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Die Werbet~inze der Bienen und ihre Auslfsung~). 
Von K. v. FRISClL lVIfinchen. 

Die Bienen widmen sich in ihren jungen Tagen 
ausschlieBfich h/~uslichen Arbeiten. Nach einer 
~;'bergangszeit, in der sie die Umgebung des Hei- 
matstockes allm/~hlich kennenlernen, schaffen sie 
in den letzten ~Vochen ihres kurz bemessenen Da- 
seins aus kilometerweitem Umkreis die Nah~ung 

ffir das Bienenvolk herbei, sie fliegen ,,auf Tracht" .  
Da sammeln die einen Nektar, den yon den Blfiten 
ahgesonderten Zuckersal't, den Betriebssto]] im 
Bienenleben, der zu guten Zeiten im ~'berschul3 

Fig. 2. Mit ,,H6s- 
chert" heimkehrende 
Pollensammlerin. An 
den Schienen der 
Hinterbeine die 
Klumpen vonBlfiten- 
staub (phot. Dr. 

gewonnen und als Honig ffir 
den Winter  gespeichert wird. 
Die anderen holen Bl~ten- 
staub, der wegen seines Ei- 

.,:::2-22-.x.. 

Fig. 3. J0er 1Rund- 
tanz ether Nektar- 

sammlerin. 

weil?,gehaltes als BaustofJ Nr 
die heranwachsende lgrut 
unentbehrlich ist. I)er Nek- 
tar wird in der Honigblase 
eingetragen, das ist eine Er- 
weiterung des Vorderdarmes 

(Fig. I), die man mit  Recht  als einen sozialen 
Magen bezeichnet hat. Sein Inhal t  ist zur Haupt-  
sache ffir die Gemeinschaft bestimmt, wird yon 
der heimgekehrten 13iene ausgewfirgt und yon Jung- 

x) Vortrag in der Gesellschaft fi~r Morphotogie und 
Physiologie in Mfinchen am 2o. I. 1942. 
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bienen nach Bedarf verffit tert  oder in Zellen ge- 
speichert. An der Grenze zwischen Honigmagen 
und Darm befindet sich erst der Mund ffir den 
privaten Lebensbedarf der Biene (V in Fig. i). 
Nur was sie dutch diese Verbindung in den mit t -  
leren Darmabschnit t  fibertreten l~Bt, dient der 
Versorgung des eigenen K6rpers. Der Blfitenstaub 
wird yon den Pollensammlern ,,geh6selt". Sie 
bringen ihn mit  geschickten Bewegungen an die 
zu ,,K6rbchen" gestalteten Schienen ihrer Hinter- 
beine, wo so die ,,H6s- (_Vl'~'-g. 2",) ~ ,"22;",_-" ....... -, chen" entstehen 
die dann im Stock abge- :' .. ~-- ~ \ 

ZellenStreift Undamgestapelt~ - " - i n  besonderenwer_ " ~ , ~ " "  .:i ,~' 

X ; ; d e n .  

Eine Biene, die 
drauBen reiche Nektar- 
t racht  (oder Zuckerwasser 
an einem kfinstlichen 
Futterplatz) gefunden 
hat, fiihrt nach der Heim- 
kehr einen Rundtanz auf, 
dutch den sie Arbeits- 
kameraden anwirbt und 
zum Ausfliegen veran- 
laBt. Sie beschreibt dabei 
auf der Wabe mit  trippeln- 
den Schritten enge Kreise, 
einmal rechtsherum, dann 
wieder linksherum, in 
st~ndigem Wechsel (Fi- 
gur 3)- Der Tanz kann 
I Minute und l~nger 
dauern und an mehreren 
Stetten der Wabe wieder- 
holt werden. Er votlzieht 
sich im dichten Gedr/inge 
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Fig. 4. Der Schw~nzel- 
tanz einer Pollensamm- 
lerin in drei aufeinander- 

Iolgenden Phasen. 

der Stockgenossen. Einige der zun~chstsitzenden 
Bienen laufen hinter der T~nzerin her und folgen 
ihren raschen Wendungen, wobei sie durch ihre vor- 
gestreckten Ftihler - -  ihre Tast- und Geruchs- 
werkzeuge - -  mit  ihr Verbindung halten. Sie 
nehmen so den Duft  der Blfiten wahr, an denen sie 
gesammelt hat. Indem sie dann ausftiegen und 
nach diesem Duft  die Gegend absuchen, finden sie 
die gleiche Trachtquelle. Auch weiterhin tanzen 
die Heimkehrer, solange das Fut te r  reichlich 
bleibt. D a h e r  vermehrt  sich an jener Bliitensorte 
rasch die Zahl der Samlnlerinnen. \¥enn ihrer so 
viele sind, dab sie den abgesonderten Nektar  be- 
w~tltigen, wird er sp/~rlich. Bet sp~rlicher Tracht  
tanzen die Bienen nicht. Sie werben also fiir diese 
Bltiten keine Neulinge mehr an, sobald die Gr613e 
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der  Schar  zur  M:enge des Fn t tess  in e inem an-  
gemessenen Verh/i l tnis s teht l ) .  

Auch  die Pol lensammler  vers t / indigen sich 
durch T~nze fiber eine ergiebige Trachtquel le .  liar 
Schw~nzeltanz sieht  deut l ich anders  aus als der  
R u n d t a n z  des Nekta rsammler .  Die Biene l i u f t  
e inen Halbkreis ,  r e n n t  geradlinig zum Ausgangs-  
p u n k t  zurfick, beschre ib t  e inen Hatbkreis  nach 
der  anderen  Seite, ei l t  wieder  zum Ausgangspunk t  
zurfick und so for t ;  in den Halbkre isen  b e n i m m t  
sie sich wie beim Rund tanz ,  beim geradl inigen 
Mi t te l lauf  aber  schw~nzel t  sie jedesmal  sehr auf- 
f~llig m i t  dem I-tinterleib (Fig. 4). Es  lieB sich 
nachweisen,  dab auch die Pol lensammler  nur  bei 
fippiger T r a c h t  t anzen  und dab bei ihnen  die Ver- 
s t~ndigung fiber das Ziel der  Flfige n ich t  durch 
den a m  Haark le id  haf tengebl iebenen  Blumenduf t ,  
sondern durch den davon  abweichenden,  aber  
gleichfalls ffir jede Blf i tensorte  spezifischen, inten-  
s iveren Duf t  des mi tgebrach ten  Pol lens  erfolgtl) .  

Ob die versehiedel le  F o r m  der  T~nze gleichsam 
zwei verschiedene W o r t e  der ,,Bienensprache" be- 
deuten,  so dab die Stockgenossen den R u n d t a n z  
als e inen Hinweis  auf Nektartracht, den Schw~nzet- 
t anz  als eine Aufforderung zum Pollensammeln 
auffassen, blieb bei meiner  ers ten Unte r suchung  
eine offene Frage  (1923, S. 8I, 82), die sp~ter  in 
einer  gemeinsamen Arbe i t  m i t  R6SCH (1926)in 
nega t ivem Sinne entschieden wurde :  Wir  b a t t e n  
2 Fut terpI / i tze  eingerichtet ,  an denen zwei ver-  
schiedene Bienenscharen  aus demselben Beob-  
ach tungss tock  verkehr ten .  J ede  Biene war  nume-  
r ier t  und uns daher  pers6ntich bekannt .  A m  einen 
F u t t e r p l a t z  wurde  Zuckerwasser,  a m  anderen  
Bl t i tens taub von  Rosen geboten.  Die Zucker-  
wassersammler  ff ihrten im Stock ihre Rundt / inze  
auf, die Pol lensammler  auf  derselben W a b e  ihre 
Sehwinzel t / inze .  Nach  einer  1/ingeren Fu t t e rpause  
s.itzen die Sammlerscharen  stets  unt~itig auf  den  
Waben ,  nur  einzelne Kundscha f t e r  haltert  Nach-  
schau. F / n d e t  ein solcher neuerl iehe T rach t  vor,  
so a l a rmie r t  er durch seinen Tanz  vor  a l lem die 
frt iheren Arbei t skameraden ,  die nur  auf  das Signal  
zu war ten  scheinen, erst  sp~iter stellen sich auch 
Neulinge ein. F a n d  also in unsesem Versueh eine 
Biene nach einer  Fu t t e rpause  das Sch/ilchen mi t  
Zuckerwasser  geffillt, so f ief  sie durch  ihren Rund-  
tanz  die a l ten  Zuckerwassersammler  auf  den Plan.  
E n t d e c k t e  aber  ein Kundschaf te r  der  anderen  Schax 
Rosen  mi t  f ippigem Pollen, so a larmier te  er durch 
einen Sehw~nzel tanz  die Pol lensammler .  N u n  
nahmen  wir  e iner  Biene der  Rosertschar ihre 
Pol lenh6schen ab und k leb ten  sie nach  t~ingerer 
Fu t t e rpause  einer  Biene der  anderen  Gruppe,  die 
an das neu geffittte Zuckerwasserseh~lchen kam,  
an ihre Hin terbe ine .  He imgekehr t ,  vol lf t ihr te  
sie - -  en t sp rechend  dem vo rge fnndenen -Zucke r -  
wasser - -  e inen typisehen Rundtanz, es reagier ten 
aber  da rauf  ausschlieBlich die Pol lensammler ,  die 
sich au fmaeh t en  und an ih rem Rosenfu t t e rp la t z  
vergebl ich nac h d e r  vorgespiegel ten T rach t  he rum-  

~) N~heres bei v, FRISCK 1923, 1924, 1941. 

suchten.  Wir  haben  aus diesem und ~ihnlichen 
Versuchen geschlossen, dab  die Benachr ich t igung 
tiber das Ziel nur  du tch  den Duf f  erfolgt, den die 
T/inzerin an sich triigt.  Ihre  lebhaf te  Bewegur~g 
ist  fiir die Ala rmiernng  wesentlieh, ohne dab 
aber  der  Form des Tanzes, ob R u n d t a n z  odes 
Schw';inzeltanz, ffir die Verst i indigung eine aus- 
schtaggebende t3edeutung zukommt .  , ,Wit  sehss 
demnach den biologischen Sinn der besonderen Form 
des Schwdnzdtanzes nut  darin, die Hbschen den 
nachtrippelnden Bienen gegen ihre Riechwerkzeuge, 
die Fi~hler, zu schleudern und den Du/t, der yon den 
Poll enklumpen ausgeht, mbglichst zu verbreiten. ''1) 

Durch eine Arbeit yon CHR. HENKEL (1938) 
wurde ich zu einer neuerlichen Besch~ftigung mit 
diesen Fragen  angeregt .  E r  me in t  n~imlich, dal3 er 
bei seinen S tud ien  fiber die , ,Sprache"  des Bienen 
ill zwei P u n k t e n  zu einem widersprechenden Er-  
gebnis gekommei1 sei :_ 

I. Es  sei falsch, dab die Bienen am R u n d t a n z  
erkennen,  wenn  Zucke rwasse r  odes Nek ta r  zu 
holen sei, und am Schw/inzeltanz,  dab s tarke 
Po l len t sach t  in Auss icht  stehe~). I ch  ha t t e  an- 
gegeben, dab die Bienen diese Werbet / tnze nnter-  
scheidenS). E r  selbst  k o m m t  zu dem Ergebnis :  
, ,Der Tanz  der  Biene h a t  lediglich den Zweck der  
Mobilisierung. Du tch  ihn f inder  keine Verst~in- 
digung fiber die Ar t  der  Tsach t  start .  ''4) 

I n  diesem P n n k t  bek / impf t  er eine Ansicht,  die 
ich niemals  ausgesprochen habe und v e r t r i t t  eine 
Auffassung, die sich m i t  der  von R6scr t  und mir  s) 
vol ls t i indigt  deckt.  

2. E r  f indet  aber  welter,  dab des R u n d t a n z  der 
Znckerwassersammler  nur  auf die unr~atfirliche 
ReichhMtigke i t  des ktinsfi iehen Fut te rque t le  zu- 
rf ickzufiihren sei6). U n t e r  nat t i r l ichen Bedingungen  
tanzen  nach HENKEL die Nek t a r s ammle r  e inen 
Schwanzel tanz,  der sich yon dem der  Po l lensamm- 
le t  in der  F o r m  nieht  unterscheidetT). W e n n  ich 
an Bienen,  die ich in e inem Glashause an  Robinien-  
blf i ten N e k t a r  sammeln  lieB, Rundt / inze  beob-  
ach te t  h/it te,  so sei dies anch nur  einer unnat t i r l ich 
reichen T r a c h t  zuzuschreibenS). I n  e inem Beob-  
achtungsstoek,  dessen Bienen im Fre ien  all B lumen  
sammeln,  seien nur  Schw/inzelt~nze und nie Rund-  
t~nze zu sehenS). 

Tats/ ichlich ha t t e  auch ich bei Ausschal tung  
kfinst l icher Fut te rp l / i t ze  Schw/inzel tgnze sehr oft, 
Rund t~nze  aber  recht  sel ten beobachte t .  E ine  
Erkl i i rnng schien mir  in der  sp/trlichen Nek ta r -  

1) v. FRIseI-I u. ]R6scn 1926, S. 20. 
2) HENKEL 1938 , S. 15 . 
~) 1. c. S. 6. 
4) Lc.  S. 74. 
~) v. FRISeH u. RbscH I926; er flihrt diese Arbeit 

in seinem Literaturverzeichnis an, seheint abet ihren 
Inhalt nicht zu kennen. 

6) HENKEL i. C. S. 38. 
7) 1. c. S. 4 ° , 43- 
s) v. FRISC~I 1923, S. 43--48. -- H~N'KEL 1938 , 

S. 39, 41- 
0) 1. c. S. 17 , 39, 43- 
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t r a c h t  me ines  Versuchsge lgndes  gegeben.  N a c h  
den  sehr  b e s t i m m t  g e h a l t e n e n  N u B e r u n g e n  HEN- 
KXLS war  es no twend ig ,  diese A n n a h m e  zu t iber-  
pr i i fen.  E s  so l l t en  also die T~nze  y o n  N e k t a r -  
s a m m l e r n  b e o b a c h t e t  werden ,  die u n t e r  na t f i r l i chen  
B e d i n g u n g e n  im F r e i e n  t~itig waren .  

Z u n ~ c h s t  w iede rho l t e  i ch  die Ver suche  m i t  ab-  
g e s c h n i t t e n e n  tZobinienzweigell ,  n u r  w n r d e  dies- 
rea l  de r  B e o b a c h t u l l g s s t o c k  l l ich t  ill e iuem Glas- 
hause,  sonder l l  ill e i n e m  al lsei ts  gesch lossenen  t-Iof 
des Zoologischen Institutes untergebracht, der 
nach oben dnrch eill Drahtnetz ftir die Bienen ab- 
geschlossen war. Am 2o. und 21. Juni 194o wurden 
in  d e m  H o t  Bl t i t enzweige  yon  R o b i n i a  viscosc~ 
VnNT 1) in  W a s s e r b e h / i l t e r n  au fges te l l t  u n d  b a l d  
bef logen.  Die R o b i n i e n b l t i t e n  f t i h r t en  d iesmal  ver-  
h~ltniBm~13ig sp~r l iche  N e k t a r m e n g e n ,  u n d  dem-  
e n t s p r e c h e n d  w a r e n  die T/~nze de r  B i e n e n  weder  
sehr  l e b h a f t  n o c h  zahIreich.  I m m e r h i n  ko l ln t e  
ich in  3 B e o b a c h t u n g s s t u n d e n  16 typ i sche  /~u~d- 
t0nze v e r z e i c h n e n  u n d  kei l len  e inz igen  Schw~nzel -  
t anz .  P o l l e n t r a c h t  w a r  in  d e m  abgeseh los senen  
H o t  n i c h t  v o r h a n d e n .  Mi t  a b n e h m e n d e r  N e k t a r -  
m e n g e  in  den  Bl f i ten  w u r d e n  die T~nze  m a t t e r  
u n d  kfirzer,  u m  schliel31ich ganz  au fzuhSren ,  a b e t  
die F o r m  des  R u n d t a n z e s  b l ieb  bis  zu l e t z t  gewahr t .  
Die M e i n u n g  H E N K E L S ,  dab  die R u n d t / i n z e  be t  
de r  R o b i n i e n t r a c h t  im Glashaus  n u t  e ine r  f iber-  
r e i ehen  F u t t e r m e n g e  zuzusch re iben  waren ,  i s t  also 
n i c h t  r icht ig .  

F t i r  den  F r e i l a n d v e r s u c h  w~h l t e  ich in u n s e r e m  
I n s t i t u t s g a r t e n  ein l angges t r eck t e s  B e e t  m i t  S a l v i a  
n e m o r o s a  L., das  a l l jghr l i ch  sehr  s t a r k  yon  Biene l l  
b e s u c h t  wurde .  N i c h t  we l t  d a v o n  e n t f e r n t  w a r  ein 
grol3er B e o b a c h t u n g s s t o c k  aufges te l l t .  Es  w a r  die 
Abs ich t ,  m6g l i chs t  viele B i e n e n  a n  d e n  Sa lv ien  
zu ze i chnen  u n d  ih r  V e r h a l t e n  n a c h  der  H e i m k e h r  
in  dell  S tock  zu b e o b a c h t e n .  D a  die I n s t i t u t s -  
B i e n e n s t ~ n d e  s t a r k  b e s e t z t  u n d  B l u m e n  m i t t e n  
in  der  S t a d t  sp~trlich waren ,  b e s t a n d  die Gefahr ,  
dab  die N e k t a r m e u g e n  m i t  e i n s e t z e n d e m  Bienen-  
b e s u e h  ba ld  sehr  ger ing  wf i rden  u n d  d a b  yon  den  
geze ichne te l l  Bienel l  die m e i s t e n  n i c h t  aus  d e m  
B e o b a c h t u n g s s t o c k  u n d  d a h e r  ffir uns  wer t los  sein 
wt i rden.  D a r u l n  h a b e n  wi r  a m  V o r a b e n d  des Ver-  
suches  die F lug iScher  de r  m e i s t e n  andere l l  B ienen -  
k ~ s t e n  verschlossen .  A m  25. J u n i  194 ° z e i c h n e t e n  
wi t  yon  6 Uhre) m o r g e n s  ab,  be t  ebeI1 e i l l se t zendem 
Flug,  die n e k t a r s a m m e l n d e n  B i e n e n  all  d e n  Sa lv ien  
m i t  r o t e r  Farbe~).  A u f k o m m e n d e  W o l k e n  u n d  ein-  
s e t zende r  R e g e n  f t i h r t en  sehr  ba ld  zu eiller U n t e r -  
b rechu l lg  der  S a m m e l t g t i g k e i t ,  his  u m  7.I5 U h r  
die Sonne  wieder  d u r c h b r a c h .  Bis  7.3 o U h r  w a r e n  

1) Von der Leitung des Mtinchner Botanischen 
Gartens freundlichst  zur Verft~gung gestellt. 

2) Zei tangaben in Normalzeit.  
s) Ft~r ihre Mithilfe bet diesem oder sp~teren Ver- 

suchen bin ieh zu Dank  verpfliehtet:  Frl. BULLE, Frl. 
Dr. v.  DEHN, Frl. Dr. GAUHE, Frl. v.  OETTINGEN, 
Herrn Dr. PAP~DI, ferner den technischen Assistentinnen 
am Ins t i tu t :  Frl. HAL BREITEI~, Frl. LANGWALD und 
Frl. SCHUMACHIgR. 
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32, bis  8.15 U h r  52 B i e n e n  geze ichnet .  E i n  groBer 
Teil  yon  i h n e n  s t a m m t e  aus  d e m  t3eobach tungs -  
stock,  a b e r  sie t a l l z t e n  z u n ~ c h s t  n l ch t .  A b  7.5 o U h r  
nahm der Besuch an den Salvien zu, was auf ver- 
mehrte Nektarsekretion hindeutetel), und nun 
konnte ich im Stock yon 7.5o--8.3 ° Uhr 19 rot- 
geze ichne te  t a n z e n d e  B i e n e n  b e o b a c h t e n .  Sie 
f i i h r t en  a u s n a h m s l o s  t yp i sche  ~ u n d t ~ n z e  auf.  De r  
Er fo lg  dieser  Vv'erbung w a r  e in  s t a rkes  A n w a c h s e n  
des Besuches  a m  Sa lv ienbee t ,  so d a b  m i t  d e m  Mar -  
k ie ren  n i c h t  m e h r  n a c h z u k o m m e n  w a r  u n d  die un-  
geze i chne t en  B i e n e n  ba ld  we l t  in  die l~berzah l  
k a m e n .  D u r c h  d e n  s t a r k e n  Bef lug  m u B t e  de r  
N e k t a r  spXrlich werden .  Bet  e ther  n e u e r l i c h e n  
B e o b a c h t u n g  im S tock  v o n  9 . 3 5 - - I o . o  5 U h r  s ah  
ich d a h e r  zwar  viele r o tgeze i chne t e  B i e n e n  he im-  
k o m m e n  n n d  ihre  Bi i rde  abgeben ,  a b e r  n n r  e ine  
einzige t a n z e n  (einen R u n d t a n z ) .  B l t i t e n s t a u b  
wurde  a n  den  Sa lv ien  n i c h t  gesammel t ,  Pol len-  
t r g g e r i n n e n  y o n  a n d e r e n  T r a c h t q u e l l e n  k a m e n  in  
den  M o r g e n s t u n d e n  spgrl ich,  a m  s p g t e r e n  Vor-  
m i t t a g  zah l re ich  a n d  f t i h r t en  - -  v o r  wie n a c h  d e m  
Abs t r e i f en  de r  H S s c h e n  - -  t e b h a f t e  n n d  typ i sche  
S e h ~ n z e l t X n z e  aus. Die  V e r s c h i e d e n h e i t  de r  T a n z -  
fo rm a u c h  be t  na t f i r l i che r  S a m m e l t ~ t i g k e i t  i m  
F r e i l a n d  wa r  e inden t ig .  

U m  das  E r g e b n i s  n o c h  a n  e the r  a n d e r e n  Bi i i t en-  
sor te  zu f iberpr t i fen,  w u r d e n  a m  A b e n d  des  9. Ju l i  
a b e r m a l s  a n  den  B i e n e n s t g n d e n  die F lug l6ehe r  
verschlossen.  Of ten  b l i eben  der  groBe u n d  ein in-  
zwischen neu  au fges te l l t e r  k le iner  B e o b a c h t u n g s -  
s tock.  A m  io.  Ju l i  zwischen  7 u n d  9 U h r  zeich-  
n e t e n  wir  an  e iner  b l i i h e n d e n  L i n d e  des I n s t i t u t s -  
ga r t en s  (Win te r l inde ,  T i l i a  cordata  MILL.) r o l l  
Le i t e rn  aus  e t w a  8o n e k t a r s a m m e l n d e  B i e n e n  m i t  
b l aue r  Fa rbe .  Die m e i s t e n  k a m e n  aus  d e m  kleinell ,  
verh~Lltnismggig wenige  aus  d e m  groBen Beob-  
ach tungss tock .  Die N e k t a r m e n g e n  in  den  Li l lden-  
bl i i tel l  w a r e n  le ider  gering.  D e m e n g s p r e c h e n d  

~) Sa lv ia  nemorosa geh6rt nach den Untersuchungen 
yon E. KLEB~R (1935, S. 241 ) zu den Pflanzen, 
deren Blti ten nachts  wenig, tagsfiber viel Nektar  ab-  
sondern, ohne dag seine Zuckerkonzentrat/on nennens- 
werten Schwankungen unterliegt. Frl. A. SC~6NTAG 
ha t  auf  meinen Wunsch die Nektarsekretion der 
Salvien nochmals best immt,  und zwar in den Tagen 
nach unserem Versuch und an  dem yon uns benutz ten  
Salvienbeet;  zugleich ha t  sie die Mengenunterschiede 
zeitlich genauer festgelegt. Es ergab sich ]/~r die 
Zeit  yon 6 bis 10 Uhr  gegeni~ber den 2Vachtstunden 
ein starkes Anste lgen der Nektarabsonderung,  was 
die oben ausgesproehene Vermutung  best~tigt. Der 
Unterschied in der Nektarkonzentra t ion  war gering 
gegenfiber der bedeutenden Zunahme der abgeson- 
derten Nektarmenge.  Die Untersuchur~g Frl. SeI~6~- 
TAGS erstreckte sich an t  rund  65oo Einzelbliiten der 
Salvien. Die Nektarabsonderung (berechnet ffir je 
4o0 Bliiten) betrug ffir den Zei tabschni t t  yon 
18--6 Uhr  stdl. durchschn. 7,8 mg, Nektarkonz. 15,5% 

6 - - i o  . . . . . .  21,6 . . . .  2o,o% 
lO--14 . . . . . .  IO,8 . . . .  39,0% 
1 4 - - 1 8  . . . . . .  20,3 . . . .  24,0% 

Frl. SC~IONTAG set ffir ihre sorgf~ltige Arbeit  auch an 
dieser Stelle bestens gedankt. 

20* 
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g a b e n  die meis te l l  b l a u g e z e i c h n e t e n  B i e n e n  den  
g e s a m m e l t e n  N e k t a r  auf  den  W a b e n  ab, ohne  zu 
t a n z e n .  D o c h  w a r e n  in de r  B e o b a c h t u n g s z e i t  yon  
7 .2o - -9 .3o  U h r  i m  k l e i nen  S t o c k  3 Rundti~'nze 
yon  b l a u e n  Bienen ,  im groBell S tock  e iner  zu 
sehen.  Gle ichzei t ig  f ielen l e b h a f t e  R u n d t i i n z e  zahl-  
re icher  u n g e z e i c h n e t e r  B i e n e n  auL D a  sie h ie rbe i  
w i e d e r h o l t  r o l l  b l a u e n  ]3ielien unse re r  Scha r  ver-  
folgt  wurden ,  i s t  a n z u n e h m e n ,  dab  sie a u c h  yon  
L i n d e n  kamel l .  D e n n  w i t  wissen,  d a b  LindeI1- 
s a m m l e r i n n e n  spezif isch au f  die T~nze  y o n  B i e n e n  
a l l sprechen ,  die L i n d e n d u f t  i m  Kle ide  t r agen l ) .  
I l l  e iner  b e n a c h b a r t e n  Anlage  s t a n d e n  mehrere ,  
ve rml l t l i ch  besser  h o n i g e n d e  L i l l d e n b ~ u m e  ill 
vol ler  Blt i te .  IKiinstliche F u t t e r s t e l l e n  w a r e n  n i c h t  
in  Be t r i eb .  

Es hat 8ich dutch diese Versuche mit Robinien-, 
Salvien- und Lindenbti~ten bestdtigt, daft die Tanz- 
]or~n der Nektarsammler der t~u~tanz ist. Ein 
Schwdnzdtanz wurde bei solchen hie beobachtet. 

\¥ie HENKEL ZU seiner widersprechenden Meinung 
kam, darfiber kann  ich nur  Vermutungen ~ul3ern. S. 20 
erwiihnt er eine Biene, die nach dem Eint ragen yon 
Zuckerwasser einen ausgesprochenen Schw~inzeltanz 
gemacht  babe;  all der gleichen Stelle steht,  dab unter  
seinen Zuckerwasserbienen solche gewesen sind, die 
vorher  als Pollensammlerinnen gezeichnet worden 
waren. Es ist denkbar,  dab sich bei einem T~tigkeits- 
wechsel die Iriihere T~tigkeit  nocl~ auf die Tanzform 
auswirkt. Auch bei seinen Bienen, die im FreiIand an  
Brombeerbii i ten Nektar  sammelten und dann  Sehwiin- 
telt~nze auffiihrten (S. 4o), bes teht  der Verdacht,  dab 
es keine reinen Nektarsammler  waren. Bei Blaten,  
die Nektar  und Pollen bieten, kommt es vor, dab eine 
Biene beides gleichzeitig sammelt.  S. 71 erwXhnt er 
ausdrficklich, dab er an den Brombeerbti~ten ein h~u- 
figes Wechseln zwischen Nektar-  und Pollensammeln 
oder beide BetAtigungen gleichzeitig gesehen hat .  Das 
sind keine giinstigen Bedingungen, um die Frage der 
Tanzlorm zu kl~ren. 

Davon abgesehen, mildert  sich der yon HENKEL 
SO stark  betonte  Gegensatz dutch  folgendes: Ich babe 
sehon 1923 (S. 81) gesagt, dab der Unterschied zwisehen 
Rnndtanz  und Schw~nzeltanz sich auch verwischen 
kann.  In  seltenen F~llen kann  der PolIentanz atypisch 
verlaufen nnd  sich der Form des IRundtanzes nXhern; 
und es kommt  vor, ,,dab Nektarsammler  (oder Zucker- 
wassersammler), die mit  groBer Lebhaft igkeit  tanzen,  
hierbei auch ScJawi~nzelbewegungen mit  dem Hinter-  
leibe ausftihren. Freilich bleiben die Kreistouren be- 
stehen, und niemals wird ein typischer Pollentanz 
d a r a u s . . . "  Und anderseits schreibt HENI~L, der 
jeden Unterschied leugnet, doch selbst auf S. 48: Das 
Schw~inzeln der Pollensammlerin wird ,,ira allgemeinen 
etwas s tarker  ausgefiihrt als bei der Nektarsammlerin".  
Unser Gegensatz is~ also mehr  quant i t a t iv  als quali tat iv.  
Es kann  sein, dab sieh in dieser t t ins ich t  nicht  alle 
Bienenrassen gleich verhMten. Das miigte erst  unter-  
sucht werden. Jedenfalls sind die Typen yon Rundtanz  
und Schwhnzeltanz bei s~mtlichen Bienenv61kern, die 
ich beobachte t  babe, so Mar und so leicht zu demon- 
strieren, dab man sie nicht  bezweifeln kann, auch wenn 
die Unterschiede in manchen Fallen weniger deut- 
lich sin& 

1) v. FRISCtt I923, S. 60. 
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Es  wurde  schon  e rw~hn t ,  d a b  n u r  bei  reicher 
N e k t a r t r a c h t  ge ta l l z t  wird.  D a b e i  k o m m t  es sowohl 
au f  die Menge wie au f  die Konzentration des Zucker -  
saf tes  an.  Beide  kSl lnen  in  dell  B t i i t en  sehr  ver -  
s ch i eden  sein. Bei  m a n c h e n  P f l a n z e n a r t e l l  wird  
de r  N e k t a r  so re ich l ich  abgesch ieden ,  dab  er in  
groBen T r o p f e n  aus  d e n  B l i i t en  qui l l t ,  w ~ h r e n d  
m a n  bei  a n d e r e n  m i t  de r  L u p e  n a c h  i b m  suchen  
muB. Die d u r c h s c h n i t t l i c h e  Z u c k e r k o n z e n t r a t i o n  
b e t r ~ g t  bei  de r  Ka i s e rk rone  (Fritillaria imperia- 
lis L.) n u r  e t w a  9 %, bei  L i n d e n  3 ° %, b e i m  Acker -  
senf  (Sinapis arvensis L.) 46%,  bei  de r  IRoB- 
k a s t a n i e  (Aescul~t8 hippocastanum L.) I a s t  7 ° %1). 
Quant i ts~t  u n d  Qualit~Lt un t e r l i egen  auch  bei  e in  
u n d  de r se lben  B l i i t enso r t e  je l lach  der  Tagesze i t  ~) 
u n d  u n t e r  wechse lnden  AuBenbed ingunge l l  3) be- 
t r~tcht l ichen S c h w a n k u n g e n .  ~)berdies n i m m t  
die N e k t a r m e n g e  in  den  B l t i t en  na t i i r l i ch  u m  so 
m e h r  ab,  je zah l re i che r  sich die Bl t i tengXste  
e instel len.  

Die A b h ~ n g i g k e i t  de r  ]3 ienent~nze  y o n  de r  
Menge  l lnd Gi i te  der  T r a c h t  l~Bt sich a m  e infach-  
s t en  a n  e inem k t ins t l i chen  F u t t e r p l a t z  zeigen. 
13ienen, die a n  ei l lem geft i l l ten Zuckerwassersch~il-  
chert s a m m e l n ,  ±anzen  immerzu .  E r s e t z t  m a n  die 
Fiille des I n h a l t s  d u r c h  e inen  k l e inen  S tape l  yon  
Fl ieBpapierbl~t t tchen,  die m i t  d e m  Zuckerwasse r  
n u r  a n g e f e u c h t e t  sind,  so g e w i n n e n  die B i e n e n  
t r o t z  l~tngeren Saugens  kleil lere Mengen .  Sie f a h r e n  
fo r t  zu s ammeln ,  a b e r  sie t a n z e n  j e t z t  n i c h t  mehr~). 
A u c h  bei  gef t i l l tem Sch~tlchen s te l len  sie die T~nze  
ein, w e n n  m a n  die K o n z e n t r a t i o n  des  Zucker -  
wassers  au f  e in  b e s t i m m t e s  Mar3 he r abse t z t .  Es  
i s t  u n g e m e i n  eindrucksvoI1 zu sehen,  wie e ine 
B i e n e n s c h a r  e ine d i inne  (e twa 8 %) Zucker l6sung  
s tet ig ,  a b e t  g le ichsam lus t los  e intr / tg t ,  ohne  zu 
t a n z e n ;  wie be i  z u n e h m e n d e r  K o n z e n t r a t i o n  die 
T~inze e r s t  m a t t ,  d a n n  ene rg i sche r  e inse tzen  ul ld  
wie sie schlieBlich (e twa bei  3o% oder  IIoch 
h 6 h e r e m  Zuckergeha l t )  m i t  e iner  L e b h a f t i g k e i t  
u n d  A u s d a u e r  du rchge f i i h r t  werden ,  dab  es wie ein 
A u f r u h r  f iber  die W a b e n  geht .  D e m e n t s p r e c h e n d  
s te l len  sich a m  Schfi lchen e r s t  keine,  d a n n  wenige 
u n d  schliel?lich masse l iha f t  Neul inge  einS). Der  
S inn  dieses V e r h a l t e n s  wi rd  in se iner  vol len  Be-  
d e u t u n g  klar ,  wenl l  m a n  sich die Sammel t~ t t igke i t  
u n t e r  na t t i r l ichel l  Bed ingu l lgen  vergegenw~trt igt .  
Zu g i ins t iger  J a h r e s z e i t  b l t ihen  viele P f l a n z e n a r t e n  
gleichzei t ig  l lnd  werdeI1 v o n  Suchbiene l i  e n t d e c k t .  
Je  m e h r  ul ld  je siif3eren N e k t a r  eille B l t i t enso r t e  
b ie te t ,  des to  l e b h a f t e r  t a n z e n  die h ier  v e r k e h r e n d e n  
Bienen ,  u n d  d a  sie d e n  spezi f i schen B l i i t e n d u f t  
als Wegweiser  a n  sich t r agen ,  wi rd  der  s t~ rks t e  
F lug  der  VSlker  ba ld  d a h i n  ge lenkt ,  wo sich de r  
B e s u c h  a m  m e i s t e n  lohn t .  

Wonach ,,beurteilt" nun die Biene die Uppigkeit 
der Tracht? Oder  m i t  a n d e r e n  W o r t e n :  Wodurch 

1) Vgl. R. BEUTL~:R 193 o. 
2) KLEBER 1935. 
3) BEUTLER 193 o, KLEBER 1935, PARK I928, 
4) v. Ft~ISCH 1923, S. 93ff. 
5) v. FRISCR 1934, S. lOO--lO3. 
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werden die Tignze ausgel6st? Ist  bei reichlicher 
Futtermenge der geringere Zeitaufwand, oder ist 
die st~irkere Ffillung der Houigblase fiir den Tanz 
bestimmend ? 

Um dies zu prfifen, bot ich den Bienen mit  
Zuckerwasser durchfeuehtetes FlieBpapier, also 
,,sp~rliche Tracht".  Am ge~i~llten Schfilchen hat ten 
sie jedesmal kaum I .Mill~ute getrunken. Jetzt  aber 
pflegten sie etwa 7 Minuten am FlieBpapier zu 
saugen, dann  flogen sie helm, gaben das Zucker- 
wasser ab und kamen zurfick, ohne getanzt zu 
haben. Nun wartete ich, bis eine solche Biene 
6 Minuten gesogen hatte, und dann, Ms jeden 
Augenblick ihr Abflug zu gewfirtigen war, iiel3 ich 
sie aus einem GlasrShrchen Zuckerwasser in vollen 

Bei Ffitterg. mit ~/~ mol (I 7, i % ) Rohrzuckerl6s. 42 cmm 
. . . . . .  i tool (34,2%) ,, 49cram 
. . . . . .  2 tool (68,4%) ,, 56cram 

Je siil3er also das Zuckerwasser ist, desto 
starker wird der Honigmagen geffillt und desto 
lebhafter sind die Tfinzel). Man kSnnte darili 
einen weiteren Hinweis seheI1 auf eine reflek- 
torische Ausl6sung des Tanzes durch eine pralle 
Honigblase. Doch hat sich diese Vermutung nieht 
best~tigt. Die M6glichkeit einer Prtifung ergibt 
sich aus der Tatsache, "daB neben der Sfil3igkeit 
auch die Temperatur auf die Ffillung der Honig- 
blase EinfiuB hat. Je w~rmer es ist, desto mehr 
Zuckerwasser nehmen die Bienen unter sonst 
gleichen Bedingungen in den Magen aufl). Da 

~ \ ~  Zfigei1 schliirfen. Bei 16 solchen Versuchen schon eine verschiedene Temperatur der LSsungen 
hat  die Biene nach der Heimkehr in 7 F/tllen geniigt, um eine solche Wirkung zu erzielen~), 
getanzt, in 9 F~illen trotz des iippigen SchluB- lieB sich iolgender Versuch ausffihren: 

\ ~ '  tru~kes nicht. Fitr das Unterbleiben der T(inze Das Futtersch~tchen wurde auf ein ftir diesen 
\ \  Zweck angefertigtes Blechk~ist- 

~ .~ = bzw. kaltem Wasser durch- 
str6mt werdeI1 komlte. Von zwei 
weiteren Seh~lchen auf derselben 

C ~ >  _ ~  ~ / f f ~ - - /  / 111 Blechunterlage diente eines zur 
/~--=~ ~ - - / ~  - J Kontrolle der Verdunstung (vgl. 

Aura. I, S. 273 1.), das andere 
zur Kontrolle der Temperatur des 

Fig. 5. Anordnung beim Temperaturversuch. N~here Erkl~rung Zuckerwassers. Damit  die Bienen 
im Text. ausschliei31ich das ffirsie bestimmte 

war o]]enbar die Idngere Sammdzeit  maflgebend. Der 
Umstand aber, dal3 nach dem reichen SchluBtrunk 
fast die Hfilfte der Bienen doch getanzt hatte, legte 
die Vermutung nahe, dab neben dem Zeitaufwand 
auch die Ergiebigkeit des Saugens, vielleicht die 
pralle Ffitlung der Honigblase, ffir die Ausl6sung 
der T~nze bestimmend ist (1923, S. ioo, IOI). 

Diese damaIs unfertig gebliebenen Versuche 
babe ich neuerdings wieder aufgenommen. Wit  
haben inzwischen erfahren, dab neben der Menge 
auch die Konzentration der ZuckerlSsung ffir die 
T~nze und ihre Lebhaftigkeit voi1 Bedeutung ist. 
Es hat  sich welter herausgestellt, dab die Bienen 
unter sonst gleichen Bedingungen ihre Honigblase 
um so starker fiillen, je sfiBer die L6sung ist. So 
war ill einem Versuch yore 3o. September 1928 
bei einer Schar yon Sammelbienen die durch- 
schnittliche Magenffillung 1) : 

1) Die durchschnittliche Magenifillung wurde fol- 
gendermaBen gefunden: Ein Sch~lchen mit einer ab- 
gemessenen Menge Zuckerwasser wird von numerierten 
Bienen leer getrunken. Jede trinkende Biene wird ver- 
zeichnet. An einem daneben stehenden, nicht yon 
Bienen besuchten Sch~lchen mit gleichem Inhalt wird 
durch YV~gen zu Beginn und am Ende des Versuches die 
W'assermenge bestimmt, die in dies er Zeit dutch Ver- 
dunstung verlorert gegangen ist. Die gebotene Menge 
Zuckerwasser a.bzfiglich der verdunsteten Menge, ge- 
teilt durch die Zuhl der Bienen, die gesogen haben, 
ergib~ die durchschnittliche Magenft~llung. Die ~Verte 
sind unter gleichen Bedingungen auch in versehiedenen 
Jahren erstaunlich kons±ant. 

Sch~lchen beflogen, war dieses gelb 
umrahmt und eine Dressur auf Gelb voraus- 
gegangen. Der gelbe Karton verhinderte zugleich, 
dab die Bienen mit  der heiBen oder kalten Blech- 
unteflage in Berfihrung kamen. Er hatte in der 
Mitte einen kreisrunden Ausschnitt, in den das 
Sch~lchen genau hineinpaBte (vgl. Fig. 5). 

Am IO. Juli 194o wurde um 11.4o Uhr einer 
kleinen Schar von numerierten Bienen auf dem 
gew~rmten Blechkfistchen eine abgemessene Menge 
einer 3/s-molaren RohrzuckerlSsungS) geboten. W~ih- 
rend ein Beobachter jede trinkende Biene ver- 
zeichnete, um spgter die durchschnittliche Magen- 
ftillung zu berechnen (vgl. Anm. I, S. 273 I.), wurden 
yon einer Gehilfin am Beobachtungsstock die heim- 
kehrenden Bienen, soweit es mSglich war, verfolgt 
und festgestellt, ob sie tanzten oder nicht. Nach 
einer Pause, die der Vorbereitung des n~chsten 
Versuches diente, wurde dieselbe Schar auf dem 
geki~hlten Blechk~stchen mit  derselben Menge einer 
1 molaren Rohrzuekerl6sung gefiittert. Nach einer 
gr6Beren Pause wurden beide Versuche in um- 
gekehrter Reihenfolge wiederholt. Ill den Pausen 
erhielten die Bienen 1/2molare RohrzuekerI6sung 

1) V. FRISCH 1934, S. lO3--1o 7. 
2) Vgl. : H. GONTARSKI, Leistungsphysiologische 

Untersuchungen an Sammelbienen (Apis melti]ica), 
Arch. f. Bienenkunde x6, lO7--126 (1935) (hier ins- 
besondere S. 113). 

~) Alle bei den Yersuchen verwendeten Zucker 
waren reinste Pr~parate der Firma E. Merck, Darm- 
stadt. 
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T a b e l l e  I. 

Konzentratlon I Um ebun s Temperatur 
Versuchszeit de~ eefi~tterten , g ,g " der geff~tterten 

Zuckerwassers oempera~ur Ldsung 

11.4o--11.59 3/8 m o l  181/.0 ° 28 ° 
12.34--etwa 13.I 5 I tool 19 ° I I  ° 

14.38--15.18 I moI 20 ° I1 ° 
I5.36--15.56 3/8 tool 21 o 28 ° 

yon  n o r m a l e r  T e m p e r a t u r .  Das  E r g e b n i s  is t  aus  
Tabel le  I zu e n t n e h m e n .  

Die B i e n e n  h a b e n  in  d iesem Fal le  yon  der  
sfiBeren ( i m o l a r e n )  L6sung,  well  sie k~ l t e r  war ,  
e rheb l i eh  k te inere  P o r t i o n e n  zu sich g e n o m m e n  
als y o n  de r  wen ige r  stil3en ff /smolaren)  Zucker -  
16sung. T r o t z  de r  ge r ingeren  Magenf t i l lung  h a b e n  
sie bei  de r  sfil3eren L 6 s u n g  s t a r k e r  ge t anz t .  Dies 
geh* aus  den  P r o z e n t z a h l e n  de r  b e o b a c h t e t e n  
T~nze  h e r v o r  ( letzte Spa l t e  yon  Tabel le  I), wobe i  
n u t  zu b e a c h t e n  ist,  d a b  a m  N a c h m i t t a g e  die 
T a n z l u s t  ger inger  war,  so dab  n u r  de r  1. m i t  d e m  2. 
u n d  de r  3. m i t  d e m  4- V e r s uch  u n m i t t e l b a r  ver -  
g l e i chbar  i s t ;  f iberdies  wurde  be i  de r  sfiBeren 
L 6 s u n g  viel  l e b h a f t e r  u n d  a u s d a u e r n d e r  ge t anz t ,  
was in  de r  Tabel le  l l i ch t  zum A u s d r u c k  k o m m t ,  
abe r  Itir den  B e o b a c h t e r  sehr  augenfSJlig war .  
Aus  d e m  Ver su ch  geh~ hervor ,  daft der 2'i~llungs- 
grad der Honigblase ]i~r die AuslSsung der T~nze 
"n,ieht der aussehlaggebende 2~aktor ist. E s  s c h e i n t  
v ie lmehr ,  d a b  im vor l i egenden  Fal le  die Leb-  
h a f t i g k e i t  de r  T~nze  d u r c h  die Stil3igkeit des 
Zuckerwasse rs  b e s t i m m t  wurde~). 

E s  k o n n t e  a b e t  a u c h  a n d e r s  se in :  e ine  zucker -  
re ichere  LSsung  oder,  bei  g le ichem Zuckergeha l t ,  
e ine gI6Bere F u t t e r m e n g e  bedeu t e£  die A u f n a h m e  
yon  mehr Betriebssto]]. Es w a r  d e n k b a r ,  ja  sogar  
sehr  nahe l i egend ,  d a b  die B iene  yon  d e m  re iche ren  
V o r r a t  in  de r  Hon igb la se  auch  m e h r  ffir den  e igenen  
V e r b r a u c h  ill d en  M i t t e l d a r m  a u f n i m m t  u n d  d a b  
so die l e b h a f t e n  Tiinze bei  f ippiger  T r a c h t  d u r c h  
die e r h 6 h t e  Z u c k e r z u f u h r  g le ichsam a u t o m a t i s c h  
ausge l6s t  wfirden~). Diese H y p o t h e s e  15.gt s ieh 
prfifen. W i r  k e n n e n  im Sorbit e inen  Zuckera lkohol ,  
de r  (obwohl  fiir ulls sfig) ffir die B i e n e n  gesehmack-  
los ista), dabe i  abe r  l lach VOaZL~) ffir sie e inen  
N ~ h r w e r t  bes i t z t ,  d e r  f a s t  zweimal  so groB i s t  
als de r  yon  1Rohrzucker oder  Traube l l zueker .  
VOGEL ben f i t z t e  als re la t ive l l  MaBs t ab  ffir dell  

~) ~berdies  mag die kalte L6sung das Temperament  
der  Bienen abgektilalt ulld die TanzIust  verminder t  
haben, andererseits war die Viskosi t i t  des kal ten 
Zuckerwassers s tark  erh6ht,  und wix werden er/ahren, 
dab dadurch die Tanzlust  gesteigert wird. Die 
quant i ta t ive  Auswirkung dieser gegensinmgen Fak- 
toren ist  schwer abzusck~tzen. 

~) Der Blutzuckergehalt der Bienen wird durch die 
Nalarungsaufnahme viet stXrker beeinftul3t als bei V?ir- 
beItieren und kann  demelltsprechend starken, kurz- 
fristigen Schwankungen unterliegen (vgl. R. B~Ur- 
L~R 1936). 

a) V. FRISCI~ I927, S. 325; 1934, S. 62, 63. 
a) VO~EL 1931 , S. 3o7--3o9. --  v. F~ISCH ~93 o, 

S. 169--17I.  

Durchschnittliche 
MagenIiillung 

Zahl der ZahI der hn Zah~ der Tgnzerinne~ 
Bie~enbesuche Stock beobacb- in P?ozent der 
am Sch~ilchen teten Bienen beobachteten Bienen 

48,9 cram 54 33 81,8°/o 
37,6 cram 79 47 I 83,7% 

42,I cmm 71 47 72,3% 
53,I  cram 49 24 58,3% 

N / i h r w e r t  die Lebensdauer der  m i t  v e r s c h i e d e n e n  
Zucke rn  ge f i i t t e r t en  Bienen .  Der  V~rert des  Sorb i t s  
als Be t r i ebs s to f f  k o m m t  a b e t  auch  in der  Leb- 
ha]tigkeit der  Tiere a l l schau l ich  z u m  Ausdruck .  
Das  zeigt  sich, w e n n  m a n  isol ier te  B i e n e n  tei ls  
h u n g e r n  l~iBt, tei ls  m i t  So rb i t  u n d  tel ls  m i t  Rohr -  
zucker  f f i t te r t .  

Reine Sorbitl6sung nehmen sie wegen ihrer Ge- 
schmacklosigkeit niche an. Man mug eine gewisse 
Menge Rohrzucker als SfiBstoff zusetzen. Die drei Ver- 
gleichsgruppen bekamen deshalb:  i. 1 tool t~ohrzucker- 
16sung, 2. die gleiche Menge I tool Sorbitl6sung, gesgfit 
duret~ 1/4 mot Bohrzudcer, 3-die  gleiche Menge 1/4 tool 
RohrzuctcerISsung. Die Bienen der 3. Gruppe saBen viel 
Irfiher als die anderen stilI und m a t t  in ihrem Kafig. 
Die 2. Gruppe btieb angenXhert ebenso lebhaft  wie die I. 
t3ei e rmat te ten  Tieren IieBen sich die Lebensgeister 
dutch die I. wie durch die 2. L6sung rasch wieder 
wecken, wahrend dies mi t  der 3. L6sung nicht  gelang. 
Berficksichtigt man die in dell L6sungen enthal tenen 
Gewichtsmengen, so best~tigt  sich, dab Sorbit  fflr die 
Bienen einen erheblich gr613eren N~hrwert  ha t  als 
Rohrzucker. 

Wie  h ie r  d l l rch  Be i f f i t t e rung  yon  Sorb i t  die 
L e b h a f t i g k e i t  unse re r  H~Lftlinge z u n i m m t ,  so mfiB- 
t e n  d a d u r c h  auch  die T~nze  eine S te ige rung  er- 
fahren ,  w e n n  der  e inver le ib te  Be t r i ebss to f f  ffir 
de ren  L e b h a f t i g k e i t  b e s t i m m e n d  ist. 

Be i  der  D u r c h f f i h r u n g  des Versuches  wurde  
eine S e h a r  vort  n u m e r i e r t e n  B i e n e n  zun~Lehst m i t  
1~2tool (17,1%) l?ohrzuekerl6sung gef f i t t e r t  u n d  die 
T a n z f r e u d i g k e i t  b e o b a c h t e t .  D a n n  w u r d e  i h n e n  
eine L 6 s u n g  geboten ,  die 1~2tool Rohrzueker und 
zugleich 1 mot (18,2%) Sorbit en th ie l t ,  Diese 
Mischung  h a t  ffir die B i e n e n  die Sfil3igkeit e iner  
1/,omolaren Rohrzucker l6sung ,  a b e r  e inen  N~hr -  
wert ,  de r  den  e iner  i mo la r en  R o h r z u c k e r l 6 s u n g  
n o c h  e rheb l i ch  f iber t r i f f t .  Die T~nze  sot l ten  also 
nun ,  w e n n  de r  N ~ h r w e r t  ffir ih re  Aus lSsung  mal3- 
g e b e n d  ist,  e ine Z m l a h m e  e r f ah ren  u n d  sogar  leb-  
h a l t e r  sein als bei  F f i t t e r u n g  yon  1 tool (34,2%) 
_RohrzuekerlSsung. D a  abe r  d u r c h  den  So rb i t zu sa t z  
zu der  1/2molaren Zucke r lSsung  n i c h t  n u r  de r  
Nfihrwer t ,  s o n d e r n  auch  die Vi skos i tg t  der  Flfissig- 
ke i t  ges te ige r t  w i rd  u n d  zunf ichs t  n i c h t s  da r f ibe r  
b e k a n n t  war,  ob  dieser  F a k t o r  die T~tnze beeinf luBt ,  
wa r  e ine wei te re  I (on t ro l l e  n 6 t i g :  5~ilchzucker h a t  
fiir die B i e n e n  weder  Stil3e 1) noch  Nfihrwert2).  
]?;ine L6sung,  die 1/2mol ]~ohrzueker und 1/2mol 
Milchzucker enth / i l t ,  h a t  die gleiche Viskosi t / i t  wie 
die S o r b i t m i s c h u n g  u n d  wie e ine t mola re  tRohr- 

~) v. FRisc:~ 1927, S. 324, 325; 1934, S. 39--45. 
~) VoG~I. 1931, S. 32o--322. --  v. Fi<isct~ I93O, 

S. I7o. 
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T a b e l l e  2, 

Oe/i~tterte L6sung 

1/2 mol Rohrzucker 

1/2 tool Rohrzucker 
+ I/2 tool Milchzucker 

i /2 tool Rohrzucker 
+ z moI Sorbit 

I tool Rohrzucker 

Zahl der 
Versuche 
mi t  dieser 

L6sung 

Zahl d e r i m  
Zahl der Stock beob- 

Bienenbesuche achteten 
am SchMchen Bienen 

196 

177 

149 

lO6 

165 

146 

114 

87 

Von den l 
beobachteten I 

Bienen 
haben getanzt 

61,8% 

43,2% 

53,5% 

94,3% 

Anderung gegenaber der 1/2 molaren 
RohrzuckerlOsung 

Viskositiit erh6ht 

Viskositiit und Niihrwert erhSht 

Viskosit~it und N/ihrwert und Stifle erh6ht 

T a b e l l e  3, 

Zahl der Versuche Durchschnittliche Zahl der Bienenbesuche Zahl der im Stock Von den beobachteten 
Ge]~tterte LSsung mit  dieser L6sung Magenfiillung am SchMchen beobachteten Bienen 1) Bienen haben getanzt 

I/2 tool Rohrzucker 

I/2 tool Rohrzucker 
+ I/2 mol Milchzueker 

1/2 mol Rohrzucker 
+ z mol Sorbit 

3/4 tool Rohrzucker 

45,7 cmm 

46,1 cmm 

46,3 cmm 

48,0 cmm 

86 

47 

49 

45 

81 ] 86,4 % 

47 85,I% 

I 
48 [ 89,6% 

42 t 95,2% 

zuckerl6sung, aber  den Geschmack  und N~ihrwert 
einer 1/~molaren RohrzuckerlSsung.  

A m  Vormi t t age  des 6. und  des 7. Jul i  194 ° 
wurden  2 Versuchsreihen m i t  den geI!annten 
L6sungen gemacht ,  deren Gesamtergebnis  in 
Tabel le  2 fibersichtlich zusammenges te l l t  ist. 

Man kann  aus der  Tabel le  en tnehmen,  daft 
nicht der N~ihrwert, wohl abet der Geschmack der 
LSsung J~r die Tdnze yon ausschlaggebender Be- 
deutung ist. Dasselbe ergibt  sich aus weiteren,  in 
E inze lhe i ten  abge~nder ten  Versuchsreihen.  So 
wurde z. B. den Bienen am 14. .Juti eine 3/~molare 
(25,7%) Rohrzucker l6sung vorgesetz t .  Obwohl  
hier gegenfiber  der  1/emolaren Rohrzucker lSsung 
der  NXhrwert  nur  u m  die H~lf te  e rh6ht  ist, w~h- 
rend er du tch  den Sorbi tzusatz  nahezu verdrei-  
Iacht  wird, ist  eine deufl iche Zunahme  der  T~nze 
ausschlieBlich dutch  die geringffigige Erh6hung  
der  Rohrzuckergeha l tes  bewirk¢ worden  (Tabelle 3). 
Das Ergebnis  wurde  durch eine s ta rk  gesteiger te  
Lebhaf t igke i t  und Ausdauer  der  T~nze bei der  
3/4molaren R o h r z u c k e r t r a c h t  noch best~rkt ,  was 
leider in dell t roekenen  Zahlen der  Tabel le  keinen 
Ausdruck  finder.  I n  dieser Versuchsreihe wurde  
auch die durchschni t t l iche  Magenffi l lung be- 
s t i m m t  (Spalte 3 der  Tabelle).  Sie zeigt, dab es 
offenbar  auch  hierbei  weder  auf  die ViskositXt 
noch auf den N/thrwert ,  wohl  aber  auf  den Ge- 
schmack  der  L6sung ankornmt.  

Bei e inem genaueren  S tud ium der  Tabelle 2 
wird auffallen,  dab  die Tanz lus t  bei Milchzucker-  
und Sorbi tzusa tz  e twas  geringer  war  als bei Ffi t-  
t e rung  yon reiner  1/~mol Rohrzueker lSsung.  Man 
k6nn te  diese Ersche i rmng ats ViskositXtswirkung 

deuten,  doch wird sie durch Tabelte  3 n icht  be- 
st~ifigt. Sie land  durch wei tere  Versuche ihre 
Erkl / i rung in e inem sehr geringen, aber  nachweis-  
baren verg/ i l lenden Beigeschmack des Milch- 
zuckers und Sorbits  ftir die Bienen~). I n  den Ver- 
suchen der Tabel le  3 ist  diese Wirkung  wahrschein-  
lich durch die damals  lebhaf tere  Tanzlus t  ver-  
schteiert.  Ich  k o m m e  aber  auf  diesen P u n k t  noch 
zurfick (vgl. S. 276 den Absatz  in ]( leindruck).  
Daft  in beiden Tabel len  der  P rozen t sa tz  der  T~inze 
bei der Sorbitbeigabe etwas gr6Ber ist  als bei der  
Milchzuckerbeigabe, k6nnte  man  als eine wenig- 
stens geringftigige Auswirkung  des iin Sorbi t  
en tha l t enen  Brennwer tes  deu ten  wollen. Ich  
glaube aber,  dab die Ersche inung  ausschliel31ich 
oder  vorwiegend auf  den etwas st / i rkeren Ver- 
g~l lungsgeschmack des Milchzuckers zurtickzufiih- 
ten  ist. 

DaB tats~Lchlich schon durch eine geringe Ver- 
g/illung des Fu t t e r s  die Tanz lus t  s tark  herab-  
gesetzt  wird, best i t t igte sich in Versuchen mi t  
Kochsalz.  E ine  numer ie r te  Bienenschar  wurde  ab- 
wechselnd mi t  reiner 1/~molarer RohrzuckerI6sung 
geff i t ter t  und mi t  solcher, die 1/2 ,tool t?ohrzucl~er 
und 1Is tool Kochsalz enthiel t .  Be im I~!bergang von  

1) Bei diesen und den folgenden Versuchen war die 
Zahi der Beobachter vermehrt, so dab fast alle Bienen 
im Stock kontrolliert werden konnten. 

~) Eine ganz leicht vergAllende Wirkung des Sorbit 
war mir aus frtiheren Versuchen bekannt (1934, S. 62), 
eine solche des Milchzuctcers dagegen widerspricht 
meinen damMigen Erfahrungen (1934, S. 39--45). 
Ob dies am Milchzucker oder an einer Yerschieden- 
heir der Bienenv61ker liegt, kann ich vorlAufig nicht 
sagen. 
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T a b e l l e  4. 

DurchschnittIiche Zahl der Bienenbesuche Zahl tier im Stock Von den beobachteten 
Zeit: ae]i~tterte Lbsu~tg  Magenfflllung am Sch~lchen beobachteten Bienen Bienen haben getanzt 2 4. IX. 1941 

14.58--I5.23 

15.3o--15.52 

16.o3--16.3o 

16.36--~7.Ol 

I/2 tool Rohrzucker 
+ ~/8 mol NaC1 

z/2 mol Rohrzucker 

I/2 mol Rohrzucker 
+ I/8 mol NaC1 

1/2 tool Rohrzucker 

36,7 cmm 

44,7 cmm 

36,9 cmm 

45,1  C ln ln  

52 

43 

52 

43 

5 ° 

43 

52 

43 

50~00/0 

79,1% 

61,5% 

83,7 o~ 

T a b e l l e  5. 

Zeit: Durchsohnittliche Zahl der Bienenbesuche Zahl der im Stock Von den beobachteten 
~9, IX. ~94~ Ge/~itterte Ldsung Magenffil ung am Sch~lchen beobachteten Bieaen Bienen haben getanzt 

14.oo-- 14.2o 

I4.27-- 14.5o 

14.57--15.22 

15.29-- 15.5o 

I/2 tool Rohrzucker 

1/2 tool Rohrzucker 
+ I/4 tool Raffinose 

I/2 moi Rohrzucker 

7/8 tool Rohrzucker 

45,1 cmm 53 

42, cmm 56 

4o,9 cmm 58 

48,8 cmm 49 

53 

56 

58 

49 

69,8% 

80,4% 

63,8% 

89,8% 

de r  r e i n e n  zur  verg~ll±en Zucke r lSsung  w a r  n u t  
ein le ich tes  u n d  r a sch  vor f ibe rgehendes  ZSgern  zu 
b e m e r k e n ;  d a n n  wurde  die Mischung  o h n e  e r k e n n -  
ba re  Ze ichen  des  , ,MiBfal lens"  a n g e n o m m e n .  Doch  
wissen wir  an s  e iner  f r t iheren  Arbe i t ,  d a b  s chon  bei  
e inem s c h w a c h e n  salz igen B e i g e s c h m a c k  die 
Magenf i i l lung  deu t l i ch  h e r a b g e s e t z t  wird~). Das  
war  a u c h  d iesmal  de r  Fal l .  Aus  Tabe l le  4 e r k e n n t  
m a n  ferner  den  s t a r k e n  Einf luB der  S a l z b e i m e n g u n g  
auf  die T~inze. D a  die Magenf t i l lung  ffir diese 
n i c h t  a u s s c h l a g g e b e n d  ist,  u n d  da  die Vi skos i tg t  
de r  L 6 s n n g  d n r c h  d e n  Sa lzzusa tz  n i c h t  v e r g n d e r t  
wird, zeigt  s ich aufs  neue  der entseheidende Ein/lu/3 
des Geschmac~:sinnes. 

Es  is t  s chon  v o r h i n  die F rage  au f ge t auch t ,  
ob  a u c h  die ViMoositdit der Zuckerl6s¢eng ftir die 
T/inze von  B e d e u t u n g  i s t  Versuche  m i t  d e m  
Tr i s accha r id  Ra//inose solI ten da r f ibe r  K l a r h e i t  
b r ingen .  Raf f inose  is t  ffir die B i e n e n  n i c h t  sii13 
u n d  w i r k t  auch  n i c h t  im ge r ings t en  vergfil lend~); 
ihr  N / i h r w e r t  i s t  n a c h  den  U n t e r s u c h u n g e n  VOaELS 
sehr  geeing (e twa 1/8 yon  d e m  des  Rohrzuckers)~) .  
D a  das A u f s a u g e n  de r  Fl t i ss igkei t  m i t  z u n e h m e n d e r  
Viskos i t / i t  zweifellos mt ihevo l le r  wird,  h / i t t e  m a n  
e inen  h e m m e n d e n - . E i n f l u B  auf  die T a n z l u s t  er- 
w a r r e n  kSnnen .  Das  G e g e n t e i l  l r i f f t  zu. V on  den  
6 einschlf igigen V e r s uchs r e i hen  sei b ier  n u r  e ine 
als typ i sches  Beispie l  angeftih.rt  (Tabel le  5). 

I m  zwei t en  V e r s uch  w a r  bei  gle icher  St ig igkei t  
die Viskqsitdt 8tark erh6ht~). Die Magenffi-llung wa r  
ein wenig  v e r m i n d e r t ,  die Zahl und Lebha]tigkeit 
der ,Tdnze deutlieh gesteigert. Der  A u s g a n g  des  
d r i t t e n  Versuches  m i t  R~ickkehr  zur  1 /emol-Rohr-  

1) v. FttlSC~I 1934, S. 124--128. 
~) v. FRISCH 1934, S. 49. 
~ VO~XL 1931 , S. 329--331 . 
4) S. rechte Spalte, Ful3note 1). 

zucke r f f i t t e rung  b e s t ~ t i g t  das  Ergebn is ,  die T~nze  
fal len ab.  I m  v i e r t e n  Ver such  (7/stool Rohrzucke r )  
war die Vi~lcositdt angeni~hert ebe~so starlo erh6ht, 
wie im zweiten Versuch~), zugleich abet die Si~flig- 
keit vermehrt. Zahl und Lebha]tigkeit der Tdnze 
waren noch stdrker gesteigert als bei der t?a]/inose- 
mischung. Die B e d e u t u n g  des  S~flgesehmackes ffir 
die Aus lSsung  der  T~nze  wi rd  d a d u r c h  e r n e u t  be-  
k r£f t ig t ,  d a n e b e n  a b e t  t r i i t  e ine g le ichs innige  Wir -  
k u n g  de r  Vislcositi~t in  E r s c h e i n u n g .  U n t e r  naf t i r -  
l i chen  B e d i n g u n g e n  wi rd  ftir die B i e n e n  der  N e k t a r  
yon  hShe re r  Viskos i t / i t  de r  zuckerre ichere ,  d a h e r  
wer tvo l l e re  sein. Es  i s t  also biologisch s innvol l ,  
w e n n  eine S t e ige rung  de r  Viskos i t~ t  t r o i z  de r  
schwier ige ren  S a u g a r b e i t  zu e iner  V e r m e h r u n g  der  
T i n z e  I i ihr t .  

In  den Versuchen der Tabelle 3 war die Tanzlust  
bM Zusatz yon MiIcllzucker oder Sorbit  t ro iz  der Er-  
h6hung der Viskosit~t angen~hert  dieselbe geblieben. 
Ich deule dies dahin, dab bier die steigernde Wirkung 
der Viskosit~t durch die hemmende Wirkung des Ver- 
gMlungsgeschmackes der genannten Zucker aufgehoben 
(in den Versuchen der Tabelle 2 sogar fiberboten) 
wurde. Ich sehe eine Sttitze dieser Auiiassung darin, 
dab in weiteren, hier nicht  besprochenen Versuchen bei 
einem geringeren Milchzucker- oder Sorbitzusatz, wobei 
der ¥erg~llungsgeschmack nicht  oder kaum zur Gel- 
tung kam, auch dutch diese Zueker eine Steigerung der 
T~nze zu erzielen war. 

Gegen  die zu le t z t  b e s p r o c h e n e n  Versuche  u n d  
unsere  Schlut3folgerung k a n n  e i n g e w e n d e t  werden ,  
dab  v ie l le icht  n i c h t  die hShere  Viskosi t~t ,  s o n d e r n  
das  hShere  Gewich t  de r  a u f g e n o m m e n e n  L 6 s u n g  
ftir die S te ige rung  b e s t i m m e n d  war .  Doch  i s t  dies 

1) Die Auslaufzeiten Ifir 5 ccm L6sung bei 2o ° in 
einem OSTWALDschen Viskosimeter betrugen ffir: 
~/2 mol Rohrzucker + 1/~ tool Raffinose: i Min. 58 Sek. 
~/s mol Roh rzucker: I Min. 53 Sek. 
1/~ mol Rohrzucker:  i Min. 12 Sek. 
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aus ve r sch iedenen  Grf inden unwahrsche in l ich .  Da  
die F rage  vorauss ich t l ich  exper imen te l I  zu ent -  
sche iden  sein wird, is t  eine Diskussion unn6t ig .  
\~rir h a b e n  n u t  vorlgufig h i n t e r  den  Viskos i tg t s -  
fak tor  ein kleines Frageze ichen  zu setzen.  

Mit  d iesem V o r b e h a l t  k 6 n n e n  wir  das E rgebn i s  
der  mi tge t e i l t en  Versuche  d a m n  zusammenfassen ,  
dab weder der ]f(dlu.ngsgrad der Honigblase, noeh 
der N~.hrwert der au]genommenen LSsung, wohl 
abet deren rasche Gewinnbarlceit, ihr Geschmac]~ 
und ihre Vislcositdt ]i~r die Ausl6sung des Rund- 
tan.zes und seine Lebha]tiglceit bestimmend sind. ~r i r  
dfir ten aber  diesen Befund  n i ch t  als e rsch6pfend  
b e t r a c h t e n .  Die gteiche Znckerl6sung,  die in 
Zei ten gu te r  T r a c h t  k a u m  bet der  e inen oder  
a n d e r e n  Sammle r in  e inen m a t t e n  R u n d t a n z  aus- 
16st, k a n n b e i  sch lechter  Tracht ,  w e n n  sich auch 
das E i n t r a g e n  mi~derwer t igen  Nek ta r s  ffir den  
B i e n e n s t a a t  lohnt ,  zu den  l ebha f t e s t en  T~inzen 
Anlag  geben.  Aus dieser  Ta t saehe  und  aus we i te ren  
B e o b a c h t n n g e n ,  die noch  durch  besondere  Ver- 
suche f iberprf i f t  we rden  mtissen,  sche in t  mi r  her -  
vorzugehen,  dab n e b e n  den  besprochenen ,  ex- 
pe r imen te l l  le icht  fat3baren B e d i n g u n g e n  noch ver-  
zwicktere  Zusammenh~tnge mitspie len,  die durch  
den  Hinweis  auf  e inen  psychologisehen ~'aktor an- 
gedeute% abe r  vor lgnf ig  n i c h t  d u r c h s c h a u t  w e r d e n  
kSnnen.  

Die K e r m t n i s  yon  den  W e r b e t g n z e n  b i e t e t  uns  
ein Mittel ,  n m  die S a m m l e r i n n e n  eines Volkes, ja 
eines ganzen  Bienens tandes ,  auI W u n s c h  in kfir- 
zes te r  F r i s t  zum Befliegen einer  b e s t i m m t e n  Trach t -  
quelle zu veranlassen .  ~Wir b r a u c h e n  ja  nur  an 
e inem kf inst l ichen F n t t e r p l a t z  einige durch  Hon ig  
angelockte  Bienen  auf abgeschn i t t enen  Blfi ten 
j ene r  T r a c h t p f l a n z e n  m i t  Znckerwasser  zu fli t-  
tern,  n n d  sie werden  a lsbald  durch  ihre Tgnze  
und  d u t c h  den  Bu t t ,  den  sie an  ih rem Haark le id  
he imt ragen ,  Scharen  yon  t g a m e r a d e n  r ings an  
die Blf i ten schicken.  Anregungen  zu dieser prak-  
f i schen  N u t z a n w e n d u n g  ~) s ind  bet uns  b isher  
n i ch t  an t  f r u c h t b a r e n  Boden  gefallen. Nur  einmaI 
h a t  mir  ein I m k e r  ber ich te t ,  dab i h m  auf  se inem 
\~ ' ande r s t and  die A n w e n d u n g  dieses e in fachen  
Kuns tgr i f fes  eine Hon ige rn t e  e inbrachte ,  die wei t  
gr6Ber war  Ms die seiner Wanderge f~hr t en .  In  
R n g l a n d  h a t  m a n  den  Gedanken  aufgegriffen;  
nach  kfirzlich e r sch ienenen  Arbeitene) ist  es 
gelungen,  du tch  Ver f i i t t e rung  yon  Zuckerwasser ,  
das mi t  K l e e d u f t  ve rsehen  war,  den  B ienenbesnch  
yon  Kleefe ldern  im D u r c h s c h n i t t  um das I9 fache  
zu vergr6Bern und  die S a m e n e r n t e  an t  das  Drei-  
Iache zu s te igern ;  d u t c h  Dressur  auf Weinb l f i t en  

1) v. FRISCH 1927 (Wanderimker), 1937. 
2) GUBIN u. SMARAGDOVA 194 o, SAWITZKIJ 194 o. --  

Z~_~atz beg dee Korrektur: Im Deutschen Imkerft~hrer 
Jg. 15, Nr 1I (Februar 1942) ver6ffentlicht E. LANG~R 
eine kurze Mitteilung fiber iihnliche Versuche: In einer 

wurde  die  B e s t g u b u n g  d e r a r t  ve rbesse r t ,  dab  yon  
e inem W e i n g a r t e n  ein Viel faches  yon  d e m  sons t  
f iblichen E r t r a g  e ingebrach t  w e r d e n  konnte .  Es  
df irf te  sich doch lohnen,  solche "Wege wet te r  zn 
verfolgen.  D e n n  ein Zaube rwor t  der  , ,Bienen-  
s p r a e h e "  i s t  in  unsere  H a n d  gegeben,  m i t  d e m  
wi t  sic zu verst~irkter T{itigkeit auf r i i t te ln  und  
ihren  Flug  lenken k6nnen .  
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t rachtarmen Gegend Schlesiens war eine Fl~tche yon 
20 Morgen mit der Zottelwicke (Vieia villosa) bebaut. 
Drei Bienenv61ker erhielten jeden Abend eine iReiz- 
fiitterung yon Zuekerwasser mit Zottehdcken-Bli~tenduJt. 
Nach 3 Tagen ergab die Honigschleuderung yon diesen 
drei V61kern 38,5 ]?fund, bet drei Kontrollv61kern nut  
21, 5 Pfund Honig. Der Samenertrag des Wickenfeldes 
,,war gugerst zufriedenstellend. Auct~ yon anderen 
Teilen Schlesiens liegen gflnstige Ergebnisse dieses Yer- 
suches vor". - -  Leider sind die t(ontrollv61ker nicht 
mit Zuckerwasser geffittert worden. Fflr einen fiber- 
zeugenden Nachweis, dab das giinstige Ergebnis des 
Honigertrages auf eine Lenkung durch den Blfltenduft 
zurt~ckzuffihren ist, hat ten  die Kontroltv61ker Reiz- 
ffltterungen mit gIeichen Mengen niehtduftenden Zucker- 
wassers erhalten sollen. 


