu 
reichen. Aber im ganzen ist dieser Erstlingsnachwuchs an 

}' 

Abb. 81. Junges Nest der Ackerhummel, Mooshiille durchschnitten und 
aufgeklappt. Das Nest ist bis auf das Flugloch (F) allseits geschlossen. Die 
Konigin ist noch allein. In der kleinen Wabe werden die ersten Arbeite-

rinnen herangezogen. Links der Honigtopf. (Natiirliche GroBe.) 

Raum wie an Futter recht knapp gehalten und hleibt darum 
klein. Nach einer gewissen Zeit spinnt jede Made einen Ko
kon und wird darin zur Puppe. Die sparsame Multer nagt 
das unnotig gewordene Baumaterial der Zelle wieder ab, urn 
es anderweitig zu verwenden, so daB die Kokons freiliegen. 
Die Hummeln, die aus dies en Kokons schliipfen, sind klein 
und haben infolge der knappen Emahrung verkiimmerte 
Eierstocke. Es sind Arheiterinnen, die der Konigin beim Zel-

135 



lenbau und beim Eintragen des Futters behilflieh sind und 
ihr spateI' diese Verriehtungen ganz abnehmen, so daB sie 
sieh vollig del' Eiablage widmen kann. Nun wird die Wabe 
groBer, neue ZeIlen werden angelegt, abel' ohne die Kunst
fertigkeit del' Wespen und Bienen, als unregelmaBig runde 
Gebilde, mit primitiveI' Raum- und Materialversehwendung. 
Auch weiterhin miissen noeh mehrere Maden mit gemein
samen ZeIlen vorliebnehmen. Die leeren Kokons der aus
geschliipften Arbeiterinnen pflegen als HonigtOpfe Verwen
dung zu finden. Mit zunehmender Volksstiirke werden die 
Arbeitskrafte zahlreicher, d~e kommenden SproBIinge werden 
ausgiehiger ernahrt und erhalten geraumigere Wiegen. Dem
entsprechend werden sie groBer und besser entwiekelt. So 

Abb. 82. Die kleinste und groBte Hum
mel aus einem Nest. (Natiirliche GroBe.) 

entstehen im Laufe des 
Friihlings und Sommers 
alle Dbergange von. j enen 
ersten, kiimmerliehen Hun
gertieren bis zu vollent
wiekel ten Weibehen (vgl. 
Abb. 82), neben denen im 
Sommer aueh Mannehen 

herangezogen werden. Diese sind nieht so unselbstandig wie 
die Drohnen del' Bienen, sie fliegen an BIumen und sammeln 
sieh selbst ihren Nahrungsbedarf, abel' sie beteiligen sieh 
nicht an den hiiusliehen Arbeiten. Sie mach en sieh auf die 
Suche nach den aussehwarmenden jungen vVeibehen, die sie 
im Fluge befruchten. 1m Spatherbst sterben sie ab, wie aueh 
die alte Konigin und das ganze Arbeitsvolk. Denn die gesam
melten Vorrate reichen wohl iiber kurze Zeitspannen un
giinstiger Witterung, aber nieht dureh die lange W~nterszeit, 
und das loekere Nest sehiitzt nieht VOl' den Frosten. Die be
fruehteten Weibchen abel' verkrieehen sieh an geeigneten 
Stellen und sind die Koniginnen des kommenden Jahres. 



I 5 . Von Einsiedlerbienen 
und von der Entstehung des Bienenstaates. 

Die Wissensehaft ist Hingst von dem Glauben abgekommen, 
die Tierformen d~eser Erde seien bei der SchOpfung der 
Welt geschaffen worden, so wie sie heute sind. Man hat er
kannt, daB sieh im Laufe der Erdgesehichte die hoehorgani
sierten Tiere in allmahlieher Umwandlung aus einfaeh ge
bauten Formen entwickelt haben. Selbst in der kurzen Zeit
spanne, die ein Menschenleben bedeutet, kann man diesen 
ProzeB del' Artenwandlung in klein en Stufen weiterschreiten 
sehen. 

Wenn die Tierwelt von heute etwas Gewordenes ist, und 
nicht etwas Gesehaffenes, dann muB aueh der Bienenstaat 
einmal geworden sein. Niemand weiB, wie das vor sich ge
gangen ist, und wie die Urahnen un serer Bienen ausgesehen 
haben. Sie leben nieht mehr, und wir kennen sie nicht. Aber 
es ist doch von groBem Interesse, daB wir bei den nahen 
Verwandten der Bienen, bei den Hummeln, ein einfaeheres 
Staatswesen sehen, das uns eine der Stufen zeigt, uber welche 
die Entwicklung des Bienenstaates erfolgt sein ki:innte. Sie 
verwenden ihre Waehsausseheidungen beim Bauen, aber sie 
haben noch nieht den reinen Wachsbau der Honigbienen. 
Sie hauen Zellen fur ihre Maden, aber sie haben noch nieht 
die sparsamste Form gefunden. Sie gehen versehwenderisch 
urn mit ihrem Baumaterial, und die Folge ist Not an Bau
material, das Zusammenpferchen vieler Maden in zu engen 
Zellen und da:s Entstehen jener Kummerweibchen, die wir als 
Arbeiterinnen bezeichnen, die wohl die weiblichen Triebe zur 
Versorgung und Pflege del' Brut, abel' nicht die Fahigkeit 
zur Eiablage haben. Es ist gut denkbar, daB auf solche Weise 
die ersten Arbeiterinnen del' Insektenstaaten uberhaupt ent
standen sind. Sie haben ferner den Trieb, Honig unci Pollen 
auf Vorrat zu sammeln, aber der Vorrat reicht nicht fur den 
langen Winter, und im Fruhling ist noch jedes Hummclweib
chen beim Ablegen und Versorgen der ersten Eier eben so auf 
sich angewiesen wie ein einzeln 1ebendes Insekt. 



vVir kennen aber bei den Bienen auch allererste Ansiitze zu 
einem Gesellschaftslehen und auBerdem Formen, die noch 
jede Spur eines sozialen Triebes vermissen lassen. Es wird 

Abb. 83. Die so eben vollendete Nest
anlage einer Locherbiene (Eriades). Die 
alteste Larve, am blind geschlossenen 
Ende des Ganges, hat ihren Futter
vorrat fast aufgezehrt und ist nahezu 
erwachsen. In den jungeren Zellen sind 
die Maden entsprechend kleiner. Jede 
Larvenkammer hat ihren Honigkuchen 
und ist durch Harzwande von den 
Nachbarkammern getrennt. (Natiirliche 

Grofie.) 

gewiB den meisteniiber
raschend sein, daB Staaten
bildung in der Familie der 
Bienen durchaus nicht die 
Regel, sondern eine Aus
nahme darstellt. Wir ken
nen mehrel'e tausend Bienen
arten, die ihr Leben als Ein
siedler verbringen. Sie sam
meln Honig und Blutenstaub 
fur ihre Brut, sie bauen Zel
len fiir ihre Maden, abel' 
j edes Weibchen schafft fur 
sich und fur seine Brut, und 
es gibt keine "Arbeiterin
nen" . J edes dieser Wesen 
handelt streng nach den von 
der Natur ihm vorgeschrie
benen Gesetzen. Aber jede 
Art hat ihre besonderen Ge
setze, nach denen sie die 
Brut versorgt, und so gehort 
die Lebensweise dieser Ein
siedlerbienen zu den reiz
vollsten Kapiteln del' Insek
tenbiologie. 

Da gibt es z. B. eine Bienc 
(Abb. 83), diemitihrenkriif
tigen Kiefern in das Holz 
einen tiefen Gang nagt. In 

das Ende des Ganges triigt sie Bliitenstaub und N ektar, formt 
aus beidem einen Honigkuchen und legt ein Ei darauf. In 
einem gewissen Abstand, groB genug, um der heranwachsen
den Made Raum und Luft zu geben, fuhrt sie aus Harzkiigel
chen eine quer verlaufende Schutzwand auf. Eine zweite. 
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eine dritte und vierte Kammer schlieBt sie an, jede mit ihrem 
IIonigkuchen, mit ihrem Ei und der schiitzenden Harzwand. 
Zum SchluB verkittet sie das Eingangsloch mit Harz und 
kiimmert sich nicht weiter urn ihre Kinder. Jede ausschliip-

Abb.8.,. a Blattschneiderbienen bei der Arbeit; an den Blattern 
sind die durch das Herausschneiden der Blattstiicke entstandenen 
Defekte zu sehen; oben tragt eine Biene ein ausgeschnittenes und 

geschickt zusammengerolltes Blattstiick fort. 
b Ein fertiger Blattfingerhut aus langlichrunden Blattstiicken, rechts 
durch kreisrunde Blattstiicke verschlossen; er enthalt den Futter

kuchen und ein Ei. (Natiirliche GroBe.) 



fende Made findet so viel Honigkuchen, als sie zu ihrer Ent
wicklung braucht, verpuppt sich dann in ihrem Hiiuschen 
aus Holz und Harz, und wenn s,ie zur fertigen Biene gewor
den ist, wuhlt sie sich durch den Gang ins Freie. Miinnchen 
und Weibchen schlup fen aus, finden sich in der Luft, die 
Miinnchen gehen bald zugrunde, die befruchteten Weibchen 
bauen die Wiegen fur ihre Kinder, wie es ihre Mutter getan 
hat, aus einem inneren Drange, ohne es bei jener gesehcn zu 
haben, und ohne je die eigenen Kinder zu erblicken. 

Oder die Blattschneiderbiene! Sie schafft einen Gang in 
morschem Holz, fliegt dann an die griinen Bliitter eines 
Rosen- oder Fliederstrauches, oder an eine Hirnbeerstaude, 

Abb. 85. Nestanlage einer Blattschneiderbiene in morschem Holz. Es smd 
sieben Einzelnester aneinandergereiht. (Verkleinert.) 

an eine Birke, einen Apfelbaum oder dergleichen, schneidet 
mit der scharfen Schere ihrer Kiefer aus einem Blatt ein 
liinglich rundes Stuck heraus und triigt es zusammengerollt 
in ihren Holzkanal. So fiihrt sie fort und dreht die Blatt
stucke zur Gestalt eines Fingerhutes zusammen, und dieser 
grune Fingerhut ist ihre Kinderwiege. Mancher mag die 
eigenartigen Blattdefekte (Abb.84) schon gesehen haben, 
ohne die Urheberin zu kennen. In den Blattfingerhut sam
melt sie den Honigkuchen und legt ihr Ei darauf, urn dann 
die Offnung mit weiteren, kreisrunden Blattstuckchen zu ver
schlieBen (vgl. Abb. 84 u. 85). 

Wohl zu den wunderbarsten Nestern gehort das einer ge
wissen Mauerbiene. Sie . sucht fur jedes ihrer Eier ein leeres 
Schneckenhaus, bringt tief im Inneren den Futterkuchen fur 



die Larve unter, und auf diesem 
ihr Ei (Abb.86). In einigem Ab
stand errichtet sie aus einem er
hartenden Breiaus gekauten Bliit
tern eine Querwand, stopft dann den 
ganzen Rest der inner en Schnecken
win dung mit kleinen Steinchen voll, 
die durch eine zweite Wand aus 
Blattmus vor dem Herausfallen ge
sichert werden. Noch nicht genug 
des Schutzes fiir ihr Kind, das den 
NachsteUungen von vielerlei Fein
den ausgesetzt ware, holt sie in 
moosamem Fluge Halm fur Halm 
herbei und baut aus vertrock-

F 

'/ 

Abb. 86. Nestanlage einer 
Mauerbiene in einem leeren 
Schneckenhaus. F Futterku
chen, E Ei, L Luftkammer, 
B Scheidewande aus zerkau
tem BJattwerk, Bt Steinchen. 

(Zweifach vergroJ3ert.) 

Abb. 87. Das Schneckenhaus mit dem Bienenei wird durch ein Dach 
aus Halmen unsichtbar gemacht. 



neten Grasern odor auch aus loichten, d{irren Astchen, 
anderwarts aus Kiefernadeln, ein zeltformiges Schutzdach 
(Abb. 87), untor dem das Schneckenhaus schlieBlich vollig 
verschwindet. 

So lieBe sich noch lange erzahlen. 
Doch wollen wir uns lieber jenen Formen zuwenden, bei 

denen die ersten Ansatze zu einer Gesellschaftshildung zu er
kennen sind. 

Abb. 88. Massensiedlung der Pelzbiene (Anthophora) in einer Lehrnwand, 
Neugaarz a. d. Ostsee. 

In Mecklenburg wurde ich einmal auf einen aus Lehm ge
bauten Viehstall aufmerksam gemacht, dessen Wando aus
sahen, als waren sie einem heftigen Kugelregen ausgesetzt ge
wesen (Abb.88). Die Locher waren die Nesteingange von 
Pelzbienen, die hier zu vie len Tausenden ihre Wohnung bau
ten. Jede Biene grabt in die Lehmwand einen Kanal, in dem 
sie ihre Brut in ahnlicher \Veise versorgt, wie die anderCill 
einzeln lebenden Bien en. Den herausgeschafften Lehm formt 
sie zu kleinen Klumpehen, die sie vor dem Eingangsloch zu 
einem hang en den Sehlot, zu einer Einflugsrohre, zusammen-



kleht (Abb.89). Das sind freilich vergangliche Gebilde von 
zweifelhafter Bedeutung. Der erste heftige Regen waseht sic 
herunter. Was an dieser Siedlung vor aHem interessiert, ist das 
Massenquartier cler einen Bienenart auf clem beschrankten 
RaUlm. Der AnlaB clazu ist schwerlich in eincm sozialen Trieb 
zu suehen, sond-ern er Hegt in der giinstigen Nistgelegenheit, die 
sieh weit herum in der gleichen Art nicht wiederfindet. Trotz 
der cngcn Naehbarschaft baut jede Biene einsam fiir sieh 
und ohne sich um die anderen zu kiimmern. Nur hei drohen
der Gefahr raffen sie sich zu einer gemeinsamen Handlung 

Abb. 89. Ein Teil der Lehmwand aus gro13erer Nahe aufgenommen. Wo 
der rohrenftirmige Vorbau abgefallen ist, sieht man das Einflugloch zur 

Nestanlage. 

auf. Mehrere Beobaehter berichten iiber die gleiehe Erfah
rung: daB solehe Bienen da, wo sie einzeln oder in geringer 
Zahl bauen, ganz harmlos sind, wo sie aber in Menge dicht 
beieinander hausen, schreiten sic zur Verteidigung und fal
len im Schwarm iiber den her, der sie in ihrem Treiben be
lastigt. 

In solchem Vorgehen erkennt man ein gewisses Solidari
tatsgefiihl der Art, welches anderen Insekten fremd ist, bei 
Einsiedlerhienen aber nieht seIten bemerkt wird. So iiber
win tern manche von ihnen in groBerer Zahl gemeinsam in 
Erdloehern und anderen Hohlungen. Mogen aueh solehe Ver-
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sammlungen an hestimmten Pliitzen durch eine lokale Gunst 
iiuBerer Verhaltnisse erleichtert werden, so hezeugen sie doch 
das Vorhandensein. eines gewissen Herdentriebes, der eine Vor-

r 
Abb. 90. Funf 
Mannchen einer 

Einsiedlerbiene 
(Furchenbiene, 

Halictus), die sich 
bei schlechtem 
Wetter und abends 
zum Schlafe stets 
auf einer bestimm
ten Stelle eines 
verdorrten Bluten
stengels zusam
menfinden. (Na-

turliche GroBe.) 

I~4 

aussetzung fill die Entwicklung des Staaten
lebens gewesen sein diirfte. 

Vielleicht in seiner urspriinglichsten Form 
kommt er da zum Vorschein, wo er sich nur 
in einer Neigung zum Beisammensein auBert, 
ohne Sinn und Zweck. Abb. go zeigt das obere 
Ende eines verdorrten Bliitenstengels, auf 
dem sich einige Mannchen einer bestimmten, 
klein en Art von Einsiedlerbienen als Schlaf
gesellschaft zusammengefunden haben. Am 
Tage zerstreuen sie sich bei schoner Witte
rung in alle Himmelsrichtungen, aber sobald 
Regenwolken aufziehen, und allabendlich beim 
Anbruch der Diimmerung, kehren sie genau 
an dies en Zweig und genau an diese Stelle 
des Zweiges zuriick, urn gemeinsam zu ruhen. 
Nichts zeichnet diesen Stengel vor zahllosen 
ebensolchen miitenstielen der nachsten Um
gebung aus. Die Bienen finde!ll keinen 
Wiirmeschutz daselbst, in jedem Bliitenkopf
chen waren sie besser vor Kalte bewahrt als 
an dem im Winde schwankenden Stengel. Sie 
finden keine Deckung vor Regen und sie fin
den keine Nahrung dort. Sie finden auch 
nicht die Weibchen ihrer Art an dies em 
Platze. Nur ihre eigene Gesellschaft finden 
sie an diesem Stelldichein, und scheine!ll ein 
Bediirfnis danach zu haben. 

Das ist noch keine Staatenbildung. Aber 
wenn solcher Gemeinschaftssinn die weib
lichen Tiere ergreift und sich auf die Brut
pflege erstreckt, dann kann er zur Staate!ll
bildung ffrhren. Wir kennen eine Bienenart, 
die in Lehmboden einen Schacht grabt und in 
einer erweiterten Hohle cine zierliche Lehm-



wabe mit mehreren Zellen herstellt (Abb.91). In jeder 
Zelle versorgt sie ein Ei mit Honigkuehen. Aher sie fliegt 
nieht davon, wenn sie das letzte Ei gelegt hat, sondern be
waeht das Nest und erlebt das Aussehliipfen der Brut. Die 
Kinder, statt sieh in aIle 
\;Vinde zu zerstreuen, 
halt ein Gemeinschafts
sinn im Mutternest zu
riiek. Sie hauen gemcin
sam an der begonnenen 
vVahe fort, legen ihre 
Eier in dasselbe Nest, 
und gemeinsam betreucn 
die Geschwister die 
Brut, ohne Schranken zu 
errichten zwischen ihren 
Kindern. \;Ver Futter 
bringt, der bringt es fiir 
die Kolonie, und nicht 
aIlein fur die eigenen 
Nachkommen. Erst der 
Herbst zerstOrt das 
Gcmeinwesen, und im 
nachsten Friihling fangt 
jede Mutter· von vorne 
an. Hier ist ein kleiner 
Staat entstanden. 

Von solchem em
fachen Gemeinslchafts-

Abb. 91. Lehmwabe einer Furchenbiene 
(Halictus) in einer Lehmwand, Zugangs. 
schacht und Nesthiihle von vorn freigeJegt, 
links eine Zelle aufgebrochen (auf die HaIfte 

verkleinert). 

leben iiber die strengere Disziplin eines Hummelstaates bis 
zur wunderbaren Organisation del' Honigbienen ist ein wei tel' 
Weg. Die Natur hat Zeit, auf verschlungenen Pfaden einem 
unbekannten Ziel entgegen zu wandeln. Del' beschrankte 
Mensehengeist sieht nicht, woher und wohin, und ist zu
frieden, wenn er da und dort ein Stiickchen Weges er
kennen kann. 

10 Frisch, Leben der Bienen. 
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Wohnung der Bicnell 'df. 

Zahl der Bienen im Stock 2. 
Zeichnen der Bienen 42. 
Zellen 10. 
Zellenputzen 1,3. 
Ziffernsystem 42. 
Zucker, Absonderllng in d{,ll Bliilcil 

14, 15. 
Zucker als Nahrstoff 12. 
Zyklamen 56. 
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V erstandlicheW issenschaft 
\Vip der Titd "Ycrstandliche WissenschaftU besagt, soil die Sammlung, dercn erste Baodchen 

jetzt vorliegen, die neuesten Ergebnisse der Wissenschaft in wirklich vcrstandlicher Form 
\'orfuhren, so daf3 ein jcder Laie rlie Darstellunff verstehen und aufierdem mit Genuf3 lesen 
kann. Die einzelnen Biindchen sind nur von hervorragenden Kennern des hetreffenden Faches 
verfaGt, die unhedillgte Beherrschuug des Gq:;:enstandes mit der Fahigkeit klarer und inter
essauter Darstellullg vereinigen. Gerade diese Kombination soil cler neuen Samm]ung ihren 
hesondercil Stempel anfpragen. 

Zweiter Band: 

Die Lehre von del' Vererbung 
Von 

Professor Dr. Richard Goldschmidt 
Kaiser 'Vilhdm-Institut fiir Biologic, Berlin-Dahlem 

I. bis 5. Tausend 

:\lit :)0 Ahbildlln(;en. VI 11. ?17 Seiten. 1927. Gehunden RM 4.80 

III hal t s ii b e r sic h t: Einleitung. - Erbliche und nichterbliche Eigenschaften. 
Die Geschlechtszellen und die Hefruchtung. - Die Grundtatsachen der ~Iendelschen Ver
erbungsgesetze. - Weiteres uher die l\1endelschen Vererbungsgesetze. - Chromosomen und 
l\lendelspaltung. - Wei teres iiher Chromosomen und Vererbung. - Geschlechtschromosomen 
und geschlechtsgebundene Vererbnng. - Has Zusarnmenarbeiten del' Erbfaktoren. - Sum
mieren del' Erbfaktoren. - Die Entstehnng neuer Erheigenschaften. - Die Vererbnngsgesetrc 
und del' Mensch. 

Drille!' Band: 

Einftthrung in die 'Vissenschaft vOln Leben 
oder "Ascaris" 

Von 

Professor Dr. Richard Goldschmidt 
Kaiser "'~ilhelm-Institut fiir Biologic, Berlin-Dahlem 

4. his 8. Tau sen d. Z wei T e i I e 

:\lit ,51 ""bildungen. XI u. ,68 Se;Len ll. IV 11. SeiLe ,59 his 341. '9?,7 

Gehunden Itll 8.80 

in hal t s ii b e r sic h t: Form, Farbc, Anpassung. - Leben llnd ZweckmaBigkeit. -
Baut, Atmung. - Lymphe, Muskeln, Bewegung. - ~erven- nnd Sinnesorganc. - Gehor und 
Gleichge\vichfssinn, das zentrale ~ervensysfem. - Erwerb cler Nahrung. - Yerdauung, Stoff
wechsel, Allsscheidung. - Geschlecht, Fortpflanzung, Befruchtung. - Kern, Chromosomen, 
Geschlechtsbcstimmnng. - Mendclsche Gesetze und Vererbungslehrt'. - Entwicldungsgcschichte. 
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Neu-Japan 
Reisebilder aus Formosa· den Ryukyuinseln. Bonininseln • Korea 

und dem siidmandschurischen Pachtgebiet 

Vun 

Prof. Dr. Richard Goldschmidt 
Berlin-Dahlem 

Mit 215 Abbildungen und fechs Karten. VII, :)03 Sci ten. 19"17 
Gebunden RM 18.-

Das Bueh erziihlt zwanglos VOIl den als ~eu-.Japan zusammengefaI3ten Au6enbesitzungen 

Japans. "'iihrend es eine auf3erordentliche Fiille Yon Reisebiichern tiber Japan gibt - aller

din{{s hiiufig von fliichtigen Reisendcn oline .Kenntllis del' Sprache, Ccschichte, Literatur und 

des Volks geschrieben und von Fehlern und schiefen Urleilen vvimmellld -, gibt es recht 

wenig uber die interessanten Inseln und Halbinseln, die Jap<tn in neuerer Zeit seinem Reich 

einverIeibt hat. Jm Verlauf cines zweimaligen mehrjahrif.cn Studienaufenthalts hatte dn 
Verfasser Gelegenbeit, das game japanische Reich mit Ausnahme von Sacha lin Zll bereisen. 

Von diesen Reisen, so\veit sie aus dem eigen!lichen Japan herausfiihrten, ist hier berichtet. 

Altchinesische Bronzen 
Von 

Dr. E. A. Voretzsch 
Mit 169 Abbildungen und ciner Landkartc. XXIV, 335 Seiten. 1~)2+ 

Gebunden RM 48.-; in IIalbleder Gebunden RM 88.-

Das Buch ist das grundlegende Werk iiber altchillesische Bronzen, d. h. Bronzen dec 

Zeit von 2205 v. ehr. bis 960 n. Chr., dec Bliitezeit asiatiseher Bronzekunst iiberhaupt. Es 

gibt neben dec genauen .Beschreihung dec Kunstwerke und ihr('r Ornamente die fiir den 

Sammler so unerHiDlich not\vendige Wissenschaft von Erkennungsmerkmalen der allen 

Bronzen, der Art ihcec Herstellung und dec Fiilscherkiinstc. Ein einleitender geschichtlicher 

und kultureller Uberblick, dec in die vor- und nachchristlichen Pcrioden einfiihrt, macht 

die einze1nen GeHiI1e, die in dec Hallptsache SakralgefiWe sind, und ihre Ornamente lebendig. 

lIn Lande der aufgehend en Sonne 
Von 

Prof. Dr. Hans Molisch 

Mit 193 AbbildunGen im Text. XI, 421 Seiten. 1927. Gebunden RM 24.

(Verlag von Julius Springer in Wiell) 
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Sinnesphysiolo[~ie und "Sprache" derBienen. Von K. v. Frisch. 

(Vortrag, gehalten auf der 88. Versammlung Deutscher Naturforscher und 

Arzte zu Inusbruck am 23. September 1924. Sonderausg. aus der Zeitschr. 

"Die Naturwissenschaften", Zwolfter Jahrgang.) Mit 3 Abbildungen. 

27 Seiten. 1924. RM 1.20 

Umwelt und Innenwelt der Tiere. Von Dr. med. h. c. J. von 

U ex k ii II. Z wei t e, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 1 G Text

abhildnngen. VI, 224 Seiten. 1921. IlM 9.-; gehunden EM 12.-

Gregor Johann Mendel. Leben, Werk und Wirkung. 
Herausgegeben mit Unterstiitzung des Ministerillms fiir Sehulwesen lind 

Volkskultur in Prag. Von Dr. Hug 0 II tis, Briinn. :\Iit 59 Ahbildungen 

im Text und 12 Tafeln. VII, 426 Seiten. 1924. 
RM 15.-; gebunden R~l 1 (j.So 

Immanuel Kant und seme Bedeutung fur die Natu\,
forschung der Gegenwart. Von J 0 han n e s von K r i e s, 

Professor del' Physiologie zu Freiburg i. Br. IV, 127 Seiten. 1924. RM 3,90 

Wer ist musikalisch? Gedanken zur Psychologie der Tonkunst. Von 

Johannes von Kries, Professor der Physiologi~ zu Freiburg i. Hr. 

Mit 2 Ahbildnngen und 10 Notenbeispielen. X, 154 Seiten. 192(;. 

EM 5'70; gebunden HM G.Go 

Aus Leben und Beruf. Allfsiitze. Heden. Vortral:e. Von Fritz Haber. 

Mit einem Bildnis. VII, 173 Seiten. 1927. RM 4.80; gebunden RM 5.70 

In h a It: Zurn 80. Geburtstage von Carl Engler (19??:). Die deutsche Chemic in den 
letzten 10 Jahren (1923). Fcstrede zum 50 jahrigen .stiftungsfest des Akademisch-Literarischen 
Vereins in Breslau (1924). tber Wissellschaft und Leben (1924). Japanische Eindriicke (I9:t4). 
Ansprache an den japanischen Unterriehtsminister im Unterrichtsministerium bei Ubergabe 
einer Samm]ung deutscher Bucher. Wirtschaftlieher Zusarnmenhang zvvisehen Deutschlanrl 
und Japan (1925) Wissenschaftspflege (1925). fiber den Stand der Frage naeh der Um
wandelharkeit def chemisehen Elemente (1926). fiber die Grenzgebiete der Chemie (1926). 
Anspraeh'e Lei der Eroffnung des Japaninstitutes (I926). ther Sta;Jt und "'issensehaft (1927)' 
Anhang: Die ~otgemcinsehaft der deutschen \Vissenschaft (1921). 
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Astronomische Nliniaturen. Von Elis Strom!p·e". Aus dem 

Srhwedischen iibersetzt von K. F. BottlinG'er. lIit r 4 Abbildunr,en. 

VIII, 87 Seiten. r 92 2. RM 2.50 

Zweite Sammlung astronomischer Miniaturen. Von Elis 

StromG'ren und BenG't StromG'ren. Mit4r Abbilrlun{;en,2Stereo

skopbildern und r Tafel. VI, r 54 Seiten. 1927' RM G.Go 

Die Hauptprobleme der modernen Astronomie. Versnch 

einer G'cmeinverstandlichen EinfiihrunG' in die Astronomie der GeG'enwart. 

Von Eli sSt I' 0 m G' I' e n. Aus dem Schwedischen ;ibersetzt und in einigen 
Punkten erganzt von vVaher E. Bernheimer. Mit 31 AbbildunG'en im 

Text und auf 2 Tafeln. VI, 106 Seiten. 1925. RM 4.80 

Joseph Fraunhofer und sein optisches Institut. Von Dr. med. 

et phil. A. S e i t z. Mit 6 Tafeln. IV, 118 Seiten. 192G. 

RM 4.80; gebunden BM 5,70 

Lebendige Krafte. Sieben VortraG'e aus dem Gebiete der Te~hnik. Von 

M a x E y t h. Vie I' t e Auflar,e. Mit in den Text G'edruckten Abbil

dllnG'en. VI, 262 Seiten 1924. Gebunden RM 4.80 

Arbeiter unter Tarnkappen. Ein Buch von Werkleuten und ihrem 

Schaf'fen. Von Julius Lerche. Zweite Auflage. 147 Seiten. 
Gebunden BlI 3.-

Technischcs Denken und Schaffen. Eine leichtverstandliche Ein

fiihrunr, in die Technik. Von DipJ.-Ing. G e 0 rg von Han ffs ten gel, 

a. o. Professor an der Tcchnischcn Hochschule zu Berlin. Vie r t e, nen

bearheitete Auflar,e. Mit 175 Textabbildungen. XII, 228 Seiten. 1927. 

G"bllnden RlI G'90 

Lebenserinnerungen von vVerner von Siemens. Zwolfte Auf

lav,e. Mit 6 Tafeln und dem Bildnis des Verfassers. IV, 22 I Seiten. '922. 
Gebunden R:\'1 3.-
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