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biet." (VOGEL1953: 56). Bereits in den 30er Jahren waren in Oberschwaben keine Re-
liktpopulationen mehr bekannt (VOGEL[1937]: 159; das westliehe Bodenseegebiet
wurde in dieser Untersuehung jedoch nieht beJiicksiehtigt). Hingegen liegen vom
schweizerischen Gebiet sOdwestlich des Bodensees, aus den Kantonen Thurgau,
Ztirich und Aargau, Naehweise aus den 70er Jahren dieses Jahrhunderts vor (v.
BOLOW1981: 88f, 91). Eine Einwanderung aus diesen Gebieten in den letzten vierzig
Jahren ist vorstellbar. Da jedoch die alten Gebliude auf dern Gut Mtihlsberg ein seit
Jahrzehnten unvemndertes geeignetes Habitat filr die Hausratte darstellen, halten wir
es ftir wahrscheinlieher, daB die dortige Population seit langer Zeit unentdeckt persi-
stiert.
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5. Die Wanderratte als Seiltanzerin

Die Heimat der derzt~it 56 bekannten Arlen der Gattung.Rattus ist Sud-, Stidost und
Ostasien, femer Australien und Neuguinea. Viele dieser Arlen sind gute oder sehr
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gute Kletterer, mehrere davon leben iiberwiegend auf Baumen. Nur zwei Arten ist es
gelungen, sich der Zivilisation derart anzupassen, daB sie sich sogar Wasser- und
Landtransporten des Menschen angeschlossen und auf diese Weise in die ganze Welt
verbreitet haben: es sind die auch in Baden-Wiirttemberg vorkommende Hausratte
(Rattus rattus) und die Wanderratte (Rattus norvegicus).
Wahrend die Hausratte ein Musterbeispiel eines ausgezeichneten Kletterers ist und
als solcher sich auch stets vorwiegend auf Baumen, Biischen und in Hausem beson-
ders in deren Dachstiihlen bewegt, kann die Wanderratte fast als als das Gegenbeispiel
geIten: sie lebt am und im Boden, wo sie auch ihre Baue anlegt; sie ist zu ausgedehn-
ten Exkursionen fahig, schwimmt ausgezeichnet und springt auch gut. Klettem kann
sie auch, <loch mit der schnellen, eleganten Kletter- und Springkunst der schlanken
Hausratte kann sich die schwerer und plumper gebaute Wanderratte nicht messen.

AnIaB fUrden vorliegenden Artikel waren Beobachtungen und zwei Serien von insge-
samt 18 mitTeleobjektiv gemachten Fotos, die Frau Kristin Landwehr von ihrem Biir-
ofenster aus am Stadtgarten in Stuttgart gelangen.
Die Beobachtungen wurden bei Tage jeweils in den Wintermonaten 1992/93 und
1993/94 gemacht. Die Attraktionen fiir das kleine Wanderrattenrudel war ein Vogel-
futterzylinder und sog. MeisenknOdel, die dort im Gezweig montiert waren. Da an-
fangs beides fiir die Ratten leicht erreichbar gewesen war, wurden die MeisenknOdel
an- den auBeren Strauchzweigen befestigt Und der Futterzylinderan einem diinnen
Deaht zwischen zwei Baumen in etwa 2 m HOlte freihangend fixiert. Der Platz zwi-
schen Baumen und Biischen, wenige Meter vom Gebiiude und Fenster der Beobachte-
rin, war fiir die Ratten fast storungsfrei. Von den auf Parkwegen im Abstand von 10-
20 m vorbeigehenden Menschen ging keine Gefahr aus.

KletterverrnOgen in Baumen, Strauchem und an Gebiiuden

Die erste Fotoserie mit acht Bildem (hier nicht abgedruckt), zeigt eine noch nicht aus-
gewachsene Wanderratte, oberseits bereits braungefarbt, von ca. 120-140 mm
Kopfrumpflange und 80-100 g Gewicht. Da das letzte Schwanzstiickchen fehIt und
die Schwanzhaut am distalen Ende sehr hell gefarbt ist, ist das Tier auf allen Fotos
(auch der 2. Serie) gut zu identiflZieren.
Es hat den Strauch erstiegen und k1ettert auf einem knapp 1 cm dicken Zweig zu des-
sen Ende. Dieser wird diinner und neigt sich unter dem Gewicht der Ratte und des
MeisenknOdels nach unten.
Die von einem Netzsackchen umschlossene freihangende Futterquelle erreicht das
TIer - Kopf nach unten - mit den Vorderpfoten. Die HinterfiiBe umklammem sichemd
den Zweig. In dieser Haltung CriBtes yom MeisenknOdeI. Dabei verliert es auch mal
den Halt, kann sich aOOr,untere Korperhalfte frei nach unten schwebend, wieder
hochhangein.
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Klettem von Wanderratten in Bliumen und Strnuchem ist in der Fachliteratur mehr-
fach beschrieben worden. So schildert JANY(1951) Beobachtungen anderer Autoren
von Tieren, die Obstbliume besuchten und Knospen, Triebe und Frtichte abnagten. Er
selbst beschreibt z.B. wie Wanderratten Obstbliume ersteigen, offenbar urn auf Dach
und obere Stockwerke von Gebliuden zu gelangen. HlTITERER(1974) sah dreijuvenile
Wanderratten, die mtihelos 1,60 m hohe Sonnenblumen erstiegen und nach unten Mn-
gend deren reife Fruchtkorbe ausbeuteten. STEINIGER(1952), einer der besten Kenner
der Wanderratte tiberhaupt, schrieb: "Beim Klettem auf Pflanzen und Zweigen ist die
Wanderratte .... au8erordentlich geschickt, sie kaon mit Leichtigkeit auf die liu8eren
Spitzen von Obstbliumen steigen."

Klettem und Balanzieren auf freigespannten Dmhten und Seilen.

Diese artistische Bewegungsweise ist von wesentlich hOherem Schwierigkeitsgrad
und wird mit der Wanderratte nur sellen in Verbindung gebracht. Der Hausratte gelin-
gen solche Kunststiicke leichter. So schreibt STEINIGER(1952): "Als Baumtier ist sie
in der Lage, selbst auf Telephonleitungen entlangzulaufen. Auf die von ihr befallenen
Schiffe gelangt sie gewohnlich auf dem Weg tiber die Haltetaue, die man deshalb mit
runden Blechscheiben abschirmt. Doch auch diese Sperrvorrichtungen tiberwindet
die Hausratte gewOhnlich mit Leichtigkeit." DaB Hausratten tiber Radioantennen hin-
wegbalanzieren, berichteten VICK & BECKER(1951). Schiffstaue, besonders dicke,
dtirften ,,motivierten" Wanderratten ebenfalls nicht viel Mtihe bereiten, auf Schiffe zu
gelangen, bzw. zwischen Schiff und Land zu pendeln. Dichter am Kai liegende Schif-
fe, besonders solche mit Laufstege, liegen der Wanderratte natticlich eher als die hoch-
bordigen Uberseeschiffe. Daher rtihrt wohl auch das zumindest frtiher zu beobachten-
de zahlenmliBige UberwiegeJi dec Haus- vor der Wanderratte auf Uberseeschiffen.

Die von Frau K. LANDWEHRaufgenommene 2. Fotoserie zeigt auf elf Bildem, von de-
nen hier 8 auf Seite 22 und 23 gezeigt werden, wie eine Wanderratte, wahrscheinlich
das gleiche Tier der ersten Serle, versucht, tiber den ca. 1 mm stacken Deaht freibalan-
zierend den etwa 2 m entfemten Futterzylinder zu erreichen undaus ihm zu fressen.
Auf Bild 1 ist sie noch etwa 50 cm vom Ziel entfemt. Wlihrend sie sich auf Bild 1 und
2 in verschiedenen Stellungen bewegt, hat sie auf Bild 3 das Gleichgewicht verloren
und Mngt mit dem Hinterleib nach unten, mit Kopf und Vorderleib versucht sie gera-
de wieder nach oben zu gelangen. An den starlc:enSchwanzbewegungen mehrerer Bil-
der erkennt man die Bedeutung dieses KOJ'perteils als Balanzierstange!
Auf Bild 4 steigt sie auf den gewOlbten I:>eckel des Futterzylinders und dringt, den
Deckel unterkletternd, auf Bild 5 in den Zylinder ein, urn zu fressen. Bei dieser Gele-
genheit, wie auch bei der Selbsbedienung der Vogel, fiUlt Futter aus den kleinen ftic
die Vogel bestimmten 6ffnungen und landet am Boden, wo eine Rattenschar von 5
Tieren sitzt (hier nicht abgebildet).
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Bild 6 zeigt die Ratte beim Hochstemmen mit den Vorderbeinen an einer der oberen
Sitzstangen. Auf Bild 7 klettert sie auf die untere Sitzstange, von der sie.(Bild 8) den
etwa 80 em tiefer liegenden Boden anvisiert, wo links unten eine groBere Ratte zu se-
hen ist. Dorthin laBt sie sieh (auf einem weiteren, hier nieht gezeigten Bild zu sehen)
hinunterfalllen.
Diese seilmnzerische Leistung vollbrachte die Ratte nattirlieh nieht auf Anhieb. Die Be-
obachterin registrierte mehrere gescheiterte Versuehe des TIeres, bis sieh dann schlie6-
lieh der Erfolg und eine Perfektionierung einstellte. Da sehr wahrscheinlich stets das
gleiehe Tier den Balanzierakt durchftihrte, ist nieht bekannt, ob dieser aueh von anderen
Tieren versueht oder durchgeftihrt wurde, von Rudelgenossen also, die sieher dabei von
der ftir Wanderratten spezifischen Stimmungstibertragung gepackt wurden.

Diskussion

Das erstaunliehe und meines Wissens von der Wanderratte vielleicht nur einmal beob-
achtete beschriebene Verhalten, ist das Balanzierverrnogen auf einem dtinnen nur ca.
I mm starken Draht tiber eine Strecke von etwa 2 m hinweg.
Wllrend die bisher genannte.n Autoren und die, auf die sie sieh in ihren Arbeiten bezo-
gen, der Wanderratte ein solches Konnen absprechen, konnte es THERIEN(1975) in
seinem Bueh "Ratopolis" mit Fotos und Kommentaren beweisen. In dem Kapitel
,,Aptitudes physiques et adaptibilite" sehildert er die vielerlei von ihm durehgeftihrten
Versuehe, die Bandbreite korperlicher Fahigkeiten und Anpassungen des Verhaltens
zu testen. Das beobaehtete Rudellebte in einem groBen, stark strukturierten Raum.
Zwei mannliehe und ein weibliehes Tier hoben sich von den anderen RudelangehOri-
gen durch ihr Neugierverhalten und Ausforschen neuel' Mogliehkeiten, z.B. urn ans
Futter zu gelangen, besonders hervor. Dabei stand in einem Fall der tibliehe, 1,75 m
hohe Futtertisch vollig isoliert und nur eines der Mannehen erreiehte ihn dureh einen
Sprung von 45 em. Der Tiseh war durch einen dtinnen, waagrecht gespannten Metall-
draht vor dem Umfallen gesichert. Dieser Deaht wurde von dem aktiven weibliehen
Tier, das sich nieht zu springen getraute, entdeckt. Der Autor beschreibt seine Ver-
wunderung: ,,Nous avons aloes ete temoins d' une ehose quasi merveilleuse". Das Tier
versuehte auf dem Deaht zu balanzieren und dies gelang ihm schlieBlieh naeh mehre-
ren Fehlsehll1gen.
Die Wanderratle aus dem Stuttgarter Stadtgarten hat diese durch schOne Fotos belegte
Leistung, wie oben gezeigt. aber noch weit tibertroffen. da sie auf einem ebenso dtin-
nen Metalldraht einen vierrnal so weiten Weg zurUeklegen und dann· noch sehr
schwierig ans Futter gelangen muBte.
Die geschilderten Beobachtungen zeigen wieder einmal neu erstaunliehe Facetten im
Verhalten der Wanderratten: Individualitllt. Offenheit und Motivation neuen Situatio-
nen gegentiber und deren (eventueU nur individuelle) Meisterung dureh ein tiber-

.durchschnittliehes Lernverrnogen, das tiber die angeborenen "norrnalen", d.h. arttypi-
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schen Eigenschaften weit hinausgehen kann. DaB <lasRattenrudel von den Leistungen
der Seiltiinzerin profitiert, ist zwar ein Nebeneffekt. Doch ist stimmungsbedingtes ko-
operalives Verhallen zwischen Einzellier und Rudel nieht auszuschlie8en. Diese Viel-
seitigkeil und das Meistem neuer Situationen hoogt eng mit dem Unspezialisiertsein
der Wanderratte zusammen. EIBL-EIBESFELDT(1958) schreibt dazu: "Gewi8 gibt es
unler den Saugem flinkere Laufer, bessere Schwimmer und gewandtere Klelterer und
R~uber, aber solche Spezialisten sind meist in anderer Hinsicht minder begabt, sie fin-
den sich nur in ganz bestimmten Lebenslagen zurecht. Die Ralle dagegen (und damit
meint der Autor vor aHem die Wanderralle) ist geradezu aufUnspezialiertsein spezia-
lisiert."
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6. Schlu8wort

Die Freilandarbeiten fUr das Forschungsprojekt "Wildlebende Saugetiere in Baden-
Wurttemberg" mussen gem~B den Projekt- Vorgaben nach einer 5j~hrigen Dauer in

• diesem Jahr abgeschlossen werden. Eine fast 3~hrige Auswertungszeil wird ange-
schlossen, damit Ende 1997 ein druckfertiges Skript fur das Grundlagenwerk mit An-
gaben zur Biologie der einzelnen S~ugerarten in Baden- WUrttemberg, Karten mit den
Fundpunkten, Gefoordungsursachen und Schutzmoglichkeiten, Literatur, Fotos und
einer Diskussion der Ergebnisse des Forschungsprojekles iiber die Saugetiere abgege-
ben werden kann.
Ein kleiner Ruckblick auf das bisher Geleistete sei deshalb erlaubt. Beim Auflisten
der Freilandstudien. die durch Mitarbeiter des S~ugerprojektes in Baden-Wurttem-
berg durchgefUhrt worden sind bzw. durch das Projekt unmittelbar initiiert worden,
kommt doch eine stattliche Anzahl guter Feldarbeiten zusammen. Darauf konnen wir
stolz sein.
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