
Uber Linnds Termes fatale 175E und Rolanders
springende Termite aus Surinam.

\, A. KE\I\ER

Eine fur die ganze termitologische Forschung, sowie fiir die
Kenntnis der Linndanischen Insektenwelt iiberhaupt interessante
und gewissermassen bedeutende Frage ist die, was Linnds !?rrzas
fatale ist. Fiir die termitologische !-orschung hat diese F'rage Be-
deutung, weil Tarues ifalale unzrveifelhaft die zuerst benannte Ter-
mite ist, die als Typus der ganzen Ordnung gelten soll. Fiir die
Linn6-Forschung hat die Sache Interesse, weil im Zusammenhang
mit dieser Termite und den der Beschreibung beigefiigten Bemer-
kungen eine ganze Reihe von Verhiltoissen zwischen Linn6 und
seinem zuerst geliebten und mit allen Mitteln gefirrderten, dann
verachteten Scbiiler Dan. Rolander gestreift werden.

In den friiheren Auflagen seiter S1,slerua.\aL hat Linn6 keine
echte Termite beschrieben und rvahrscheinlich auch nicht diese
Tiere gekannt. Erst in der to:ten Auflage seines Natur-Systems
1758 wird eine echte Termite erwiihat. Weder Linni noch sein
Zeitgenosse De Geer, der auch einer der ersten Termiten-Beschrei-
ber ist, meinten aber zuerst mit Terues nur die Inseken, die wir
nunmehr Termiten nennen. Sie rechneten noch die Psociden zu
Ternus, uod De Geer hat sogar eine Psocide als erste Art dieses
Genus. Linni hat aber IZ58 in seiner fiir die Nomenklatur der
Tiere grundlegenden Auflage seines Natursystems zuerst gerade
Tennes fatale, und der Name Terues mtss darum fiir die Termi-
ten beibehalten werden, welche Termite nun auch T. falale sein soll.

Seit Hagens grundlegenden Untersuchungen iiber die alte Ter-
miten-Literatur herrscht nun aber allgemein die Meinung, dass
Terrues .lfatale L. nicht zu identifizieren und darum unter den sy'.-
cies negligcada anzufiihren sei. Fabricius hat diese Ansicht be-
grtndet, indem er in seinem Aufsatz ,Niihere Bestimmung des Ge-
schlechts der weissen Ameise, I775 (Beschdftigungen der Berlini-
schen Gesellschaft Nat. Freunde Bd. r.) tiber lrrrzrs sagt: ,Nie-
mand aber hat uns von diesem merkwiirdigen Insekt eine deut-
liche, nach den Regeln der Naturhistorie verfasste Beschreibung
gegeben. Zwar hat der Ritter von Linn6 solches io den letzten
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Ausgaben des Natursystems nach einer Zeichnung aus Indien mit
angeftihrt; allein die Beschreibung musste nothrvendig unvollstiin-
dig und fehlerhaft rverden, da die Zeichnuog selbst nicht richtig
s'ar. Sie enthielt auch bloss die \\-eibchen und die Arbeits-
ameisen, welbhe beyde keine Fliigel haben., etc. (1. c. p. tZZ-rZ8l-

Hageu schliesst sich 1855 dieser Auffassung an, obrrohl er zu-
gibt, dass die betreffende Zeichnung des Ttrrts ifalalc, die er mit
derjenigen identifiziert, die auf einer Tafel zu Linn6s Dissertation
Pattdoro frseclorurl tZ58 zu finden ist, recht gut eine erkenntliche
Termite rviedergibt. Er glaubt, dass diese Zeichnung von Rolan-
der gezeichnet ist, und nicbt anderes vorstellt als den lon De Geer
speter gut und erkenntlich nach Rolanders ]Iaterial beschriebenen
Terrncs destnctol. ,Es ist mir unzrvei felhaft ' , sagt er, ,dass die
Zeichnung von Rolander herriihre, und jene Art aus Surinam dar-
stelle, welche De Geer als T. dastructor beschrieben 5a1, (1. c.
p. 27 t). De Geer hat auch selber seine Art als dieselbe I'ie Lin-
n(s 'f. lfatale bezeichnet, und das Bild rviderspricht dem nach
seiner Ansicht nicht. Linn6 erivehnt tibrigens Rolanders Namen
in der Originatbeschreibung (,de qao Rolattder et ?efegri aloles
qfuriruar,l. c. p. 6o9), rvas Hagen auch dafiir zu sprechen scheint,
dass beide Arten dieselben sind. Er hiilt es aber jedoch ftr sicher,
dass Linnd seine Beschreibung nur nach Berichten gemacht hat.
Die Angabe der Originalbeschreibtng >oculi duo; drrleu,n. selac?dc,
bezieht sich nach seiner Meinung wahrscheinlich auf den unter
Terucs mitgenomfier,en Troctes ?ukaloias, und die sehr interes-
sante Angabe "narillis lorgis altissira resiliers, hiilt er fiir einen
Irrtum, da so etrvas sonst nicht bekannt war, u.s.rv. Er schliesst
darum seine Untersuchung iiber Linnds Tbrntes ifatalc mit folgen-
der Remerkung: )Unter diesen Umstenden scheint es gerechtfer-
tigt, den Namen Z. /atale Lintd ganz zu unterdriicken und fiir
Ktinigs Art aus Tanschaur beizubehalten, \1. c. p. z7z)-

Er meint also, dass Lir,n,€s Ttnnes falo/r nicht richtig be-
schrieben ist, und dass die von Kiinig I7Z9 beschriebene indische
Art, die er als L lfatale bezeichnet, als die richtige 1fatule zu be-
zeichnen ist, weil diese sich jedenfalls auf eine rvirklich beobach-
tete Termite grindet.

Hagens N{einung ist von vielen geteilt worden, und bei Holm-
gren I9I3, dem ersten trIonographen der Termiten der orienta-
lischen Region, finden wir beispielsweise Odo oterues lfatalis Ha-
gen als Name ftir eine indische Art gebraucht, die er als miig-
licherweise den von Ktinig beschriebenen 'f. fatale aus Tanschaur
ansieht (1. c. p. r35-r38). Die Linneische Diagnose des Termas
falale diskutieft er iiberhaupt nicht und fiihrt nur an, dass Linn6
seine Art nach einer Abbildung beschrieben hat, und T. fatale
Linn6 darum zu streichen sei (1. c. p. r37).
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In seiner wichtigen Arbeit iiber die nord-amerikanischen Ter-
miten Igzo nimmt Banks die Sache wiederum auf und meint wie
Holmgren, dass die indische Art Idtales Hagen als Typus fiir das
Genus Tcrrucs gelten soll. \\'eil 7 ernus falale Hagen, wie Holm-
gren ihn richtig bezeichnet hat, eh Odor olet'rtrcs tst $uss 7-rrn es
den Namen OdorrlotelD,es ersetzen (r9zo p- 8-\-' Zu demselben
Schlusse, d. h. dass Tcnnts fiir Odortot.rr es zu brauchen sei, je-
doch aus anderen Griinden kommt auch Fuller in seinen nomen-
klatorischen Auseinandersetzu ngen tg2r-24. Tenues l,ialale L.
betrachtet auch er als nicht richtig beschrieben und darum als eine
species uegligeuda zu ignorieren. F0r das Genus Temes sucht er
darum eioen neuen Genus-Typus. Der spiter beschriebene T. fa-
/a/r aus Indien kann es nicht sein, da der Name Z lfalale ganz
zu streichen sei. Er 6ndet ihn aber in Ternrcs caperuis De Geer,
der die erste Termiteo-Art ist, die De Geer io seinem Genus 7rr-
ucs hat. LInd *'eil diese u'ohl bekannte Termite ebenso rvie die
fragliche 7'. lfatale aus Indien zu dem Genus Odoatotentes Holm-
gren gehtirt, fiihrt er fiir dieses den \amen T'ertnes ein, und meint,
dass damit die Frage erledigt sei. Dieser Meinung haben sich spdter
u. a. Light, Emerson und Sjdstedt angeschlossen, und Ternes calctsis
De Geer wird nunmehr als Typus des Geous Telues betachtet.

Die Frage iiber die Linn6ische Art Termes lfalala ist aber
ganz bestimmt von diesen Verfassern zu schnell iibergangen wor-
den. Eine nehere Untersuchung hat mich dies eotdecken lassen
und ausserdem recht viele neue Einzelheiten aufgedeckt, die mich
dazu bervogen haben, die alte Art wieder ins Leben zu rufen,
nicht zum \,r'enigstens weil sie eine recht gute und erkennbare Art
ist, die durch die Originalbeschreibung und die wenig beachtete
Originalabbildung so gut charakterisiert ist, dass es notwendig ist,
sie zu respektieren und wieder in ihre Rechte einzusetzen.

Die Ansicht, dass T. 1l'alole L. nach einer Zeichnung gemacht
ist, stammt, wie gesagt, von Fabricius. \\'elcbe Zeicbnung Fabri-
cius gemeint hat, ist jetzt nicht mehr bestimmt zu entscheiden.
Aller \\rahrscbeinlichkeit nach muss er jedoch, r'ie Hagen hervor-
gehoben hat, die Zeichnung gemeint haben, die in demselben.fahre
rvie die Origioalbeschreibung in der Dissertatiot Paulora luseclorunt
I758 publiziert *'urde, und von Linn6 durch die Bezeichnung mit
No. z3r, r, direkt als zr Teruts fatale geh6rig aogegeben wird.

Gegen diese Vermutung kann angeftihrt werden, dass die be-
treffende Zeichnung, die laut Fabricius Linn6 als Vorlage gedient
haben soll, sowohl Weibchen rvie "Arbeitsameisen, dargestellt ha-

' Holmgren diskutiert selber diese Sache schon r9r2 und nennt, dass so\rohl
7. rol.nsit rric /d/a/rr zu sei.e6 Gen]us Odo\tourzut gchitren, rrarum dieses eigendich
?tracs heisset sollte. Er bilt es eber fiir das beste jcdoch den Nam€n 7rlrrr fu!
eine andere Gftpp€ mit T. b.lli.ot$ rls T)rpus anzuwcnd€u (r9rz p. 3z-33).
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ben soll, was mit diesem Bilde nicht der Fall ist, g'enn Fabricius
nicht mdglicher$,eise, die verkleinerte Figur, die hinter dem gros-
sen Bild zu sehen ist, und wohl zrveifelsohne nur die natiirliche
Grtjsse des vorigen angibt, ftr die ,Arbeitsameise, gehalten hat.
Dies wlre ja recht merkwiirdig; wir mtssen aber bedenken, dass
die Auffassung iiber die Kasten der Termiten damals auch bei den
besten sehr unklar u'ar, und dass auch Fabricius diese Sache nicht
richtig aufgefasst hat.
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Fig. r. 7.7m.' fatal. Linna. Links: das Originalbild aus der 'l-afel der Dissesta-
tion Pandora Insectorum 1258. An der Basis der Oberkiefer ist der Stirnhiicker
deutlich zu sehen. - Rechts: das umgestochene Bild aus Anoenitates Acadenicae

Bd. V. 1760. Der Stirnhiicker ist verNischt.

Sei es nun damit wie es uolle! Diese Frage geht nur Fabri-
cius an. Tatsachlich hat Linn6 das hier diskutierte Bild im Jahr
1758 publiziert und es dabei so bezeichnet, dass es unzrveifelhaft
als das Originalbild des I'ennes /atal" L. betrachtet $'erden muss.
Diese Figur ist aber nicht, rvie Hagen vermutet, von Rolander ge-
zeichnet, sondern, rvie auf der betreffenden Tafel angegeben t'ird,
von Ericus O. Rydbeck, dem Respondens der Dissertalion Pandora
flrsectorur,t 1258, mit welcher es [ledruckt wurde, hergestellt. Im
Jahre t76o q'urde die Tafel noch einmal in den Amoenitates Aca-
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demicae (Tom. Y. p. zizl reproduziert, diesmal aber als Spiegel-
bild, umgekehrt gestochen (vgl. Fig. l).

Was stellt nun diese Bild dari \\'ie Hagen bemerkt, stellt es un-
zrveifelhaft dieselbe Termite dar, die De Geer speter als 7'ennes
i.stractor unter Angabe tot Trues lfatale L. als Synonym nlher
besclrrieben und besser abgebildet hat. Die langen Oberkiefer sind
in beiden Bildern dieselben, die Palpen und Antennen ebenso. Der
merku,i.irdige Stirn-Hticker dieser Termite, den De Geer durch ver-
griisserte llilder des Kopfes deutlich abgebildet trat (vgl. Fig. z),
ist auch an Linnis Bild in Pandoro Insectoran deutlich zu sehen
(vgl. Fig. r links!). In dem umgestochenen Ililde desselben Tie-
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fig. 2. Dc C€crs Bildcr seines T.r .r d.slflrtor t778, dic nacb Roland.rs Mstc
riale genacht Nurder.

res in Amoenitates Academicae 1760 ist dieser Charakter dagegen
verq'ischt (vgl. Fig r rechts!). Es unterliegt somit keinem Zwei
fel, dass Linnds ltild seines Terucs fatalc in Pandora Insccloruu
1758 dieselbe Termite darstellt, rvie der von De Geer durch ver'
grtisserte Kop{bilder deutlicher abgebildete'hrtues deslruclot'. Diese
deutliche Ubereinstimmung von zrvei Ilildern in einer so befrem-
denden Einzelheit rvie der des Stirnhtickers, und dies zu einer
Zeit, s die Termiten iiberhaupt so rvenig bekannt t'aren, dass
nicht einmal die verschiedenen Kasten des Termitenstaates ent-
deckt t'aren, und nur sehr wenige von den Entomologen iiber-
haupt eine Termite gesehen hatten, macht es notrvendig anzuneh-
men, dass die beiden Bilder dieselbe Vorlage gehabt haben. Un-
zweifelhaft kann diese keine andere gewesen sein als die von Ro-
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lander in Surinam gesammelte Termite. De Geer en'ehnt direkt,
dass er sein Material voo Rolander bekommen hat: 'Ceux quej'ai
dans ma collection d'Insectes & dont je donnerai ici la discrip-
tion, ont 6t6 trouvis i Surinam par M. Rolander, qui me les a
envoyds conserv6s dans de I'esprit de yisr (Mem. pour sevir a
I'Histoire des Insectes, Tom. VII. Stockholm. .p. 5I.). Und wahr-
scheinlich hat Linn6 auch diese Termite von Rolander bekommen,
wie sp5ter De Geer sie bekommen hat. Einen !\'ahrscheinlichkeits-
Beweis dafiir finden wir in den beiden von Linn6 gleichzeitig be-
schriebenen Termiten-Imagines, die in den Hcne robius-Arten tesla-
cazs und margz'ualis (Syst. Nat. X. p. SSo) rviederzufindeu sind. Sie
werdeo als von Rolander gesammelt angegeben und sind wohl
ohne jeden Zweifel nach Belegstiicken beschrieben worden.

Lihnis Figur seirl,es I'enues fdrale t7S8 macht es also not-
wendig anzunehmen, dass sie eine Termite als Vorlage gehabt hat.
Die merkwtrdigen Einzelheiten der Figur fordern dies ganz un-
bedingt.

Betrachteo wir nun die Originaldiagnose des T. fatale tZS8.
Sie lautet s'ie hier folgt:

232, Termes. Pedes VI, cursorii.
Oculi II. .

Antennae setaEeae.
Os maxillis duabus.

- Jatale- I. T. luteum: alterius maxillis lonsitudine aotennarum.
UdUitat intnafrt"utriusque uft\$, aperto iri invi$dir, fornices
cylindricos progrediendo inaedificani, maxillis longis altissime resi-
liens; Nidos e sabulo, sinubus daedaleis in tophum struens. De.
struit utensilia omnia, utriusque Indiae calamitas summa: domos,
naves, cibaria, vestimenta, ex animalibus et vegetabilius singula
quaeque, relicta sola superficie integra; calce viva coercendum, de
quo Rolander et peregrinatores plurima.

Alteri (Feminae forte) Corpus magnitudine T. pulsatorii. Caput
corneum, laeve, oblongo subtetragonum, luteum. Antennae vix
thorace longiores. $Iaxillae corneae, laeves, nigrae, subulatae, sub-
arcuatae, porrectae, Iongitudine antennarum. Abdomen oblongom,
subcylindricum, albicans.

Alterum (sexu tantum diversum, Rolander) simile praecedenti,
sed absque maxillis magnis porrectis. Caput suborbiculatum, flave-
scens. Maxillae brevissimae. Antennae filiformes, corpore dimi-
dio breviores. Abdomen ovatum, albidum. )

Diese Diagnose ist wie ge$,iihnlich zu dieser Zeit kurz, und,
rvas die Morphologie betrifft, wenig sagend. Sie enthSlt dazu vie-
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les, was nicht zu eiaer spezifischen Art hinzufiihren ist, sondern
mehr eio allgemeines Bild von den Termiten mittellt. ) Ilabitat i
Indiae utriusque atnbrosis,', sou'ie die Angaben iiber die Schadlich-
keit dieser Tiere sind zu dieser Kategorie von Angaben zu rech,
nen, und entsprechen nur dem, was die Reisenden iiber diese Tiere
mitzuteilen pflegten. Linn6 nennt ja atch ,de qao Rolander .t
leregrir@toles !htrina,.

Ausser diesen mehr allgemeinen Bemerkungen enthilt sie aber
gewisse sehr spezielle Angaben, die gar nicht zu den allgemeinen
Beotrachtungen iiber diese Tiere passen und so speziell sind, dass
sie nur auf eine besondere I'on den damals beobachteten Termiten
passen. Von diesen Angaben sind die tber die langen Oberkie-
fer beachteoswert, rveil solche lange Oberkiefer nur bei rvenigen
Termiten zu finden sind. \och merklicher und in dieser Frage von
grtisster Bedeutung ist aber die Mitteilung iiber die Funktion dieser
langen Oberkiefer. Er sagt niimlich, dass die Termite damit springt.
,Marillis longis altissinte rcsiliens> heisst es, und dies ist beson-
ders beachtensuert weil diese Angabe die Beschreibung ganz auf
eine bestimmte Termite, ndmlich auf den von Rolander aus Suri-
nam mitgebrachten und rvdhrend langer Zeit studierten, speter von
De Geer beschriebenen Terues desb'actor begrenzt.

Dieser Charakter gibt unzlveideutig an, dass Linni bei der
Beschreibung seines -ferues 

ifatale gerade Rolanders Termite aus
Siidamerika gemeint hat. Die Bemerkung iiber das Springen mit
den langen Oberkiefern macht dies unbedingt notwendig. Und ver-
gleichen wir nun diese Tatsache mit dem friher auch von Hagen
konstatierten Befunde, dass Linn6s Originalbild seines f'erurs ifa-
tale dieselbe Termite darstellt, so bleibt nicht anderes iibrig, als
festzustellen, dass Linn6s Tzrnes lfalale, sowobl rvas die Abbildung
wie die ArtdiagDose betrifft, Rolanders Termite aus Stdamerika
als Vorbild gehabt hat. Gegeo diese Auffa-ssung spricht eigent-
lich nur die Angabe, dass sie in ,Indiae utriusque, leben sollte,
rvas aber, rvie schon hervorgehoben wurde, zu den allgemeinen
Remerkungen tber Termiten hinzufthren ist.

Das in der Diagnose iiber das Springen <les T. ifittale mitge-
teilte betrachte ich somit als in dieser Frage entscheidend, und
meiner Meinung nach wtirde Hagen dasselbe getan haben, wenn
er diese merkrviirdige Eigenschaft gekannt hatte. Ihm erschien
aber diese Bemerkung derartig unwahrscheinlich, dass er sie, wie
friiher bemerkt, als einen Irrtum von Linn6 betrachtete. ,In der
kurzen, aber treffenden Schilderung der Lebensweise der Termiten
ist das 'atarillis longis oltissine resilietu' vohl ein Irrtum, auch
sonst nirgends vermerkt,, sagt er betreffs derselben in seiner Mono-
graphie (1. c. p- 272). Das Springen dieser Termite ist aber ein
Faktum, das heute nicht mehr verneint werden kann, obwohl die

N. A. KE]\INER, LBaR t,INNris TERUES FATALE rZ58



26 E\TO\|()LOGlsli ',l ID-sLRIFl r g3.l

Natur und Iledeutung desselben noch Gegenstinde der Diskussion
sind (vgl. Kemoer I93o: Aus der Biologie der Termiten Javas).

Wenn es also recht wahrscheinlich ist, dass Linnd Termiten
von Rolander bekommen hat, und dass das Bild zu Trnnes lfalalc
danach gezeichnet ist, so ist es ganz offensichtlich, dass Linn6 sich
in der Diagnose auf Mitteilungen von Rolander stiitzt. Sein Name
rvird ja auch in der Diagnose genannt. \\'arum Linni diese Sache
in seinen spiiteren Schriften nicht zugegeben hat und darum zu
dem allgemeinen Verkennen seines Tenucs lfalole selber beigetra-
gen hat, ist anfangs schwer zu verstehen. Es lisst sich aber alles
aus den spateren Uneinigkeit zt'ischen Linni und Rolander er-
kliiren.

Rolander ist somit in diese Frage i]ber Ternes lfatale stets
r-erwickelt, und einige Mitteilungen iiber ihn und seine Studien
der Termiten scheinen mir in diesem Zusammenhang rvertvoll
zu sein.

Das Verhdltnis zwischen Rolander und Linn6 hat sich folgen-
dermassen entwickelt. Unter seinen Schtlern hatte Liond recht
friih den Studenten Rolander als einen der am meisten verspre-
chenden entdeckt. Um ihm zu helfen, nahm er ihn als Hausleh-
rer fiir seine Kinder in sein Haus, und hat ihn auf jede Weise
unterstiitzt. Im Jahre rZS4 hat er ihm zu einer Reise nach Suri-
nam verholfen, s'o R. als Hauslehrer in einer schq'edischen Familie
rvirken sollte, und ihn fiir diese Reise zusammen mit de Geer mit
Geld und Protektion unterstiitzt. Am zI. C)kt. 1754 ist Rolander
von Uppsala nach Surinam abgereist. Wegen lerschiedener Schwie-
rigkeiten traf er aber erst am 2r. Juni 1755 in Paramaribo in Su-
rinam ein. 7 Monate lang lebte er dort und hat u. a. seine be-
deutenden Beobachtungen iiber Termiteu gemacht. Im Friihjahr
1756 kam er zuriick oach liuropa, und am 2. Oktober tZ56 lvar
er wieder in Stockholm.

Wdhrend seines Aufenthalts in Surinam hat er, soweit be-
kannt, nur einen Brief an I-inn6 gesandt, der aber nichts iiber
Termiten enthelt. Linnd muss also die Termiten und die Berichte
iiber diese Tiere aller \Vahrscheinlichkeit nach spdter bekommen
haben, und recht rvahrscheinlich hat er sie erst nach Rolanders
Riickkehr bekommen. Von Linn6s Hand ist ein Briefvom 8. Okt.
1756 noch vorhanden, in welchem Rolander zu Linn6 nach Upp-
sala eingeladen rvird, und nichts spricbt dagegen, dass er Linn6
u'irklich besucht hat. Dem botanischen Garten in Uppsala hat er
einige Kakteen mit Cochenill'Liiusen tbersandt, und mtiglicher-
u'eise kann er Linn€ in derselben \Ueise auch einige Probestiicke
seiner Termiten iibergeber haben. Zrveifellos ist dies der Fall mit
den beiden Termiten-Imagines, die Linn6 als llcuterobitrs-Arten be-
schrieben hat. Und wanrm sollte es nicht mit den merkwiirdigen
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Termiten-Soldaten, die Rolander als liel interessanter betrachtet
hat, ebenso gervesen seini Das meiste seiner NaturalieD hat er
aber De Geer tberlassen, und da bekannt ist, dass dieser Linn6
eine Menge von Rolanders Pflanzen iibergeben hat. besteht ja auch
die Mtiglichkeit, dass Liond Rolanders Termiten via De Geer be-
kommen hat. Dass er sie vor seiner Beschreibung 1758 gehabt hat,
scheint mir niimlich, wie oben bervorgehoben wurde, recht sicher.

Linn6 hat aber jedenfalls seiner Meinung nach nicht genug
bekommen, und darum klagt er bald dartber und nennt Rolander
einen undankbaren Schiiler Dies ist schon im Herbst I756 gesche-
hen', und darin ktlnnen wir den Grund dafiir finden, dass Linn6 so
wenig iiber Rolander mitteilt uod nicht seine guten Beobachtuogen
iiber die Termiteo rveiter benutzen konnte oder s-ollte. Das iiber
das Springen des l'ermes /alale Mitgeteilte hat er wohl miindlich von
Rolander erfahren, und es kann in Frage gestellt rverden, ob er
das grosse Reisediarium von Rolander, das die beachtenswerten
Beobachtungen dariiber enthilt, und zu dem ich hier bald kommen
rverde, iiberhaupt gesehen hat. Jedenfalls kann er es nicht neher
gekannt haben. denn in dem Falle wdre sicher noch eine Termite
benannt \yorden, und rrahrscheinlich hette er dann den von Ro-
lander gebrauchten Namen fur seiner 'fenues lfatale beibehalten.
Nun geht dagegen aus Rolanders Reisebericht hervor, dass er den
Namen seiner Termite im Gegenteil von saltoloriutrr, den er zuerst
gebrauclrt hat, iiberall zt Lil:n1s.lfotale geendert hat. Schliesslich
u'iirde er dann auch erfahren haben, dass die Termiten auch ge-
fliigelt sein ktinnen, denn Rolander erudhnt sogar gefltigelte Exem-
plare, obwohl er nicht sicher ist, dass sie zt Ternrcs fatale geh6-
ren, und sie darum nur mit Reservation beschreibt.

Zu diesen Sachcn kommen rvir bald rvieder. Hier ist nur
festzustellen, dass Linn€ mit seinem lTnues /atale tatsachlich die-
selbe Termite gemeint und beschrieben hat, die De Geer sPeter
ausftihrlicher unter Hinzufugung eines neuen Namens beschrieben
und abgebildet lrat.

Dass De Geel seinen T eru€s deslrt ctor als mit Linn6s 7'. rfa-
talc synonyn aufgefasst hat, gibt er selber deutlich an, indem er
Linnis Namen bei der Art anliihrt. Dass die Zeitgenossen es

auch so aufgefasst haben, geht aus einer Untersuchung auch lrer-
vor. Fabricius selbst, der eigentliclr die Verkennung des I-enues

fatalc durch, seine Bemerkung 177( r'eranlasst hat, nimmt schon
I78I io seinem Werk S2rrzrs itsectonrht (Tom. I. p. 3g5l Telrrtes

falale mit 'l crnes deslructor De Geer als Synonym auf. Und das-
selbe finden wir s,ieder in Fabricius' Hauptwerk Ezloruologia sltsle-
ntatica t793 (Tom. II. p. 8Z). Die spateren, nach Linn6s Tod er-

' Carl Linneus. Egenhendiga antectningar. Stockholm 1823, P. 57



r8 En-IOUOLOGiSK Tll)SKRIr"r' I 9 j4

schienenen Auflagen des Natur-Systems nehmen es auch so auf.
So z. Il. die 13. Auflage von Gmelin 1788 (Tom. I. Pars V. p. 29r r)
und die englische von Turton r8o2 (Tom. l1I. p. 692.).

Die Identitat der beiden Arten Termes .lfatalc L. atd. T. de-
stluelor De Geer, ist somit von De Geer selbst, von Fabricius,
Gmelin und Turton bestiitigt worden, und n'ie hen'orgehoben hat
Rolander selbst seine springende Termite, die er De Geer gab, als
Terrues lfatalc bezeichnet, uod warum sollen rrir dann bezweifeln,
dass es so ist, da sowohl die Originalbeschreibung wie die Ori-
ginalfigur dasselbe auch deutlich angeben.

Es bleibt somit nichts anderes iibrig, als 7'. /atale als genii.
gend beschrieben zu erkldren und Rolanders springende Termite,
die De Geers \amen deslrtetor noch tregt, als Ternes lfatale zu
erkliiren. Und weil diese nunmehr zu dem Genus -itfi/otenrtes Ee-
htirt, muss -fuIiroknnes fir Ternes weichen. Folgende Aufstellung,
die hauptsdchlich schon bei Fabricius r78r zu fioden ist, ist somit
als richtig zu betrachten:

Termes fatale L. r 758: Termes destructor De Geer t778
: Mirotermes destructor Auct.
nec Termes fatale Hagen.

Rolanders , Diarium surinamicum

Offenbar sind nach diesen Auseinaudersetzungen Rolander und
seine Schriften fiir diese Frage von grdsster Bedeutung. Gliick-
licherrveise ist das Haupt$erk Rolanders, sein grosser Reisebericht,
noch erhalten, rvenn es auch nicht geniigend Aufmerksamkeit auf
sich gezogen hat. Rolander hat es rvdhrend seiner ganzen Reise
als ein ausfthrliches Tagebuch gefi.ihrt, und sicher ist es seine Ab-
sicht gervesen, es zu publiziereo. Daraus rvurde aber, rrahrschein-
lich rvegen der Uneinigkeit mit l-inn6. nichts. Rolander hat das
Manuskript, das ein Foliarrt von nicht rveniger als ca. 75o Seiten
ist, nicht drucken kcinnen, oder vielleicht nicht drucken wollen.
Er s,urde nach der Riickkehr von seiner Reise, rvie bekannt, recht
absonderlich und ist schliesslich in Armut in Lund gestorben. Das
Diarium ist spdter nach Kopenhagen gegangen und gebiirt nun-
mehr der tsibliothek des Botanischen Gartens zu Kopenhagen.
Durch die Liebensu,iirdigkeit des Bibliothekars, Fil. Dr. Fredr.
Btirgesen ist es mir zur Verftgung gestellt rvorden, um die Beob-
achtungen Rolanders iiber die Termiten nachzuforschen. Teihveise
sind diese schon publiziert u'orden, ivenn auch so unbemerkt, dass
sie sogar Hagen entgangen sind. I. C. Schiiidte hat namlich ei-
nen Auszug davon in einer Bemerkung zu seiner Abhandlung
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) Coroloca og Spitutchfia, etc. Kjobenhavn 1854, gegeben, wo er
gerade Rolanders Mitteilungen iiber das merkwtrdige Springen die-
ser Tiere rviedergibt.

Als Ganzes sind diese Beobachtungen tber die Termiten Suri-
nams aber so interessant, dass eine Publikation derselben als er-
rvtnscht betrachtet werden kann. Wdren sie nach Rolanders Riick-
kehr sofort publiziert u,orden, so $-iirden sie zu'eifelsohne als die
erste eingehendere Schilderung der Lebensrveise der Termiten, die
sogar durch kleine Experimente studiert wurde, sicher geschatzt
rvordeo sein. Die bedeutenden Beobachtungen iiber diese Tiere,
die Ktinig und Smeathmann zu den Piooieren der Termitenbiolo-
gie gemacht haben. sind doch beide tiber zo Jahre nach Rolan-
ders Stdamerikanischen Studium i.iber diese Tiere gemacht worden.
Und das Springen der Termiten, das hier zuerst beschrieben wird,
ist erst in unsren Tagen wieder entdeckt worden. Hagen betrach-
tete, wie gesagt, Linnis \Yorte dariiber als einen Irrtum.

Das Diarium enthiilt Mitteilungen iber 2 Termiten. Am 16.
Decernber 1755 wird eine Baumtermite, die er Tcrnes arbicola
nennt, geschildert. Zuerst hat er diese Art Pediculus ligzi genannt,
in Ubereinstimmung mit der Bezeichnung >haut luisr. die die Hol-
ldnder ihr gegeben hatteo. Spiter, r,r'ahrscheinlich nach der Rtck-
kehr und nach dem Erscheinen der ro. Auflage von Linn6s Si.
strnn )taturae, hat er den )iamen zu T'ernes arbicola gedndert.
Das Leben und Treiben dieser Termite in den Biumen, sowie ihre
Geu,ohnheit, grosse, ruode Nester an den .listen zu bauen, wird
beschrieben. Die Termite selbst wird weniger geoau beschrieben
und n'ahrscheinlich hat Rolander nicht soviel von dieser 'fermite
beobachtet, u'eil er, r'ie er selber zugegeben hat, eine allmdhlich
gesteigerte Furcht vor dem tropischen \\tald und dem Tierleben
desselben bekommen hat. Die Diagnose ist so allgemein gehalten,
dass nicht mit Sicherheit entschieden werden kann, u,elches Genus
oder rvelche Art er in diesem Falle gemeint hat. Recht u'ahr-
scheinlich ist es wohl eine von den vielen Euterues-Artet des Ge-
bietes. \\renn es so ist, so hat er aber das am meisten Charak-
teristische dieses Genus, die eigentimlichen Nasuti-Soldaten, jeden-
falls nicht observiert.

Viel wichtiger ist die andere Mitteilung tber Termiten in dem
Diarium surinamicum, die am r7. Januar 1756 im Tagebuch ein.
geschrieben ist. Die Beobachtungen sind hier viel genauer und
teilen solche Einzelheiten mit, dass es keinem Zweifel unterliegt,
was fiir eine Termite gemeint wird. Recht sicher ist dies dadurch
ermtiglicht worden, dass Rolander diese Termite in seinem Hause
beobachten konnte und rveil er, wie er schreibt, mit diesen Termite
sozusagen zusammen lebte. Er konnte also seine Studien und
Beobachtungen ohne Besuche in dem nach seiner Ansicht gehhr-
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lichen Tropenualde machen. Beim Niederschreiben rvurde diese
Tern ite Pedicalus sabatolilts geoannt. Spiter ist dieser Name von
Rolander selbst durchstrichen rvorden und z\ T.r,tus saltatariant
seu jfatale geandert. Wie beim 7'. afticola ervehot u'urde, ist
diese Anderung des Namens wahrscheinlich nach Rolanders Riick-
kehr nach Schweden gemacht und recht sicher nach der Erschei-
nung der Io. Auflage von Linn6s Sltstena .l-atarae 1758, in wel-
cher der Name 7'. fatak zuerst gebraucht rvurde, geschehen. Aus
derselben geht, rvie hervorgehoben, recht deutlich hervor, dass Ro-
lander selbst seine Termite als mit Linnis rfal.r/r identisch betrach-
tet hat. Recht sicher ist diese Namensdnderung aber \'or De Geers
Beschreibung derselben Art unter den \amen T. destrrclol gesche-
hen, denn dieser Narne kommt tberhaupt nicht in dem Manu-
skript vor.

Das am meisten interessante in diesem Teil von Rolanders
Darstellung ist seiue Beobachtungen iiber das Springen der Ter-
miten-Soldaten. \\'as dieses betrifft ist er der erste gervesen und
tatsdchlich so vor seiner Zeit gervesen, dass seine Angaben noch
nach iiber roo Jahren als einen Irrtum erklart $'erden. Und doch
springen tatsechlich die Trrnes{,lfirolcnnesy'Soldaten, rvie splter
Fr. Miiller, Ihering, Silvestri und andere konstatiert haben. Dan.
Rolander ist aber liinger gegangen, als die meisten seiner Nach-
folger, und seine kleinen Versuche mit den springenden Soldaten
sind hiichst interessant. Bessere Untersuchungen iiber dieses Thema
fehlen noch, und Rolander wartet noch auf einen Nachfolger, der
seine Experimente erweitert und niiher analysiert.

Rolander ist von der Ansicht, dass die Tenrcs-(Mirotermes)-
Soldaten durch die Sprnnge sich einfach lortbewegen und m6glicher-
rveise ihre Feinde entu'eichen. lVie es sich damit verhdlt, ist leider
was das Genus 7'ennts (ilfiroterrursJ betrifft noch nicht zu ent-
scheiden. Fiir das Genus Cairilcrut.s, das geu,issermassen verwandt
ist, und auch ,springend, ist, ist dieselbe Auffassung gewtihnlich
gewesen. Durch meine Beobachtungen und Studien iiber das
Springen der Cay'riternrcs-Soldaten auf Jar.a habe ich festgestellt
und neulich dargelegt (vgl. Kemner. Aus der Biologie der Termi-
ten Javas. X:e Congrds Int. de Zool. Budapest rgzT (rg3t)
p. IIoI.), dass diese Auffassung ein biologischer Irrtum ist, der
keinen realen Grund hat und auch nicht die Forderungen der Lo-
gik erfiilleo, s,eil die Spriinge, anstatt die springenden Soldaten
zu retten sie unzrveilelhaft einem sicheren Tod durch Hunger und
anderes Ausliefefi. Die Cd?rierzre.r-Soldaten sind niimlich sehr
unbeholfen, und brauchen stets die Hilfe der Arbeiter, und fallen
sie wie bei den Spriingen weit von den Arbeitern nieder, sind sie
rettungslos verloren. Die Soldaten sind ja auch da um das Nest
zu verteidigen, und nicht um sich selber retten zu kijnnen. Tat-
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siichlich sind auch die merkwiirdigen Kiefer dazu eingerichtet um
Schliige austeilen zu kdnnen, und wenn die Soldaten u[ter norma-
len Umstdnden in ihren engen Gdngen in der Erde eingeschlossen
leben, sind die Kiefer nur dazu brauchbar und stellen liirchter-
liche Vorteidigungswaffen dar. Wenn sie gelegentlich auf die Erd-
oberfliiche geraten teilen sie mit ihren Kiefern dieselben Schliige
aus. Dabei geschiet es aber oft, dass die Kiefer gegen den Bo-
den schlagen, und dass der Soldat dadurch nach hinten geschleu-
dert wird.

In dieser Weise ist nun recht sicher das s, g. Springen der
Capriterous.Soldaten zu erklfren. Ob das Verhdltnis dasselbe bei
Termes (lliroterntrf ist, muss oeher untersucht rverden, und die
Rolandersche Beobachtungen rntissen erweitert und biologisch ge-
priift rverden.

Eine andere sehr interessante Beobachtung von Rolander ist
die iiber die Imagines der Termiten. Zrvar ist er in dieser Sache
davon nicht ganz sicher, dass die beobachteten gefliigelten Indivi-
duen zu den Soldaten und Arbeitern gehd,ren. Er vermutet es
nur. Tats5.chlich ist er aber in dieser Vermutung auch vor seiner
Zeit und hat eine Sache richtig vermutet, die erst nach einigen
Jahrzehnten festgestellt rvurde.

Ich lasse hier Rolanders Originalaogaben in seinem Diariunr
surinamicum folgen', und fiige dann eine deutsche Ubersetzung
anbei, um sie leichter verstendlich zu machen.

Diarium surinami cuoj.. p. 462-462.
Irz ss)

Decembris t6 nox clarissima: dies nubila, subpluviosa. Therm.
grad. z8 supra punct. congelationis.

Termes arbicola lPediculus ligni], incolis albis ,haut luis,,jure numeratur
inter Insecta, quae in hac orbis parte odium hominum mereotur. Non qui.
dem sangviais humani appeteDs est, aut homiDcs immediate laedit, at, quod
efrectum aeque tristem producit, res incolarum maxime momenti subvertere
solet. Planratiodes Cofreae et Theobromae devastare amat. Qui hoc animal-
culum liderit, ejus oeconomiam, seu vivendi rationem igloraos, tantas arborum
strages, quales in his locis passim ridentur, ejus ope fieri non posse, juraret:
est enim parvum seu pediculo humano duplo majus, tenerum et molle, ut levi
attactu destruatur: quid! quod ipsius adris, etjam hic maxinre temperati, ;mpa.

I Mir dem Lat€in ist mir de. Bibliotheks Dr. lV. Norlind gutigst b€hilnich
gcwesen. Einzelne falsch geschriebene Btrchstrber dcs }lanustripa sind von ihm
LoEigiert worden.
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tiens esse videatur. Hinc, ut ab ae s injuriis defendatur, ubique tectum am.
bulet. necesse est. Dum sub terra !'ersatur, foramina per lerram fodere, atque,
ne collabantur, firmare et undique itrdurare sufGcit pro semita commoda et
epedita habenda; cum vero supra terarn deget, ambulacra tecta sibi struere
tenetur. Maximam partem vitae suae supra terram transigere debet, idque eo
mag]s, cum in truncis arborum et fiuticum nidificare soleat. lla8tae molis
nidos, seu capite humano duplo vel triplo majores, struit industrium boc Insec-
tum. l\tultum laboris, industriae et nrateriae requiritur ad ambulacra tecta et
ejusmodi nidos confciendos, inprimis cum nidi loculameDtis et cellulis pene
infnitis distingvi debeant, et materiae opus sit recentis, tenacis, mollis seu
facile flexilis. Ad horum utrumque levanduh et labore, quo fieri possit, minimo,
obtinendum, media optima adire, probe novit hoc animalculum. Ambulacra
tecta, seu fomices cyiindraceos. p€i singulos arboris ramos struere, oimis
laboriosum esset, nec operae pretium foret, cum tix, nisi in ultimis rumulo-
rum extremitatibus, mate am aptam ioveniret. Ilultis arboribus, quamvis
vastis et ramosis, indigeret ad unicum nidum struendum. Ut inter has arbores
rero citroque teniret, aut foramina per terram fodere, viasque sibi paodere,
aut tecta ambulacra, etjam strpe! terram, struere deberet. Pneterea per tlutl-
cos ramosque arborum, quot opus esset ambulacris tectis! Sub terram igitur
mateiam nidi struendi quaesitum it, et quidem radices arborum vel fiuticum
investigat quas rodit atque deconicat, unde non solum materiam nidi quaesi-
tam, verum etjam sibi [utrimentum comparat. Liber radicum tener est procul
dubio oped Insecti aptissimus, Vias per terram, foramiDa fodiendo, facil€ sibi
pandunt agmina eorum: interim tamen facilius p€rfod;tur terra mollis, subacta
et culta, quam dura, rudis atque coDcreta. Nullibi locorum terram subactiorcm
ioveoiunt, quam in PlaDtatiooibus Coffeae. Praeterea inveniunt itri radices tene-
ras, quas decorticent, et frutices, in quibus nidificent. HiDc Plantationes Cofeae
prae omni alio solo inhabitare volunt. Radices pretiosi hujus fruticis palato
eorurn arrident, quas itaque rodunt, mutilant atque decorticant. Inter nmulos
fruticum altiorum nidificare amanl. Frutex dentibus eorum erosus tabet, flaves-
cit et tandem moritur. Vel me tacente ex dictis patet, Insectum hoc grega-
rium esse, seu in societate vivere: est vero ejus societas Dumerosissima, qualis
Formicae rtrbrae, in Europa acervos Bagnos struentis, conspicitur. Antequam
nidum struere incipiant, vias subteraneas, numerosas, ad radices fruticum
circumjectorum pandunt, ut uno quasi impetu radices decorticare et nidum
absolvere possi[t. Hinc nido incepto, multi frutices erosi atque destructi sunt.
Vastas plantationes devastare valent, si illis pro lubitu in iis nidificare licet.
Prisco tempore, aotequam historia eonrm innotuerat, Plantationes Coffeae
devastando damna maxima incolis iotulerunt. Iam vero temporis sollicita qui.
dem cura adhibetur ad Didos et societates eorrrm observandas, oihilo tamen
minus fructices Coffeae ab illis destructos, et nidos eorum, truncis Cofeae
af6xos, in fossis aquosis frequeDtes videre contigit. Scilicet dum nidum in
Cofrea struxisse observantur, primo mane, nimboso rel humido, ope serrae
supra et infra truncatur iste fiutex. ad fossam profundam cum nido po atur
atque in aquis defigitur, uode animalculis in aquis vel nidis tume pereundum
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est, idque tanto magis, cum natando se servare nequeant; nam si aquas
aliquo casu evaderent, ipso adre, cujus impatientes sunt, necarentur. Interim
tamen per folia graminum rel Ranunculi aquatici, ad palum defixum p€rtin.
gentia ambulacra tecta struere solent, sine dubio ut eorum benehcio in conti.
nentem redeant: materiam ejusmodi ambulacra struendi ex ipso nido sumseruot.
ln hoc vero casu finem sibi propositum vix unquam obtident; nam folia ista
serie intempta sunt; praeterea aquae fluxus vehementior, aut imber largior,
totum ambulacfirm seu pontem prostemit atque subvertit.

Nido ratione praedicta fossae commisso, non actum est curn universa
societate; nam magna ejus pars sub te am pemoctalit, quae postea nidum in
alio loco et frutice struere incipit, atque lamiliam multiplicatum it. TeEam
fodere et radices decorticare ac mutilare impune pergunt, nam indagari ne-
queunt, p us quam fiutices erosi contabescant; jam vero in alium Iocum iterum
rnigrarunt. Hinc cum semel PlantatioDem invaserunt, aegerrime ind€ exstirpari
possunt. Cum frutices Coffeae f,avidi et fiavescentes passim per Plantationem
videntur, animalcula haec Plantationem brevi invasura vulgo existimantur: at
dudum Plantatiooem inr.aserunt atque radices fruticum flavescentium destruxe-
runt. Methodus optima, hactenus nota, Plantationem Coffeae a dentibus horum
Insectorum praecavendi et atque deliberandi, dudum recepta est in his terris.
Scilicet lNigritaej sunt, qui indies l'lantationem ambiunt, singulos pulvillos
perlustrant atque fiutices Coffeae inspicitrnt: si unum vel alterum eorum mor-
bidum inveniunt, caulem et ramulos visitant, ut ambulacra tecta, si quae sunt,
destruant: haec quotidie repetentes impediunt, quo minus nidos struere possint
Insecta, quae, dum finem sibi propositum obtiDere nequeunt, evanescere atque
s-v-has rcpetere soleDt. Ambulacra tecta a gnaris facile attendurtur. Suflt per
longitudinem caulis vel ramorum quasi lioeae elevatael latiusculae, niSTae seu

fuscae, veluti terra compositae, quas si detraxeris, Insecta ambulantia apparent.
Sin vero non prius obserr'antor, quam nidum ferme struxerunt, praestat singula
intacta liDquere, donec nidum absolutum cum trunco fossae infgere possis.

Deinde modo praedicto indies visiteDtu frutices. Trunci capitati, seu apice
nido hujus Insecti instructi atque in fossis depositi, insolitum spectaculum pme.

bent. -fantum curae, sollicitudinis et operae, circa praeserval;onem et e\stirpa.
tionem horurn admalium a Plantationibus Cofeae, suscipere, operae pretium
judicant Plantationum possessores. valor et pretium Plantationis petitur ex
numero fiuticum fertilium. Fertilitas dependet ordinario a frlrticis vigore et
integritate. Iam si frutices q\stirpantur aut laedudtur, miouitur inde fertilitas
et pretium Plantatioois, consequenter Possessoris lucrum et opes. Quae de
Plantatione Coffeae dicta sunt, mutatis mutandls, de Plantatione Theobromae
dici possunt. Haec vero minus illis placere videtur; nam tefia ibi locorum
durior, magis compacta et rudis est: ex his arboribus lacilius quoque abigun-
tur: forte radices ejus nimis duras et magnas inveniunt.

Io sylvis, ubi his Insectis pro lubitu fivere licet, conspiciuntur nidi eorum

maximi, quos in arboribus magnis construunt. In sylvis soli depressi habitaot
et quidem prope flumina; nec in sylvis terra arenosa et dura gaudentibus nidos
eorum vidi. Nidi rero oblongi iE s)'lvis duris, ex trutrcis arborum depetdentes,

3- $a51. E^to'not. Ti!*'l,,. 1,r,. s5. HilL , G%i .
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fabricantur a Formica s_vlvatica.' Nidi Termetis arbicolae sunt subglobosi, atri
seu fusci, capite hurnano duplo vel triplo majores, membranacei, duri, locula-
mentis daedaleis. seu cellulis numerosissimis, ioaequalibus, magnis, instructi.
Membranae, nidum constituentes, sunt teDaces, solidae, atrae ac si terra con-
starerlt: cum vero propius examinantur particulis corticis, libri et ligni minu
tissimis, conglutinatis et induratis constare deprehenduntur: calore indurantur
et ab aere nig:rescunt i semel induratae a pluvia et aeris injuriis amplius non
dissolruntur: ut lero facilius indurescant, nec ab imbribus laedaDtlr, nidos sub
vel inter ramos arboris vel fruticis densi cacuminis struunt: praeterea intewallis
siccitatis iDprimis nidos construere obserrantur. Fabricantes latera membranae
utrinque dentibus contundunt, quemadmodum Vespae, a!t Formicae, nidis sibi
struendis occupatae. Pa iculae, recens adglutinatae, sunt firscae, molles: ,{n
hae particulae corpus animalculi transierunt, vel, quod verisimilius, tantum in
ore ejus comminutae et maceratae sunt, me fugit. Termes arbicola est pedi-
culo humaDo duplo major, toto corpore albido vel fusccalbido. Caput ovatum,
albidum et striis fuscis transversis pictum. Antenlae ferme longitudine cor-
poris, filiformes. Oculi magni, globosi, exserti, albi. Collum et tho.ax bre-
vissinrus, vel ferme nullus. Abdomen subovatunr, albidum, lineis tnnsversis
fuscis et pilis sparsis.

Diarium surinamiclum. p. SS2- 562.

lrz s6)
Januarii r7 nox clara: dies nubila; pluvia intermittens. Therm.

grad. 27 supra punct. congelationis.

Termes [Pediculus] saltatorium s. fatale, scenam jam prodear, postquam
septem ferme meases cum eo partim cohabitari, partim ejus industria.o in
domibus aliorum obsen'are contigit. Cum bomiuibus habitare arnat hoc in-
sectum, et tantum abest. ut gmtiam hominum, cum quibus habitat, aucupetur
aut consequatur, ut iD contradum p€Ditus ruat. Teneritas corporis ejus et
aliae circumstantiae, speciei propagationem respicientes, impedire videntur, quo
minus habitaculis hominum contentum esse possit: propria sibi condere tene-
tur, Materiam vero, ex qua nidificet, optimam invenit in domibus hominum,
et haec primaria est caussa, quae fundamentum posuit odii implacabilis, quo
ab incolis albis afficitur. Antc mensem circiter mentionem fecimus de hujus
generis Insecto", quod materiam, ex qua nidum construat, corhdendo, Plaota-
tiones CoIhae devastare solet, adeoque hujus fruticis culto;bus odiosissimum
evasit- Termes saltatorium, specie a priori distinctus, eodem vero nomine
belgico, scilicet 'haut luis,, compellatum, materiam nidi struetrdi coradendo
domos et bona hominum destruere solet, adeoque in odium, latius extensum,
seu siagulorum incolarum alborum incurrit. Vivit in societate numerosissima,

' cfr dies t2 Novembris.
' dic t6 Deccmbris [1755]



tuote)gg]ed 'lsalod u€ledruoJ opru snftttl (un, r?rnllruls le araPud 'erlrs$Ertr
'alellpllos ponb 'tFtouur rqru r.Enllnu reD€, slDasul q€ 'elnSuls sado r3lu!
eua] ills .rourE pnEq stpueulsuotr srpln ul srE la roqel 'EulsnPU sn[e utnf,
'urEaurlap tuaurpnlgroj anble uelualos oPue^Plxe ou5ll ul sn.[e ultf,!:gt.ru errlf,
oIII ore^ prno 'letrrexa 'unpua.rajrad xl^ sllnurEJ s!ur" Ie!{ runPldq soqgol
-EIeBf, 'Ore,l ueroq"l tleuqsns uou auorllulseP lns eDbsqe ula^e?l lnlua tllnl
-rBltE :Jnlapr.r enredns snra sel! a al :rnlealguo, essa iunleu urnlJasuJ Joq
urnqoldurr tue.roqel pe 'lp3xadsuor 'sslreJ ourss!.rnp ou3!l ul 'salell ?tr lPoru
'sn[a lno te]suor aren.us sorurxeur soptu e])asul Ja?q epun :snllllxlp eEldull
ulaltsll,ie, urelf,e] rrnplN 'luuajul 

"r^ael 
pn"q ?uttreP sllJgrPee stsdl lurq :lel

'lrulled opnllu-8eu ulnro)unl Ia^ r)unll runluBnb [e^ 'enbueurpnlq€l ueulpnl
-l8uol urnpad urnunld pE adaes 'lu?A?rxe 

"rlEds 
aofBur ora^ a8uol :seluapor

-rad anbEltE sstsrr sarllS urnpoupsurenb IluElEJxa rellFnbaa runuSll uaplnb
ta lunPo.r slugdq Enrluap rJ-rdv rnlap!^ erE rpur 'rntunrlrdsuo:, slrnrlsur
snqlnb ttllnuuap sBlll?nbaeur ponb pr 'rorrdsns eranls urnplu anble 'er?sunl,
-uor sBrnser elle la 'arapor unuSrl uruoa urEPeBnO 'lP!^ urnlE^eJxa s{l! qe
'anbsntlEl snr8uol eurEqlrds 'urnq?ds 'serp soJn?d ellur 'ueurEt lulratul : urn:)
-run runlnllEurus lalos a.Ie^?!xa olnp ouSll u! unrSalur ularp rad aq?ds tunl
-u?nb'urssod 'ar€ulu auap anboep€ rarepl^ snurul onb 'l!,upadltlr If,ol satllEnb

ta 
"rnlEN 

Eredns uepg lE^erxe srns snqltuap 'sueua) oual urni) aqunP laf,ll
'unu8rl enbaprE^ aluord uEnb 'lednf,ro sntluad urlethEr uElf,ql l[l Segne
le lrutsuof, unpru snbonb f,ls 'lEurroj rlaletr^el oPEePo.r finu3ll lll 'lldlJu!
erepo.r unlsodde urnuSlr 'o)f,ala 'lergrplu oob q rsluoltEllq"q oJo'J 'lonlntr

{B(urUe roq tse (Ilntrlutsur slnf,? enblE slprF^ rsrrrSBrtr snqrluap uraug ul anb
-rllne rourrssunp ou8[ xe '!*!p opoE ln 'llpo.rap tpuauls rpru urEuapfil
'snurtprpErt slJned 'saroqel snfnq B]esul Ir rureuoqdutrsap lplu u"nblsod rlua

sntrol rPuerrP E{ur rau f,au 'llnlnsroJ asaq slns snqar eued :(a luuro 'oPuaSlla

"seurnq 
Elnf,BrlqEr{ le oPuarasap se^l(s ora^ uv 'leule arEtrqaq queu!^Ed

la salaued qns rs rtllrulrn uou trurH 'lsa sndo uou llll scualxa aurssr8uoJ
sui)"lnque ul?u :tElgrpru aloqel anbonb uouru, :enbuerlrtdo (ue8rel rpuenrls
rPru lusualeut tqn lrua^ur :uruouop elue(ur^Ed le salauBd qns ur"nb lselod
essa srllnful su?E qe .rollnl ruuotrol rulua rqlllnu :]mlo^ erEllqEqof, srJll urntr
'l!.\Ert!ur aDbonb soll! pe s!^l/G e 'luuadaof, aranrtsxa ?r,grper s!!et slq ur lqle
aelotrur urenblsod 'o.te.\ ur?l 'lalos alEf,grplu anbslpuE srsdelep slrllrul la lpue
rtr3ll snqDlpneJ qns rle.rlosqE runpru o(ututru 'lsa]od Ireg rnb 'eroqe[ te lal!^
enbereld ?poEurotrul lll leqep areulsuoJ torulssFnp ou8!l xa uaplnb la 'sPg
-redns aeral ur pas t€lollqrE ln ruinlun.g anbselnEtr sotrun,n unroqtc l3dns lnE
'aJqror xa uou unplN 'tspe3ul snqrnb qos tsu)elnque srtral la'oplu srlour
aeu8s(u Eurssrsorewnu ElItuqI ord lllr $e sndo 'rnlaual ere exe ureloq?l
enbturunp erlpe erFslp €Jol rtDrldglnu urapeds ta Eged rqrs irrnlnqed laf,rl
-rJs rollsodord srF3uts snqrlsrrlue 'oul(8a.8 lelJeJsBEs lug ln snuru ueul?l ollrl
-au :lrssod rtuj eur(Ilnl snur(u onb 'tunrpadur esssnE] anbaetE runl$oq solau
altoj 'suegedru! anbsrlos tlaoJ 'sua! trlnleunfut 'eletoluaut sofa spod.toa s"lt,
-eual lsalod e.rErleu3d uaurnl apunl Jou stlos aes onb 'srtrol ur .mlssre^ urallEs
:rnlap!.r Fetlelap aul8rlec entodled ,aelorlq.rE slleurral na6 spoud tn eenb

SS l r sryryr ssyE:rr sgNNl'MsO 'usls\3r 'y N



36

terrae vel coralliuin magis, quam nidlrm Insecti refert. Soliditate et duritie
cum ligno convenit, cultro sectus, solidus nitidusque appaiet acsi ligno, politu-
.ae capaci, constaret. Lamellae plurimae pollicis transversi crassitie sunt, unde
parvae thecae, scyphi aliaque ludicria inde tomari possunt. Pondere cum
lapidibus ponderosis certat, unde totus nidus vel ejus pars, aquae injecta, Iirndum
cele tei petit. Structura ejus F€reSTina attentionem nostram meretur; lamellis
incumbentibus, lobatis, perforatis, magnitudioe et forma inter se diversis con-
stare videtur. Per et inter lamellas conspiciuntur rimae variae magnitudinis et
formae, ioterruptae, longitudinales et transversae; foramina lotunda ct oblonga,
iDterrupta, ut tantum per lamellam vel ejus partem pertiDgant, passim visutrtur.
Forma totius nidi saepius triquetra, seu tribus lateribus angllisque constans
est; utraque extremitate truncata, qualuor vel plurium pedum longitudine, et
pedis diametro, adeoque peripheria transveEali trium circiter pedum constat.
Color pro ligno diverso, ex quo desumtus est, r'ariat; saepius v€ro fulvus, fuscus
aut rufescens conspicitur. Semel induratus in aqua non solvitur. Flammae
subjectus ignem cotrcipit et flagrat, dum fumus lignucr, ex quo coDstat tridus,
olet: hinc dum ligno olido, quale Cedrelae sraveolentis est, constructus
nidus accenditur, odore svaveolenti locum implet. Totum Didum, ex minu.
tissimis ligni rasuris, constructum esse, ex dictis liquet: qua'vero ratione fari-
nam ejusmodi abrasam tam solide atque tenaciler conglutinat, iidere non
contigit: id locis tantum caliginosis, ubi acies oculorum nosrronrm penetrare
aecquit, nidum constnrit, et, quamvis nidum rel'elando, ejus partem auferendo,
iocoeptumque laborem turbando, Decessitatem iIIi nidificandi accelerare conatus
sim, me tamen praesente nidi6care noluit, discurrit tantum atque in loca abdita
se confere sategit ne forte a€re pe ret: tempus et otium mihi quoque defuit,
quo minus singula media, quae animalculum, oculis nudatum, ad nidifcandum
allicerent, tentare potuerim. Scilicet locum nidi oudatum, mutilatum atque
turbatlm virro pellucido tegere potuissem, unde insectum, hac ratione ab aere
defensum, forte nidiEcasset. Tempus vero, otium aliaeque, ut dixi, circumstal-
tiae ab ejusmodi experimentis me revocaruDt. Nescio quoque, in qua domo id
experimenti mihi instituere licuisset; tanto etenim odio est iDcolis singulis hoc
aaimalculum e.jusque nidus, ut illum repertum non adspici, multo minus vitro
tesi patiantur, antequam siogula igni committi, aut in abyssum aquarum mergi
cuieot. Sub dio quoque diffculter instituitur in hac orbis parte. Iaterim tarnen
maxillis et liquore glutinoso ligni rasuram combinare crediderim; vix enim
corpus ejus peoetrat, id, quod STanula ri8Ta, iater lamellas nidi contenta, sva-
dere vrdentur: haec eoim animalculi ercrementa esse existimo. Forte rasurafil
io ore macerando, ejus partem extractam, sibi alendo optimam, deglutit; rel;
quam autem nido adglutiDat.

Iam licet in loco habitationis, ubi nidificant, singula inveliant, quae ad
nidi constructionem requi videntur; tamen intra cancellos, adeo angustos, se

continere nequeunt: in publicum ire singrlasque domus pa es scrutari amaot.
Tum ia fiaem ambulacra tecta struunt pe, siagulos domus parietes, angulos,
coDtigladones et tecta. Dum lignum roditur et Didus cotrstruitur, occup:rntur
alia in ambulacris fabricandis; adeoquc uido absoluto, vel ad ingentem molem
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fabricato, instituta sunt ambulacra ad loca singula, quae visitare volunt. De
rasura ligni tecta sua ambulacra quoque confciunt. Sine dubio sunt illis prac.
gDantes caussae, quare ambulacra ejusmodi condunt: forte eorum beneficio ali-
menta sibi meliora comparant vel alia sibi commda procurant. Aegre illis
assentiri queo, qui ambulacra ideo tantum ab animalculis his fabricari co[ten-
dunt, ut eorum ope plus detrimenti rebus humanis afferaDt. Verum quidem
est, damna mdima non prius ab illis inferri, quam ambulacra conskucta sunt,
per quae accessus ad loca patent, in quibus scelera enormia patraat: interim
tamen id magis fortuito, quam studio aut coasilio praebeditato fieri existima-
verim. Narn vindictae cupiditas penes tam parva animalcula vix obtinet, et
multo minus scire videntur, in quo hominibus maxime obsint, quamvis saepius
agaDt, ta[quam idipsis rotissimum esset. Pari ratione et forte verius dici po-
test, ambulacra, in domibus facta, in detrimentum animalculorum coDdita esse;
his enim in domibus singulis, ubi habitaDt, produntur; his quoque destructis
saepissime cohibentur, quo minus commoda sua consequi possent; quid! qi.rod

illis deletis imprediantur, quo minus hominibus ma-\ime obesse queant.
Postquam damna, quae bonis incolarum inferre solet Termes sahatorium,

paucis verbis tetigeim, quid lucrctur aut perdat societas ejus cohabitaDdo cum
hominibus, facile referam, ut modo pollicitus sum, quamvis ex supra dictis id
quoque satis liquere arbitrer. Parietes, pavimenta et tecti tabulata rodeddo,
detrimentum quidem ipsis domibus infert, majora tamen sunt, quae aliis bonis
acceleaat. Scilicet noctu res alias, quae in domo hab€ntur, invadere solet, et
quidem utra nocte singulas domini facultates destruere atque subverterc potest.
Cum enim maSnae molis nidum construxeit, ambulacn tecta et clandestina,
per rimas pavimerti cryptasque alias, usque ad sinS1rlas cistas, scrinia, reposi
toria, promtuaria, corbes, aliaque vasa ligDea atque mobilia, quae in domi con-
clavibus inveniuntur, fabricaverit, atque iosuper societatem suam numerosissi-
mam reddiderit, una vice e oido egrediuotur socii singuli, et, in agmina certa
divisi, tenduEt ad vasa illa lignea, quae dentibus suis prcmte perforant, intmnt
atque uno impetu cuacta, ibidem reposita, invadunt, perrodunt et in mille
lacinias dividuntl adeo ut possessor, facto mane, vestimenta sua pretiosissima,
lintea, libros computationum, acceph et expensi, Bdices, fructus, obsonia, paoes,

sintulaque iE particulas concisa reperiat. [Jac ratione multos, facultatibus
opiblrsque florentes, brevi ad innmam egestatem redegit hoc insectum, quod
ideo etjam, prae reliquis hujus terrae animalibus, mariEre reformidant incolae
albi. Quid vero ipsis animalculis expediat, bola incolarum perodere, me fugit,
aisi alimentum simul inde habeaDt melius.

Vel nre tacente patet, incolas albos non otiosos tantorum malorum firisse
sp€ctatores, ve.um illis pnreveniendis atque removendis omnem movisse lapi-
dem: tantum etjam, itrsectorum vivendi rationem attendendo, effecerunt, ut
bona sua a dentibus eorum colservare possiot. Scilicet Nigritae famuli, ipsique
iocolae albi, saepissime singulas domorum suarum partes considerant, ut ambu-
lacra tecta, si quae inveniant, destruant: facile autem inveniuntur; nam surt
quasi lineae, digitum ririnorem latae et quisquilts compositae, per parietes,
pavimetrta, tecta, r'el alia loca extensae, quas dum destruxeris apparent ani-
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intra brevissimam temporis particulam, saltus plurimos faciat, Quanta vi et
fortitudine in altum se trudat, praeter alia, e sequenti, a me instituto, experi-
mento constare potest. Lagenae vitreae, spitharnam longae et I'ini sacchari
combusti plenae, immittebam nonnula ex his animalculis. Singula eorum roox
fundum lagenae petebant, quem attingentia saltum inde ta[ta vi faciebant, ut
per vinum sacchari fererentur ad summitatem seu orifcium lageDae. Satis diu
in vino vilebant et saltus ejusmodi repetebatrt. Ut methodum €orum saltandi
penitius cernerem, alia quoque cum his lnsectis institui experimenta, quae non
minus oculos quam aures delectarunt. Scilicet lageDae vitreae, magnae et
r.acuae, plurima eorum immisi; cum vero super vitrum aegte ambulare posseDt,
saltus facere coeperuot, et quidem ex singulis lagenae partibus. Dentes in
vitruni impungentes tinnitum produxerunt, et quidem juxta diversas partes all;
sas diversum: hioc singulis animalculis saltantibus, audiebantur tinnitus tarii,
qui nonnunquam coDcentum non illepidum producebant: strepitus quoque arri-
malculorum saltantium spectaculunr non ingratum praebuerunt, Saltus semper
versus illaDr partem diriguntur, quam partes eorum posteriores respiciunt. Jam
ordiais ratio exigeret, ut casus affeEem, qui animalculis his [ecessitatem sal-
tandi inijciunt, id, quod mihi tanto dif6cilius factu est, cum eorurn vivendi ra-
tionem in sylvis sequi non potuerinr. Dum ambulacra eorum tecta in domibus
destruuntur, saltibus repetitis in pavimenta, et loca obscura, se coniicere solent,
quotquot necem litanrnt et saltare possunt. Scilicet quaedam eorum dentibus
curtis instructa esse, supra diximus; et haec nunquam saltare vidi: deotibus
eoornrae magnitudinis gaudentia tantum saltant; haec noctu, dum bona ioco-
larum perditum euntr non tam aorbulacra tecta ingredi, quam potius iteratis
saltibus in loca desliData s,e confere suspicor: melius edim, quam priora, aerem
sustiDere videntur, et unum vel alterum eorum primo mane per pavimentum
camerae meae nonnunquam saltasse vidi. Forte hostibus quoque infestantur,
quos iteratis saltibus vitare possunt.

Modum eorum se propagandi, venerem exercendi et quot subeant muta-
tiones, in locis ipsorum obscuris videre non contigit- Analogia, quae illis est
cum Tennete pulsatorio, in his partibus facem nobis praefere videtur. Procul
dubio ova in nido vel potius in rimis ligni duri pariunt, ut pulli receos e-x-

clusi rodere possint: deitrde cutem quidem plus simplici vice exuunt, donec
adoluerint: in uoa eademque societate variae magnitudinis conspiciuntur, quae
diversae quoque aetatis ess€ arbitror. Alas naDcisci dicuntur, et, nisi me omnia
fefellerint, mense octobds haec Insecta alata vidi; saltem praeter alas illis
simillima fuerunt animalcula, quae eo tempore super tecta domorum, parietes,
folia et truncos arborum passim obsen,avi. In societale I'ixerunt, celeriter cuc'
currerutrt promteque rolitaruDt. Alae fuerult corPorc longiores, albae, planius-
culae, dorsum incumbentes, reticulatae, plicatae. Dentes vero breves his ID-

sectis fuerunt: nec ullum, dentibus itlis loDgis instructum, alatum vidi: forte
his negatae sunt alae, quia saltandi facultate pollent; prioribus vero, artis
saltatoriae ineptis, opus fuit alis, quibus per adrem ferantut, se delectent atque
sibi opera injuncta absolvant; hoc tamen extra conjecturam ptobabilem non
extensum velim. Ex locis habitationis et ratione viveodi, supra memoratis, a
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singulis Iasectis adeo distinctum est Ternes saltatoium, ut uheriori descrip-
tioae non egeat: interim tamen verbo differentiam ejus specificam kadam. Est
Musca domestica minor; corpore oblongo, albido lutescente. Caput obsolete
tetragonum, luteum. Antennae corporc dimidio breviores, Marillae oigrae;
aliis longissimae, seratae; aliis brevissimae. Thorax gibbus, iutescens. Abdo-
men albidum; aliis oblongum s. subcylindricum, aliis ovatum.

Ubersetzury; lon Dat. Rolandcrs ,Diarirot surirantiean

P. 462-467.
lt z ss.)

Am 16. Dez., die Nacht klar, der Tag rvolkig mit etwas Regen.
Therm. 28" iiber dem Gefrierpunkt.

Die Baumtermite (Pediculus ligni), r'on den Weissen ,haut
luis) genannt, wird mit Recht zu den Insekten gezihlt, die in
diesem Erdteil den Hass der 1\Ienschen verdienen. Sie saugt zs'ar
nicht das Blut der Menschen, oder schadet den Menschen direkt,
aber sie pflegt das teuerste Besitztum der Eingeborenen zu zer-
sttiren, rvelches eine ebenso beklagensn'erte Wirkung hat. Sie
pflegt die Kaffee- und Kakaopflanzungen zu zerstiiren. Wer dieses
kleine Insekt gesehen hat, aber nicht seine Haushaltung und Lebens-
weise kennt, der strde darauf schrv6ren kiinnen, dass solch grosse
Schiiden an Biumen, rvie sie nberall in diesem I-ande angerichtet
werden, nicht das \\'erk dieses Insekts udren, denn es ist klein
oder doppelt so gross rvie die Kopflaus, feio und rveich, so dass
es durch eine leichte Berthrrrng getdtet werden kann. Ja, es scheint
auch sogar unter dem blossen Klima zu leiden, obgleich dieses hier
im h6chsten Grade mild ist. LIm sich gegen die Beschiidigung
von der \\/itterung zu sch0tzen, muss es deshalb immer iiberdeckt
umherziehen. Solange es sich unter der Erde aufhdlt, muss es
Ginge in der Erde graben, und damit diese nicht zerstiirt s'erden,
muss es diese stirken und sie auf jede Weise hart machen, um
sie als geeignete Gehsteige und \\rege gebrauchen zu kiinnen. \\Ienn
es wiederum iiber der Erde lebt, so pflegt es gedeckte Genge fi.ir
sich aufzufiihren. Den griissten Teil seines Lebeus lebt es tjber
der Erde, und dies umso mehr, als es in den Rdumen und auf
den Stiimmen der Strducher zu leben pflegt. Dieses Insekt baut
grosse Wohnungen, drei oder viermal grtisser als ein llenschenkopf.
Viel Arbeit, Miihe und Material sind dazu ntitig, diese Wohnungen
zu bauen, besonders da die Wohnungen in Aufbeu'ahrungsreume
und Zellen eingeteilt werden, die beinahe unziihlig sind, und es
ist frisches Material niitig, das zdh, weich und leicht zu biegen ist.
Um die Ausfi.ihrung hiervon zu erleichtern, und um es mit der
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kleinsten mdglichen Miihe zu erreichen, hat dieses Insekt die wirk-
samsten Hillsmittel ausgedacht.

Die Wohnungen oder die zylindrischen Ginge ld.ngs jedes ein-
zelnen Zweiges auf den Biumen zu bauen, wiirde allzu schwer und
der Miihe nicht !,L'ert sein, da es kaum, wenn nicht an den Spitzen
der Zweige, geeignetes X{aterial finden wiirde, und es u'iirde viele,
wenn auch noch so grosse und verzrveigte Bdume gebrauchen, um
auch nur eine einzige \lohnung darin zu bauen. Um zwischen
diesen Bdumen hin und her zu gelangen, wiirde es entweder Gange
in der Erde graben mtssen und sich \['ege iiffneo, oder es wiirde
seine Gdnge auf der Erde bauen miissen. Ausserdem, wie viele
Gdnge wtrden nicht ldngs der Stimme und Aste der Baume ntitig
sein ! Unter der Erde sucht es also Material fiir die Wohnung
und 6ndet Wurzeln von Biumen oder Biischen, die es abnagt und
abschilt, wodurch es nicht nur geeignetes Material fiir seine Woh-
nung bereitet, sondern auch Nahrung fiir sich selbst. Der weiche
Bast der Wurzeln ist unzrveifelbaft am geeignetsten fiir die Arbeit
der Insekten. Wege unter der Erde werden leicht durch ihren
Zug gebahnt, indem sie Gdnge graben. X{eist rvird die weiche,
bearbeitete und bestellte Erde leichter durchgraben als die harte,
unbearbeitete und unbestellte, Nirgendwo finden sie lockerere Erde
als in den Kaffeeplantagen. Ausserdem finden sie dort zarte Wur,
zeln, rvelche sie abnagen, und Biische, in welchen sie ihre Woh-
nungen bauen. Deshalb *'ollen sie sich vor aller anderen Erde
zu den Kaffeep{lanzungen halten. Die teuren Wurzeln dieser Striu-
cher behagen ihrem Geschmack, uud sie nagen sie ab, verstiim-
meln sie und schdlen sie ab. In den Zweigen htiherer Straucher
bauen sie gern ihre Wohnungen. Der Strauch, an s'elchem sie
genagt haben, verdorrt, rvird gelb und stirbt schliesslich ab. Es
braucht kaum gesagt zu werden, dass diese Insekten in Haufen
oder Verbdnden leben. Ihre Verbdnde sind sehr reich bevtil-
kert wie die der roten Ameisen, die in Europa in grossen
Hngeln leben. Ehe sie ihre Wobnungen zu bauen beginnen, gra-
ben sie zahlreiche unterirdische Gdnge zu den Strduchern in der
Umgebung, um gewissermassen mit einem Mal die \{urzeln ab-
scbilen und die Wohnung vollenden zu ktinnen. Nachdem mit
der Wohnung begonnen worden ist, rverden deshalb viele Strdu-
cher abgenagt und verdorben. Sie kcinnen grosse Anpflanzungen
zerstiiren, u'enn sie dort frei ihre Wohnungen bauen diirfen. Frther,
ehe ihre Lebensweise bekannt rvurde, fugten sie durch ihre Ver-
heerungen auf den Kaffeeplantagen den Eingeborenen grosse Yer-
luste zu. Mit der Zeit begann man, eine sorgfdltige Aufmerksam-
keit darauf zu richten, ihre Wohnungen und ihre Vd'lker zu beob-
achten, und ich habe oft Kaffeestraucher, die von ihnen zerstiirt
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worden \tr'aren, und ihre lvohnungen, die aufden Stiimmen gebaut
's'aren, in \\'assergrdben stehen sehen.

Wenn sie nimlich beobachtet wordeD u'aren, wie sie in einem
Kaffeestrauch ihre \4:ohnung bauten, so rvurde friihrnorgens bei
regnerischem oder feuchtem \\:etter dieser Strauch oben und unten
abgesegt, nebst dem Bau zu einem tiefen Wassergraben gebracht
und in das \\-asser geworfen, u,odurch die Insekten im \\'asser
umkamen oder vor Hunger in der Wohnung starben. und dies um
so mehr, als sie sich nicht durch Schs-immen retten kiinnen, deno
wenn sie zullllig ins \Vasser hinauskommen, so s'erden sie von
der Luft, die sie nicht vertragen, getiitet. Zuweilen pflegen sie
gleichrvohl ibre gedeckten Giinge tiber Blatter von Gras oder von
Wasserranunkeln zu bauen, die einen in das Wasser gesteckten
Pfahl berthren, unzweifelhaft deshalb, um mit Hilfe davon festes
Land zu erreichen; das l\{aterial, mit dem sie solche Giinge bauen,
haben sie von der \Vohnung selbst genommen. In diesem Fall
erreichen sie jedoch kaurn jemals ihr Ziel, deon diese Bl5.tter strek-
ken sich nach einer Richtung; und ausserdem s'ird ihr ganzer Gang
oder ihre Briicke durch allzu heftige Striimung des Wassers oder
durch einen heftigen Regen verdorben und zersttirt.

Wenn die \\:ohnung in der eben genannten \\'eise in dem
Wassergraben plaziert u'orden ist, so ist es nicht mit dem ganzen
Verband zu Ende, denn ein grosser Teil von diesem lebte unter
der Erde und beginnt darauf an einer anderen Stelle und in einem
anderen Strauch eine \{:ohnuog zu bauen, und sie beeilen sich,
den Verband zu vermehren Sie eilen sofort, um Giinge in der
Erde zu graben, die Wurzeln abzuschelen und zu verderben, denn
sie ktinnen nicht lebeo, bevor die abgenagten Strducher zu welken
beginnen, aber bald begeben sie sich zu einer anderen Stelle. Wenn
sie deshalb einmal angefangen haben, in einer Plantage zu zer-
stdren, so kdnnen sie schwerlich aus dieser tertrieben werden,
Wenn die Kaffeestreucher in der Plantage hier und da gelb aus-
sehen, so ist man allgemein der Ansicht, dass dieses Insekt in
ktrzer Zeit anfangen wird, die Plantage zu verheeren, aber dann
hat das Insekt schon lange begonnen, die Plaotage zu verwiisten,
und hat die \\'urzeln an den gelb s,erdenden Strducheo zerstdrt.
Die beste bisher bekannte Methode, die Kaffeeplantage vor diesen
Insekten zu bervahren and sie davon zu befreien, ist in diesen Ge-
genden schon lange zur Anwendung gelangt. Neger gehen niim-
lich teglich in diesen Plantagen umher, untersuchen genau die
Beete und inspizieren die Kaffeestreucher. Finden sie den einen
oder anderen von diesen verwelkt, so untersuchen sie die Aste
und Zweige, um die Giinge des Insekts zu zerstdren, rvenn solche
vorhanden sind. Dies, tiiglich wiederholt, hiodert die Insekten
daran, ihre \\-ohnungen zu bauen. \Yenn sie nun ihre Absicht
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nicht ausftihren ktinneo, pflegen sie zu verschrvinden und die \\'iil-
der aufzusuchen. Die gedeckten Gdnge werden von dem, der sie
kennt, leicht entdeckt. Sie ziehen sich rvie erhdhte, sehr breite
Striche in der LSngsrichtung auf den Stengeln oder Zrveigen dahin,
schrvarz oder dunkel, wie aus Erde bestehend: nimmt man diese
rveg, so werden die Insekten blossgelegt. Aber rvenn man sie
nicht beobachtet, bevor sie die \\'ohnung beinahe fertig gebaut
haben, so kann man sie unbehelligt lassen, bis man den Bau und
den Stamm in einen \\rassergraben lr'erfen kann. Deshalb rrerden
die Striiucher in der oben genannten Weise tiiglich inspiziert.

Die kopFihnlichen Stemme, d. h. die in der Spitze mit dem
Bau dieser lnsekten versehen sind und in die Wassergriben ge-
worfen rvorden sind, bieten ein ungewdhnliches Schauspiel. Sich
so riele Beschrverdeu, Unruhe und Miihe beznglich des Schutzes
der Kaffeeplantagen vor diesen Insekten und der Ausrottung der-
selben zu machen, halten die Plantagenbesitzer fiir lohnend. Der
Wert und der Preis einer Plantage griinden sich auf die Anzahl
fertiler Straucher. Die Fertilitet hingt gewiihnlich von der I-ebens'
kraft und Gesundheit der Striucher ab. \\'enn nun die Strducher
abgehauen oder beschidigt rverden, so rverden dadurch ihre Fer
tilitet und der \\'ert der Plantage geringer, und infolgedessen auch
der Yerdienst und das Vermdgen des Besitzers. Das iiber die
Kafleeplantagen Gesagte kann auch mutatis mutandis iiber die
Theobrama-Plantagen gesagt rverden. Diese scheinen sie jedoch
weniger zu schatzen, denn der Boden hier ist herter, fester und
unbearbeitet. Von diesen Striuchero rverden sie auch leichter
vertrieben, mdglicherweise finden sie die Wurzeln allzu hart und
grob.

In den Wdldero, wo dieses Insekt sich gern aufhiilt, kann
man ihre allergrtissten Wohnungen beobachten, die sie in grossen
Biumen auffthren. In den \\:eldern mit zusammengepacker Erde
bauen sie ihre Wohnungen in der Niihe der Fliisse. Ich habe niemals
ihre Wohnungen in Wildern mit sandigem und hartem Boden beob-
achtet. Die liinglichen Bauten in den \Viildern mit hartem Boden, die
von den Baumstimmen herunterhAngen, gehtiren der \laldameise
(Formica sylvatica). Die Bauten der Holztermite sind rund, schrvarz
oder dunkel, zwei oder dreimal so gross wie ein Menschenkopf, papier-
diinn, hart, mit kunstreichen Fdchern oder mit zahlreichen Zelleo,
die von verschiedener Grtjsse sind. Die Wdnde, die die Wohnungen
umschliessen, sind zdh, kompakt, schwarz, als wenn sie aus Erde
bestinden. Wenn sie ndher untersucht werden, sieht man, dass
sie aus Stiicken von Rinde voo Bast und Holz bestehen, die zu-
sammengefi.igt worden uod hart gemacht sind. Sie werden hart
durch die \\'drme und schrvarz durch die Luft. \\renn sie einmal
hart gervorden sind, so rverden sie nicht mehr durch Regen und
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durch den Einfluss der Luft aufgeltist. Damit sie leichter hart
und nicht durch den Regen beschddigt werden sollen, bauen die
Insekten ihre Wohnungen unter oder zwischen den Zweigen in der
Spitze eines dicht belaubten Baumes oder eines dichten Strauches.
Ausserdem hat man beobachtet, dass sie ihre !\'ohnungen vor
allem rvihrend der Trockenzeit bauen. \{-enn sie die \\/iinde der
Wohnungen bauen, kauen sie das l\[aterial mit den Zihnen, ebenso
wie \\:espen oder Ameisen es bei ihrem Wohnungsbau tun. Die
Teile, die neu daran befestigt sind, sind dunkel, rveich. Ob diese
Teile den Kiirper der Inseken passiert haben, oder, rvas wahr-
scheinlicher ist, our im Munde zermalmt und aufgerveicht worden
sind, weiss ich nicht. Termes arbicola ist doppelt so gross rvie
eine }{enschenlaus, s.eiss oder schmutzig$'eiss. Der Kopf ist eifdr-
mig, lveissglenzend und mit dunkeln Querbindern versehen. Die
Antennen sind fast ebenso lang wie cler K<irper, fadenfiirmig. Die
Augen sind gross, rund, vorstehend, rveiss. Der Hals und die
Brust sind sehr kurz oder kaum merkbar.

Diaiun srinaniean p. 552-567.
Itt s6.l

I7. Januar, die Nacht sternklar, der Tag $'olkig mit Regen-
schauern. Therm. 27" iiber dem Gefrierpunkt.

Termes (Pediculus) saltatorium s. fatale mag jetzt auf den
Schauplatz treten, da ich ihn beinahe 7 Monate laog teils in meinem
eigenen Haus gehabt habe, teils seine Tdtigkeit in den Hiiusern
Anderer beobachten konnte. Dieses Insekt liebt es, bei dem Men-
schen zu u,ohnen, aber es ist soweit davon entfernt, bei den Men-
scheo, bei denen es lebt, nach Dankbarkeit zu streben oder sie zu
erwerben, dass es im Gegenteil alles tut, um sie zu verwirken.
Die Zartheit des Kd,rpers und andere Umstende mit Riicksicht auf
die Verbreitung der Gattung scheinen zu verhindern, dass es sich
mit den Wohnungen der Menschen begnngt, es versucht sich eigene
aufzufiihren. Den besten Stoff', aus welchem es die Wohnung baut,
findet es in den \\:ohnstdtten der Menschen, und dies ist der haupt-
siichliche Grund frir den unverstihnlichen Hass, den die !\-eissen
gegen dasselbe hegen. Vor etwa einem Monat (r7. Dea r755l
sprach ich von einem Insekt dieser Gattung, welches die Kafl'ee-
plantagen zu verheeren pflegt, um Material liir seine Wohnung zu
erhalten, uod welches Insekt von den Pflanzern des Kaffeestrauches
sehr gehasst worden ist. Termes saltatorium, der Species nach
von dem vorigen verschieden, wird mit dem gleichen belgischen
Namen benannt (haut luis) und pflegt die Hiiuser und das Eigen-
tum der Menschen zu zerstiiren, um sich Material fi.ir seine Woh-
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nungen zu verschaffen uod wird von den \!'eissen allgemein ge-
hasst. Es lebt in einem volkreichen Verband, dem es ebenso wie
dem vorigen oder der Baumtermite in standigem Dunkel zu gefal-
len scheint; wenigstens findet man es an Stellen, wohin weder das
Licht der Sonne noch des Mondes dringen kann. Seine oben
er\ivehute Kleinheit, die kein Licht und keine Sonne vertrigt, viel-
leicht die Furcht vor Menschen und andere Ursachen hindern es
daran, im Tageslicht zu leben. Um nichtsdestoweniger den dop-
pelten Zweck zu erreichen, den sich jedes Iosekt gestellt hat, niim-
lich sich Nahrung zu verschaffen und sich fortzupflanzen, pflegt es
verschiedene Stellen zu besuchen und harte Arbeit zu leisten. Es
braucht liir seine zahlreiche Familie eine grosse \\iohnung und
gedeckte Giinge, in welchen es laufen kann.

Die Wohnung baut es nicht aus Rinde oder oben in den Stdm-
men der Bdume und den Zrveigen der Strducher wie die Holzter-
mite, sondern in der Erdoberfldche und aus hartem Holz. Um
mehrere Ungelegenheiten zu vermeiden und den Bau mit der ge-
ringsten miiglichen Arbeit zu konstruieren, pflegt es seinen Bau
ulter trockenen Baumstemmen und in herabgefallenen oder ver-
dorrten Baumdsten zu konstruieren. Seit die Weissen dieses Land
zu bebauen begonnen haben, hat es die Wdlder verlassen und ist
zu den Menschen ibergesiedelt, bei denen es leben will, denn
nirgendwo ist es sicherer vor den Mdchten des Wetters als in den
Wd.nden und Btiden der Hiiuser; dort 6ndet es das beste und
meiste Material fiir die Wonungen; es baut die Wohnung mit
geringerer Miihe, denn es braucht nicht sehr lange Giinge. Des-
halb ist es nicht merkwiirdig, rvenn es gern in \\'iinden und unter
Bdden wohnt. Aber ob es dadurch, dass es die Wiilder verliess
und die Wohnstatten der Menschen wehlte, io allen Beziehungen
gut fiir sich gesorgt bat oder nicht, dari.iber soll unten gesprochen
werden, rvenn ich den Bau und die Arbeit des Insekts beschrie-
ben habe.

Das Material ftir den Bau holt es, wie gesagt $urde, von
hartem Holz, und fiir diesen Zweck hat das Insekt grosse, krdftige
und scharfe Zdhne. Nachdem es den Platz gewlhlt hat, r*'o die
Wohnung gebaut s'erden soll, beginnt es am Holze zu nagen. Wie
es eine Aushiihlung formt, indem es an dem Holze nagt, so baut
es auch und vergrtissert die l{'ohnung, so dass sie die Aushtih-
lung am ireitesten drinnen habe. Wie leicht und kraftig es ein
Holz, das an Harte mit dem Eisen wetteifert ausnagen kann, ist
beinahe unglaublich. Die Beschaffenheit und die Lage haben mich
daran gehindert zu seben und zu bestimmen, ein wie grosses Stiick
ein einziges Individuum wiihrend eines ganzen Tages in hartem
Holz zu nagen pflegt: ich habe jedoch beobachtet, dass ein Sti.ick,
linger und breiter als eine Spanne, in wenigen Tagen von ihnen
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ausgeoagt vorden ist. Ich vermute, dass einige von ihnen das
Holz benageo, andere das Abgenagte zusammenfiigen und die
Wohnung bauen, welches aus der Ungleichheit der Zdhne, mit
denen sie versehen sind, hervorzugehen scheint. Sie nagen be-
sonders mit der Spitze der Zihne und hdhlen das Holz gleich-
mdssig aus, rvie Waldmduse, die Kisteo und anderes durchnagen.
Aber sie nagen noch grtissere Stiicke aus, oft mehrere Fuss in
der Liinge und Breite, oder soviel die Grtisse des Stammes oder
der Stemme zuldsst; deshalb ftigen sie den Hdusern keine geringen
Schiiden zu. Wir haben gesagt, dass die \4ohnung die gemachte
Aushiihlung auslullt: deshalb sind diese lnseL-ten dafiir bekannt,
dass sie sehr grosse Wohnungen bauen. Wer solche Aushiihlungen
gesehen hat, in sehr hartem Holz gemacht, dtrfte zugebeo, dass
dieses Insekt zu einer verderblichen Arbeit geboren worden ist:
gewiss scheint sie dessen Krifte zu iibersteigen, deon es vertragt
nicht einmal eine leichte Beriihrung nach dem Niederreissen der-
selben, aber es vollendet eine Arbeit, die kaum von Steingraveuren
oder von gekaufter Arbeitskraft ausgefiihrt *'erden kann. Aber
rveshalb bei seiner wuoderbaren Geschicklichkeit, Holz auszugra-
ben, und seiner Stiirke verweilen, da sein Fleiss, seine Miihe und
seine Geschicklichkeit, eine Wohnung zu bauen, nicht weniger
gross sind? Unter den verschiedenen Arbeiten, die von Inseken
ausgefiihrt rvorden sind, ist mir keine bekannt, die an Festigkeit,
Stiirke, Gewicht und Konstruktion mit dem Bau dieses Inseks
wetteifern kann. Es ist mehr eine Versteinerung oder eine Koralle
als ein Insektenbau. An festigkeit und Harte gleicht er Holz. Er
scheint mit dem Messer geschnitzt zu sein, fest, glenzend, als wenn
er aus polierbarem Holz bestinde. Die meisten Lamellen sind
von der Dicke eines Daumens, kleine Kestchen, Schalen und an-
dere Spielsachen ktinnen daraus gedrechselt werdeo. An Gewicht
wetteifern sie mit schweren Steinen, weshalb die ganze \\'ohnung
oder ein Teil derselben, ins lVasser gervorfen, schnell sinkt. Ihre
fremde Struktur verdieqt unsere Aufmerksamkeit. Sie scheint aus
iibereinander liegenden geteilteo, perforierten Lamellen zu beste-
hen, von untereinander wechseloder Grtjsse und Form. In und
zwischen den Lamellen beobachtet man Spalten von rvechselnder
Grdsse und Form, abgebrochen, ldngs- und querlaufend; runde und
liingliche L<icher, abgebrochen, so dass sie nur an die Lamelle
oder ihren Teil riihren, sind hier und da zu sehen. Der ganze
Bau ist oft dreieckig oder aus drei Seiten und Winkeln bestehend,
an den beiden Aussenrindern quergehauen, 4 oder 5 Fuss in der
Ldnge und 2 Fuss im Diameter, etwa 3 Fuss im Umfang. Die
Farbe wechselt nach den verschiedenen Holzarten, aus denen der
Bau gemacht ist, oft ist sie gelb, dunkel oder r6tlich. \['enn der
Bau einmal hart geworden ist, ltist er sich im Wasser nicht auf.
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!\ienn er dem F'euer ausgesetzt rvird, gltiht er, wdhrend das Holz,
aus q'elchem der Bau besteht, Rauch aussendet, n'eshalb ein Bau
aus einem Holz mit dtherischem Ol rrie z. B. Cedrela svaveolens
beim Brennen Wohlgeruch ausschickt. Dass der ganze Bau aus
kleinea abgenagten Holzteilen besteht, geht aus dem oben Gesag-
ten hervor, es ist mir jedoch nicht gelungen zu sehen, auf welche
Weise das Insekt das auf diese \\:eise abgenagte Holzmehl so fest
und hart zusammenfiigt, bloss an dunklen Stellen, rvohin unser
Blick nicht dringen kano, errichtet es seinen Bau, und obgleich
ich dadurch, dass ich den Bau abdeckte, einen Teil desselben leg'
nahm und die begonnene Arbeit in Unordnung brachte, fiir das
Insekt die Notwendigkeit, ihn fertig zu bekommen, beschleunigte,
hat es gleichwohl in meiner Gegenwart nicht an der Wohnung
bauen wollen, ist bloss fortgelaufen und hat vollauf damit zu tun
gehabt, eine dunkle Stelte aufzusuchen, damit es nicht in der Luft
sterbe; es fehlten mir auch Zeit und Ruhe, das einzige Mittel zu
versuchen, rvelches das Insekt gelockt haben wtirde, dem Auge
sichtbar an der \\-ohnung zu bauen. Ich hette ndmlich die bloss-
gelegte, verstiimmelte und beunruhigte \\'ohnung mit durchsich-
tigem Glas iiberdecken kt nnen, $'oruoter das Insekt, auf diese
Weise vor der Luft geschiitzt, vielleicht den Wohnungsbau fort
gesetzt hdtte. Aber die Zeit, meine Beschiftigung und andere
Umstende hinderten mich, wie gesagt, an solchen Experimenten.
Auch rveiss ich nicht, in rvelchem Hause ich dieses Experiment
hitte beginnen ktinnen, denn dieses Insekt und sein Bau uerden
von den Eingeborenen so gehasst, dass sie keinem gestatten, ihn
zu sehen, wenn man ihn antrifft, noch rveniger, dass er mit Glas
uberdeckt wird. ehe nicht alle Inseken verbrannt oder ertrenkt
worden sind. Selbst unter freiem Himmel wird dies in dieser Ge-
gend schwerlich ausgefiihrt. Ich mdchte jedoch glauben, dass das
Abnagen des Holzes mit den Kiefern geschieht, und das Zusam-
menfiigen mit einer kittartifJen Fltissigkeit, denn es passiert wohl
kaum durch den Kiirper, welches die schrvarzen Ktirner, die man
zwischen den Lamellen des Baues findet, anzudeuten scheinen.
Diese halte ich niimlich fiir die Exkremente des Insekts. Vielleicht
verschluckt es beim Kauen des Abgena$en im Munde einen Teil
desselben, was als Nahrung fiir das Insekt geeignet ist, aber den
iibrigen Teil kittet es an dem Bau an.

Obgleich an dem Platz, wo sie ihre Wohnung bauen, verschie'
dene angetroffen rverden, die bei der Konstruktion des Baus ge-
braucht zu werden scheinen, so rvollen sie sich gleichrvohl nicht
in so engen Galerien halten; sie lieben es, sich hinaus zu begeben
und die verschiedenen Teile des Hauses zu untersuchen. Zu die-
sem Zweck bauen sie gedeckte Giinge in den verschiedenen Win-
den des Hauses, in Ecken, Balkengeriist und Dach. !\-i.hrend das
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Holz genagt und die Wohnung gebaut wird, beschdftigen sich an-
dere damit, Gdnge zu machen; und nachdem der Bau fertiggemacht
oder zu einer grossen Masse gemacht worden ist, bauen sie Gdnge
zu den verschiedenen Stellen, die sie besuchen wollen. Aus den
abgeoagten Holzpartikeln bauen sie auch ihre gedeckten Gdnge.
Unzweifelhaft sind die $.ichtigsten Ursachen, rveshalb sie solche
Gdnge bauen, fiir sie folgende: mit deren Hilfe verschaffen sie sich
bessere Nahrung oder ftihren sich andere n6tige Dinge zu. Schwer-
lich kann ich denen zustimmeD, die meinen, dass diese Gdnge von
diesen Tieren bloss gemacht werden, damit sie mit ihrer Hilfe
dem l\Ienschen noch mehr Schnaden zufilgen ktinnen. Gerviss ist
es rvabr, dass der griisste Schnaden von ihnen erst angerichtet
rvird, rvenn die Giinge gemacht rvorden sind, durch rvelche sie zu
den Pliitzen gelangen, rvo sie ihre grossen Verbrechen begehen;
jedoch mdchte ich glauben, dass dies mehr aus Zufall geschieht
als mit \\rillen und iiberlegt. Denn Begierde nach Rache findet
sich kaum bei einem so kleinen Tier, und sie scheinen sehr wenig
zu wissen, auf welche Weise sie den llenschen am meisten scha-
den, obgleich sie sich oft so benehmen, als wiire ihnen dies be-
kannt. Mit demselben Recht und vielleicht richtiger kann man
sagen, dass die Gd.nge, die in den Hiusern gemacht worden sind,
zum Schaden fiir die Insekten gemacht lrorden sind, denn diese
Gange verraten in jedem Haus, rvo sie sich aufhalten: r'enn diese
zersttirt worden sind, so werden sie oft daran gehindert, sich das
N6tige zu verschaffen, weiter werden sie, rvenn diese zersttirt sind,
besooders daran gehindert, den Menschen zu schaden.

Nachdem ich nun in wenigen \l'orten den Schaden berthrt
habe, den Termes saltatorium unter dem Eigentum der Eingebore-
nen anzurichten pflegt, werde ich in Kiirze, rvie ich eben versprach,
erziihlen, welchen Nutzen ihre Verbdnde wdhrend des Zusammen-
seins mit den Menschen haben oder rvas sie verderben, obgleich
ich meine, dass dies aus dem oben Gesagten klar hervorgeht. In-
dem es in den Wiinden, dem Boden und im Balkengeriist des
Hauses nagt, fiigt das Insekt zwar dem Hause selbst Schaden zu,
aber der Schaden, den es anderen Sachen zufiigt, ist griisser. Denn
in der Nacht pflegt es in andere Gegenstende im Hause hineiozu-
kriechen, und in einer einzigen Nacht kaon es alles Eigentum des
Besitzers venviisten und verderben. Denn s'enn es eine \\'ohnung
voo so grossem Umfang gebaut hat und gedeckte und heimliche
Gdnge gemacht hat, durch Ritzen im Fussboden und andere Schlupf-
ld,cher bis hin zu jeder Schachtel, Kiste, jedem Fass, Korb und
anderem beweglichen Hausrat aus Holz, das es in der Kammer
des Hauses gibt, und wenn es sich weiter zu einer zahlreichen
Gemeinschaft vermehrt hat, kriechen die verschiedenen Individuen
eins nach dem andern aus dem Bau und begeben sich in eioem
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langen Zug zu diesen Holzgegensrdnden, die sie schnell mit ihren
Zdhnen durchnagen, in die sie hineinkriechen, und sie iiberfallen
auf einmal alles, rvas dort versteckt war, zeroageo es und zerklei-
nern es io tausend Stiicke. so dass der Besitzer am Morgen seine
teuren Kleider und Stoffe, seine Haushaltsbticher, Friichte, Ess-
\r'aren, Brot, alles vollstdndig zermahlen findet. Auf diese \\/eise
rrerden viele, die wohlhabend und reich waren, durch dieses In-
sekt in die eusserste Armut versetzt, u'eshalb auch die u'eissen
Bewohner dieses Insekt mehr fiirchten als alle anderen in dieser
Gegend. Was dieses Insekt in Stand setzt, das Eigentum der Be-
rvohner zu zernagen! weiss ich nicht, u,enn sie nicht gleichzeitig
ihre Nahrung dadurch erhalten.

Es ergibt sich, dass die \Veissen nicht nur hasserftillte Zu-
schauer bei diesen Ungliicksflllen rvaren, sondern dass sie auch
alles getan haben, um ihnen zuvorzukommen und ihnen vorzubauen.
Sie haben auch durch die Beobachtung der Lebensweise der In-
sekten soviel erreicht, dass sie ihr Eigentum vor den Zdhnen der-
selben schiitzen kiinnen. Denn die schs'arzen Sklaven und auch
die Weissen selbst untersuchen oft die verschiedenen Teile der
Riume, in der Absicht, die gedeckten Gdnge zu zerstdren, wenn
sie sie finden, und sie finden sie leicht, denn sie sind als Linien
sichtbar, von der Breite eines kleinen Fingers, aus Abfall gebaut,
und sie strecken sich iiber Wiinde, Fussbriden, Decken oder andere
Stellen, rvelche die Insekten sichtbar u'erden lassen, wenn man sie
zerstbrt. Indem man diese Giinge oft zerstdrt, werden die Insekten
daran gehindert, das Eigentum der Bewohner zu zerstdren; wenn
diese oft aufgesucht rvorden sind, nimmt man die Fussbijden selbst
hoch und untersucht den Grund der Winde, um zu sehen, ob
Bauten vorhanden sind, und verbrennt sie oder legt sie ios \\'as-
ser. Die Vorteile, die diese Insekten unter dem Boden und in den
Wiinden finden, entsprechen in keiner Weise dem Schaden, den
ihre Fortpflanzung dadurch hat. Man muss es bedauern, dass die
Gierigkeit bei diesem Insekt, dessen Stdrke im Arbeiten, dessen
Eifer, Fleiss und Schnelligkeit beim Bau seiner l4'ohnung ich ge-
nannt habe, sich dahin erstreckt hat, an den Wohnstdtten der Men-
schen zu nagen und deren Eigentum zu zersttiren. Gegentber allzu
iibermachtigeo, starken und klugen Feinden musste es demselben
so gehen, dass es, indem es sich der grtisseren Bequemlichkeit
halber aus den \\'dldern in die HSuser begeben hat, sozusageo
um Cbarybdis zu entgehen, Scylla anheimgefallen ist.

Was Termes saltatorium dazu gefiihrt hat, von tikonomischer
Bedeutung zu werden, ist nicht leicht zu sagen. Wenn es ge-
stattet ist, aus seiner Lebensweise einen Schluss zu ziehen, so
mtichte ich sagen, dass es dafiir geschaffen wurde, alte Stiimpfe
und trockene Stamme zu zerstiiren, die in diesem Erdteil, entwe-

4- ln8st. Errotul. Tn.lr. )rr. 5i. Hqt. t t rg31 t
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der aufrecht stehend oder auf dem Boden liegend, auf Grund ihrer
Hdrte dem Einfluss des Klimas zu widerstehen scheinen, und die,
sich selbst iiberlassen, anderen Gewdchsen lange Zeit den Platz
zum Aufwachsen rauben. Den Zweck von gervissen bekannten Ur-
sachen aus zu bestimmeo, ist ebenso schuierig und unsicher, s'ie
aus dem Bau gewisser bekannter Dinge auf ihre Anwenduog zu
schliessen. Denn hierbei begeht man leicht Irrtiimer, es r,.'ird mehr
oder weniger ben'iesen, und man kommt oft auch zum Gegenteil:
die Natur pflegt hierin viel zu scherzen. Um mich zu Termes sal-
tatorium zu halten, so finde ich einen Shnlichen Beweis ftir diese
Sache. Dieses Tier hat 6 Fiisse, mit denen es schnell liiuft und
sich von Platz zt Platz bervegt: rrnd wenn ich den Gebrauch der
Ziihne desselben bestimmen sollte, rviirde ich nicht sagen ktinnen:
Termes saltatorium ist mit grossen Zd.hnen versehen, nicht nur,
um in trockenem Holz zu nagen, sondern auch, um sich mit ihrer
Hilfe von dem einen Platz zn dem andern belegen zu kdnnen,
denn kein Tier mit Bervegungsorganen benutzt, soviel ich rveiss,
die Zihne als Ftisse. Indessen zeigen die von mir gemachten
Beobachtungen, dass man gerade dies iiber Termes saltatorium
sagen kann: dieses Insekt lduft schnell mit den Ftssen und macht
grosse Spriinge mit den Zdhnen, und als ich dies zuerst beobach-
tete, zdgerte ich, ob ich es glauben sollte oder nicht. \\'ie ein
Floh sprang es in die Htihe und 6el an einer anderen Stelle
herab. Aber $'dhrend es htipfte, hatte es eine andere Stellung
als ein Floh. I)eno der hintere Teil wurde nach oben gericlrtet,
aber der Kopf nach unten. \Ienn es hiipfen wollte, richtete
es die Ziihne nach dem Platz, rvo es sich befand, und gerade von
dort giog die Fahrt. Der Apparat, den es zum Hiipfen benutzt,
war sehr einfach, aber krdftig, und s'ie der Sprung selbst von
allen anderen Arten bisher bekannter Hilpfapparate verschieden.
Bevor ich diesen Hi.ipfapparat ausfiihrlich beschreiben sill, muss
mit wenigen \['orten gesagt rverden, dass die Zdhte dieses Insekts
gerade und fast ebenso lang wie der Krirper sind; ja, es hat die
grtissten Zehne im Verhii.ltnis zur Grdsse unter allen Insekten. Der
Platz, rvo dieses Insekt sich aufhiilt, ist fest, hart und eben. \\'enn
es zu hiipfen gedenkt, so richtet es die Zihne, die gekreuzt sind,
so dass die Spitzen sich auf beiden Seiten vorschieben, gegen den
Platz, auf rvelchem es sich befindet, und steckt sie hinab (in den
Boden), stttzt sich vorniibergebeugt mit dem ganzen Kdrperge-
wicht auf die Zihne, beugt diese kr:iftig und spanDt sie, so dass
das gaoze Tier in die Luft geworfen n'ird uod an einem andern
Platz herabfillt. Dieser Apparat, den man leicht mit blossem
Auge sehen kann, bervirkt, dass das Insekt in kurzer Zeit mehrere
Spriinge machen kann. l{it wie grosser Kraft und Stdrke es sich
in die l-uft hinauf u,irft, kann man u. a. dutch ein Experiment
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zeigen, welches ich angestellt habe. In eine Glasflasche, die eine
Spanne lang und mit gebranntem Zuckerwein gef0llt ist, werden
einige von diesen Insekten gelegt. Alle suchen sofort den Boden
der Flasche auf und machen von dort aus Spri.inge mit solcher
Kraft, dass sie durch den Zuckerwein bis hinauf zu dem obersten
Teil oder dem Hals der Flasche geworfen u'erden. Sie lebten
recht lange in dem Wein und wiederholten solche Sprtnge. Um
ihre Htipfmethode ndher zu studieren, machte ich auch andere
Experimente, die das Ohr nicht weniger ergtitzten als das Auge.
Deon iclr legte mehrere von diesen Insekten in eine grosse und
leere Glasflasche; da sie nicht auf dem Glase kriechen konnten,
begannen sie von verschiedenen Teilen der !'lasche arrs zu hiipfen,
Die Ziihne, die gegen das Glas schlugen, verursachten einen klingen-
den Laut, an verschiedenen Teilen des Glases verschieden. Von
den verschiedenen hi.ipfenden Insekten h6rte man daher verschie-
dene Laute, die zuweilen eine recht schtine Harmonie hervorriefen.
Denn die Sprtnge geschehen immer nach dem Teil der Flasche
hin, zu dem ihre hinteren Teile gerichtet sind. Nun wiirde es die
Reihenfolge in meiner Darstellung erfordern, dass ich die Fille
anfiihrte, die es fiir dieses Insekt ndtig machen zu hi.ipfen, was zu
tun ftr mich um so schwieriger ist, als ich nicht die Lebensueise
derselben in den \\'iildern verfolgen konnte. \\'enn ihre Gdnge in
den Hiusern zerstiirt werden, pflegeo so viele rvie dem Tode ent'
gangen sind und hiipfen ktjnnen, sich hiipfend auf die Fussbiiden
und nach den dunklen Stellen zu begeben. Ich habe oben gesagt,
dass einige von ihnen mit gebogenen Zahnen versehen sind; diese
habe ich niemals hi.ipfen sehen. \ur die, die ungeheuer grosse
Zihne haben, htpfen. Ich glaube, dass diese nachts, s'Shrend sie
das Eigentum der Einrvohner zerstdreo, sich nicht soviel in den
gedeckten Gangen bervegen, sondern sich eher unter dauernden
Sprtngen zu den bestimmten Stellen begeben. Sie scheinen nimlich
besser als die ersteren die Luft vertragen zu kiinnen, und ich habe
frthmorgens zuweilen das eire oder andere iiber den Boden in
meinem Zimmer hiipfen sehen. Vielleicht werden sie auch durcb
Feinde verfolgt, denen sie durch hiiufige Spriingen entgehen.

Ihre Art sich fortzupflanzen, und rvie viele Verrvandlungen sie
durchmachen, liisst sich unmdglich an ihren eigenen dunklen Stel-
len beobachten. Gleichheiten mit Termes pulsatorium scheinen
uns hierbei Aufkliirung zu gebeo. Unzweifelhaft legen sie die
Eier in die \\:ohnung oder besser in die Ritzen in hartem Holz,
damit die frisch ausgekommenen Jungen zu nagen beginnen kiin-
nen, danach hauten sie sich io einfacherer Ordnuog, bis sie er-
l'achsen sind. In einem und demselben Verband beobachtet man
Individuen von verschiedener Grt sse, die meiner Ansicht nach von
versclriedenem Alter sind. Sie sollen Fltgel bekommen, und rvenn



s2 T,NTOUOLOGTSK TTDSTRTU r g34

mich nicht alles tri.igt, so habe ich diese Insekten im Oktober mit
Fliigeln gesehen. Wenigstens gab es da Insekten, die diesen mit
Ausnahme der Fliigel sehr gleich waren, und die icb hier und
dort auf den Hausdichern, in den Winden und auf den Bliittern
und Stiimmen der Biiume beobachtet habe. Sie lebten io Verbin-
den, Iiefen schnell und flogen leicht. Die Fliigel waren ldnger als
der Ktirper, weiss, lagen auf dem Rticken, netziihnlich, zusammen-
gefaltet. Diese Insekten hatten kurze Zdhne, ich habe keins mit
langen Zihnen gesehen, das Fliigel hatte. Vielleicht haben sie
keine Fltigel, rveil sie die Fiihigkeit haben zu htpfen, die ersteren
wieder, die nicht hiipfen k6nnen, miissen Fltigel haben, mit deneo
sie sich in der Luft bewegen ktinnen, sich vergniigen und ihre
Arbeiten verrichten kiinnen. Dies ist jedoch nur eine Vermutung,
die mtiglich sein kann. Durch seinen Wohnplatz und seine Lebens-
weise, die ich eben beschrieben habe, unterscheidet sich Termes
saltatorium in solchem Grade von anderen Insekten, dass eine
weitere Beschreibung nicht ntttig ist: indessen will ich dessen
Verschiedenheit im Aussehen beriihren. Es ist kleiner als die
Stubenfliege, mit langem K6rper, gelbweiss, der Kopf ist schwach
viereckig, gelb. Die Antennen sind kiirzer als der halbe Ktirper.
Die Maxillen schwarz, bei einigen sehr lang, gezackt, bei anderen
kurz. Die Brust gewiilbt, gelblich. Der Hinterktirper weiss, bei
einigen lang oder halbzylindrisch, bei anderen oval.
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