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1. Einleitung

Über die Zecken Österreichs gibt es in der Literatur Angaben, die sich
mit ihrer Verbreitung befassen (NEUMANN 1911 u. 1916; SCHULZE 1929;
NUTTAL-WARBURTON 1911 u. 1915; ARTHUR 1963; BABOS 1964; SIXL et al. 1969
u. 1970). Weitere Autoren behandeln die Ökologie der Zecken (PRETZMANN,
RADDA & LOEW 1964 a; RADDA 1965; KUTZER & HINAIDY 1969; CERNY 1971). In
den letzten Dezennien wird die Aufmerksamkeit auf die Zecken als
Vektoren des Zeckenencephalitisvirus gelenkt (JETTMAR et al. 1955; JETT-
MAR 1956 u. 1957; MORITSCH 1961 u. 1962; MORITSCH & LOEW 1961; LOEW,
RADDA, PRETZMANN & GROLL 1963; LOEW, RADDA, PRETZMANN & STUDYNKA
1964; RADDA, LOEW & PRETZMANN 1963; PRETZMANN, RADDA & LOEW 1963,
1964 b u. 1967; RADDA, KUNZ, LOEW, NEUMANN, PRETZMANN & ZUKRIGL 1967;
RADDA, PRETZMANN & STEINER 1968; RADDA & KUNZ 1968; RADDA, KUNZ & HOF-
MANN 1969; WENCL 1965; RADDA, HOFMANN, KOZUCH, KUNZ, NOSEK & ZUKRIGL
1969; PRETZMANN 1965; KURIR 1962 u. 1963.

29 (185)

©Landesmuseum Joanneum Graz, Austria, download unter www.biologiezentrum.at



Die Zecken können verschiedene pathogène Agens in Beziehung zu
menschlichen und tierischen Erkrankungen übertragen:

A r b o r i v e n : PHILIP & BURGDORFER 1961; SMITH 1962 u. 1964;
MORITSCH 1965; REHÂCEK 1965; HOOGSTRAAL 1966; BURGDORFER & VARMA 1967;
BALASOV 1967; VERANI et al. 1970.

R i c k e t t s i e n : PHILIP & BURGDORFER 1961; REHÂCEK 1965; BURG-
DORFER & VARMA 1967; HOOGSTRAAL 1967; HOOGSTRAAL et al. 1967; BALA-
SOV 1967; BURGDORFER & VARMA 1967; AESCHLIMANN 1968; BURGDORFER 1970.

T h e i l e r i e n , B a b e s i e n und A n a p l a s m e n : HOOGSTRAAL 1956;
BALASOV 1967; AESCHLIMANN 1968; HOLBROOK 1970.

B a k t e r i e n z. B. Francisella tularensis, Bakterium pestis: BALASOV
1967; AESCHLIMANN 1968; Zecken-Pyämie, eine enzootische Staphylokokken-
infektion der Lämmer (WILSON 1967).

B o r r e l i e n : PAVLOVSKY & SKRYNNIK 1951 u. 1965; AESCHLIMANN 1958
u. 1968; GEIGY & AESCHLIMANN 1964; BALASOV 1967; schließlich können
Zecken-Toxine für Wirbeltiere tödlich sein wie „tick paralysis" (RIEK 1957b;
GREGSON 1962 u. 1966, WILKINSON 1970) oder „tick anemia" (RIEK 1957 a;
JELLISON 1938).

1.1. Die Zecken als Vektoren (Überträger) und Virusreservoire

Die Viren wie auch die übrigen Mikroorganismen kommen in natür-
lichen Lebensgemeinschaften zusammen vor. Tickborne-Viren (durch
Zecken übertragen) überleben am besten in Gebieten mit hoher und relativ
stabiler Populationsdichte der Zecken sowie der Kleinsäuger und Vögel
und speziell in solchen Habitaten, wo große Populationen von Insektivoren
und Nagetieren, die einen relativ kurzen Populationswechsel haben, vor-
kommen und die eine empfindliche Ansteckungsquelle für Arboviren
bieten.

Die Umwelt unterstützt die Arboviren dadurch, daß sie Wirte und
Arthropodenvektoren in genügender Dichte, Verteilung und in engem Kon-
takt für eine Persistenz, Vermehrung und Übertragung des Virus bietet
(BLASKOVIC & NOSEK 1972).

Jeder blutsaugende Arthropode kann auch als mechanischer Über-
träger (Vektor) in Betracht kommen, wenn sich eine hohe Viruskonzen-
tration im peripheren Blut des Wirtes befindet und ein enger Zusammen-
hang von Vektor—Wirt existiert (CHAMBERLAIN & SUDIA 1961). Dieser Über-
tragungsmodus kommt nur ganz selten vor.

In der biologischen Übertragung vermehrt sich das Virus im Vektor
und wird durch den infektiösen Speichel während des Saugaktes über-
tragen.

Nach dem Zeckenbiß vermehrt sich das Virus in lokalen empfind-
lichen Zellen des lymphatischen Systems des Wirtes; es gelangt über den
lymphatischen Weg in das Blut und verursacht eine Viraemie (MÂLKOVÂ
1967).

Zeckenencephalitis ist in Eurasien vom Atlantischen bis zum Pazifi-
schen Ozean verbreitet. Von diesen Encephalitiden sind drei bedeutend:
RSSE, TBE und LI (Louping-ill). Diese drei Viren zeigen eine Antigen-
Verwandtschaft, aber werden ökologisch, serologisch und epidemiologisch
unterschieden.
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a) RSSE (Russian spring summer encephalitis, östl. Subtyp). Haupt-
vektor und Reservoir des Virus ist Ixodes persulcatus. Als Nebenvektoren
treten Ixodes lividus, Haemaphysalis concinna, H. japonica douglasi, H.
longicornis, Dermacentor marginatus, D. nutalli, D. silvarum auf (HOOG-
STRAAL 1966, BALASOV 1967).

b) TBE (Tick Borne Encephalitis, westlicher Subtyp) — FSME (Früh-
sommer-Meningo-Encephalitis).

Hier tritt Ixodes ricinus als Hauptvektor auf. Gelegenheitsüberträger
können folgende Zeckenarten der Familie Ixodidae sein: Ixodes hexagonus,
I. arboricola, I. trianguliceps, Dermacentor marginatus, D. reticulatus, Hae-
maphysalis concinna, H. punctata und H. inermis (GALLIA et al. 1949;
LIBIKOVA & MACICKA 1955; STREISSLE 1960 u. 1961; GRESIKOVÂ & NOSEK 1966;
LICHARD & KoèucH 1967; RIEDL, KOZUCH, SIXL, SCHMELLER & NOSEK 1970).

Die Laubwälder westlich des Ural bis zum Atlantischen Ozean sind der
Biotop von Ixodes ricinus, einer Zeckenart, die strukturell und biologisch
mit Ixodes persulcatus verwandt ist. Ixodes ricinus ist wie folgt als Über-
träger der Zeckenencephalitis nachgewiesen:

SKANDINAVIEN:
F i n n l a n d (OKER-BLOM 1956; KÄÄRIÄINEN, HIRVONEN & OKER-BLOM 1961;

OKER-BLOM, KÄÄRIÄINEN, BRUMMER-KORVENKONTIO & WECKSTROM 1962;

WAHLBERG et al. 1964).
S c h w e d e n (SVEDMYR, ZEIPEL & HOLMGREN 1958; ZEIPEL, SVEDMYR &

ZETTERBERG 1959).

B o r n h o l m (FREUNDT 1963).

WESTEUROPA:
F r a n k r e i c h (HANNOUN 1971, HANNOUN et al. 1971).

MITTEL- UND OSTEUROPA:
S c h w e i z (KRECH et al. 1969; SPIESS et al. 1969).

Ö s t e r r e i c h (GRINSCHGL 1955; GRINSCHGL et al. 1961; VERLINDE et al. 1955;
VAN TONGEREN et al. 1955; VAN TONGEREN 1962; JETTMAR et al. 1955; JETT-

MAR 1957; MORITSCH & KRAUSLER 1959; RADDA, KUNZ & HOFMANN 1968;

KUNZ & KRAUSLER 1960; GROLL et al. 1965).
W e s t d e u t s c h l a n d (SCHEIDT et al. 1964; MÜLLER & KLEIN 1968; MÜLLER

et al. 1970; ACKERMANN et al. 1968).
O s t d e u t s c h l a n d (SINNECKER 1960; SINNECKER et al. 1966; APITZSCH

1965).
P o l e n (PRZESMYCKI et al. 1954; LACHMAJER et al. 1957; TAYTSCH & WRO-

BLEWSKA 1958; PRZESMYCKI et al. 1960, GORALSKI 1961).
C S S R (GALLIA et al. 1949; RAMPAS & GALLIA 1949; BLASKOVIC 1954; RAD-

VAN, BENDA & DANES 1956; RASKA 1961; BLASKOVIÔ et al. 1967; LIBIKOVÀ

1961; BLASKOVIC & NOSEK 1972).
U n g a r n (FORNOSI & MOLNÂR 1954; FORNOSI 1961; MOLNÂR 1964; MOLNÂR

& KUBASZOVA 1967).
R u m ä n i e n (DRAGANESCU 1960; DRAGANESCU et al. 1969).

B u l g a r i e n (VAPCAROV 1954; ANDONOV 1961; RUSAKIEV et al. 1965).
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E u r o p ä i s c h e r T e i l d e r S o w j e t u n i o n (KUCERUK, IVANOVA &
NERONOV 1969).

SÜDEUROPA:
A l b a n i e n (BÂRDOS et al. 1959 a).
J u g o s l a w i e n (KMET et al. 1955; KMET 1961; VESENJAK-ZMIJANAC et al.

1955; LIKAR & KMET 1956; BARDOS et al. 1959; VESENJAK-HIRJAN et al. 1965;

TORVORNIK 1970).
G r i e c h e n l a n d (PAVLATOS & SMITH 1964).
T ü r k e i , I t a l i e n (BLASKOVIC 1970).

c) LI (Louping-ill). Vektor dieses Virus, das nur in Großbritannien
auftritt, ist hauptsächlich die Zecke Ixodes ricinus. Dieses Virus verursacht
meist Erkrankungen bei Schafen und Kälbern, ausnahmsweise auch beim
Menschen (VARMA 1964; SMITH et al. 1964; WALTON & KENNEDY 1966).

1. 2. Die Zecken als Vektoren und Reservoire von Bickettsien
Unter den Rickettsien ist Coxiella burneti (Erreger des Q-Fiebers) von

Bedeutung. Das Verhalten von C. burneti zu verschiedenen Zeckenarten
beschreiben BALASOV 1967; MAJERSKÂ & BREZINA, 1968; BURGDORFER 1970.

1. 3. Von Zecken übertragene Agens in Mitteleuropa
Folgende von den mit Zecken übertragenen Agens kommen für Mittel-

europa in Frage:
D i r e k t e E f f e k t e : Toxicosis, Zeckenparalysis, Sensibilisierung

durch Allergene nach Zeckenbiß und durch Parasitismus verursachte
Zecken-Wirtsanämie.

M e c h a n i s c h e Ü b e r t r a g u n g des K r a n k h e i t s a g e n s
(ohne Proliferation): Francisella tularensis, Coxiella burneti in Vektor-
Exkrementen; direkte Inoculation: Furunculosis nach Zeckenbiß.

B i o l o g i s c h e Ü b e r t r a g u n g : Die Entwicklung im Vektor ist
akzidentiell oder grundsätzlich mit einfacher Proliferation: Viren, z. B.
TBE-Virus, Rickettsien, z. B. Coxiella burneti, Tularemie (Francisella tula-
rensis). Entwicklung im Vektor mit zyklischer Proliferation: verschiedene
Babesien. Diese Protozoen können auch für den Menschen fatal sein
(GARNHAM et al. 1969). Auch Borrelien sind biologisch übertragbar (VARMA
1962).

Diese Arbeit soll die gegenwärtigen Kenntnisse über die Ökologie der
Zecken in Österreich aufzeigen mit besonderer Berücksichtigung von
Ixodes ricinus und der anderen Arten desselben Genus sowie des Genus
Haemaphysalis, Dermacentor und Argas.

Die Autökologie wird für die häufiger vorkommenden Arten in die-
sem Untersuchungsgebiet erstmals beschrieben.

Das Auftreten der Zecken in bestimmten Lokalitäten bildet eine
zoogeographische Basis und erklärt die Beziehungen der Zecken zur Um-
welt.
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Die Kenntnisse der Bionomie der einzelnen Zeckenarten sind für das
Studium der Naturherde sowie der Dynamik und der Zirkulation des Virus
in der Natur erforderlich.

Trophische Beziehungen zeigen den Wirtskreis auf, von dem viele als
Reservoire des TBE-Virus in Betracht kommen.

Schließlich ist die Länge der Lebensperiode der einzelnen Stadien so-
wie der Wirtskreis in der Natur und die Umweltbedingungen für ein fol-
gendes Studium der Ökologie des TBE-Virus und anderer Erreger im
Naturherd von besonderer Bedeutung.

. 2. Ökologie der gefundenen Zeckenarten

Im Süden und Südosten Österreichs (Kernten, Steiermark und Bur-
genland) wurden von 1965—1970 Zeckenaufsammlungen und ökologische
Studien, beginnend von der Tiefebene um den Neusiedler See bis in die
alpine Region der Hohen Tauern, durchgeführt.

2.1. Genus Ixodes LATREILLE 1795

Subgenus Ixodes s. str.

Ixodes ricinus (LINNÉ 1785)

A u f t r e t e n : Die Zecke Ixodes ricinus (Holzbock) ist im ganzen
Land verbreitet; die Fundorte erstrecken sich von der Tiefebene um den
Neusiedler See bis in die alpine Region (bisher höchster Fund — Timmels-
joch, 2500 m auf Microtus nivalis, mündl. Mitteilung Dr. MAHNERT). Ixodes
ricinus ist stark verbreitet in den Zonen mit Mischwald, in feuchten Tälern
und Talsenken.

B i o n o m i e : Adulte und Nymphen werden von April bis November
(in manchen Jahren bis Mitte Dezember — Nestelbach bei Graz 1969) auf
der Vegetation und den Wirten angetroffen. Larven findet man von Mai
an. Der Entwicklungszyklus dauert zwei Jahre in der Tiefebene um den
Neusiedler See und 3—4 Jahre in den mittleren Lagen bis in die alpine
Zone.

W i r t e d e r - A d u l t e n :
Insectivora: Erinaceus roumanicus, E. europaeus.
Carnivora: Felis s. silvestris, Felis s. f. catus, Canis familiaris, Vulpes

vulpes.
Artiodactyla: Cervus elaphus, Capreolus capreolus, Bos taurus.
Rodentia: Lepus europaeus, Sciurus vulgaris.

Wirte der Nymphen:
Mammalia:

Insectivora: Erinaceus europaeus, E. roumanicus, Talpa europaea, Sorex
minutus, Sorex alpinus, Crocidura leucodon.

Chiroptera: Pipistrellus pipistrellus.
Carnivora: Vulpes vulpes, Mustela erminea, Putorius putorius, Felis s. sil-

vestris, Felis s. f. catus.
Artiodactyla: Capreolus capreolus.
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Rodentia: Lepus europaeus, Sciurus vulgaris, Glis glis, Apodemus flavi-
collis, A. sylvaticus, Clethrionomys glareolus, Microtus arvalis, Micro-
tus nivalis.
Aves:

Piciformes: Dendrocopos major, Picus viridis.
Passeriformes: Lanius collurio, Acrocephalus scirpaceus, A. schoenobaenus,

A. arundinaceus, Turdus merula, Parus palustris, P. major, P. caeru-
leus, P. ater, Garrulus glandarius, Aegithalos caudatus, Sitta europaea,
Erithacus rubecula, Sylvia atricapilla, Phylloscopus trochilus, Ficedula
albicollis, Sturnus vulgaris, Fringilla coelebs, Emberiza citrinella.

Reptilia: Lacerta agilis, Lacerta viridis, Anguis fragilis, Coronella austriaca,
Elaphe longissima, Natrix matrix. -.

Wirte der Larven:
Insectivora: Erinaceus europaeus, E. roumanicus, Talpa europaea, Sorex

minutus, Sorex alpinus, Crocidura leucodon.
Carnivora: Vulpes vulpes, Felis s. silvestris, Felis s. f. catus.
Rodentia: Lepus europaeus, Sciurus vulgaris, Glis glis, Apodemus fiavi-

collis, A. sylvaticus, Clethrionomys glareolus, Microtus arvalis, Micro-
tus nivalis.

Passerif ormes: Parus major, P. ater, Sitta europaea, Sturnus vulgaris, Frin-
gilla coelebs, Emberiza citrinella.

Reptilia: Lacerta agilis, Lacerta viridis.

Ixodes apronophorus (SCHULZE 1924)

Wurde von BAUER (Wien) in Vorarlberg und von uns in Birkfeld (Stei-
ermark) einmal nachgewiesen. Diese Zeckenart bevorzugt feuchtsumpfige
Biotope und ist sicherlich weiter verbreitet, als man annimmt.

Ixodes redikorzevi (OLENEW 1927)

A u f t r e t e n u n d B i o n o m i e : Alle Stadien wurden in Parn-
dorf nachgewiesen. CERNY meldet den Fund eines ? auf einem Igel in
Apetlon. Bevorzugtes Parasitop sind die Augenlider, die Achselhöhlen,
die Genitalregion und der Rücken. Adulte sind vom Mai bis Oktober und
Larven sowie Nymphen von Juli bis Oktober zu finden.

W i r t e a l l e r S t a d i e n :
Citellus citellus, Cricetus cricetus, Erinaceus roumanicus.

Subgenus: E s c h a t o c e p h a l u s

Ixodes vespertilionis (KOCH 1844)

Weibchen, Nymphen und Larven konnten als Parasiten auf Fleder-
mäusen im Sommer und in Winterquartieren nachgewiesen werden (Kirch-
türme, Baumhöhlen, Feldhöhlen und Stollen).

W i r t e a l l e r S t a d i e n :
Chiroptera: Rhinolophus hipposideros, Myotis myotis, Pipistrellus pipi-

strellus.

34 (190)

©Landesmuseum Joanneum Graz, Austria, download unter www.biologiezentrum.at



Subgenus: P h o l e o i x o d e s
Ixodes hexagonus (LEACH 1815)

A u f t r e t e n : Ixodes hexagonus ist an Wirte gebunden, die ein
festes Habitat innehaben, und ist wahrscheinlich (mit Ausnahme der
höheren Lagen) im ganzen Land verbreitet.

B i o n o m i e : Die verschiedenen Stadien wurden nur auf den Wirten
gefunden, das Auftreten hängt mit den Lebensgewohnheiten und den Akti-
vitätsphasen der Wirte zusammen. Adulte von I. hexagonus findet man von
Jänner bis Juni, Nymphen von Jänner bis Oktober und Larven von April
bis Oktober.
Wi r t e a l l e r S t a di en :
Insectivora: Erinaceus europaeus und Erinaceus roumanicus.
Carnivora: Vulpes vulpes, Putorius putorius, Canis jamiliaris.

Ixodes canisuga (JOHNSTON 1849)
A u f t r e t e n u n d B i o n o m i e : Diese Zeckenart ist sehr wenig

erforscht und konnte erst einige Male in unserem Raum nachgewiesen
werden. Der Wirt aller Stadien ist der Fuchs (Vulpes vulpes); die bishe-
rigen Nachweise stammen aus: Ebenthal (Nö), Stronsdorf (Nö), Michel-
stätten (NÖ), Feldbach (Stmk.), St. Stefan / Lavanttal (Ktn.), Parndorf
(Bgld.).

Ixodes lividus (KOCH 1844)
Nymphen und Larven wurden im Mai und November in Uferschwal-

bennestern (Riparia riparia) gefunden (Neusiedl, Bgld.).
Die Verbreitung und die Bionomie in Österreich ist noch unbekannt.

Ixodes arboricola (SCHULZE & SCHLOTTKE 1929)
V e r b r e i t u n g u n d B i o n o m i e : Im Süden und Südosten Öster-

reichs wurden 385 Baumhöhlen untersucht. Dabei konnten alle Stadien von
7. arboricola in 17 Baumhöhlen nachgewiesen werden. Die Wirte wurden
beim Flug von und zur Baumhöhle in Japannetzen gefangen und kontrol-
liert. Als Fundorte sind zu erwähnen: Autal bei Graz, Pols bei Zwaring,
Thalerhof (Stmk.), Brunnsee (Stmk.) und Graz (Stadtpark und Rosenhain,
Stmk.). Alle Stadien können sowohl in Baumhöhlen als auch auf den Wir-
ten das ganze Jahr hindurch gefunden werden.
W i r t e a l l e r S t a d i e n :

Aves:
Piciformes: Picus canus, Dendrocopos major.
Passerif ormes: Parus major, P. ater, P. montanus, Certhia familiaris, Sitta

europaea, Ficedula albicollis, Sturnus vulgaris.

Subgenus: E x o p a l p i g e r
Ixodes trianguliceps (BIRULA 1895)

A u f t r e t e n : Ixodes trianguliceps bevorzugt kühle Biotope mit
hoher relativer Feuchtigkeit. Die höchsten Funde in der alpinen Region
liegen am Klippitzthörl (und am Dobratsch) auf Sorex araneus und A. syl-
vaticus.
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B i o n o m i e : Adulte konnten im Mai und Juli, Nymphen und Lar-
ven von Mai bis November gefunden werden. Das genaue jahreszeitliche

.Auftreten ist von dieser Zeckenart in Österreich noch nicht studiert.

W i r t e d e r A d u l t e n :
Rodentia: Apodemus flavicollis, Clethrionomys glareolus, Microtus arvalis.

W i r t e d e r N y m p h e n :
Insectivora: Sor ex alpinus, Sor ex minutus, Sor ex araneus.
Rodentia: Apodemus flavicollis, Apodemus sylvaticus, Clethrionomys gla-

reolus, Microtus arvalis.

W i r t e d e r L a r v e n :

Insectivora: Sorex minutus, Sorex araneus, Sorex alpinus, Neomys jodiens.
Rodentia: Apodemius flavicollis, A. sylvaticus, Clethrionomys glareolus.

2. 2. Genus Haemaphysalis C. L. KOCH 1844

Subgenus: H a e m a p h y s a l i s
Haemaphysalis concinna (KOCH 1844)

V e r b r e i t u n g : RADDA erwähnt Funde von H. concinna aus Strelz-
hof (Nö) und dem Neusiedlerwald (Bgld.) (RADDA, KUNZ, LOEW, NEUMANN,
PRETZMANN & ZUKRIGL 1967, RADDA, PRETZMANN & STEINER 1968). Unsere
Funde beziehen sich auf das Burgenland und Nieder Österreich: Apetlon,
Neusiedl, Donnerskirchen, Schützen, Sieggraben und Oberpullendorf sowie
Ebenthal, Stronsdorf und Michelstätten. An einer weiteren Verbreitungs-
karte wird derzeit gearbeitet, jedoch scheint diese Art auf den Osten Öster-
reichs beschränkt zu sein.

B i o n o m i e : Die ersten Adulten erscheinen im März auf der Vege-
tation. Das hauptsächliche Auftreten liegt im Mai, Juni und Anfang Juli.
Die Nymphen treten von Mai bis September auf, die Larven dagegen von
Ende Mai bis Ende September.

B i s h e r g e f u n d e n e W i r t e :
A d u l t e :
Insectivora: Erinaceus roumanicus.
Carnivora: Vulpes vulpes.
Artiodactyla : Capreolus capreolus.
Rodentia: Lepus europaeus.

Nymphen:
Insectivora: Erinaceus roumanicus, Neomys jodiens, Sorex araneus.
Carnivora: Vulpes vulpes, Mustela nivalis, M. erminea.
Rodentia: Apodemus flavicollis, Clethrionomys glareolus, Microtus arvalis,

Citellus citellus.
Aves: Lusciniola melanopogon, Lanius collurio.
Larven :
Insectivora: Sorex araneus, Talpa europaea.
Carnivora: Mustela erminea.
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Rodentia: Clethionomys glareolus, Apodemus flavicollis, A. sylvaticus,
Microtus arvalis, Micromys minutus.

Aves: Lusciniola melanopogon, Locustella fluviatilis, Luscinia mega-
rhynchos.

2. 3. Genus Dermacentor FABRICIUS 1794

Subgenus: D e r m a c e n t o r i t e s

Dermacentor reticulatus (FABRICIUS 1794)

V e r b r e i t u n g u n d B i o n o m i e : Ist für Österreich nicht be-
kannt. Unsere Funde beziehen sich auf Apetlon (Bgld.) und Sieggraben
(Bgld.). In Apetlon wurden 6 S und ? ? auf Sträuchern in der Nähe von
Sümpfen gefunden und in Sieggraben in einer feuchten Talmulde am
Rande eines Kahlschlages (Bionomie s. MA£IC"KA, NOSEK & ROSICKY 1956,
NOSEK 1972).

2. 4. Genus Argas FABRICIUS 1794

Subgenus: A r g a s

Argas reflexus (FABRICIUS 1794)

V e r b r e i t u n g , B i o n o m i e u n d W i r t e : Diese Zeckenart ist
ein ständiger Parasit der verwilderten Stadttauben. Nachdem die einzelnen
Stadien ein großes Hungervermögen zeigen, kommen sie auch das ganze
Jahr hindurch vor. Die einzelnen Stadien wandern von den Taubennestern
von März bis Dezember in Wohnungen ein und befallen dort den Menschen.

Subgenus: C a r i o s

Argas vespertilionis (LATREILLE 1802)

Die Verbreitung und Bionomie ist noch völlig unbekannt. Als Wirt
der Larven wurde Pipistrellus pipistrellus festgestellt.

3. Empfohlene prophylaktische Maßnahmen gegen
Zeckenencephalitis

Das synökologische Beziehungssystem von Arboviren ist in den
Arbeiten von ROSICKY 1967 und ASPÖCK 1970 ausführlich erklärt.

In der Literatur wird über prophylaktische Maßnahmen gegen TBE
bereits von LOEW 1967, RADDA, HOFFMANN, KO2UCH, KUNZ, NOSEK & ZUKRIGL
1969 und BLASKOVIC & NOSEK 1972 berichtet.

Bei den prophylaktischen Maßnahmen ist vor allem an den Schutz
gegen das Zeckenencephalitisvirus und damit den Schutz gegen Zecken-
bisse zu denken. Damit werden aber auch andere mögliche Krankheiten.
verhindert.

Die Prophylaxe soll schon an der Basis der Ökologie des TBE-Virus,
nämlich bei der Determination der Zecken- und Wirtspopulationsdichte
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1

Abb. 1: Rickettsien-Naturherd in der Steiermark

Abb. 2: Markierter Zeckenencephalitis-Naturherd „Achtung — Infektions-
gefahr durch Zecken"
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Abb. 3 : Zeckenencephalitis-Naturherd in der Steiermark

Abb. 4: Insektizid-Einsatz in einem Zeckenencephalitis-Herd
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und ihrem Wechsel, beginnen. Dafür ist die Kenntnis der Durchseuchung
der Kleinsäuger und Jagdtiere sowie die serologische Untersuchung der
Weidetiere und der Bevölkerung, die im Naturherd und dessen Nachbar-
schaft leben, notwendig. Von weiterer Bedeutung ist die Virusisolation
aus den Zecken und ihren Wirten.

3.1. Notwendige Prophylaxe
Eine Information der Bevölkerung über das Zeckenencephalitispro-

blem und die Kennzeichnung der erkannten Naturherde mit Warntafeln.
Dabei wäre eine allgemeine Aufklärung schon bei Schulkindern ange-
bracht.

Gegen eine Infektion durch Zeckenbiß empfiehlt sich ein sorgfältiges
Absuchen der Körperoberfläche und der Kleidung nach Waldspazier-
gängen und eine sofortige Entfernung angesaugter Zecken. Gegen die
Infektion „per os" soll man die Milch von weidenden Kühen, Ziegen und
Schafen nur nach einer Pasteurisierung trinken (VAN TONGEREN 1955). Zur
Inaktivierung des Zeckenencephalitisvirus in der Milch genügt ein Erhit-
zen von 72° durch zehn Minuten hindurch.

Zecken können auch mit der Kleidung, mit blühenden Zweigen von
Sträuchern und auch durch Jagdhunde in die Wohnung eingeschleppt
werden. Auch von frisch erlegtem Wild und Jagdhunden aus kann die
Zecke den Menschen befallen. Der Igel, der oftmals stark verzeckt ist,
kann eine Infektionsquelle sein, wenn dieser von Wald oder Weide von
Kindern nach Hause gebracht wird.

Als weitere Maßnahme kommt eine Verbesserung der Weidewirtschaft
(Eingrenzung der Weideflächen) und das strenge Verbot einer Wald-
Weide-Wirtschaft in Frage.

Eine Anwendung von Insektiziden scheint wegen der geringen Dauer-
wirkung und der Wiedereinschleppung der Zecken durch die Reservoir-
tiere in die Naturherde, aber auch durch die direkte Schädigung von
Mensch und Tier nicht empfehlenswert. Nur ausnahmsweise sollen In-
sektizide und Rodentizide eingesetzt werden; dies ist nur in stark be-
suchten Ausflugsgebieten bzw. in der Nähe von Siedlungen vertretbar,
aber auch nur dann, wenn sich keine andere prophylaktische Möglichkeit
bietet.

Die Ausbringung der Insektizide mit dem Flugzeug (ULV-Verfahren)
hat bei Testuntersuchungen in den Laubmischwäldern der Steiermark
schlechte und unbefriedigende Ergebnisse gebracht. Besser eignen sich
dafür tragbare Motorsprüh- bzw. Motorstäubgeräte; die Insektizidkonzen-
tration ist zwar höher als beim ULV-Verfahren, kann aber direkt in die
Strauch- und Grasschicht und die oberflächliche Streuschicht eingebracht
werden. Dabei werden 95°/o der aktiven Zecken abgetötet. Mit dem Ein-
satz von Schwingfeuergeräten (Kombination von Insektizid und Träger-
stoff) ließe sich die Effektivität des Einsatzes erhöhen und der Insektizid-
gehalt verringern.

Natürliche Feinde der Zecken, wie Vögel, Ameisen, Schlupfwespen
und insektenpathogene Pilze, verringern Zeckenpopulationen kaum. Am
ehesten wären forstwirtschaftliche Maßnahmen (Vermeidung von Kahl-
schlägen u. a.), welche die Lebensbedingungen der Zecken verschlechtern,
zu empfehlen.
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4. Zusammenfassung

Nach den bisherigen Untersuchungen wurden folgende Zeckenarten
in Österreich nachgewiesen: Ixodes ricinus, I. apronophorus, I. redikor-
zevi, I. hexagonus, I. canisuga, I. arboricola, I. lividus, I. vespertilionis,
Dermacentor reticulatus, Haemaphysalis concinna, Argas r. reflexus und
A. vespertilionis.

Davon sind folgende Arten von medizinischer Bedeutung: Ixodes
ricinus, I. hexagonus, Dermacentor reticulatus, Haemaphysalis concinna
und Argas r. reflexus; von Ixodes ricinus und Haemaphysalis concinna
wurde das Zeckenencephalitisvirus isoliert.

Ixodes ricinus ist in Europa als Hauptvektor des Zeckenencephalitis-
virus bekannt. Gegen Zeckenencephalitis wird die folgende Prophylaxe
empfohlen: Absuchen des Körpers nach Waldspaziergängen und Abkochen
von Milch des Weideviehs sowie die Aufklärung der Bevölkerung und die
Kennzeichnung der Naturherde durch Warntafeln.
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