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DIE ROLLE DER PRADATOREN (RÄUBERISCH LEBENDE TIERE)
IN ÖKOSYSTEM BODENFEUCHTER SCHWARZERLENWALDER DER

SODWEST-STEIERMARK

Von Johann Gepp, Graz

Im Rahmen eines Projektes der Arbeitsgemeinschaft für
ökologische Entomologie am Ludwig Boltzmann-Institut in Graz
zur Erfassung der Entomofauna von Schwarzerl enbruchwä'l d e m der
SW-Steiermark (siehe Gepp 1973a) wurde unter anderen Fragestel-
lungen (Adlbauer 1974, Stark 1971a,b) auch die Problematik der
natürlichen Begrenzung von Phytophagen (Pflanzenfresser) durch
Zoophage (Tierfresser) behandelt.

Der derzeitige Stand der Erforschung der biotischen Bezie-
hungen in den untersuchten Biotopen erlaubt zwar noch nicht
für alle anzutreffenden Prädatoren-Arten spezifische Aussagen
zu treffen, es erscheint jedoch für weitere Arbeiten von Nut-
zen zu sein, eine Zwischenbilanz der bisherigen, für den Ge-
samtkomplex der Prädatoren gültigen Erkenntnisse zu ziehen.

BESONDERHEITEN DES LEBENSRAUMES

Im Südwesten der Steiermark sind besonders entlang von fla-
chen Gräben und Hangaus laufen auf temporär wasserüberlaufenen
oder zumindest ständig feuchten Böden Schwarzerlengruppen bis
kleinere Schwarzerlehwäldchen ausgebildet. In einigen Gebieten,
so besonders im Kaiserwald oder westlich Lannach, sind bei
wasserundurchlässigem Untergrund auch flächenmäßig größere bo-
denfeuchte Wälder zu finden. Die Leitpflanze ist meist (wohl
auch durch gezielte Förderung durch anthropogene Maßnahmen)
die Schwarzerle, Mnui gtutino&a.

Die Böden dieser Biotope weisen mit wenigen Ausnahmen kei-
ne Torfschicht auf, sie sind von lehmiger Struktur und oft bis
in größere Tiefen von abgestorbenem, kaum zersetztem Ast- und
sonstigem Holzmaterial durchsetzt. Die Bodenoberfläche ist
meist feucht, im Frühjahr und während langdauernder Regenperio-
den stehen Wasserlacken. Auf Grund durchwegs nur bescheidener
forstlicher Maßnahmen liegen an der Bodenoberfläche zahlreiche
abgestorbene Zweige und Äste. Frühjahrsblüher sind im Unter-
wuchs zahlreich vorhanden, wobei vereinzelt aber auch Biotope
nur mit Gräsern als Unterwuchs zu finden sind. Sträucher tre-
ten eher zurück. Anrainende Biotope können sehr unterschiedlich
sein. In Extremfällen grenzen nahezu xerotherme Hänge oder
reine Ackerlandschaft oder auch Fichtenmonokulturen an. Als
Grenzbereich können die Zonen des Obergangs von Feucht- zu
Normalboden bezeichnet werden. Weitere Angaben: Gepp 1973a.
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PHYTOPHAGE

Kennzeichnend für einen Großteil der hier behandelten Bio-
tope ist die ständig hohe Phytophagendichte, die besonders an
Blättern von Alnuò glutinoòa, üitica dioica (Brennessel) und
Galcep&is ipzcioòa (Bunter Hohlzahn) augenscheinlich wird. Fraß-
verluste an Blattflächen von über 20% sind fast durchwegs an-
zutreffen. An Alnuò glutinosa sind als Arten mit permanenten
Fluktuationen (Dauergradationen) Agzlattica alni, Mzlaòoma
aenea und Colzophona òziiatzlla {= C. &uòczdine.lla) zu nennen.
Ihre Schädlichkeitsschwelle ist auf Grund der starken Austriebs-
fähigkeit von A. glutinosa aber sehr hoch anzusetzen und trifft
fast schon in die Bereiche effizienter Crowding-effekte (gegen-
seitige Belästigung durch zu hohe Dichten) der Phyllophagen.
Häufig sind auch noch Vlochiy&a ^aòtuoòa und Coltophoia alni-
&oliai anzutreffen. Neben diesen häufigen Leitarten treten
zwar in weit geringerer Dichte, jedoch in großer Artenzahl an-
dere Vertreter verschiedener Insektengruppen auf. Besonders die
Xylophagen (Holzfresser) sind durch den reichlichen Zweigabfall
begünstigt. Ein Faktor muß als wesentlich angeführt werden, näm-
lich daß die winterliche Bodendurchnässung für viele Arten die
Möglichkeit einer Oberwinterung im Nahrungspflanzenbiotop stark
beschränkt. Des weiteren werden grasartige Pflanzen von Rehen,
die gerade in diesen meist menschenverschonten Wäldchen ihre
Einstände finden, stark niedergehalten.

PRÄDATORENGRUPPF.N

Die oftmals geringe Ausdehnung der oben umrissenen Biotope
bringt es mit sich, daß mit einem wesentlichen Anteil an nur
zeitweise eingewanderten Gästen zu rechnen ist. Dies trifft vor
allem für viele Vogelarten zu, deren Bedeutung als Prädatoren
1h den Feuchtbiotopen als sehr hoch anzusetzen ist, vor allem
wenn von kleineren Schwärmen Gradationsgebiete durchstreift
werden. Ebenso wandern Reptilien und Amphibien jahreszeitlich
und witterungsmäßig abhängig von umliegenden Biotopen ein. Un-
ter den Arthropoden haben als Prädatoren vor allem Carabiden
(Laufkäfer), Spinnen und Syrphiden (Schwebfliegen) Schwerge-
wicht. Coccinel1iden (Marienkäfer) sind in mäßiger Dichte,
Formiciden (Ameisen) in Kleinstaaten vorhanden. Neuropteren
(Netzflügler) sind mit Ausnahme der mäßig häufigen Raphididen
(Kamelhalsfliegen) erstaunlich selten. Reduviiden (Raubwanzen),
Odonaten (Libellen), Panorpidae (Skorpiohsf1iegen) und Opi-
lioniden (Weberknechte) sind gegenüber durchschnittlichen Bio-
topen des Gebietes häufiger. Asiliden (Raubfliegen), Cicinde-
liden (Sandlaufkäfer) und räuberische Wespen sind durchschnitt-
lich eher selten oder nur temporäre Gäste. Polyphage und oligo-
phage Tiere (Forficulidae, Carabiden, z.T. diverse Vögel, Wild-
schwein etc.) haben einen wesentlichen Anteil an der Prädatorie.
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B E G R E N Z U N G / W I R K S A M K E I T

D a s q u a l i t a t i v g r o ß e P h y t o p h a g e n a n g e b o t in d u r c h w e g s ü b e r -
d u r c h s c h n i t t l i c h e n Q u a n t i t ä t e n k ö n n t e f ü r e i n e b e s t ä n d i g h o h e
P r ä d a t o r e n d i c h t e r e i c h e n . Es s p i e l t d i e s b e z ü g l i c h a b e r d i e s c h o n
b e i d e n P h y t o p h a g e n a n g e d e u t e t e s p ä t w i n t e r 1 i c h e ' B o d e r . n a s s e e i n e
R o l l e , z u m a l d o c h e t l i c h e P r ä d a t o r - I n s e k t e n u n d K l e i n s ä u g e r im
B o d e n b e r e i c h ü b e r w i n t e r n . Es z e i g t e s i c h b e s o n d e r s bei V e r t r e -
t e r n d e r Ko 1 e o p t e r e n - G a t t u n g Caiabui, d a ß v o r a l l e m m i t d e m
D u r c h n ä s s u n g s g r a d e i n s t ä n d i g e s V o r - u n d Z u r ü c k f l u t e n b e s t i m m -
t e r A r t e n s t a t t f i n d e t . D u r c h e n t s p r e c h e n d p o s t i e r t e 3 e c h e r f a l ! e n
s i n d d i e W a n d e r w e l l e n j e n a c h A b h ä n g i g k e i t v o m N ä s s e o p t i m u m d e r
A r t e n zu b e o b a c h t e n . D e s w e i t e r e n e r g i b t a u c h d e r s i c h im J a h -
r e s l a u f im s t r u k t u r e l l e n A u f b a u s t ä n d i g w e c h s e l n d e U n t e r w u c h s
j a h r e s z e i t l i c h a b h ä n g i g e O p t i m a l b e r e i c h e f ü r C a r a b i d e n . D i e s
k a n n d u r c h d i e O b e r f l ä c h e n s t r u k t u r d e s G e l ä n d e s z u r A u s b i l d u n g
l a u f k ä f e r ä r m e r e r ( a r t e n ä r m e r e r ) " I n s e l n " f ü h r e n , in d i e a u f
G r u n d d e r e b e n g e n a n n t e n B a r r i e r e n g e w i s s e A r t e n w e n i g e r l e i c h t
e i n d r i n g e n k ö n n e n . A u f s o l c h e n 1 a u f k ä f e r a r t e n a r m e r I n s e l n K a n n
e s k l e i n r ä u m i g zu G r a d a t i o n e n z . B . v o n T i p u l i d e n k o m m e n , o b -
w o h l d e r B i o t o p d u r c h s c h n i t t l i c h g e n ü g e n d g e e i g n e t e P r ä d a t o r e n
b e h e r b e r g t . V o n d i c h t s t e h e n d e n G r ä s e r n b e w a c h s e n e Z o n e n b e h i n -
d e r n z u m T e i l d i e B e w e g l i c h k e i t d e r G r o ß - C a r a b i d e n , so d a ß d a -
d u r c h Caiabu&-freie Z o n e n e n t s t e h e n k ö n n e n , in d e n e n a b e r K l e i n -
C a r a b i d e n d e r e n F u n k t i o n e n ü b e r n e h m e n k ö n n e n .

D i e u n t e r s c h i e d l i c h e n P r ä f e r e n z e n v o n P h y l 1 o p h a g e n u n d P r ä -
d a t o r e n k o m p l e x e n b e d i n g e n , d a ß e t w a j e n a c h W i r t s p f l a n z e ' d e r
P h y l l o p h a g e n u n t e r s c h i e d l i c h e V e r l u s t w e r t e a u f t r e t e n . So w e r -
d e n d i e L a r v e n d e s E r l e n b l a t t k ä f e r s .Me£cuoma aznza a u f S c h w a r z -
e r l e n von S y r p h i d è n - u n d C o c c i n e l 1 i d e n l a r v e n m e i s t a u s r e i c h e n d
d e z i m i e r t . In e i n i g e n B i o t o p e n k o m m t j e d o c h n e b e n At»:ui glut-L-
noia a u c h Atnu.6 incarni v o r , d i e v o n "ctcióocia ae'ne-t a u f G r u n d
n o c h u n g e k l ä r t e r F a k t o r e n b e v o r z u g t u n d in g r ö ß e r e r D i c h t e b e -
f a l l e n w i r d . D i e P r ä d a t o r e n f o l g e n d i e s e m kl ei n r ä u n i ger. ( o f t
n u r a u f e i n e n B a u m b e s c h r ä n k t e n ) D i c h t e m a x i m u m n u r t r ä g e , s o -
d a ß s o g a r K a h l f r a ß a u f t r i t t , a u c h w e n n d i e d u r c h s c h n i t t l i c h e
D i c h t e d e s P h y l l o p h a g e n im B i o t o p g e r i n g i s t .

B e i m E r l e n s a c k t r ä g e r , Coleoplioia 6cn.xatQ.tCa k ö n n e n v o r a l -
l e m w i n d a b h ä n g i g u n t e r s c h i e d l i c h e V e r l u s t w e r t e w ä h r e n d d e s P u p -
p e n s t a d i u m s a u f t r e t e n , da bei s t a r k e r W i n d e x p o n i e r t h e i t d i e
S a c k t r ä g e r s i c h an d e n B l a t t o b e r s e i t e n z u r V e r p u p p u n g f e s t s p i n -
n e n , a n s o n s t e n a b e r Z w e i g - u n d S t a m m b e r e i c h e a u f s u c h e n , w o s i e
v o n b e s t i m m t e n V o g e l a r t e n n i c h t m e h r e r r e i c h t w e r d e n . O a s a l s
" f u n k t i o n e l l e R e a k t i o n " b e z e i c h n e t e V e r h a l t e n v o n V ö g e l n , h ä u -
f i g a u f t r e t e n d e B e u t e a r t e n k u r z z e i t i g b e v o r z u g t zu s u c h e n u n d
zu f r e s s e n , k o n n t e bei a l l e n d r e i w i c h t i g e n E r l e n p h y l l o p h a g e n
Agzlaòtica alni ( S e p t e m b e r , s i e h e A b b i l d u n g 1 ) , M c C a i c n a acne.a
( A u g u s t ) u n d Colzophcxa izin.ate.lla ( A b b i l d u n g 2 ) , w e n n a u c h z u
u n t e r s c h i e d l i c h e n J a h r e s z e i t e n n a c h g e w i e s e n w e r d e n .

B e o b a c h t e t e " n u m e r i s c h e R e a k t i o n e n " ( V e r m e h r u n g , da v i e l e
B e u t e t i e r e ) v o n S y r p h i d e n bei L a r v e n v o n E r l e n b l a t t k ä f e r n
( u n i v o l t i n ) h i n g e g e n s i n d für. d e n b o d e n f e u c h t e n L e b e n s r a u m n i c h t
s i n n v o l l , da d i e S y r p h i d e n p o l y v o l t i n s i n d u n d g a n z j ä h r i g a l s
L a r v e n a u f t r e t e n k e n n e n .

Bei Agzlaotica alni k a n n z u r H a u p t s c h l u p f p e r i o d e , zu d e r
d i e D i c h t e d e r I m a g i n e s a m g r ö ß t e n i s t , d i e m e d i a n e L e b e n s d a u e r
d e r K ä f e r g e g e n ü b e r f r ü h g e s c h l ü p f t e n E i n z e l t i e r e n a u f d i e H ä l f -
t e a b s i n k e n ( G e p p & L e h n i n g e r 1 9 7 3 b ) . G e g e n ü b e r S p i n n e n b l e i b t
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der Verlustwert der selben Käferart auch bei Oszillationen
gleich.

Spinnen im gesamten sind in den untersuchten Biotopen art-
individuell vertikal zoniert. Diese Spinnen-Straten sind aber
je Pflanzendichte, Pflanzenassoziation über Lichtverhältnisse,
Feuchtigkeit etc. je Biotop höhenmäßig variabel. Im Bodenbereich
können sich Lycosiden (Wolfspinnen) bezüglich Feuchtigkeitsgrad
ähnlich den Carabiden verhalten. Im bodennahen Stammbereich
können in stark feuchten Biotopen hohe Spinnendichten auftreten,
die bis zur gegenseitigen Predatorie führen. Diese Abschirmung
der Bäume vor hochkletternden Insekten ist aber bei den Spinnen
verhältnismäßig schv/ach wirksam. Der übrige Stammbereich wird
von Weberknechten, Raubwanzen, fakultativ räuberischen Raupen,
speziellen "Stammspinnen" und auch von Ameisen als Revier be-
nutzt. Vögel treten weniger in Erscheinung.

Exponierte Blätter, besonders in Wipfelbereichen, können
von etlichen Vogelarten nicht erreicht werden, so daß dort bei
ohnedies oft hohen Phyllophagendichten die stärksten Fraßschä-
den auftreten. Windgeschiitzte, lichtexponierte Stellen hingegen
haben oft geringe Phyliophagendichten, da es dort zu Konzentra-
tionen von Spinnen, Raubwanzen und häufigem Vogelanflug kommt.

Insektivore (Insektenfresser, Wirbier) müssen ebenfalls als
ausgleichend dezimierende Faktoren bezeichnet werden, wenngleich
generelle Aussagen auf Grund ihres sehr biotopabhängigen Auftre-
tens nur schwer zu treffen sind. Mittelgroße und größere Raub-
tiere (außer einigen Schlangenarten) sind durchwegs nur kurz-
zeitige Gäste. Sie alle gehören schon eher zur Gruppe der Kon-
sumenten höherer Ordnungen.

MULTIPLE OPPONENZ: PARASITEN UND PRÄDATOREN

Wie am Beispiel von Colzophoia ozxiatzLLa. schon mehrfach ein-
gehend behandelt (Gepp 1973a, 1974b und Gepp, im Druck) kann die
multiple Opponenz im Falle von gleichzeitiger Dezimierung einer
Tierart durch Parasiten und Prädatoren für die Parasiten ein we-
sentlicher Faktor sein. Demnach fressen Prädatoren Beutetiere,
die von Parasiten befallen sind. Es werden also gleichzeitig mit
den Beutetieren die Parasiten dezimiert. Dies trifft bei einem
Großteil der Phyllophagen und ihren Parasiten zu.

Bei der Dezimierung einer Wirts-Beute-Population durch Prä-
datoren ist für die Aussage,inwieweit Parasiten mitgeschädigt
werden,besonders die numerische Ausgangssituation vor der näch-
sten Parasitierungswelle von Interesse.

Drei Beziehungsrichtungen in den Parasiten-Prädatoren-
Komplexen, die die Ausgangssituationen bestimmen, sind denkbar:

1. Die Prädatoren dezimieren gegenüber unparasitierten ver-
mehrt parasitierte Beutetiere

2. Die Prädatoren dezimieren Parasitierte und Unparasi tier-r
te zu gleichen Prozentsätzen

3. Die Prädatoren dezimieren mehr unparasitierte als para-
sitierte Beuteindividuen.

Wie im Falle von Colzophoia òziiatzlla als Wirt und dem
Hautflügler OKQÌIHÒ punctulaio/i (Nees) als Parasit (Gepp 1974b
und Gepp, in Druck) gezeigt, können durch Verhaltensunterschiede
sowohl der Parasiten wie auch der Prädatoren für Teile der Beu-
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Abb. 1: Der Oszillationsverlauf der Imagines von Agzia-itlca
alni in einem Schwarzerlenbruchwald bei Bundschuh im
Jahre 1972. Strichliert: die Verlustwerte je 4 Tage.

Abb. 2: Oszillationsverlaufe der Larven von Colzophoia. aet-
ia.te.lla in einem Erlenbruchwald (Wundschuh, Steiermark,
Österreich). Angegeben ist die Anzahl der Larven pro
Zweigmeter. Man beachte die hohen relativen Verluste
bei der hohen Populationsdichte in der ersten Hälfte
des Jahres 1972.
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tepopulationen gänzlich unterschiedliche Verlustwerte entstehen.
So werden bei CoLccphona &e.-\>xatc.lla im Winter von Vögeln größe-
re Larven bevorzugt gefressen. Die größeren Larven sind durch-
schnittlich auch älter. Die älteren Larven sind durchschnitt-
lich mehr parasitiert als die jüngeren. Die parasitierten Lar-
ven erleiden daher größere Verluste als die unparasitierten.

Im Falle von Agzlaitica alni werden die von der Tachine
MetgetUa uncinata Mesn. parasitierten Larven kurz vor dem Abster-
ben stark geschwächt und dadurch gegenüber Prädatoren unagiler.
Durch die Parasitierung von Mzdina òzpaiata Mesn. (Tachine)
geschwächte Imagines von kgilaòtica alni fallen selbst verhält-
nismäßig kleinen Spinnen oder auch Asiliden zum Opfer. In all
diesen Fällen werden auch die Parasiten getötet.

Zum anderen sind im Frühjahr gerade bei Aae.la&£ica alni
die von diversen Tachinen parasitierten Imagines vermehrt vor
Vögel geschützt als unparasitierte, da die parasitierten sich
von den Winterquartieren, wenn überhaupt, dann nur unweit entfer-
nen können.

Des v/eiteren müssen bei polyphagen Parasitenarten auch die
Mitwirte berücksichtigt werden, um sich ein Bild vom Eingrei-
fen der Prädatoren machen zu können.

PRÄDATOREN ALS GLEICHGEWICHTSFAKTOREN

Das allgemein große Beutespektrum der Prädatoren bringt es
mit sich, daß sie im Gegensatz zu den eher konstant und ver-
teilt dezimierenden Parasiten, Dichtemaxima, wie sie in den un-
tersuchten Biotopen häufig auftreten, vielartig und konzen-
triert entgegentreten können. Besonders temporär zuwandernden
Gastarten (vor allem Vögel, Laufkäfer, Insektivore) kommt wie
kaum in anderen Biotopen Bedeutung zu. Es bilden sich bei fast
ständig hohen Phytophagendichten nur zeitweise hohe autochthone
Prädatorendichten aus.

Eine räumlich gleichmäßige Verteilung der Dezimierung der
Pra'datoren ist nur selten vorhanden, da der Boden räumlich
starken Feuchtiykeitsschwankungen unterliegt. Durch zu feuch-
te oder auch zu trockene Bodenbereiche können inselartig abge-
schirmte Zonen entstehen, die übermäßig hohe Beutetierdichten
aufweisen. Es gibt aber auch wegartige Streifen, die von an
der Bodenoberfläche lebenden Prädatoren (Carabiden, Spinnen,
Ameisen) fast tierleer gefressen sind. Mit.der Veränderung des
Feuchtigkeitszustandes ändern sich auch die Verteilungsverhält-
nisse. Mit den temporären Dichte- und Verteilungsschwankungen
der Phytophagen können die Prädatoren oft nicht Schritt halten,
so daß kleinsträumig unterschiedliche Verlustwerte für Phyto-
phage auftreten.

Die Parasiten sind summarisch eher in konstanter Anzahl vor-
handen, so daß die 'Prädatoren durch ihr Wirken quasi übergeord-
net die Fluktuationsspitzen der Phytophagen abflachen. Dabei
dezimieren sie allerdings auch die in den Beutetieren befind-
lichen Parasiten, so daß sie dadurch wiederum ungünstigere Vor-
aussetzungen für die nächstfolgende Zeit schaffen.
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ZUSAMMENFASSUNG

Oi.e Schwarzerienbruchwälder der Siidwes t-Steiernark sind
durch eine ständig hohe Phytophagendichte ausgezeichnet. An der
Predatorie sind viele einfliegende und einwandernde Arten betei-
ligt. Die Prädatoren schwächen die von Parasiten ungenügend ab-
gefangenen Fluktuationsspitzen der Phytophagen meist wirksam ab
Funktionelle Reaktionen besonders von räuberischen Vögeln sind
bei allen wichtigen Phytophagen-Arten zu beobachten. Durch die
Prädatorie an Phytophagen werden auch die in c'en Phytophagen
sich entwickelnden Parasiten in unterschiedlichem Maße mitde-
zimiert.

SUMMARY

In the "Schwarzerlervbruchwälder" (Alnetum glutinosae) of
SW-Styria there are constant high densities of phytophagous
animals. Especially immigrated species are numerous-. The prêta-
tors cut off the peaks of mass-increases of phytophags leaved
by parasites. Particularly birds are showing functionell reac-
tions. Parasites are decimated by predators in different rates
too.
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