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E IN L E IT U N G

Angaben iiber die polnischen Ameisen sind in mehr ais 
70 Arbeiten und Notizen von iiber 30 Verfassern zerstreut. 
Es sind fast ausschliesslich faunistische oder faunistisch- 
-okologische Arbeiten, und es fehlt dagegen an taxonomischen 
und zusammenfassenden Werken.

Der Verfasser hat sich die Aufgabe gestellt alle bisherigen 
faunistischen, biologischen und ókologischen Angaben kri- 
tisch zusammenzustellen und die polnischen Ameisen in Anleh- 
nung an die neuzeitlichen taxonomischen Arbeiten aufs neue 
zu bearbeiten. Ais erste wurden die synanthropen Ameisen 
bearbeitet ( P is a r s k i , 1957). Die vorliegende A ibeit betrach- 
te t die polnischen Arten aus der Gattung Camyonotus M a y r .

Das Material zur vorliegenden Arbeit wurde in verschie- 
denen geographischen Eegionen Polens gesammelt. Um die
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1 4 8 B. P isarski 2

ókologische Y ariabilitat und die individuelle Yariabilitat inner- 
halb des Nestes zu erfassen, wurden grosse Serien aus Ne stern 
in verschiedenen Biotopen gesammelt. W ahrend des Sam- 
melns wurden an jedem Fundorte auch die Insolation, Feuch- 
tigkeit, das Pflanzenkleid, die Form  des Nestes und ahnliche 
Daten notiert. Ausser dem von ihm gesammelten, hat der 
Yerfasser auch Material aus folgenden wissenschaftlichen 
Anstalten beriicksichtigt:

1. Zoologisches In stitu t der Polnisehen Akademie der 
Wissenschaften in Warszawa und Abteilung dieses In- 
stitu ts in Kraków,

2. Zoologisches In stitu t der Universitat in Wrocław,
3. Muzeum Śląskie (Schlesisches Museum) in Bytom,
4. National-M useum in Budapest,
5. N ational-Museum in Praha,
6 . Naturwissenschaftliches Yerein in Klagenfurt.
F rau  Prof. Dr. J . J a n isz e w sk a  (Wroclaw) und den Her- 

ren Dr. Z. K aszab  (Budapest), Dr. L. H o b e r l a n d t  (Praha), 
E. H olzel (Klagenfurt) und Dr. E. B ielew ic z  (Bytom), 
móchte ich an dieser Stelle fiir die Ausleihung vom Material 
aufs herzlichste danken.

G attu n g  C am ponołus  M a y r , 1861

Die zu dieser Gattung gehórenden Ameisen zeichnen sich 
durch die S-fórmig gebogene Stirnleiste und die deutlich 
von Stimfeld abgesetzte Fuhlereinlenkung aus.

Bei einigen Arten der Gattung Camponotus Ma y r  treten  
Soldaten vor. Zwar sind bei den polnisehen A rten keine typi- 
schen Soldaten vorhanden, aber unter den Arbeitern kann 
man kleine und grosse Formen unterscheiden. Letztere kón- 
nen wir nicht ais Soldaten bezeichnen, weil zwischen den 
bei den Formen tibergange vorhanden sind [Fig. 1 —3]. Die 
beiden Formen unterscheiden sich nicht nur durch ihre Gro
sse; es bestehen auch Unterschiede in der Gestalt des Kopfes 
und des Thorax. Die kleinen haben parallele Kopfseiten; 
der Kopf ist lang und schmal, nicht breiter ais der schmale 
Thorax; Fiihlerschafte sind lang und iiberragen bedeutend
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3 Studien liber Oamponotus M a y r 1 4 9

die Occipitalecken. Die grossen haben dreieckigen und kur
zeń Kopf, der breiter ais der stammige Thorax ist; Fiihlei- 
schafte sind kurz, und iiberragen nur gering die Occipital
ecken.

mm

Fig. 1-3. C. hereuleanus ligniperda  ( L a t r .), Kulin, Kreis W łocławek,
K orper der A rbeiter.

Larven der besprochenen Ameisen sind m it H aaren von 
zweifacher Art bedeckt. Wir unterscheiden kurze und lange 
H aare [Fig. 11 — 12]. Die Kurzhaare, die mit zunehmen- 
dem Alter in die Lange wachsen, isolieren die Larven vom 
Untergrunde. Bei jungen Larven sind sie einfach oder hochs- 
tens 2m al verzweigt, bei alteren sind sie gewohnlich 3 - bis 
6mal verzweigt. Die Langhaare dienen zum Aneindernhaften
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1 5 0 B. F isarski 4

(was ermóglicht, dass sie zu Packchen vereinigt von don Arbei- 
tern leichter transportiort werdon konnen) und verschwinden 
mit zunehmendom Alter (wenn die Arbeiter die Larven nur 
zu einzeln transportieren konnen). Junge Larven sind auf 
der ganzen Kdrperflache ziemlich dicht m it Langhaaren 
bedeckt. Diese Haare verschwinden zuerst an der Bauch- 
und spater an der Riickenseite des Korpers von Kopf begin- 
nend. Uberdies verandert sich bei einigen Arten auch die 
Form der Haare. Bei jungen Larven sind die Haare am Ende 
stark gebogen und strecken sich m it zunehmendem Alter 
allmahlich aus.

Die Behaarung der Laiven ist innerhalb der Art sehr varia- 
bel. Diese Variabilitat der Behaarung hangt wahrscheinlich 
von okologischen Faktoren ab. Leider war mein Material 
viel zu klein um den Zusammenhang zwischen der Ausbil- 
dung von H aaren und den Lebensverhaltnissen feststellen 
zu konnen.

Die Gattung Camponotus Ma y r  umfasst etwa 1000 For- 
men, die in 500 Arten vereinigt sind, und ist uber alle Fau- 
nengebiete verbreitet. Die sehr grosse Zahl der meistenteils 
ungeniigend erforschten Arten erschwert die Einteilung in 
verwandte Artengruppen. Darum unterliegt auch die Sys- 
tem atik innerhalb der G attung dauernden Veranderungen 
und Verbesserungen.

In  Polen ist diese Gattung durch 5 Arten und 7 Unter- 
arten, die sich auf 3 Untergattungen verteilen, vertretet.

U ntergattung Camponotus Ma y r , s. str.

Die hier gehórenden Arten zeichnen sich durch verhalt- 
nismassig grosse Kórperausmassen aus. Mandibeln bogenar- 
tig, m it 4 — 5, manchmal sogar 5 Zahnen. Clypeus ohne, 
oder mit kaum angedeutenem Kiel; sein Vorderrand ohne 
Einschnitt und nicht zungenformig, oder nur sehr unbedeu- 
tend vorspringend. Riickenprofil bogenformig

Die U ntergattung zahlt 12 Arten, die in fast ganzer Hoi-
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5 S tu d ien  liber Camponotus M a y k 1 5 1

arctis verbreitet sind. Ein© Art, G. punctatissima Em., reicht 
siidlich bis nacb der Orientalischen Region.

Fiir Polen sind bis je tzt 3 Eormen dieser U ntergattung 
nachgewiesen worden, und zwar: G. herculeanus herculeanus 
(L-), C. lierculeanus ligniperda (L a t e .) nnd C. vagus (Scop.).

C. herculeanus herculeanus (L.) und G. herculeanus lig
niperda ( L a t e . )  betrachte ich nur ais Unterarten, da di© 
Unterschiede in der ausseren Morphologie und im Bau der 
mannlichen Genitalanhangen verhaltnismassig gering sind. 
Uberdies kreuzen sich wahrscheinlich dies© Formen unter- 
einander dort, wo sich ihre Yerbreitungsgrenzen berlihren. 
Solch eine Erscheinung konnte ich neben dem D ukla-Passe 
(Berg Cergowa) und im Pieniny - Gebirge beobachten. Das, 
aus diesen Fundorten stammende, Material enthalt neben 
typischen Arbeitem und Weibchen von beiden Formen auch 
Ubergangsformen, welche besonders bei den Weibchen auf- 
fallig sind. Die typischen Weibchen von G. herculeanus her
culeanus (L.) haben an der Gasterbasis einen kleinen, deutlicli 
abgegrenzten Fleck [Fig. 7 — 8], der bei G. herculeanus ligni- 
perda ( L a t e . )  sehr gross ist und fast das ganze 1. Gastral- 
segment einnimmt [Fig. 5 — 6 ]. Ausserdem treten bei der 
letzten Form an den schwarzgefarbten Thoraxteilen rótliche 
Aufhellungen auf [Fig. 4]. Bei den Ubergangsformen nim m t 
der erwahnte Fleck, der hier nicht deutlich abgegrenzt ist, 
die ganze vordere Gastralflache e in ; rótliche Aufhellungen 
treten am Thorax nicht vor. U nter 12 Weibchen, die ich 
auf Berg Cergowa gesammelt habe, waren 8 typische G. her
culeanus herculeanus (L.), 1 typische G. herculeanus ligniperda 
( L a t e . )  und 3 Ubergangsformen vorhanden. Alle diese 3  F or
men wurden auf dem selben Hangę gesammelt, wo sie neben- 
einander lebten. Die zwischen diesen Formen bestehenden 
Unterschiede karni man also nicht ais Ergebnis der ausseren 
Lebensbedingungen, sondern nur ais genetisch bedingte betra- 
chten. Diese Yermutung ha t schon R u z sk ij  (1905) ausge- 
sprochen.

Ahnliche Yerhaltnisse habe ich auch im Pieniny - Gebii - 
ge beobachtet, doch tra t dort G. herculeanus ligniperda (L a t e .) 
in iiberwiegender Mehrheit.
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1 5 2 [B. P isarski 6

Camponotus (Camponotus) herculeanus herculeanus (L i n 
n a e u s , 1758).

Korperlange der Arboiter schwankt zwischeii 6 und 12 mm. 
Bei den grossen Arbeitern ist der Kopf Schwarz, Thorax, 
Beine und Stielchen schwarzrot. Gaster schwarz, nur das 1.

Fig. 4 -8 . C. herculeanus ligniperda ( L a t r .) , Fig. 4. K azim ierz, K reis 
Puław y, Thorax des W eibchens, Fig. 5. Zwierzyniec, K reis Zamość, 
G aster des W eibchens, Fig. 6. K azim ierz, K reis Puław y, G aster des 
W eibchens, Fig. 7 -8 . K ulin, Kreis W łocławek, G aster des A rbeiters. 
Fig. 9-10. G. herculeanus herculeanus (L.), Białowieża, G aster der A r- 

be ite r (Y orderansicht).

Segment mit kleinem schwarzrotem Flecke. Dieser Fleck 
geht niemals uber die vordere Gastralfache hinaus [Fig. 7 — 8 ].
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7 S tu d ie ii iiber Oamponotus M a y r 1 5 3

Kleiiie Arbeiter sind ahnlich gefarbt, nur die rote Farbung 
1st heller, b lutrot, wie bei den Arbeitern von C. herculeanus 
ligniperda (L a t r .). Gaster mit einer mikroskopisch feinen 
Skulptur und daher m a tt erscheinend, sparlich behaart. Die 
H interrander der Gastralsegmente mit einer einfachen Haar- 
reihe; sonst nur einzelne H aare vorhanden, die iiber die ganze 
Gastralfache zerstreut sind.

Weibchen sind bedeutend grosser, ihre Lange schwankt 
zwischen 14 und 17 mm. Kopf, Pro-, Meso- und Metanotum 
schwarz, Epinotum, Seitenplatten, Beine und Stielchen sehwarz- 
rot. Fliigel getriibt. Gaster schwarz. Fleck, Skulptur und 
Behaarung wie bei den Arbeitern.

Lange der Mannchen schwankt zwischen 9 und 11 mm. 
Farbę schwarz, nur die Fiihlergeisseln und Tarsalglieder heller, 
schwarzbraun. Korper m att, und mit Ausnahme des hinte- 
ren Gastralteiles, sehr sparlich behaart. Fliigel leicht getriibt, 
Adern und Pterostigma gelbbraun. Stielchen tief eingeschnit- 
ten. Die Aussenecken des Yorderrandes der Subgenitalplatte 
stark umgestiilpt, Fortsatz lang und schmal. Yolsella am 
Ende mehr stumpf und breiter ais bei G. herculeanus ligni
perda (L a t r .)1. [Fig. 35 — 36].

Jungę Larven von C. herculeanus herculeanus (L.) sind 
m it 2- bis 6mal yerzweigten Kurzhaaren bedeckt. Lang- 
haare sind zahlreich und am Ende gebogen [Fig. 11]. Altere 
Larven sind ahnlich boliaart, doch sind die 4 mai verzweig- 
ten Kurzhaare am haufigsten, und die Langhaare nicht 
zahlreich, am Ende nur leicht gebogen. Die Kurzhaare des 
Kopfes und des hinteren Gastralteiles etwas langer ais die 
iibrigen Kurzhaare [Fig. 12]. Bei den grossen Larven treten 
gewohnlich am Korperende einfache, ziehmlich lange H aare 
mit kurzeń Fortsatzen auf, die bei den verwandten Arten 
niemals vorkommen.

C. herculeanus herculeanus (L.) bewohnt fast ganz Europa. 
(vber die Pyrenaen, Westeuropa (nicht im England) geht er

1 Die B eschreibung der G enitalanhange von C. herculeanus her
culeanus (L.) in Cl a u s e n s  A rbeit (1938, pp. 334-335, Fig. 51) bczieht 
sich. an f G. herculeanus ligniperda  ( L a t r .) . D arauf d eu te t k la r der k u r
ze und breite F o rtsa tz  der S ubgen ita lp la tte  und  die sehm ale, abgerun- 
dete Spitze der Volsella.
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154 B. P isarski 8

nach Norditalien und der Balkanhalbinsel, weiter nordlich 
nach Mitteleuropa, Skandinavien und dem europaischen 
Teile der UdSSR, und óstlich nach Mittelasien, Sibirien, 
Sachalin und Kam tschatka. In  Nordamerika bewohnt er 
Alaska, K anada und die Gebirgsregionen der Yereinigten 
Staaten siidlich bis New Mexico. In  der Palaarktis erstreckt

Fig. 11-12. G. herculeanus lierculeanus (L.), Białowieża, verschiedene 
H aartypen  der Larven. H aare von Kopf, T horax , nnd  K orperende. 
Fig. 11. Jungę, 2,8 mm lange L arve, Fig. 12. Erw achsene, 7,5 mm lange

Larve.

sich sein Areał ununterbrochen vom Stilen Ozean bis nach 
Nordosteuropa. In  Mittelasien, auf der Balkanhalbinsel, sowie 
in Mittel- und Westeuropa bewohnt er nur die Gebirgsre
gionen. G. herculeanus herculeanus (L.) ist eine boreo-alpine 
Art, die circumpolar verbreitet ist. In  Nordeuropa und Nord- 
asien lebt diese Ameise in der Taiga (Nordischer Nadelwald), 
weiter westlich und siidlich auch in Misch- und Laubwaldern. 
Die Nester werden im Holz eingenagt, wobei die Nadelbaume 
bevorzugt werden. 1

1 R u z s k i j  (1905) schreib t iiber diese U n tera rt, wie fo lg t: „E s  ist 
eine typ ische W aldform , die fiir das T aiga-geb ie t fa s t eben so chara- 
kteristisch  ist, wie der A uerhahn, H aselhuhn und  E ichhórnchen .”
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9 Studien iiber Camponotus M a y r 1 5 5

In  Polen wurde G. herculeanus herculeanus (L.) ans fol- 
genden Fundorten gemeldet: Międzywodzie (Heidebrink), Kreis 
Świnoujście; Szczecin ( J a c o b s o n , 1940); Bielinek (Bellinchen), 
Kreis Chojna (G r i e p , 1940); Chojnice (B e g d o n , 1932); Gała- 
chy, Kreis Nowy Dwór; W arszawa-Bielany, Puławy (No
va ja Aleksandrija) (N a s o n o v , 1892); Białowieża, Kreis H aj
nówka (B i s c h o f f , 1925, K a r p i ń s k i , 1956); Czechosławice, 
Kreis Końskie; Krasnobród, Kreis Zamośó ( K u l m a t y c k i , 
1920a); Murcki (Emanuelssegen), Kreis Tychy; Bytom (Beut- 
hen), Taciszów (Tatischau), Kreis Gliwice; Brynek (Brynnek), 
Kreis Tarnowskie Góry; Gogolin, Kreis Strzelce Opolskie 
( N o w o t n y , 1931); Ojców, Kreis Olkusz; Kraków-Bielany, 
Myślenice, Kobylany, Kreis Krosno; Barania Góra, Babia 
Góra ( K u l m a t y c k i , 1920); Kraków, Wadowice, Żegiestów, 
Kreis Nowy Sącz (W i e r z e j s k i , 1873); Tatra - Gebirge ( N o 
w i c k i , 1864; W i e r z e j s k i , 1873; K u l m a t y c k i , 1920; Ł o m 
n i c k i , 1931); Pieniny - Gebirge ( K u l m a t y c k i , 1920; K o e h 
l e r , 1951).

Da einige von den oben genanten Yerfassern die dunkel 
gefarbten Exemplare von G. herculeanus liyniperda (L a t r .) 
ais G. herculeanus herculeanus (L.) bestimmten, habe ich nur 
solche Angaben berlicksicht, fur welche das Belegmaterial 
mir zuganglich war.

C. herculeanus herculeanus (L.) tr i tt  in Nordostpolen: Biało- 
wieża-Urwald, J a ta  bei Łuków, Czarny Blok, Kreis Białystok, 
und in den Gebirgsregionen Polens: Bieszczady, Beskid Niski, 
Pieniny, Gorce, Tatry, Beskid Wysoki, Beskid Śląski, Kłodzko- 
-Tal, Karkonosze auf [siehe K artę 1].

C. herculeanus herculeanus (L.) lebt nur in Waldern, wobei 
er die schattigen und feuchten bevorzugt. Manchmal findet 
man diese Ameise sogar auf Sumpfboden, z. B. in m it Wald 
bewachsenen Hochmooren des Yorgebirgslandes. Solch einen 
Fundort habe ich in Czarne Bagna bei Kłodzko angetroffen. 
Die Nester werden sowohl an schattigen wie auch sonnigen 
Stellen (Waldlichtungen, W aldrander und alte Schlagflachen) 
angelegt. In  hóheren Gebirgslagen tr i t t  diese U nterart 
an offenen Stellen oft massenhaft auf. Die typischen dunklen 
Exemplare stammen aus schattigen und feuchten Fichten-
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156 B. P isarski 10

waldern der Kadelwald - Zone des Gebirges, die hellen Exem- 
plare von den offenen und sonnigen Stel len. Die letzten sind 
nur etwas dunkler ais G. herculeanus ligniperda (L a tr .)  ge
farbt und weichen von dieser Form nur durch die Grósse des 
Fleckes an der Gasterbasis ab. Die te s te r  weiden nur in Holz- 
stammen von Kadelbaumen eingenagt. Schwarmezeit fin- 
det im Juni statt.

Camponotus (Camponotus) herculeanus ligniperda 
( L a t r e i l l e ,  1802)

G. lierculeano-ligniperdus  F o r . :  K u l m a t y c k i  1 9 2 0 .

Arbeiter, etwa 6 bis 14 mm lang. Bei den grossen ist 
der Kopf schwarz, Thorax, Beine und Stielchen blutrot, 
heller ais bei der vorigen U nterart. Gaster schwarz, das 1. Gast- 
ralsegment mit einem grossen und roten Fleck, der die ganze 
vordere Gastralflache einnimmt und auf Dorsum und die 
Gastralseiten ubergeht [Fig. 9 — 10]. Die kleinen Arbeiter 
ahnlich gefarbt, nur sind bei ihnen die rotgefarbten Stellen 
dunkler, und der Fleck kleiner, manchmal nur ais eine rotgelbe 
Aufhellung am Oberrande der vorderen Gastralflache ange- 
deutet oder iiberhaupt fehlend. Gaster glanzend, ahnlich 
wie bei der vorigen U nterart behaart.

Weibchen gross, 16 bis 18 mm lang, heller ais die Weib- 
chen von C. herculeanus herculeanus (L.) gefarbt. Kopf schwarz, 
Thorax und Stielchen wie bei der vorigen U nterart, nur die 
rotgefarbten Stellen heller, blutrot, und Pro-, und Metano- 
tum  m it roten Flecken [Fig. 4]. Fliigel stark getrubt. Gaster 
schwarz, der rote Fleck nimmt die ganze vordere Gastralflache 
ein und geht auf Dorsum und Gastralseiten iiber. Ich habe 
haufig Exemplare angetroffen, bei denen das ganze 1. Gast- 
ralsegment, m it Ausnahme von einer schwarzen Bindę an 
der Basis des Haarringes, ro t war, und das 2. und 3. Segment 
auch m it roten Binden ausgestattet waren [Fig. 5 — 6 ]. Gas
ter glanzend, schwach behaart.

Mannchen sind 8 bis 12 mm lang, den Mannchen der vori
gen U nterart sehr ahnlich und davon nur durch starker 
getriibte Fliigel abweichend. Fortzsatz der Subgenitalplatte

http://rcin.org.pl



11 Stiidien xiber Oamponotus M a y r 157

kurz und breit, Aussenecken des Yorderrandes der Subgeni- 
ta lp latte  weniger umgestiilpt, Sagitta und Yolsella meist schlan- 
ker, am Ende mehr gerundet ais bei C. herculeanus hercule
anus (L.).

Larven ahnlich wie jene von C. herculeanus herculeanus 
(L.) behaart, aber eine bedeutend gróssere Variabilitat der 
Behaarung aufweisend. Jungę Laryen ahnlich wie die Larven 
der vorigen U nterart behaart, altere m it 2-, oder 3mal ver- 
zweigten H aaren bedeckt. Langhaare nicht gebogen, nur 1,5- 
mal so lang wie die Kurzhaare. Altere Larven aus einem an- 
deren Vest waren dagegen m it 3-, 4-, und sogar 6mal ver- 
zweigten Haaren bedeckt; die am Ende gebogenen Langhaare, 
waren etwa 3mal so lang wie die Kurzhaare. Kurzhaare 
des Kopfes so lang wie die tibriegen; Haare am Kórperende 
bedeutend langer.

Die Variabilitat der Farbung bedeutend grosser ais bei 
G. herculeanus herculeanus (L.). Ausser den oben beschrie- 
benen typischen Formen fand ich in Polen (siidlicher Teil der 
Woiwodschaft Lublin, Góry Świętokrzyskie, die Umgegend 
vom Dukla-Passe, Pieniny-Gebirge) auch dunklere Exem- 
plare, zuweilen so dunkel gefarbt, dass oline Untersuchung 
der Genitalanhange eine korrekte Bestimmung unmóglich 
war. Diese Farbenvariabilitat wird durch ókologische Fak- 
toren bewirkt. So waren, zum Beispiel, die Exemplare, die 
ich in Zwierzyniec in feuchten und schattigen, teilweise Kadel- 
und teilweise Mischwaldern sammelte, seln* dunkel gefarbt 
und unterschieden sich fast nicht von C. herculeanus her
culeanus (L.). Im  benaehbarten, trockenen und sandigen Kie- 
ferwalde sammelte ich aber eine helle Form mit grossem Fleck 
an der Gasterbasis. Ahnhche Erscheinung habe ich in Góry 
Świętokrzyskie beobachtet. Dort kami man alle Farbeniiber- 
gange von G. herculeanus ligniperda (L a tr .) , von typischen 
hellen, bis zu den ganz dunkelen Formen finden, die sich von 
G. herculeanus herculeanus (L.) nur durch einen etwas gró- 
sseren Fleck an der Gasterbasis, oder durch die Anwesenheit 
von rotgelben Aufhellungen am Oberrande der vorderen Gas- 
tralflache unterscheiden. In  Góry Świętokrzyskie, wo allmah- 
liche Ubergange von warmen, nur mit Gebiisch bedeckten
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Kalkhiigeln (Berg Zelejowa) bis zu den schattigen, m it dichtem 
Wald bedeckten, Nordkangen (Berg Telegraf, Berg Łysica) 
auftreten, beobachte ich auch bei G. herculeanus ligniperda 
(L a t e .) einen allmahlichen Ubergang von typischen hellen 
bis zu den dunkelen Formen. In  Zwierzyniec treten  dagegen 
in zwei verschiedenen Biotopen (feuchter und schattiger 
Mischwald imd trockener, sandiger Kiefernwald) zwei extreme 
Formen dieser U nterart auf. Zugunsten des ókologischen 
Charakters dieser Farbvariabilitat sprechen auch die Beobach- 
tungen von R u z s k i j  (1905), der angibt, dass in Russland 
die typische Form von G. ligniperda (L a t r .) uberkaupt nicht 
vorkommt und durch eine Ubergangsform, G. herculeano- 
-ligniperdus F o r ., ersetzt ist. Es handelt sich wakrscheinlich 
um eine, an der nordostlichen und ostlichen Grenze des 
Bereiches entstandene, dunkele Form von G. herculeanus 
ligniperda (L a t r .). Diese Yermutung wird dadurch bestarkt, 
dass G. herculeano-ligniperdus F o r . bisher aus Russland und 
Polen und sonst nur noch aus der Schweiz (Alpen) und 
Schweden bekannt ist.

G. herculeanus ligniperda (L a t r .) bewohnt fast ganz Europa, 
von Pyrenaen bis zum Ural-Gebirge. Nórdlich geht die Art 
bis nack Ostnorwegen, in Russland bis Leningrad, Kirów 
und Molotow, siidlich bis zum Kaukasus und Kleinasien. In 
West- und Mitteleuropa tr i t t  G. herculeanus ligniperda ( L a t r .) 
hauptsachlich in Niederungen, weiter siidlich auch in Bergen 
(in Bulgarien bis 1500 m iiber dem Meeresspiegel — A t a n a s o v , 
1952). Diese U nterart, die in Westeuropa ein typischer Laub- 
waldbewohner ist, tr i t t  in Mittel- und Osteuropa auch in 
Mischwaldern auf. G. herculeanus ligniperda (L a t r .) ist mit 
dem Walde nicht so stark wie die vorige U nterart verbunden. 
Die Nestor werden gern in Holzstammen, sowohl von Laub- wie 
auch Nadelbaumen angelegt, aber oft auch in der Erde odei 
unter Steinen.

G. herculeanus ligniperda (L a t r .) tr i tt  in W est- und Siid- 
polen auf [siehe K arte 1] und wurde bisher von folgenden 
Fundorten gemeldet: Międzyzdroje (Misdroy), Kreis Świno
ujście; Koszalin (Kóslin), ( J a c o b s o n , 1940); Bielinek (Bel- 
linchen), Kreis Chojna (G r i e p , 1940); Hel (B r i s c h k e , 1887);
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Umgebung des Garbaś-Sees, Kreis Suwałki (M i n k i e w i c z , 
1935); Białowieża, Kreis Hajnówka (B i s c h o f f , 1925); Berg 
Dąbrówka ( K u l m a t y c k i , 1920a); die Umgebung von Kielce 
(N a s o n o v , 1892); Kazimierz, Kreis Puławy ( P i s a r s k i , 1953); 
Murcki (Emanuelssegen), Kreis Tychy; Bytom (Beuthen); 
Taciszów (Tatischau), Kreis Tychy; Brynek (Brynnek), Kreis 
Tarnowskie Góry; Szymiszów (Schimischow) und Gogolin, 
Kreis Strzelce Opolskie (N o w o t n y , 1931); Ojców, Kreis 
Olkusz; Myślenice; Brody, Kreis Wadowice; Kobylany, Kreis 
Krosno; Jabłonków (Tschechoslowakei) ( K u l m a t y c k i , 1920); 
Kraków, Wadowice; Żegiestów, Kreis Ko wy Sącz (W e e r z e j - 
s k i , 1873); Tatra - Gebirge ( N o w ic k i , 1864; W i e r z e j s k i , 
1873); Pieniny-Gebirge ( N o w ic k i , 1864; W i e r z e j s k i , 1873; 
K o e h l e r , 1951).

Die ais G. herculeanus ligniperda (L a t r .) bestimmten Exern- 
plare aus dem Tatra-G ebirge1, Białowieża und aus der Um
gebung des Garbaś-Sees waren wohl nur helle Tiere von G. her- 
culeanus herculeanus CL.).

G. herculeanus ligniperda (L a t r .) bewohnt trockene und 
sonnige Stellen. In  den W aldern sucht er freie Stellen auf. 
Man begegnet diese Ameise in lichten Waldern, Waldlich- 
tungen und am Waldrande. W ahrend die vorige U nterart 
nur in Waldern vorkommt, tr i tt  G. herculeanus ligniperda 
( L a t r .) auch in offenen Gelanden auf. Bevorzugt werden „war- 
me” Lóss-, K alk-, und Sandbóden. Yon trockenen und son- 
nigen Stellen stammen typische hellgefarbte, von schattigen 
und feuchten die dunkelgefarbten Exemplare. Je  mehr schat- 
tig und feucht der Biotop ist, desto dunkler die dort lebenden 
Exemplare sind.

In  Polen fand ich die Nester dieser Ameise gewóhnlich 
nicht in Holzstammen, sondern in der Erde unter Steinen, 
Baumwurzeln, Moospolstern oder Grasbiischeln. In  morschen 
Holzstammen angelegte Nester fand ich nur in schattigen 
und feuchten Waldern. Die Nester haben immer deutliche, 
sehr breite Gange. Schwarmezeit findet im Jun i statt.

1 Siehe Ł o m n ic k i , 1 9 3 1 .

http://rcin.org.pl



160 B. P isarski 14

Ql0
on

K artę  1. Die V erbreiterung von G. herculeanus herculeanus (L.) 
und C. herculeanus ligniperda ( L a t r .) in Polen. A -F undorte  von 
O. herculeanus herculeanus (L.), O - F undorte  von G. herculeanus ligni
perda ( L a t r . ) .  Verzeichnis der O rtschaften : 1. G dynia, 2. Sopot, 3. Kulin, 
Kreis W łocławek, 4. Czarny Blok, K reis B iałystok, 5. Białowieża, Kreis 
H ajnów ka, 6. J a ta ,  Kreis Łuków, 7. P arch a tk a , K reis Puław y, 8. Bo- 
chotnica, K azim ierz, K reis Puław y, 9. Janow iec, K reis Puław y, 10. 
Szczebrzeszyn, K reis Zamość, 11. Zwierzyniec, K reis Zamość, 12. Ł yso
góry, Góry Świętokrzyskie, 13. Berg Telegraf boi Kielce, 14. Berg Zele- 
jow a bei Kielce, 15. Chroberz, K reis Pińczów, 16. Ojców, Kreis Olkusz,
17. Czarna, K reis U strzyki Dolne, 18. Góry Słone, K reis Sanok, 19. Odrzy- 
koń, K reis Krosno, 20. B erg Cergowa, K reis K rosno, 20. Tylawa, K reis 
Krosno, 22. K rynica, K reis Nowy Sącz, 23. R y tro , K reis Nowy Sącz, 
24, 25. P ien iny-G ebirge, 26. Szczawa, K reis L im anow a, 27, 28. T atra- 
-Gebirge, 29. Berg B abia Góra, 30. Zawoja, K reis Sucha, 31. Bliszczyce, 
Kreis Głubczyce, 32. W rocław, 33. Berg Sobótka bei W rocław, 34. Świe
bodzice, K reis W ałbrzych 35. L ignica, 36. Rębiszów, K reis Lwówek 
Śl., 37. Jagn iątków , K reis Jelen ia  Góra, 38. Szklarska Poręba, P rze 
sieka, Jagniątków , K reis Je len ia Góra, 39. K arpacz, K reis Jelenia Góra, 
40. Jed lina  Zd., Kreis W ałbrzych, 41. Góry Stołowe, Karłów , K reis
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Gamponotus (Gamponotus) vagus (S c o p o l i , 1763)
Formica pubescens F a b r .: B e l k e , 1886 
Lasius pubescens F a b r .:  B r i s c h k e , 1888 
Gamponotus pubescens F a b r .: W i e r z e j s k i , 1873

Korperlange der Arbeiter schwankt zwischen 6 und 12 mm. 
Der ganze Korper schwarz. Gaster m att, mikroskopisch fein 
gerunzelt, bedeutend starker ais bei G. herculeanus hercule- 
anus (L.) behaart. Ansser den Haarreihen, die ahnlich wie 
bei G. herculeanus herculeanus (L.) auf den H interrandern 
der Gastralsegmente auftreten, kommen noch Haare vor, 
die die ganze Gastralflache dicht bedecken [Fig. 13].

Weibeben gross, 11 bis 16 mm lang, ebenfalls ganz 
schwarz. Gaster ahnlich wie bei den Arbeitern behaart. 
Fliigel nur fein, bedeutend schwacher ais bei G. herculeanus 
herculeanus (L.), getriibt.

Korperlange der Mannchen schwankt zwischen 9 und 10 mm. 
Sie erinnern sehr an jene von G. herculeanus herculeanus (L.) 
und sind nur starker, besonders am Kopf, behaart. Stirn, Schei- 
tel und Wangen mit dichten H aaren bedeckt [Fig. 14]. Flii- 
gel nur fein getriibt, bedeutend heller ais bei G. herculeanus 
herculeanus (L.). Genitalanhange etwas kleiner ais bei der 
vorigen Art. Fortsatz der Subgenitalplatte lang und schmal. 
Yorderrand der Subgenitalplatte starker nach vorne ausgezo- 
gen, die Aussenecken starker ais bei G. herculeanus herculea
nus (L.) gebogen. Sagitta und Volsella am Ende gewóhnlich 
breiter und mehr stumpf ais bei der vorigen Art [Fig. 75 — 82].

Larvenbehaarung variabel. Jungę, 2 mm lange Larven 
aus Białowieża sind m it 1-, oder 2 mai verzweigten Kurz- 
haaren bedeckt. Langhaare am Ende gebogen, diinn und zahl- 
reich, 1,5 mai langer ais die Kurzhaare. Die 4,5 mm langen 
Larven sind m it 2- und 3 mai verzweigten K urzhaaren be
deckt; Langhaare stark, recht zahlreich, am Ende gebogen 
und iiber 2 mai langer ais die Kurzhaare [Fig. 15 — 16]. Die 
erwachsenen, 6 mm langen, aus Plavi§evita (Rumanien) stam-

K łodzko, 42. Bardo, K reis Ząbkowice Śl., 43. P olanica Zd., K reis K ło
dzko, 44. Czarne B agna bei Zieleniec, K reis B ystrzyca K łodzka, 45. 
Łom nica, K reis B ystrzyca K łodzka, 46. Międzygórze, Śnieżnik, Kreis 
B ystrzyca K łodzka.
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Fig. 13-18. 0 . vagrus ( S c o p . ) .  Fig. 13. Białowieża, G aster des A rbeiters, 
Fig. 14. Torbole (Italien), Kopf des M annchens, Fig. 15-18. Verschie- 
dene H aartypen  der L arven , Fig. 15. Białowieża, jungę, 1,5 mm. lange 
L arve, Fig. 16. Białowieża, altere, 5 mm lange L arve, Fig. 17. Plavięe- 
vi$a (Rum anien), 6 mm lange L arve, Fig. 18. P lavięevi^a (R um anien), 

erwacbsene 9 mm lange Larve.
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menden Larven sind mit 1- bis 4 mai verzweigten Kurz- 
haaren bedeckt; Langhaare ahnlich wi© bei don jiingeren 
Larven. Di© K urzhaare am Kórporonde sind bei den alteren 
Larven deutbeh langer ais die iibrigen Kurzbaare [Fig. 17 —18].

G. vagus (S c o p .) 1st eine siideuropaische Art. Sie bewohnt 
die Pyrenaenhalbinsel, Siidfrankreich, Italien, die Balkan- 
halbinsel und die benachbarten Landern nórdlicb bis zu 
K arpaten, Siidrnssland, die Inseln des Mittelmeeres und Klein- 
asien. Im  Nor don sind nur vereinzelte Fundorte bekannt, 
die nordlichsten davon aus Gotland, Óland und Siidfinn- 
land.

C. vagus (S c o p .) bewohnt in Siideuropa hauptsachlich 
die Laubwalder, aber in M ittel- und Osteuropa tr i t t  er auch 
in Misch- und Kiefernwaldern auf. Besonders gern bewohnt 
dies© A rt trockene und sonnige Stellen, solche wie Schlag- 
flachen, Waldlichtungen, W ald- und Wegrander. Man kann 
die A rt auch in m it Gebiisch bedeckten Steppengebieten an- 
treffen. Die Nester werden in morschen Holzstammen und 
im offenen Gelande in der Erde oder unter Steinen angelegt. 
Die Zeit des Hochzeitsfluges ist nicht genau bekannt. Ge- 
fliigelte Mannchen und Weibchen wurden vom April bis August 
gefangen. Gewóhnlich findet der Hochzeitsf lug vom Mai bis 
Juni s ta tt, aber in manchen Gebieten (Nordosteuropa) oder 
nnter besonderen Bedingangen zieht er sich bis August.

Aus Polen wurde C. vagus (S c o p .) aus folgenden Orten 
gemeldet: Poznań-Sołacz und Kórnik ( K t jl m a t y c k i, 1922); 
Janów  Lubelski (N o w ic k i , 1861); Puławy (B e g d o n , 1954) 
und Białowieża (B is c h o f f , 1925).

Ich habe 3 Nester dieser A rt in Białowieża gefunden: 2 an 
einer alten, m it „Schonung” bedeckten Schlagflachę und 
ein Nest am W aldrande neben Bahngeleise. Die grossen Nes
ter waren in morschen Holzstammen angelegt, welche an son- 
nigen, trockenen und vom Wind geschiitzten Stellen gelegen 
waren. Die Sexuales wurden in Polen im Juli gesammelt.

1 Z w ar ecłireibt der V erfasser nur: „ich babe diose A rt in Kreis K o 
zienice an  der W eichsel gesam m elt” , aber m undlich erk larte  er m ir, 
dass diese Exem plare an  dem  linken W eichselufer bei P u ław y gesam 
m elt w orden waren.
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Untergattung Tanaemyrmex A s h m e d , 1905

Zn die ser U ntergattung gehoren Arten mit gekieltem Cly
peus, der m it zungenformig vorspringenden Yorderrand yer- 
sehen ist. Mandibeln 6- oder Tzahnig. Die U ntergattung ist 
kosmopolitisch.

Camponołus (Tanaemyrmex) aethiops (L a t r e il l e , 1795)
Lasius m arginata^: B r i s c h k e ,  1888
Camponotus maculatus-aethiops  L a t r .  v a r . silvatico-aethiops F o r .
N o s k ie w ic z , 1919/1920

Arbeiter ziemlich gross, 6 bis 10 mm lang. Kopf, Thorax, 
Stielchen und Gaster schwarz oder braunschwarz. Beine, 
Fiihler und Mandibeln etwas heller. Kórper sparlich aber 
lang behaart. Yorderrand des Clypeus zungenformig vor- 
springend [Fig. 19]. Kopf und Thorax m att, sehr leicht gerun- 
zelt. Gaster g latt und glanzend, sparlich behaart; die Hin- 
terrander der Gastralsegmente m it einer einfachen Haar- 
reihe; sonst treten nur noch sparliche, liber die ganze Gast- 
ralflache zerstreute H aare auf [Fig. 20].

Weibchen etwas gi’osser, 8 bis 10 mm lang, Farbung und 
Behaarung wie bei den Arbeitern. Fliigel glashell, Adern und 
Pterostigma braun.

Die Lange der Mannchen schwankt zwischen 7 und 8 mm. 
Kórperfarbe schwarz, nur die Fiihler und Beine etwas heller. 
Kopf schmal und lang, sparlich m it langen und abstehenden 
H aaren bedeckt [Fig. 21]. Clypeus schwach gekielt, sein Yor
derrand zungenformig vorspringend. Fltigel glashell, am Yor- 
derrande leicht gelblich durchscheinend, Adern gelblichbraun 
und braun, Pterostigm a braun. Thorax und Gaster ziem
lich dicht mit abstehenden H aaren bedeckt. H interrander 
der Gastralsegmente m it einer H aarreihe; ausserdem treten 
noch zerstreute H aare auf der iibrigen Gastralflache. Geni- 
talanhange kleiner ais bei den vorigen Arten. Subgenital- 
p latte  verhaltnismassig lang und abgerundet; ihrer Yorder
rand verlauft an den Seiten gerade und geht in der Mitte in 
einen Fortsatz iiber. Dieser ist an der Basis breit und ver- 
schmalert sich stark gegen den spitzigen Apex zu. Yolsella 
bogenformig, am Ende etwas breiter, bedeutend langer ais
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die Lacinia. Leztere m it einer deutlichen Gewólbtheit am 
U nterrande [Fig. 83 — 86].

Die Arbeiter von C. aethiops var. marginata ( L a t r .) un- 
terscheiden sich von der Nominatform nur durch die hellen,

0,1mm
1mm

Fig. 19-22. G. aethiops (L a t r .) . Fig. 19. Ju n d o ła  (Bulgarian), K opf des 
A rbeitors, Fig. 20. Jundo ła  (Bulgarien), G-aster des A rbeiters, Fig. 21. 
F iilek (U ngam ), K opf des M annchens, Fig. 22. J a lta  (Krim ), H aartype 

der erwachsenon, 8 mm langen L arve.

rot-, oder gelbbraunen Beine, manchmal anch durch die 
rotbraune Farbung des Thorax nnd der Gasterbasis.

Ich verfiigte nnr hber altere, 7 mm lange Larven dieser 
Art. Kopf und Korperende dieser Larven mit einfachen Haa- 
ren bedeckt, die nur etwas langer als die iibrigen Kurzhaare
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Bind. Kurzhaare 1- bis Omal verzweigt, am haufigsten treten 
die 1- bis 3mal verzweigten auf. Langhaare gerade, diimi 
und sparlich, nur etwas langer ais die Kurzhaare [Fig. 22].

G. aetłiiops (L a t u .) ist eine siideuropaische Art, die ost- 
warts iiber die Steppen Siidrusslands bis zum Kaukasus 
und siidostlichen Teil Kleinasiens verbreitet ist. Kbrdlich 
geht sie im Westen iiber die Sudscliweiz nach Siiddeutsch- 
land, im Osten bis K arpaten. C. aetłiiops (L a t r .) bewohnt 
hauptsaclilich trockene, warme und sonnige Laub- und Misch- 
walder, sowie m it Wald oder Gebiisch bedeekte Hiigel- 
hange. Die Kester werden in der Erde, unter Steinen ange- 
legt. Hochzeitsflug findet im Juli sta tt.

Die Kominatform von C. aetłiiops (L a t r .) ist aus Polen 
nicht bekannt. B isc h o ff  (1925) hat in Białowieża G. aetłiiops 
var. marginata (L a t r .) gefunden. Auch B riscitke gibt in 
der Aibeit „Hymenoptera aeuleata der Provinzen W est- und 
Ostpreussen” eine A rt unter den Kamen ,,Lasius marginata” 
an. Leider konnte ich nicht feststellen, ob er unter diesen 
Kamen G. aetłiiops var. marginata (L a t r .) oder auch G. fallax 
(K y l .) verstand. Selbst habe ich G. aetłiiops (L a t r .) in Polen 
nicht gesammelt.

Untergattung Myrmentoma F o r el , 1912

Arbeiter und Weibchen glanzend, m it schmalem Clypeus; 
Clypealgruben tief, auf Clypeusseiten eintretend. Kopf der 
Mannchen kurz, die Glieder der Fiihlergeissel ebenfalls kurz. 
Die zu dieser U ntergattung gehorenden Arten sind in der gema- 
ssigten Zone der Holarctis verbreitet.

In  Polen treten  folgende Arten auf: G. fallax (K y l .), G. la
teralis lateralis (L a t r .) und G. lateralis picea (L e a c h ). Zwis- 
chen G. lateralis lateralis (L a t r .) und G. lateralis picea (Le a c h ) 
bestehen recht betrachtliche morphologische Unterschiede. 
Leider lasst sich die systematische Stellung der beiden For- 
men ohne eine gleichzeitige Untersuchung aller anderen in 
Siideuropa und Kleinasien heimischen Formen (O. lateralis 
var. dalmaticus (K y l .), G. lateralis var. candiotes E m . und 
G. lateralis var. rebecce F o r .) nicht feststellen.
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Oamponotus (Myrmentoma) fallax (N ylander , 1856)
Oamponotus marginatus L a t r .: B r i s c i i k e ,  1 8 8 8 ;  N a s o n o v ,  1 8 9 1 .

Korpeilange dor Arbeiter schwankt zwischen 4 und 9 mm. 
Exemplar© aus Polen sind sehr variabel. Exemplare aus Mit- 
tel- und Nordpolen haben den Kopf, Thorax, das Stielchen 
und Gaster schwarz, Beine, Fiihler, Mandibeln und den 
Vorderrand des Clypeus braun. Exemplare aus Siidpolen 
(siidwarts von Warszawa), sowie aus der Tschechoslowakei 
und Rumanien sind gewóhnlich lieller: Pronotum  ist braun, 
oder wenigstens heli umrandet, Beine, Fiihler und der Vor
derrand des Clypeus heli, braungelb oder sogar gelb. Kórper 
glanzend. Clypeus am Vorderrande eingeschnitten [Fig. 23]. 
Thorax sehr schwach gerunzelt. Kopf und Thorax fast un- 
behaart. Gaster nur sparlich behaart, alle Gastralsegmente 
m it 2 Haarreihen [Fig. 24].

Weibchen gewóhnlich grosser, 8 bis 10 mm lang. Kopf, 
Thorax, Stielchen und Gaster schwarz; Beine, Fiihler und 
der Vorderrand des Kopfes braun. Behaarung wie bei den 
Arbeitern. Fliigel glashell, Adern gelblich, Pterostigma braun.

Korperlange der Mannchen schwankt zwischen 7 und 8 mm. 
Korperfarbe schwarz, nur die Beine une Fiihler etwas hel
ler. Kopf kurz und ziemlich breit, mikroskopisch fein gerun
zelt, sparlich behaart; nur hier und da treten  einzelne lange 
Haare auf. Clypeus nicht gekielt, sein Vorderrand gerade 
[Fig. 25]. Thorax glanzend, mikroskopisch fein gerunzelt, 
fast unbehaart. Fliigel glashell, am Vorderrande schwach 
gelblich, Adern und Pterostigma ebenfalls gelblich. Stielchen 
dick und niedrig, sein Oberrand leicht eingeschnitten. Gas
ter glanzend, sparlich b ehaart; nur am Gasterende treten 
zahlreiche H aare auf. Genitalanhange unterliegen einer gro- 
ssen Variabilitat. Exemplare aus San Nazzaro (Korditalien), 
die von Cl a u s e n  (1938, pp. 332 — 333, Fig. 49) beschrieben 
wurden, haben tiefeingeschnittenen H interrand der Subge- 
nitalplatte, und einen ziemhch breiten Schaft der letzten. 
Das Verhaltnis der grossten Breite der Subgenitalplatte 
zu deren Lange (in der Mitte samt Fortsatz gemessen) betragt 
1,4. Volsella am Ende etwas erweitert, der U nterrand der 
Lacinia gerade. Bei den von mir untersuchten Exemplaren
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ans Polen, der Tschechoslowakei und Rumanien ist der Fortsatz 
im allgemeinen schmaler, der H interrand der Subgenitalplatte 
vorwiegend bogenfórmig gewólbt. Exemplare mit eingeschnit- 
tenem H interrand der Subgenitalplatte habe ich nur in einem

0 Imm

Fig. 23-27. G. fallax (N y l.) . Fig. 23. K am pinos, K reis Sochaczew, 
K opf des A rbeiters, Fig. 24. K am pinos, K reis Sochaczew, G aster des 
A rbeiters, Fig. 25. Zwierzyniec, K reis Zamość, K opf des M annchens, 
Fig. 26-27. Enissala bei B abadag (R um anien), H aarty p en  der L arven , 
Fig. 26. Jungę, 2,5 mm lange Larve, Fig. 27. Erw achsene, 7,1 m m  lange

Larve.

1 mm
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Nest (Szczebizeszyn) gefunden [Fig. 91 — 94], jedoch auch in 
diesem Neste waren jene m it bogenfórmig gewólbtem Hinter- 
rand der Subgenitalplatte in uberwiegender Mehrheit vorhan- 
den [Fig. 95 — 98]. In  der Umgebung von Warszawa (Bielany) 
fand ich in einem Nest, neben Exemplaren mit bogenformig 
gewólbtem H interrand der Subgenitalplatte [Fig. 99—102] auch 
solche, bei denen sich am H interrande der Subgenitalplatte ein 
deutliches Zahnchen befand [Fig. 103 —106]. Das Yerhaltnis der 
Breite zu der Lange der Subgenitalplatte schwankt zwischen 
1,14 und 1,59 [Fig. 87 — 90]. In  Siidpolen, der Tschechoslowakei 
und Bumanien iiberwiegen Exemplare, bei denen das oben 
erwahnte Yerhaltnis etwa 1,3 betragt, wahrend in Nordpo- 
len solche, bei denen das Verhaltnis 1,14 bis 1,2 betragt. Yol- 
sella und Lacinia variabel: Yolsella kann am Ende gleich 
breit oder erweitert sein, Lacinia m it geradem oder gewólbtem 
Unterrande.

Jungę Larven m it 1- und 2 mai verzweigten Kurzhaa- 
ren bedeckt. Langhaare stark, am Ende gebogen, etwa 2,5 
mai langer ais die Kurzhaare. Das Kórperende mit einfachen, 
langeren ais die iibrigen, K urzhaaren und mit Langhaaren 
bedeckt. Grosse Larven m it 2-, 3- und 4 mai verzweigten 
Haaren bedeckt; Langhaare nicht zahlreich, 2 —2,5mal langer 
ais die Kurzhaare. Kopf und Kórperende mit einfachen Haaren 
bedeckt, die etwas langer sind ais die auf dem iibrigen Kórper.

C. fallax (N y l .) bewohnt Siid- und Mitteleuropa und geht 
von Pyrenaenhalbinsel ostwarts bis nach Ural-Gebirge. Nórd- 
lich wird er in Mittelfrankreich, Mitteldeutschland und 
Mittelpolen angetroffen; in Bussland geht er nórdlich bis 
nach Kasan und Ufa. Sudlich geht er bis zum Kaukasus, 
fehlt jedoch auf den Inseln des Mittelmeeies. G. fallax ( N y l .) 
bewohnt auch den palaarktischen Teil Asiens und die Nord- 
amerika. E r tr i tt  dort jedoch in zahlreichen U nterarten und 
V arietaten auf. Ohne Untersuchung eines reichhchen Materials 
kann aber nichts iiber ihre gegenseitige Yerwandschaft gesagt 
werden. C. fallax (N y l .) bildet nur kleine Kolonien und wird 
iiberall recht selten angetroffen.

Aus Polen wurde bisher nur eine geringe Zahl von Fund- 
orten gemeldet, und zwar: in der Umgebung von Warszawa:
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Bielany, Gałachy (N a s o n o v , 1892); Kępa Gliniecka ( K u l - 
m a t y c k i , 1920a); Brwinów (G Io w a c k i , 1953); in anderen Ge- 
bieten: Kazimierz, Kreis Puławy ( P i s a r s k i , 1953); Murcki 
(Emanuelssegen) und Zawadzkie in Schlesien ( N o w o t n y , 1931). 
Ausserdem habe ich diese A rt in folgenden O iten gesammelt: 
Wyszogród, Kreis Płock; Pomiechówek, Kreis Nowy Dwór; 
Rybienko, Kreis Wyszków; Kampinos, Kreis Sochaczew; 
Podkowa Leśna, Kreis Pruszków; Szczebrzeszyn und Zwie
rzyniec, Kreis Zamośó; und Świebodzice, Kreis Wałbrzych. 
Uberdies habe ich Exemplare aus Goleniów (leg. L u d e r w a l d t ), 
Kraków (leg. J e l s k i ) und Berg Św. Anna (leg. N o w o t n y ) 
gesehen. C. fallax (N y l .) bewohnt wahrscheinlich den gróss- 
ten  Teil Polens, tr i t t  aber nur stellenweise in spezifischen 
Biotopen auf. Bevorzugt werden trockene Laub- und Misch- 
walder, vor allem hchte Walder und Parks, sowie andere 
warme und sonnige Stellen. Die A rt t r i t t  an W aldrandern, 
an vereinzelt in der Nahe des Waldes stehenden Baumen, 
sowie W aldlichtungsrandern auf. Ferner trifft man die Art 
in alteren, vernachlassigten Obstgarten. G. fallax (N y l .) legt 
seine Nester in alten, teilweise abgestorbenen Baumen an. 
Im  Walde werden Eichen, in Obstgarten Obstbaume oder 
Plankenzaune bevorzugt. Beim Nestaufbau benutzt er teilweise 
die durch andere -Insekten ausgeholilten Gange, teilweise 
nagt er sich die Kammern und Gange im Holz selbst ein. Die 
Nahrung von C. fallax (N y l .) besteht vorzugsweise aus den 
Ausscheidungen von Blattlausen und Cocciden, sowie auch aus 
sonstigen siissen Substanzen. Die A rt ist schwer aufzufinden, 
da sie nur in sehr kleinen Kolonien auf tritt. Ein Nest wird 
gewóhnlich durch einige 50 Tiere bewohnt, selten iiberschreitet 
die Zahl der Tiere das H undert. C. fallax (N y l .) tr i tt  gewóhnhch 
zusammen m it Dolichoderus quadripunctatus (L.) und Lasius 
brunneus (N y l .) auf. Schwarmezeit findet im Mai sta tt.

Camponotus (Myrmentoma) lateralis lateralis (O l i v i e r , 1791)

Arbeiter mittelgross, etwa 3 bis 7 mm lang. Kopf, Tho
rax, Beine und Stielchen rotbraun, Gaster schwarz. Clypeus 
am Yorderrande eingeschnitten [Fig. 28]. Epinotum  hohl- 
gewolbt, m it abstehendem Oberrande. Stielchen dick [Fig. 34].

http://rcin.org.pl



25 Studien iiber Camponotus M ayr 171

K artę  2. Die Y erbreiterung der ubrigen A rten  der G attung  Cam 
ponotus M a t r  in Polen. ■ -F u n d o rte  y o u  O. vagus ( S c o p . ) ,  ®  -Fun- 
dorte Ton C. aethiops var. marginata  ( L a t r . ) ,  #  -F u n d o rte  Von C. fal- 
lax (N y l.) — nach der L ite ra tu ran g a b en ; O  Neue F undorte  Ton O. fal- 
lax ( N y l . ) ,  A  — F undorte  Ton C. lateralis lateralis ( O l . ) ,  A neue 
F undorte  Ton C. lateralis picea ( L e a c h ). Yerzeichnis der O rtsch aften :
1. Goleniów, 2. Poznań - Sołacz, 3. K órnik, K reis Śrem, 4. W yszogród, 
Kreis P łock, 5. G ałacby, K reis Nowy Dwór, 6. Pom iechówek, Kreis 
Nowy Dwór, 7. Rybionko, K reis W yszków, 8. K am pinos, K reis 
Sochaczew, 9. Brwinów, K reis Pruszków , 10. Podkow a Leśna, K reis 
Pruszków , 11. W arszaw a-B ielany , 12. K ępa Gliniecka, K reis Otwock, 
13, 14. Białowieża, K reis H ajnów ka, 15. Puław y, 16. Kazim ierz, Krois 
Puław y, 17. Janów  Lubelski, 18. Szczebrzeszyn, K reis Zamość, 19. Zwie
rzyniec, K reis Zamość, 20. Krzyżanowice, K reis Pińczów, 21. K raków , 
22. M urcki, K reis Tychy, 23. Zawadzkie, Kreis Strzelce Opolskie, 24. 
Berg Św. A nny, Kreis Strzelce Opolskie, 25. W rocław, 26. Świebodzice, 
Kreis W ałbrzych.
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Der ganze Koi per sparlich behaart, Gastralscgmente mit 2 
Haarreihen, die eine am Vorder-, die andere am H interrande. 

Weibchen grosser, 8 bis 10 mm lang. Farbung und Behaa- 
nm g wie bei den Arbeitern. Fliigel glashell, leicht gelblich 
getriibt, Adern nnd Pterostigma gelblich.

1 mm

r>

0.1 mm
Fig. 28-31. O. lateralis lateralis ( O l .) .  Fig. 28. Żuranów ka bei Źuranów  
(ITdSSR), K opf des A rbeiters, Fig. 29. Żuranów ka bei Źuranów  (UdSSR), 
T horax des M annchens, Fig. 30-31. P lavięevita (R um anien), H aartypen  
der L arven , Fig. 30. 3,5 m m  lange L arve, Fig. 31. Erw achsene, 6,6 mm 
lange Larve. Fig. 32-34. G. lateralis picea ( L e a c h ),  Fig. 32. Dedeli 
(Jugoslawien), Kopf des M annchens, Fig. 33, Dedeli (Jugoslawien), 
Thorax des M annchens, Fig. 34, Krzyżanowice, K reis Pińczów, A rbeiter.
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Kórperlange der Mannchen schwankt zwisclien 5 und 7 mm. 
Kórper schwarz. Clypeus glatt, nicht gekielt, sein Yorder- 
rand in der Mitte leicht eingebogen. Kopf mit langen ein- 
zelnen H aaren bedeckt. Thorax glanzend, sparlich behaart 
[Fig. 29]. Fliigel glashell, am Yorderrande schwach gelbłich. 
Stielchen breit, niedrig, sein Oberrand leicht eingeschnitten. 
Gaster schwarz, schwach behaart, alle Segmente m it einer 
Haarreihe in der M itte; uberdies treten nur wenige Haare auf, 
die iiber die ganze Gastralflaclie, besonders an der Bauch- 
seite zerstreut sind. Genitalanhange klein, ahnlich wie bei 
den beiden vorigen Arten. Subgenitalplatte abgerundet, ihrer 
Vorderrand leicht gebogen; der Fortsatz ziemlich breit und 
lang. Volsella bogenformig, am Ende nur unbedeutend er- 
weitert. Lacinia mit einer deutlichen Gewolbtheit am Unter- 
rande. Sagitta ziemlich kurz und breit [Fig. 107—114].

Sowohl die kleinen (3,5 mm langen), wie auch die grossen 
(6,5 mm langen) Larven sind m it einfachen und vielfach ver- 
zweigten Kurzhaaren bedeckt. Die 2- imd 3 mai verzweigten 
sind in der Mehrzahl, dagegen die einfachen und 4 mai ver
zweigten sind verhaltnismassig selten. Langhaare am Ende 
gebogen, 2 mai langer ais die Kurzhaare. Kopf zahlreich 
mit einfachen H aaren bedeckt; am Korperende treten lange 
einfache Haare auf [Fig. 30 — 31].

G. lateralis lateralis (Ol.) bewohnt alle Lander des Mit- 
telmeergebietes. Die A rt wurde in der ganzen Pyrenaenhalb- 
insel, Itahen, Siidfrankreich, der Siidschweiz, Siiddeutsch- 
land und in der Balkanhalbinsel und den benachbaiten Lan
dem  nórdhch bis K arpaten gofunden. Im  Osten tr i t t  diese 
Art in Podolien, der Krim und dem Kaukasus auf.

G. lateralis lateralis ( L a t r .) bewohnt gerne trockene und 
sehr warme Gebiete, z. B. mit lichtem Wald oder Gebiisch 
bewachsene Hugelhange. Die Nester werden gewohnlich 
in der Erde, unter Steinen, imd sogar in Felsenspalten oder 
Mauerritzen angelegt. Gefliigelte Mannchen und Weibchen 
wurden vom Mai bis Ju li beobachtet.

Aus Polen ist G. lateralis lateralis (L a t r .) nur aus der Um- 
gebung von Wrocław bekannt (S t it z , 1939). Da diese Art 
auch in Westpodolien (Ukrainische SSR) auf tr itt, kann man
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©rwarten, dass sie auch in Siidostpolen zu finden sei. B ri- 
s c h k e  (1888) gibt diese Art, ohn© nahere Angaben, in seiner 
Arbeit ,,Hymenoptera aculeata der Provinzen West- nnd Ost- 
preussen” an.

Gamponotus (Myrmentoma) lateralis picea (L e a c h , 1825)
Camponotus lateralis var. merula (Los.): N o s k i e w i c z , 1919/1920

Diese U nterart unterscheidet sich von der Xominatform 
vor allem durch die Kórperfarbe. Arbeiter nnd Weibchen 
haben Kopf, Thorax, Stielchen und Gaster schwarz, fett- 
glanzend; Fiihler, Mandibeln nnd Beine sind braunschwarz. 
Auch die Behaarung des Korpers ist reichlicher ais bei der 
Nominatform.

Mannchen starker behaart ais jene bei G. lateralis latera
lis (O l.); die H aare bedecken das ganze oder fast das ganze 
Mesonotum, und nicht nur seine Seiten, wie es bei der Nomi- 
natform der Fall ist [Fig. 33]. Anch die Fhhler sind mit 
langeren und dichter angeordneten H aaren bedeckt [Fig. 32]. 
Volsella im allgemeinen starker, am Ende erw eiteit; die 
Gewolbtheit am Unterrande der Lacinia grosser als bei der 
Nominatform [Fig. 115 — 122].

G. lateralis picea (L e a c h ) ist ahnlich wie die Nominat- 
form verbreitet und nur in Bussland geht er weiter nord- 
ostlich. Diese U nterart tr i tt  in Sudukraina und Siidrussland 
bis Charków, Saratów und bis zum U ral-Fluss auf. Auf der 
Balkanhalbinsel und in Russland ist diese U nterart viel hau- 
figer als die Nominatform. G. lateralis picea (L e a c h ) bewohnt 
hauptsachlich sehr trockene, warme und sonnige, steppen- 
artige offene Gelande. Nester werden in der Erde und unter 
Steinen angelegt.

G. lateralis picea (L e a c h ) war bisher aus Polen nicht be- 
kannt. Letztens wurde er in Krzyżanowice, Kreis Pińczów, 
am Sudhange eines Kalkgipshugels gefunden. Das Pflan- 
zenkleid des trockenen und sonmgen Hanges wies step- 
penartigen Charakter auf (Stipa capillata L., Adonis vernalis 
L., Linum  Tiirsutum L.). Die polnischen Exemplar© dieser 
U nterart sind viel kleiner als die sudeuropaischen.
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Bestimmungstabellen der polnischen Arten der 
Gattung Gamponotus M a y r  

Arbeiter
1. Yorderrand des Clypeus zungenformig vorspringend 

[Fig. 1 9 ] ................................................. G. aethiops (L a t r .)
—. Yorderrand des Clypeus nicht zungenlórmig vorsprin- 

g e n d .......................................................................................2 .
2 . Epinotum  hohlgewólbt, sein Oberrand scharf und ab-

s t e h e n d .................................................................................. 3.
—. Epinotum  k o n v e x .............................................................. 4.
3. Kopf und Thorax rotbraun, Gaster braunschwarz . . .

....................................................... C. lateralis lateralis (Ol .)
—. Kopf, Thorax und Gaster schwarz......................................

 C. lateralis pieea (L e a c h )
4. Vorderrand des Clypeus eingeschnitten [Fig. 23]. . . 

.................................................................... C. fallax (N y l .)
—. Yorderrand des Clypeus nicht eingeschnitten . . . .  5.
5. Thorax, Beine und Stielchen s c h w a r z .........................

....................................................................C. vagus (S c o p .).
—. Thorax, Beine und Stielchen rot oder schwarzrot . . 6 .
6. Fleck an der Gasterbasis klein [Fig. 7 —8]. Thorax,

Beine und Stielchen schwarzrot.........................................
...........................................C. herculeanus herculeanus (L.)

—. Fleck an der Gasterbasis gross [Fig. 9 —10]. Thorax,
Beine und Stielchen ro t.........................................................
.........................................C. herculeanus ligniperda ( L a t r .)

Weibclien
1 . Yorderrand des Clypeus zungenformig vorspringend 

[Fig. 1 9 ] .............................................C. aethiops ( L a t r .)
—. Yorderrand des Clypeus nicht zungenformig vorsprin

gend..............................................................................................
2 . Vorderrand des Clypeus eingeschnitten [Fig. 23]. . .
—. Vorderrand des Clypeus nicht eingeschnitten.................
3. Kopf und Thorax rótlichbraun, Gaster dunkler, braun

schwarz........................................... G. lateralis lateralis (O l.)
—. Kopf, Thorax und Gaster schwarz.........................................4.
4. Beine braunschwarz, Kórper pechschwarz.......................

...................................................G. lateralis pieea (L e a c h )
—. Beine hellbraun, Kórper schwarz, stahlgrau schattiert 

....................................................................G. fallax (N y l .)
5. Thorax Beine und Stielchen schwarz...............................

....................................................................O. vagus (S c o p .)
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—. Thorax sell war z, m it roten Flecken, Beine imd Stielchen 
ro t..................................................................................................... 6 .

6 . Fleck an der Gasterbasis klein [Fig. 7 —8], Flecke 
am Thorax, Beine nnd Stielchen schwarzrot. . . . 
...................................................G. herculeanus herculeanus (L .)

—. Fleck an der Gasterbasis gross [Fig. 4 —5], Flecke am
Thorax, Beine und Stielchen ro t........................................
..............................................C. herculeanus ligniperda (L a tr .)

Mannchen
1. Kórperlange 8,5 — 12 mm .............................................2.
—. Kórperlange 4 — 8 m m ................................................ 4.
2. Kórper stark behaart. Stirn, Scheitel, Wangen nnd die 

Kopfunterseite dicht m it H aaren bedeckt [Fig. 14]. 
Fliigel fast durcksich tig ..................... G. vagus (Scop .)

—. Kórper schwaclier behaart. Kur Stirn und Scheitel 
m it sparlichen H aaren bedeckt................................... 3.

3. Fliigel leicht getrubt. Fortsatz der Subgenitalplatte 
schlank [Fig. 3 5 —54]. G. herculeanus herculeanus (L.)

—. Fliigel starker getrubt. Fortsatz der Subgenitalplatte 
breit [Fig. 55 — 74]. G. herculeanus ligniperda (L a tr .)

4. Clypeus zungenfórmig vorspringend, schwach gekielt. 
Kopf schmal und lang [Fig. 21]. .. G. aethiops (L a tr .)

—. Clypeus nicht zungenfórmig vorspringend, flach und 
nicht gekielt. Kopf kiirzer und breiter..................... 5.

5. Fiihlerschaft und Tibien unbehaart. . G. fallax (N yl.)
—. Fiihlerschaft und Tibien behaart................................ 6 .
6 . Mesonotum nur seitlich und im Yorderteil behaart,

die Mitte des Mesonotums kahl [Fig. 23]. Fiihlerschaft 
m it sparlichen, abstehenden H aaren bedeckt. Fortsatz 
der Subgenitalplatte ziemlich breit [Fig. 107—114.] 
................................................................G. lateralis lateralis (O l.)

—. Mesonotum fast ganz behaart [Fig. 33]. Fiihlerschaft 
m it zahlreichen, abstehenden Haaren bedeckt [Fig. 32]. 
Fortsatz der Subgenitalplatte etwas schlanker [Fig. 
115—122] G. lateralis picea (L e a c h )
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STR ESZC ZEN IE

W pracy omówiono budowę zewnętrzną robotnic, samic, 
samców i larw oraz budowę męskich aparatów kopulacyjnych 
krajowych gatunków Gamponotus M a y r .

Szczególną uwagę zwrócono na zmienność w obrębie jednego 
gniazda i zmienność w zależności od środowiska C. herculeanus 
herculeanus (L .)  i G. herculeanus ligniperda ( L a t r .) oraz 
zmienność geograficzną G. fallax (N y l .).

Stwierdzono, że różnice w budowie męskich aparatów 
kopulacyjnych między G. herculeanus herculeanus (L .)  i G. 
herculeanus ligniperda (L a t r .) są nieznaczne; ograniczają 
się one do kształtu wyrostka nasadowego płytki subgenitalnej, 
który jest u G. herculeanus herculeanus (L .)  znacznie węższy 
i dłuższy niż u G. herculeanus ligniperda (L a t r .) oraz do za
kończenia sagitta i volsella, które są u G. herculeanus hercu- 
leanus (L.) szersze i bardziej tępe. W związku z tym  stwier
dzono że zawarty w pracy Cl a u s e n a  (1938) opis i rysunek 
aparatu kopulacyjnego odnosi się nie do G. herculeanus her
culeanus (L.), lecz do G. herculeanus ligniperda ( L a t r .). Przy 
badaniu zmienności ubarwienia i mikrorzeźby robotnic i samic 
G. herculeanus herculeanus (L .)  i G. herculeanus ligniperda 
(L a t r .) stwierdzono, że u G. herculeanus herculeanus (L .)
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cechy te wykazują na ogół małą zmienność. Najhardziej 
typowe okazy C. herculeanus herculeanus (L.) z Polski pocho
dzą ze świerkowych lasów górnego regla. Eobotnice i samice 
C. herculeanus ligniperda (L a t r .) odznaczają się bardzo sze
roką skalą zmienności, od form bardzo jasno ubarwionych 
do form ubarwionych ciemno, prawie nie różniących się od 
C. herculeanus herculeanus (L.). Stopniowe przejścia od form 
jasnych do ciemnych obserwowano w Górach Świętokrzys
kich, przechodząc stopniowo od środowisk suchych i słone
cznych do coraz bardziej wilgotnych i cienistych. W Zwie
rzyńcu (pow. Zamość) obserwowano dwie skrajne populacje 
— jasną i ciemną — w sąsiadujących ze sobą lasach. Popu
lacja jasna występowała w suchym i słonecznym borze sosno
wym, populacja ciemna w wilgotnym i cienistym lesie mie
szanym.

O możliwości krzyżowania się omawianych podgatunków 
świadczyłoby występowanie obok siebie na jednym stoku 
(góra Cergowa koło Dukli) w jednakowych warunkach bio
tycznych samic C. herculeanus herculeanus (L.) i C. hercule
anus ligniperda (L a t r .) oraz form  przejściowych między nimi.

U G. jallax (N y l .) stwierdzono zarówno w ubarwieniu 
robotnic, jak i w budowie męskich aparatów kopulacyjnych, 
zmienność geograficzną w kierunku południkowym. U okazów 
z południowej Europy, jak i z południowej Polski nogi są 
brunatnożółte lub nawet żółte, a pronotum wyraźnie jaśniej
sze od reszty tułowia, lub przynajmniej jasno obwiedzione 
U robotnic z Polski środkowej nogi są brunatne, a tułów ubar
wiony jednolicie, lub co najwyżej pronotum z nieco jaśniejszą 
obwódką. Męskie aparaty kopulacyjne mają na ogół tylny 
brzeg płytki subgenitalnej łukowato wypukły. Tylny brzeg 
płytki wycięty, tak  jak na rysunku Cla u se n a  (1938), spoty
kano rzadko u okazów z Polski południowej, występowały 
jednak zawsze obok nich okazy z tylnym brzegiem płytki 
wypukłym. U okazówT z Polski środkowej (z okolic Warszawy) 
płytka subgenitalna ma tylny brzeg łukowato wypukły lub 
nawet z ząbkiem. Stosunek szerokości do długości płytki 
Avaha się od 1,14 do 1,59. W Polsce południowej przeważają 
okazy o stosunku 1,3 w Polsce środkowej — 1,14 do 1,2 .
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U larw opisano różne typy włosków pokrywających ciało, 
zmienność włosków z wiekiem oraz ich znaczenie funkcjonalne. 
Larwy pokryte są krótkimi włoskami wielodzietnymi, zabez
pieczającymi ciało od bezpośredniego zetknięcia się z podłożem; 
u włosków tych z wiekiem zwiększa się ilość odgałęzień. Włoski 
długie są zawsze pojedyncze, u młodych larw zawinięte 
w kształcie pastorału. Służą one do sczepiania larw w pakiety 
podczas przenoszenia ich przez robotnice. Włoski te  na ogół 
z wiekiem wyprostowują się. Młode larwy są nimi pokryte 
na całej powierzchni ciała. W miarę wzrastania larw włoski 
zanikają najpierw na stronie brzusznej ciała, a następnie 
na stronie grzbietowej, począwszy od głowy ku tyłowi.

Rozmieszczenie gatunków z rodzaju Camponotus Mayr 
w Polsce omówiono na podstawie danych z literatury i m a
teriałów własnych. C. lateralis picea (Leach) został po raz 
pierwszy wykazany z Polski (Krzyżanowice, pow. Pińczów).

Na końcu pracy umieszczono klucz do oznaczania krajo
wych gatunków z rodzaju Camponotus Mayr .

PE3KDME

Hacrofliuafi paóoTa nocBnmena onncaHHio BHeuiHero CTpoe- 
hhh pa6onnx ocoóeił, caMon, caMUOB, jihuhhok h MymcKoro 
KonyjiHUHoiiHoro annapaTa. A btop ocTaHaBjiMBaercH TaK>Ke 
na 3K0J10rHMeCK0H H3MCHHMB0CTH H HHgHBHgyaJIbHOH, b upe- 
aejiax ochoto me3ga, y C. herculeanus herculeanus (L.) 
u C. herculeanus ligniperda (L atr.) h Ha reorpacjmnecnon H3- 
MeHHHBocTH y C. fallax (N y l.).

Y C T a H O B J i e H O ,  l I T O  p a 3 J I H H H H  B  C T p o e H M H  K O n y j I H U H O H H O r O

annapaTa y caMUOB C. herculeanus herculeanus (L.) n C. her
culeanus ligniperda (L atr.) He3nanHTejibHbi n cboahtch k pa3- 
nnne b  <j)opMe ano(j)H3apnoro OTpocTna cyóreHHTajibnon njia- 
cthhkh, KOTopbiił y C. herculeanus herculeanus (L.) 3HaHHTejibH0 
HJiHHee n ynce, neM y C. herculeanus ligniperda (L atr.), 
n  k  oKOHHaHHio sagitta n volsella, noTopbie y C. herculeanus 
herculeanus (L.) óojiee iiiwponne n Tynbie. B cbh3h c 3thm
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ycTaHOBjieHO, h t o  aaKJiioHaiomeecH b paSoTe Kjiay3eHa (1938) 
onncaHHe h  pHcynoK KonyjiHRHOHHoro armapaia, o t h o c i i t c h  

He k  G. herculeanus herculeanus (L.), a k G. herculeanus 
ligniperda  ( L a t r . ) .  IIpu HCCJiejjoBaimn OKpacnii h  pucyHKa 
y  paftoHHx ocoSeft h  caMOK G. herculeanus herculeanus (L.) 
h  G. herculeanus ligniperda  ( L a t r . )  ycTaHOBJieno, h t o  y c. 
herculeanus herculeanus (L.) 3TH HepTbl npOHBJIHIOT B OCHO- 
b h o m  Majiyio H3MeHRHBOCTb. HanSojiee THnnuHbie 3K3eMiuiapbi 
C. herculeanus herculeanus (L.) BCTpeuaiOTCH b Flojibme b ejio- 
Bbix Jiecax Ha CKJiOHax rop. Y  G. herculeanus ligniperda 
( L a t r . )  3 t h  uepTbi, HaoSopoT, npoHBJiHiOT Sojibmyio H3Men- 
HHBocTb, qeM y (|)opM c oaeHb c b c t j i o h  onpacKOH ho TeMiiooKpa- 
meHHbix, noRTH He oTJiHHaiomHXCH o t  G. herculeanus hercu
leanus (L.). IIocTeneHHbm nepexon o t  (J)opM CBeTjiooKpaiueH- 
HblX K TeMHbIM HaSjIIOHajICH B CBeHTOKp>KHCKHX TOpaX Iipii 
nocTeneHHOM nepexojje o t  MecT c cyxHM h  cojiHenHbiM MHKpo- 
KJiHMaTOM k cpege BjiamHOH h  3aTeHeHHOH. B 3BepmnHue 
(noB. 3aMOCTb) Ha6jnonajiHCb HBe HnaMeTpajibHO npoTHBO- 
nojioJKHbie nonyjiHRHH—CBeTjiaa h  TeMiiaa, b HByx, rpaHMnamnx 
c co 6 o k >  jiecHbix KOMnjieKcax. IIoiiyjiHu;MH cBeraan b cyxoM 
H COJIHeHHOM COCHOBOM 6opy H  T C M H a H  BO BJia>KHOM H  TCHHCTOM 
CMemaHHOM Jiecy.

OnHCbiBaeMbie h o h b h h b i  MoryT Memny co6oił C K p e m n -  

BaTbCHj o aeM CBHHeTejibCTByeT <|)aKT, h t o  na o h h o m  h  to m  

m e  CKJioHe (ropa I],eproBaH o k o j io  JJyKJiH, i io b .  Kpocno)
B OJJHHaKOBblX SnOTHHeCKHX yCJIOBHHX BCTpeuaiOTCH C3MKH

K an  G. herculeanus herculeanus (L.), T a n  h  G. herculeanus 
ligniperda  ( L a t r . )  h  $opMbi npoMemyTOHHbie.

Y  G. fallax  (N y l.)  HaSjHonaeTCH reorpa(|)HuecKaH n3Men- 
HHBocTb b  OKpacne paGounx ocoGen h  cTpoeHHH MymcKoro 
KonyjiHRHOHHoro annapaTa no Mepe npoHBH/KeHHa c iora 
Ha ceBep. Y  3K3eMnjiHpoB H3 ioikhoh EBpoiibi h khkhoh Ilojibmii 
Horn KopHHHeBo - mejiTbie hjih name mejiTbie, a pronotum 
HBCTBeHHo cBeTJiee, ueM ocTajibHan uacTb TyjioBHina hjih no 
KpaHHeii Mepe HMeeT CBerayio oTopouny. Y  paSonnx ocoGen 
H3 IjeHTpajIbHOH riO JIblH H  HOrH KOpHHIieBbie, a TyjIOBHIRe OHHO- 
RBeTHoe, HHoraa pronotum ouepueH 6ojiee CBeTJioii nonocKOH. 
3aHHHii Kpaii cySreHHTajibHoft njiacTHHKH b MyjKCKOM ko-
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nyjiHitHoiiHOM aimapaTe name Bcero nyroo6pa3Ho BbinyKJibiii. 
Bbipe3aHHbiM 3aj];HHM Kpaii, nan na pucyHKe Kjiay3eHa (1938), 
y  3K3eMiuiHpoB H3 iohuioh Ilojibmri BCTpeqaeTCH penKO, h Bce- 
rna BMecTe c TaKHMH 3K3eMnjinpaMH BCTpenaiOTCH 3K3eM- 
njinpbi c BbinyKJibiM 3anHHM KpaeM miacTHHKH. Y  3K3eM- 
njiapoB H3 ijeHTpajibiioił riojibiim (oKpecTHOcm BapiuaBbi) 
3anHHH Kpaii cySreHHTajibHOH njiacTHHKH nyroo6pa3HO Bbiny- 
KJIblH HJIH Ha>Ke C 3y6HHKOM. OTIIOineilHe IIIHpHHbl nJiaCTHHKH 
k ee jjjiiiHe KOJieóJieTCH b rpam m ax ot 1,14 no 1,59, b iowhoh 
Flojibine b ochobhom 1,3, b ueHTpajibHOft — 1,14, no 1,2.

y JIHHHHOK aBTOp OnilCbIBaeT THIIbl bojiockob, noKpbi- 
BaKHRHX TejIO, HX B03paCTHyi0 H3MeHHIlBOCTb H (^yHKRHO- 
Hajibnoe 3HaqeHHe. JIhhhhkii noKpbiTbi pa3BeTBjieHHbiMH bojio- 
CKaMii, KOTopbie npenoxpaHaiOT Tejio jihhhhkh ot conpn- 
KOCHOBeHHH C 3eMJieH. Pa3BeTBJieHHOCTb 3THX bojiockob yBe- 
jiHHHBaeTCH c B03pacT0M. J],jiHimbie bojiockh Bcerna SbiBaiOT 
OnHHOHHbie H y MOJIOntlX JIHHHHOK CBepHyTbl B (|)OpMe yjIHTKH. 
Ohii cjiywaT nJin cnenjieHHH jihhhhok Meainy co6oii bo BpeMH 
HX nepeHOCKH paSOHHMH. C B03paCT0M STU bojiockh b ocho
bhom BbinpHMJIHIOTCH. Y  MOJIOn̂ IX JIHHHHOK BCH nOBepXHOCTb 
Tejia noKpbiTa TaKHMH BOjiocKaMH. FIo Mepe pocTa bojiockh 
penymipyiOTCH CHanajia Ha SpiouiHoił cTopoHe Tejia, a aaTeM 
h Ha cniiHHOń b HanpaBjieHHH ot tojiobm k Konny Tejia.

PacnpocTpaHeHHe b riojibuie oTnejibiibix bhhob pona Cam- 
ponotus M a y r  npHBonHTca Ha ocHOBannii coScTBemibix h  jihtc- 
paTypiibix naHHbix. G. lateralis picea ( L e a c h )  Haftnen b riojibuie 
BnepBbie (Kp>KH>KaHOBHne, noB. IlHHbHyB).

B K onne paSoTbi npH BonH Tca on p en e jiH T ejib  n J ia  BCTpe- 
H aioinnxcH  b r io j ib u ie  BnnoB Camponotus M a y r .
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Fig. 35-42. C. Iierculeanus herculeanus (L.), T a tra  - Gebirge, Berg Smre- 
czyński W ierch, die V ariab ilita t der m annlichen G enitalanhange in- 
nerhalb  eines N estes: a — F ortsa tz  der S ubgenita lp la tte , b — Aussenec- 
ken der S ubgenita lp la tte , c — V orderrand der S ubgenitalp latte , d — Hin- 
te rran d  der Subgenita lp la tte , e — Lange der S ubgenitalp latte , f — Breite 
der S ubgenitalp latte , g — U n terrand  der Lacinia, h  — E nde der Yol-

sella.
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Fig. 43-50. G. herculeanus herculeanus (L.), Białowieża, die V ariabili
t y  der mannliohen G enitalanhange innerhalb eines Nestes.
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Fig. 51-54. C. herculeanus herculeanus (L.), J a ta  bei Łuków, Geni- 
ta lan  hangę des M annchens.

Fig. 55-58. O. herculeanus ligniperda (L a t r .) , Berg Łysa Góra, Góry 
Świętokrzyskie, G enitalanhange des M annchens.

4

http://rcin.org.pl



45 S tu d ien  iiber Gamponotus M ayr 191

0.1 mm

http://rcin.org.pl



192 B. P isarski 46

Fig. 5 9 -66 . C. herculeanus ligniperda  (L a t r .) ,  Zwierzyniec, K reis Za
mość, die V ariabilitat der m annlichen G enitalanhange innerhalb eines

N estes.
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Fig. 67 -7 4 . C. herculeanus ligniperda  (L a t r .) ,  Ojców, Kreis Olkusz,
die V ariabilitat der m annlichen G enitalanhange innerhalb eines N estes.
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Fig. 75-82. C. vagus ( S c o p . ) ,  m annliche G enitalanhange, Fig. 75-58, 
Gepi (Ungarn), Fig. 79-82, Torbole (Italien).
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Fig. 83-86.  G. aethiops ( L a t k . )  Fulek (Ungarn), G enitalanhange des
Mannohens.

Fig. 87-90.  G. fallax (N y l .), Źd&nice (M ahren), (len italanhange des
M annchens.
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Fig. 9 1 -98 . O. fallax  (N y l.) ,  Szczebrzeszyn, Kreis Zamość, die V ariabi
l i t y  der m annlichen G enitalanhange innerhalb eines N estes.
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Fig. 99 -106 . G. fallax  (N y l.) .  W arszaw a-B ielan y , die V ariabilitat
der raannlichen G enitalanhange innerhalb eines N estes.
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Fig. 107-114. G. lateralis lateralis (O l.). G-enitalanhange des Mann- 
chens, F ig. 107-110 . C haskovska B ania bei Chaskovo (Bulgarien), Fig. 

111-114 , Żuranówka bei Żurawno (UdSSK ).
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Fig. 115-122 . C. lateralis picea ( L e a c h ) ,  G enitalanhange des Mann- 
chens, F ig. 115-118 , K rom iefiź (Mahren), F ig. 119-122, K lisura (Bul-

garien).

I
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