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Untersuchung zur Variabilitiit der Neststandorte von 
Coptoformicaforsslundi LOHMANDER, 1949 (Hymenoptera: Formicidae) 

im Naturschutzgebiet ,,SiiderlÅ¸gume Binnendunen" (Nordfriesland) 

Uwe Sorensen 

Abstract 

Investigation of the variability of nest location of Coptoformica forsslundi LOHMANDER, 1949 (Hy- 
menoptera: Formicidae) in the natural protected area of "SÃ¼derlugume BinnendÃ¼nen (Nord- 
friesland). - The nest dynamics of Coptoformica forsslundi are exemplified in a test quadrant of 1 hectare 
in size located within the wildlife sanctuary of the SÃ¼derlÃ¼g inland dunes in northern Schleswig- 
Holstein. The number of colonies existing in the test area in 1992 increased from 48 to 135 in the year 
2000. Ninety seven colonies were deserted compared to 176 newly built nest mounds. By individually 
marking and charting the colonies it has been determined that 25 % of the nest mounds are being deserted 
per year. Within a 4-year period almost all colonies have been abandoned. However at the same time, the 
loss has been more than compensated for by the substantial number of newly built nest mounds. 
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Einleitung 

Die einzigen Nachweise der Ameisenart Coptoformica 
forsslundi LOHMANDER, 1949 fÅ̧  die Bundesrepublik 
Deutschland stammen von drei Naturschutzgebieten bei 
SÃ¼derlÅ ģ im Nordwesten des Bundeslandes Schleswig- 
Holstein (SORENSEN 1993a, 1996b, 1999). Die Art hat 
ihren Verbreitungsschwerpunkt in Schweden und Finn- 
land, daneben liegen aber auch einige Nachweise aus 
DÃ¤nemar (mittleres Jutland) und der Schweiz vor 
(KUTTER 1977, COLLINGWOOD 1979, AGOSTI 1989, 
SEIFERT 2000). 

Coptoformica forssldi ist ein Beispiel fÅ̧  eine sehr sel- 
tene Insektenart, die relativ verborgen in Heidegebieten 
lebt und durch HeidepflegernaÃŸnahme negativ beein- 
flusst und unter UmstÃ¤nde in ihrem Bestand bedroht 
werden kÃ¶nnte Sie lebt im Untersuchungsgebiet neben 15 
weiteren Arneisenarten (SÃ–WSE 1993a). Dazu gehW 
mit Ca. 30 Nestern die ebenfalls in Mitteleuropa sehr selte- 
ne Formica uralensis RÅ¸ZSKY 1895 (SÃ–RENSE & 
SCHMIDT 1983, SORENSEN 1995, BUSCH 1998). 

Genauere Angaben uber die Lebensweise von Coptofor- 
mica forsslundi sind der Literatur nicht zu entnehmen 
(BISGAARD 1944, FORSSLUND 1957, BARONI URBANI & 
COLLINGWOOD 1977, KUTTER 1977, COLLINGWOOD 
1979). Auf die Koloniebildung mit vielen, nahe beieinan- 
daliegenden Einzelnestem der nahe verwandten Art C. 
exsecta weisen WESSELINHOFF & HORSTMANN (1968), 
RUPPERTSHOFEN (1980), PISARSKI (1982), WSSWALD 

(1989), DEWES (1993) und BUSCHINGER & JOCHUM 
(1999) hin. .Auch in Nordfhesland treten nach eigenen 
Beobachtungen Kolonien von C exsecta von Ã¼be 50 
Nestern auf. Nach SEIFERT (2000) wurde dieses auch an 
einer subalpinen Population von C forsslundi im Kauka- 
sus beobachtet. 

Die Untersuchung Å̧be die Konstanz bzw. VariabilitÃ¤ der 
Neststandorte dieser Ameisenart sollte klÃ¤ren ob sie, wie 
etwa die groÃŸe Formica-Arten (z.B. GÃ–SSWAL 1985, 
1989, 1990), Å̧be lange Jahre immer die gleichen Nesthu- 
gel bewohnt, oder hÃ¤ufi neue Nester errichtet und dabei 
die alten aufgibt. Im Fall der Konstanz der Neststandorte 
wÃ¤re punktgenaue Nesfkartierungen sinnvoll, um die 
Nestumgebung bei der DurchfÅ¸hrun von Heidepflege- 
maÃŸnahme aussparen zu kÃ¶nnen Besteht aber eine groÃŸ 
VariabilitÃ¤ durch die Aufgabe der NesthÃ¼ge innerhalb 
weniger Jahre, so mÃ¼sst vor jeder MaÃŸnahm erneut das 
Gebiet genau abgesucht werden. Eine grundlegende Un- 
tersuchung zur Entwicklung von Wirbellosen infolge von 
HeidepflegernaÃŸnahrne haben IRMLER et al. (1 992,1994) 
und VOIGT (1 994) vorgelegt. 

Untersuchungsgebiet, Material U. Methoden 

Das Naturschutzgebiet (NSG) Ã£SuderlÅ¸gum BinnendÃ¼ 
nenc6 ist eine bereits mindestens seit 1919 unter Schutz 
stehende (EMEIS 1919, 1965; nach MELF 1982 durch 
Verordnung von 1938 unter Naturschutz) BinnendÃ¼nen 
landschaft, die sich nach der letzten Eiszeit auf einem 



1 

5 = Anzahl der Nester 
= Eckpunkte der Planquadrate - - = StraÃŸ 

---  = Ã¶stliche Rand des NSG 

Abb. 1: Naturschutzgebiet JÅ¸dedÅ¸gum BimiendÅ¸nen6' Das Grobvorkommen der Kerbameise CoptofonnicajÃ¶rsslund un 
der Uralameise Formica uralensis im Jahre 1992 (SORENSEN 1993a). Planquadrat 33 punktiert eingezeichnet. 



Altmo6nenkem der Saaleeiszeit und auf weichseleiszeitli- 
chen SanddÃ¤che und postglazialen Flugsanden gebildet 
hat (RIEDEL 1978). Das unregelmÃ¤ÃŸi und unÃ¼bersichtli 
che Relief besteht aus vielen kleinen, 1-4 m hohen, und 
einigen grÃ¶ÃŸere 5-10 rn hohen henzÃ¼gen Sie sind bis 
auf den groÃŸe DÅ¸nenkesse im Zentrum des 40 ha groÃŸe 
Gebietes, die ausgetretenen Pfade und die abgeplaggten 
FlÃ¤che dicht mit Heidepflanzen bedeckt @OPER 1986). 
Dabei pfigen heute vor allem GrÃ¤se den Charakter des 
Naturschutzgebietes, in den Senken Molinia caerulea, 
ansonsten AvenellaJexuosa und auf den ganz trockenen 
FlÃ¤che Corynephorus canescens. 

Die Untersuchung basiert auf einer Nestkartierung von 
1992 (SÃ–RENSE 1993a), die aufgezeigt hat, dass die 
Nester zwar Ã¼be die gesamte NSG-RÃ¤ch verteilt sind, 
sich aber an bestimmten Stellen konzentrieren (siehe 
Abb. 1). Zur besseren Orientierung wurde 1992 ein 
100x1 00 m-Raster von einem IngenieurbÃ¼r eingemessen 
und die Eckpunkte durch ebenerdig versenkte Eisenrohre 
markiert. Mit Hilfe dieser Fixpunkte lassen sich die Nest- 
standorte dann relativ genau kartieren. Es ist allerdings 
sehr schwierig, die Eisenrohre in der dichten Vegetation 
zu finden. Sie mussten fÅ̧  die Feldarbeit mit hÃ¶here 
Fluchtstangen gekennzeichnet werden. 

FÃ¼ die vorliegende Arbeit wurde das Planquadrat Nr. ,33 
arn mittleren Ostrand des NSG ausgewÃ¤hl (siehe Abb. I, 
gekennzeichnetes Planquadrat), da sich hier die grÃ¶ÃŸ 
Nestkonzentration mit Ã¼be 40 Nestern von Coptoformica 
forsslundi befand. Die NesthÃ¼ge bestehen vor allem aus 
zerbissenen Grashalmen von Avenella flexuosa. Der 
Durchmesser der Nestkuppeln schwankt zwischen 5 und 
30 crn und die HÃ¶h zwischen 5 und 20 cm. 

Wegen der geringen GrÃ¶Ã und der zur umgebenden 
Vegetation Ã¤hnliche FÃ¤rbun sind die Nester nur schwer 
erkennbar und werden leicht Ã¼bersehen Ausserdem treten 
die Nester einige Monate nach der GrÃ¼ndun Ã¤usserlic 
noch nicht in Erscheinung. Sie befinden sich innerhalb von 
zumeist abgestorbenen, aber auch lebenden Grasbulten. 
OberflÃ¤chlic sind sie von Rohhumus bedeckt und hÃ¤ufi 
mit Becherflechten bewachsen (z.B. Cladonia jmbriata 
und C. digitata; vgl. herzu JACOBSEN 1992). Um sie 
aufzuspÃ¼ren muss man praktisch jeden Grasbult Ã¶ffnen 

Hieraus wird deutlich, dass es kaum mÃ¶glic ist, auf einer 
grÃ¶ke FlÃ¤ch alle neuen Nester zu erfassen. Auch eine 
100x1 00 m-FlÃ¤ch ist da& schon zu groÃŸ 

Auf Planquadrat 33 wurden 1992 alle kartierten Nester mit 
Pflanzstangen aus Metall und grÃ¼ne KunstsstofiÅ¸berzu 
markiert, indem sie jeweils 30 cm nÃ¶rdlic der Nester in 
den Boden eingeschlagen wurden, so dass etwa 20 cm 
sichtbar blieben. 1994 wurden diese Neststandorte kon- 
trolhert und neue Nester durch dÃ¼nner Pflanzstangen der 
gleichen Bauart markiert (SÃ–RENSE 1996a). 

Zur genaueren Orientierung auf der 10.000m2 groÃŸe 
FlÃ¤ch mussten die 10 m-Eckpunkte der Seitenlinien und 
des Mittelkreuzes sowie einige Hilfspunkte mit hÃ¶here 
Pflanzstangen als Fiuchtstangen wÃ¤hren der Feldarbeiten 
gekennzeichnet werden. Ein Problem bei dieser Markie- 
rungsmethode waren SpaziergÃ¤nger die gerne einzelne 
Pflanzstangen herauszogen, versetzten oder zerstÃ¶rten Die 
Anzahl hielt sich allerdings in Grenzen, so dass die Ergeb- 
nisse auswertbar blieben. 

Alle Karberungen wurden im September durchgefÃ¼hrt 
zum Teil im August begonnen und irn Oktober beendet. 
Die Nachkartierung 1994 wurde durch einige Beobach- 
tungen in den Jahren 1993 und 1995 ergÃ¤nzt Der Septem- 
ber eignet sich fÅ̧  die Kartierung besonders gut, da in 
dieser Jahreszeit die Nester trotz des Ã¼ppige Graswachs- 
t u r n  relativ gut auffindbar sind, weil die VÃ¶lke ihre 
grÃ¶ÃŸ NestbauaktivitÃ¤ entwickelt haben. Ausserdem 
werden auch bereits viele neue NesthÃ¼ge sichtbar. 

FÃ¼ die erneute Nachkartierung im Jahre 2000 konnten die 
alten Nestmarkierungen kaum noch verwendet werden, da 
sie grÃ¶ÃŸtentei verschwunden waren. Trotzdem war es 
durch die relativ genaue Kartierung der Vorjahre sowie 
durch die Neststruktur mÃ¶glic zu entscheiden, ob es sich 
um alte NesthÃ¼ge oder um neue Kolonien handelte. 

Ergebnisse 

In dem 100x100 m-Quadranten Nr. 33 und direkt randlich 
dazu wurden irn September des Kontrolljahres 1994 ins- 
gesamt 110 Nester von Coptoformica forsslundi kartiert 
(Abb. 2, Tab. I), von denen 84 Nester belebt waren. Von 
diesen 1 10 Nestern waren 1992 48 bevÃ¶lkert 62 Nester 
sind Neubildungen der Jahre 1993 und 1994.26 der 1992 
belebten Nester wurden innerhalb des Zeitraumes bis zum 
September 1994 verlassen. 
Betrachtet man die Entwicklung in den Viertelquadranten 
getrennt voneinander, so ergibt sich das folgende Bild: 

Tab. 1: Anzahlen und Prozentzahlen der Nester von Cbptofonni- 
caforsslundi 1992 und 1994 irn Vergleich der Viertelquadranten 
des Planquadrates 33 im NSG SÃ¼derlÃ¼gum BinnendÃ¼ne (@ = 

1992 belebte und 1993 I 94 verlassene Nester, 0 = 1992 bis 94 
belebte Nester, 0 =Neubildungen 1993 194) 

Die beiden ostlichen Quadranten wurden 1994 mit 75 % 
der Nester deutlich gegenÃ¼be den beiden westlichen als 
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Siedlungsstandort bevorzugt. Hier liegen fast 80 % der 
Neubildungen der Jahre 1993 und 1994. In dem sÃ¼dwest 
lichen Viertelquadranten. der 1992 mit 17 Nestern noch 
den Vorzugsraurn darstellte, wurden dagegen 11 Nester 
verlassen und auch 11 Nester neu errichtet und somit der 
Verlust kompensiert. 

Das Verteilungmuster in dem 100 m-Quadranten ist aber 
mit dem Schwerpunkt im sÃ¼dliche und Ã¶stliche Bereich 
in etwa gleich geblieben (Abb. 2), allerdings mit einer 
deutlichen Zunahme in der Ã¶stliche HÃ¤lfte Von den 48 
im Jahre 1992 besetzten Nestern wurden bis 1994 54 % 
verlassen (n = 2 9  und nur 46 % (n = 22) weiterhin be- 
wohnt. 

Bei der Kontrollkaiterung im Jahre 2000 ergab sich das 
folgende Bild (Abb. 3, Tab. 2): In den beiden Gstlichen 
Viertelquadrankm konnten 68 besetzte Nester von C. 
forsslundi entdeckt werden. Das sind nur 5 mehr als im 
Jahre 1994. Daneben wurden aber 54 verlassene Nest- 
standorte gezddt gegenÅ¸be 55 Neubildungen. Nur 13 
Nester konnten als Ã¤lter Nester identifiziert werden, d.h. 

dass sie Ã¼be 2 Jahre alt waren. Von den Nestern des Jah- 
res 1994 war offenbar keines mehr besetzt. Die Gesamt- 
zahl der besetzten Nester ist mit 68 gegenÃ¼be 63 im Jahre 
1994 in etwa gleich geblieben. 

In den beiden westlichen Viertelquadranten stellt sich die 
Entwicklung etwas anders dar. Die FlÃ¤ch beherbergte 
1994 mit 21 Nestern nur 25 % der Gesamtnestzahl des 
Planquadrates. Im Jahre 2000 betrug die Anzahl 67 und 
damit fast 50 %. Dieses entspricht einem Zuwachs von 
200 %. 

In den durchsuchten Grasbdten des Untersuchungsgebie- 
tes fanden sich auch viele Nester von Serviformica 
transkaucasica NASSONOW, 1889 (= picea), die sowohl 
fÅ̧  Coptofonnica forsslundi als auch fÅ̧  Formica uralen- 
sis zur sozialparasitischen KoloniegrÃ¼mdun von Bedeu- 
tung ist. Auf der VersuchsflÃ¤ch fanden sich mehrere 
Mischnester von C forsslundi mit einer geringeren Anzahl 
von S tramkaucasica-Arbeit-en. 

Tab. 2: Die Zhlergebnisse zur Anzahl der Nester von Coptofovmicaforsslundi im Planquadrat 33 des Naturschutzgebietes ,,SÃ¼derlÃ 
gumer BimendÃ¼nen6 in den Jahren 1992, 1994 und 2000. Verlassene Neststandorte wurden 1992 nicht berÃ¼cksichtig (,,-") und es 
erfogte keine Unterscheidung nach alten und neuen Nestern 

Diskussion 

Aus dem dargestellten Vergleich der Besiedlungsstruktur 
in den Jahren 1992 und 1994 sowie im Jahre 2000 wird 
deutlich, dass die Standorikonstanz bei Coptoformica 
forsslundi wesentlich geringer ausgebildet ist, als bei den 
groÃŸe Formica-Artena An dem Beispiel der drei Untersu- 
chungsjahre konnte aufgezeigt werden, dass pro Jahr ca. 
25 % der Nester aufgegeben wurden. Das bedeutet, dass 
innerhalb von 4 Jahren praktisch alle Nester verlassen 
werden. Auf hoch frequentierten RÃ¤che bleibt die An- 
zahl der Nester durch eine entsprechende Anzahl von 
neuen Besiedelungen in etwa gleich. Auf weniger fre- 
quentierten RÃ¤che kann die Anzahl der Nester innerhalb 
weniger Jahre stark ansteigen, wie im Falle der beiden 
westlichen Viertelquadranten um ca. 200 % innerhalb von 
6 Jahren. 

Die Gesamtzahl der Nester auf dem ohnehin sehr dicht 
besiedelten Prokquadranten von 1 ha GrÃ¶Ã erh~hte sich 
im Untersuchungszeitraum von 1992 bis 2000 somit von 
48 auf 135 (Tab. 2). Der starke Anstieg in der westlichen 
Halfte des Probequadranten geht einher mit einer h l -  

terung der Avenella/7ex~osa-BestÃ¤nde Die GrasbestÃ¤nd 
werden lichter und die einzelnen Grasbulte hÃ¶her so dass 
sie anscheinend gute Standorte fÅ̧  die Besiedelung bieten. 
Insbesondere an der SÃ¼dseit der Grasbulte erscheinen die 
kleinen NesthÅ¸ge aus zerbissenen Grashalmen in der 
Anfmgsphase. 

Auch Molinia-BestÃ¤nd werden als Siedlungsstandorte 
angenommen, wenn die einzelnen Grasbulte nicht zu dicht 
gewachsen sind. Allerdings handelt es sich innerhalb die- 
ser Pflanzenbrmation jeweils nur um einzelne Nester. Das 
gleiche gilt fÅ̧  Empetrum-BestÃ¤nde die etwas stÃ¤rke von 
Fonnica uralensis bevorzugt werden. Nach den bisheri- 
gen Untersuchungen scheint C, forsslundi im allgemeinen 
die trockeneren Bereiche zu bevorzugen, die sich durch 
eine nicht allzu dicht bewachsene Avenella jkxuosa- 
Formation auszeichnen. 

Die ausserordentliche Vitalitiit und Reproduktionskraft 
von C forsslundi die auch in anderen Bereichen des NSG 
beobachtet werden konnte, deutet auf sehr gute Lebensbe- 
dingungen hm. Die Ursache fÃ¼ diese auch im Vergleich 
zu anderen bekannten Vorkommen der Art z.B. in DÃ¤ne 
mark (S~RENSEN 1999) ungewÃ¶hnlic hohe Dichte kann 



noch nicht abschliehd geklÃ¤r werden. Bei der Beurtei- 
lung der Lebensbedingungen muss bedacht werden, dass 
Coptofonnica forsslundi in der KoloniegrÅ¸ndun fakulta- 
tiv oder mÃ¶glicherweis auch obligatorisch von der 
Hilfsameise ServiÂ¥fonnic transkaucasica abhÃ¤ngi ist. 
Auch diese Art erreicht in den SÃ¼derlÃ¼gum BinnendÃ¼ 
nen sehr groÃŸ Nestdichten. 

Insgesamt kann also festgestellt werden, dass die Variabi- 
litÃ¤ der Neststandorte von Coptoformica forsslundi irn 
Untersuchungszeitraum mit etwa 25 % Nestverwaisungen 
pro Jahr bei gleichzeitiger Wahrung der Vorkommens- 
schwerpunkte sehr hoch war. Durch die hohe Anzahl von 
62 Nestbildungen im ersten Untersuchungszeitraum und 
sogar 114 Nestbildungen in den Jahren 1999 und 2000 
vervielfachte sich der Bestand trotz einer ebenfalls hohen 
Anzahl von Nestverwaisungen. Deshalb muss auch eine 
Zuwanderung von VÃ¶lker aus Nachbarquadranten in 
Betracht gezogen werden. 

Ãœbe die Ursachen fÅ̧  die Kurzlebigkeit der Nester von 
Coptofonnica forsslundi gibt es noch keine gesicherten 
Erkenntnisse. Ein geringeres HÃ¶chstalte der KÃ¶niginne 
ist zwar mÃ¶glich erscheint aber aus dem Vergleich zu 
anderen Arten eher als unwahrschemhch. Eine plausiblere 
ErklÃ¤nm kÃ¶nnt die abnehmende VitalitÃ¤ der von C. 
forsslundi besiedelten Avenella$exuosa-Bulte sein, die An 
Laufe des Besiedlungszeitraumes zu beobachten ist. Irn 
Basisbereich der Sprosse dieser W e r  leben BlattlÃ¤use 
die mÃ¶glicherweis fÅ̧  die EmÃ¤hnm der Ameisen eine 
grÃ¶ÃŸe Rolle spielen. FÃ¼ die VerÃ¤nderun der Nestan- 
zahlen kommen auch Zuwanderungs- bzw. Abwande- 
rungsbeziehungen mit umliegenden Flachen in Betracht, 
die allerdings noch nicht beobachtet werden konnten. 
Auch die Konzentration mehrerer Einzelkolonien in ge- 
meinsamen Winternestem, wie sie bei Coptoformica bruni 
beobachtet wurde (FELLER 1985, aus SEIFERT 2000), ist 
durchaus mÃ¶glich Im darauffolgenden FrÃ¼hjah werden 
dann neue gÅ¸nstig Nestsiandorte aufgesucht Eine Wie- 
derbesiedlung leerer Nester, wie sie von HIGASHI (1976) 
fÅ̧  Formica yessensi. beschrieben wurde, konnte bei C. 
forsslundi noch nicht bestÃ¤tig werden. 

Bezogen auf die laufenden ManagementmaÃŸnahrne in 
den Heidegebieten erscheint es also wegen der hohen 
StandortvariabilitÃ¤ als sinnvoll, die Nestkonzentrationen 
nur als solche zu kartieren und grÃ¶ÃŸerrÃ¤u zu schonen, 
um sie nicht durch PflegemaÃŸnahme in ihrer VitalitÃ¤ zu 
stÃ¶re (v.d. ENDE 1990,1993, SÃ–RENSE 1993b). Vor den 
konkreten MaÃŸnahme kÃ¶nne dann die im NSG vorge- 
sehenen FlÃ¤che kurz abgesucht werden, um unnÃ¶tig 
BeeintrÃ¤chtigunge der Art zu vermeiden. 

Allgemeingdtige Aussagen Ã¼be das Verhalten und die 
Ã–kologi von Coptofonnica forsslundi kÃ¶nne derzeit 
nicht getroffen werden, da laufende Untersuchungen Ã¼be 
die Biologie der Art nicht abgeschlossen sind. Neben den 

bisherigen Beobachtungen zur StandortvariabilitÃ¤ sollten 
Fragen zum Nestbau, zur ErnÃ¤hrungsweise Reproduktion 
und Kastendetermination geklÃ¤r werden, da von dieser 
ausserordentlich seltenen Tierart Mitteleuropas nur sehr 
wenig bekannt ist. 
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