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Der anthropogene Einfluß auf stadtnahe und ländliche Fuchspopulationen
im südlichen Saarland

Erik Zimen

The aim of this paper is to investigate the effect of different forms of human land use 
(forestry, agriculture, urban use) on (1) food availibility for and (2) mans hunting pressure 
on foxes. The study is part of a long time research project on fox population ecology carried 
out on several study areas of different human land use around Saarbrücken.
Food availibility is high on the agriculturally used areas and in the suburban zone around 
Saarbrücken but rather low on the forest study areas. Hunting pressure on the other hand is 
also high in rural areas outside forests, but low within the forest as well as around the 
city.
The data suggest that fox population turn-over is high on the rural countryside but low in 
large forested areas.and maybe also around cities. The possible adaptive strategies of foxes 
to different human influences are discussed.
City o f  S a a r b r ü c k e n , h o m e  r a n g e , land use, p o p u l a t i o n  ecology, V u l p e s  v u l p e s .

1 . F r a g e s t e l l u n g

D e r  F u c h s  ( V u l p e s  v u l p e s )  i s t  n e b e n  d e m  W o l f  ( C a n i s  l u p u s )  -  u n d  a b g e s e h e n  v o m  
M e n s c h e n  u n d  s e i n e n  K o m m e n s a l e n  -  d a s  a m  w e i t e s t e n  v e r b r e i t e t e . S a u g e t i e r . I m  U n t e r 
s c h i e d  z u m  W o l f  a b e r ,  d e s s e n  V e r b r e i t u n g  u n d  Z a h l  s t ä n d i g  s c h w i n d e t  (M E C H  1 9 7 0 ,  
Z I M E N  1 9 7 8 ) ,  h a t  d e r  F u c h s  s e i n e  V e r b r e i t u n g  i m  l e t z t e n  J a h h u n d e r t  a u s g e d e h n t ,  
i n  v i e l e n  G e b i e t e n  d ü r f t e  s e i n e  Z a h l  z u d e m  h ö h e r  l i e g e n  a l s  j e  z u v o r  ( L L O Y D  1 9 8 0 ) .  
D u r c h  d i e  A u s b r e i t u n g  d e r  W i l d t o l l w u t ,  a n  d e r  z u m i n d e s t  i n  M i t t e l e u r o p a  d e r  F u c h s  
h a u p t s ä c h l i c h  b e t e i l i g t  i s t  (W A N D E L E R  1 9 8 0 ) ,  g e w i n n t  d i e  h o h e  A n p a s s u n g s l e i s t u n g  
d e s  F u c h s e s  a n  d i e  s i c h  s t ä n d i g  v e r ä n d e r n d e n  B e d i n g u n g e n  d e r  K u l t u r l a n d s c h a f t  
a u c h  e i n e  d e n  M e n s c h e n  d i r e k t  b e r ü h r e n d e  B e d e u t u n g .

I m  R a h m e n  e i n e s  S a a r b r ü c k e r  F o r s c h u n g s s c h w e r p u n k t e s ,  R a u m b e w e r t u n g e n  m i t  H i l f e  
v o n  R ü c k s t a n d s a n a l y s e n  v o n  S c h w e r m e t a l l e n  u n d  c h l o r i e r t e n  K o h l e n w a s s e r s t o f f e n  i n  
N a h r u n g s k e t t e n  d u r c h z u f ü h r e n ,  k o m m t  d e m  F u c h s  w e g e n  s e i n e r  g r o ß e n  V e r b r e i t u n g  u n d  
h o h e n  A n p a s s u n g s l e i s t u n g  e i n e  z e n t r a l e  R o l l e  z u .  E r  s t e h t  z u d e m  a u f  h ö c h s t e r  
t r o p h i s c h e r  S t u f e ,  i s t  p h y s i o l o g i s c h  d e m  M e n s c h e n  v e r g l e i c h b a r ,  i s t  i n  h o h e m  M a ß e  
s t a n d o r t s t r e u  u n d  e r n ä h r t  s i c h  w e i t g e h e n d  v o n  s t a n d o r t s t r e u e n  B e u t e t i e r e n .

Z u r  I n t e r p r e t a t i o n  v o n  R ü c k s t a n d s d a t e n  b e d a r f  e s  d e t a i l l i e r t e r  K e n n t n i s s e  ü b e r  
R a u m n u t z u n g ,  N a h r u n g s -  u n d  P o p u l a t i o n s b i o l o g i e  i n  v e r s c h i e d e n e n  v o n  M e n s c h e n  u n t e r 
s c h i e d l i c h  g e n u t z t e n  L e b e n s r ä u m e n  (E L L E N B E R G  1 9 8 1 ) .  D e r  E i n f l u ß  d e s  M e n s c h e n  a u f  
d e n  e i n z e l n e n  F u c h s  u n d  s o m i t  l e t z t l i c h  a u c h  a u f  d a s  g e s a m t e  P o p u l a t i o n s g e s c h e h e n  
k a n n  d i r e k t  e r f o l g e n ,  e t w a  d u r c h  d i e  J a g d ,  o d e r  e r  k a n n  i n d i r e k t e r  N a t u r  s e i n ,  
z . B .  d u r c h  d i e  j e w e i l i g e  F o r m  d e r  L a n d n u t z u n g .

Z i e l  d i e s e r  A r b e i t  i s t  e s ,  d e n  E i n f l u ß  d e r  L a n d n u t z u n g ,  h i e r  s t a r k  v e r e i n f a c h t  i n  
f o r s t l i c h e ,  l a n d w i r t s c h a f t l i c h e  u n d  u r b a n e  N u t z u n g  u n t e r t e i l t ,  e i n e r s e i t s  a u f  
d a s  F u c h s j a g d v e r h a l t e n  d e s  M e n s c h e n ,  a n d e r e r s e i t s  a u f  d a s  N a h r u n g s a n g e b o t  f ü r  d e n  
F u c h s  z u  u n t e r s u c h e n .  A l s  I n t e r p r e t a t i o n s b a s i s  f ü r  d i e  R ü c k s t a n d s a n a l y s e n  s o l l e n  
d i e  U n t e r s u c h u n g e n  d a z u  b e i t r a g e n ,  d i e  M e c h a n i s m e n  d e r  A n p a s s u n g  d e s  F u c h s e s  i n  
e n g e r  A b h ä n g i g k e i t  v o m  M e n s c h e n  z u  e r f a s s e n .  D i e  A r b e i t e n  b e f i n d e n  s i c h  e r s t  i m  
A n f a n g s s t a d i u m .  D i e  h i e r  p r ä s e n t i e r t e n  E r g e b n i s s e  u n d  i h r e  B e w e r t u n g  k ö n n e n  d a h e r  
n u r  a l s  e i n e  e r s t e  A n n ä h e r u n g  g e l t e n .

2 .  U n t e r s u c h u n g e g e b i e t  u n d  M e t h o d e n

Die Untersuchungen werden im süd-östlichen Saarland und in den angrenzenden Gebieten in Rheinland- 
Pfalz und Lothringen, mit Saarbrücken als Mittelpunkt, durchgeführt. Aus dem gesamten Gebiet wurden 
erlegte Füchse zur Alters-, Geschlechts- und Reproduktionsbestimmung gesammelt. Die Abschußzahlen 
und Tollwutdaten wurden revierweise ermittelt.
Die Feldarbeit konzentriert sich auf drei von Menschen unterschiedlich genutzte Versuchsflächen:

- ein stadtnaher Wald (Am Homburg und Schwarzenberg), der in drei Richtungen unmittelbar an 
dicht bebaute Flächen grenzt; Größe ca. 10 km2, Waldanteil 88%.

- ein stadtnaher Wald (Kirkeler Wald), der im Norden und Westen an weitere Waldgebiete, im Osten 
und Süden an landwirtschaftlich genutzte Flächen grenzt; Größe ca. 30 km2, Waldanteil 96%.

- ein weitgehend landwirtschaftlich genutztes Gebiet (Bliesgau); Größe ca. lOO km2, Waldanteil 24%.
Zur detaillierten Beschreibung der Versuchsflächen vgl. GÜRTLER 1980.
Auf diesen Flächen wird die Bestandsentwicklung der Fuchspopulationen mit verschiedenen Methoden 
(GÜRTLER 1980) festgehalten. Untersuchungen zur räumlichen und sozialen Struktur der Populationen 
werden mit Hilfe telemetrischer Methoden durchgeführt.
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3. Ergeb n i s s e
3.1 L a n d n u t z u n g  und N a h r u n g s a n g e b o t
SE Q U E I R A  (1980) hat auf Gru n d  ei g e n e r  U n t e r s u c h u n g e n  und einer u m fassenden L i t e r a 
turü b e r s i c h t  festgestellt, daß der Fuchs in E u r o p a  ein v o m  Hasen und K a n i n c h e n  über 
K l e i n s ä u g e r  bis zu Käfern, Regenwürmern, Obst, B e e r e n  und m e n s c h l i c h e n  A b f ällen  
reichendes Beute- bzw. N a h r u n g s S p e k t r u m  besitzt. Sieht man von lokalen E i g e n a r t e n 
ab, m achen die K l e i n s ä u g e r  (Microtidae und Muridae) dabei den g r ößten Anteil aus. 
Hier b e i  scheint der Fuchs Wühl m ä u s e  (z.B. Microtus ssp.) den echten Mäu s e n  (z.B. 
Apodemus ssp.) vor z u z i e h e n  (WANDELER pers. Mitteilung).
D e m n a c h  kann V e r b r e i t u n g  und Ab u n d a n z  der Kleinsäuger, i n s b e sondere das V o r k o m m e n  
vo n  Microtus ssp. als ein e r s t e r  A n n ä h e r u n g s w e r t  für das N a h r u n g s a n g e b o t  des 
Fuch s e s  gelten. Aus dies e m  G runde w u r d e n  im A u g u s t  1980 in v e r s c h i e d e n e n  G e bieten  
M ä u s e  mi t  Hilfe von T o t s c h l a g f a l l e n  gefangen (Abb. 1, Abb. 2). Die F a nggebiete 
w u r d e n  dabei nach e i n e m  G r a d i e n t e n  "zunehmender Waldanteil", bzw. "zunehmende 
m e n s c h l i c h e  B e v ö l k e rungsdichte" ausgewählt.
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Abb. 1: F a n g e rgebnis v e r s c h i e d e n e r  K l e i n s ä u g e r  m i t  T o t s c h l a g f a l l e n  auf
cha r a k t e r i s t i s c h e n  Feld- und W a l d f l ä c h e n  an drei T agen im Aug u s t  
1980.
Die Zahl der Realfallennächte betrug pro Fangfläche 37-74.

3.11 Wal d a n t e i l
Die Fangerg e b n i s s e  zeigen, daß das N a h r u n g s a n g e b o t  für den Fuchs zumindest im 
Som m e r  im o ffenen Gelände h ö h e r  ist als im Wald. Dies gilt b e s o n d e r s  für das 
V o r k o m m e n  von Microtus ssp. Z u d e m  sind auch H a s e n  und bodenbrütende' Vögel vor a l l e m 
im  offenen Gelände zu finden. W ä l d e r  sind für den Fuchs im  Hi n b l i c k  auf seine 
E r n ä h r u n g  also o f f e n s ichtlich "ungünstig".
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Abb. 2: F a n g e r g e b n i s  ve r s c h i e d e n e r  K l e i n s ä u g e r  m i t  T o t s c h l a g f a l l e n  auf 
c h a r a k t e r i s t i s c h e n  F l ä c h e n  des Umlandes, der V o r s t a d t  und der 
I n n e n s t a d t  S a a r b r ü c k e n s .
Die Zahl der Realfallennächte betrug pro Fanggebiet 51-73.

3.12 Urbanität
Bei den nach e i n e m  Gradi e n t e n  z u n e hmender m e n s c h l i c h e r  Bevö l k e r u n g s d i c h t e  a u s g e 
w ä h l t e n  Geb i e t  w u r d e n  die höch s t e n  Fänge an M ä u s e n  in der b r e i t e n  Randzone zwischen 
der freien, u n v e r b a u t e n  A g r a r l a n d s c h a f t  und de m  dicht b e s i e d e l t e n  i n n e r städtischen  
B ereich S a a rbrückens e r zielt (Abb. 2). In die s e r  Randzone zwischen Stadt und 
L a n d  mit Wäldern, Feldern, Vorstadtgärten, Ruderalflächen, Industriegelände, V e r 
kehrswegen, Böschungen, B r a c h f l ä c h e n  ist das N a h r u n g s a n g e b o t  dur c h  weit e r e  Quellen, 
wie men s c h l i c h e  Abfälle, Haustiere, V e r k e h r s o p f e r  etc. b e s onders groß, zum Sta d t 
z entrum hin n i m m t  das K l e i n s ä u g e r a n g e b o t  stark ab.

3.2 L a n d n u t z u n g  un d  Jagddruck
Fü r  M i t t e l e u r o p a  rec h n e n  LLOYD et al. (1976) mi t  e i n e m  groß f l ä c h i g e n  F r ü h s o m m e r 
b e s t a n d  von ca. 3 F ü c h s e n / k m 2 . Vo n  d iesen w e r d e n  im Dur c h s c h n i t t  1.2 F ü c h s e / k m 2 • 
J a h r  erlegt. Für w e i t e r e  0.8 F ü c h s e / k m 2 • Jah r  w e r d e n  andere T o d e s u r s a c h e n  ang e 
nommen, der S p ä t w i n t e r b e s t a n d  liegt dann bei ca. 1 F u c h s / k m 2 . W e n n  diese D aten 
auch nur eine sehr grobe Schätzung darstellen, so zeigen sie doch, daß die ant h r o 
p o g e n  bedingte M o r t a l i t ä t  e rheblich sein dürfte. T r o t z d e m  re c h n e t  LLOYD nu r  mit 
einer ca. 25%-igen R e d uktion des Spät w i n t e r b e s t a n d e s  durch die Jagd. Diese V e r d ü n 
n u n g  des Best a n d e s  auf eine unter der T r a g f ä h i g k e i t  des Biotops liegende Dichte 
w i r d  durch die hohe Reprod u k t i o n  des Fuchses im Fr ü h j a h r  w i e d e r  ausgeglichen.
Die Jagd ist demnach, gehen w i r  von der durc h s c h n i t t l i c h e n  D i c h t e  über das ganze 
Jah r  aus, nur ein k o m p e n s a t o r i s c h e r  M o r t a l i t ä t s f a k t o r  im Sinne ER R I N G T O N s  (1967). 
So kön n e n  wi r  annehmen, daß der F u c h s b e s t a n d  in groß e n  Teilen M i t t e l e u r o p a s  in 
seiner Dichte durch direkte m e n s c h l i c h e  Einfl ü s s e  nicht limitiert wird. Die Jagd 
ü bt allerdings andere E inflüsse aus, z.B. B e s c h l e u n i g u n g  des T u r n o v e r s  der P o p u 
lation, s. Kap. 4.2. K l e i n r ä u m i g  k a n n  der M e n s c h  aber auch auf die Dichte einen 
d i r ekten Ei n f l u ß  ausüben, wie unsere Daten über die A b h ä n g i g k e i t  der Intensität 
der Jagd von der j eweiligen F o r m  der L a n d n u t z u n g  zeigt.
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Abb. 3: G e m i ttelte F u c h s a b s c h u ß d a t e n  aus den J a g d j a h r e n  1970/71 - 79/80 
für alle priva t e n  Jagdre v i e r e  des Saa r - P f a l z - K r e i s e s  m i t  einer 
Fläche von me h r  als 300 ha sowie für die staatlichen F o r streviere 
der Fo r s t ä m t e r  Homburg, Blieskastel, Saarbrücken, W a r n d t  und F i s c h 
bach in A b h ä n g i g k e i t  v o m  Walda n t e i l  des Reviers.

ENTFERNUNG VON STADTZENTRUM SB:s

Abb. 4: Gemit t e l t e  F u c h s a b s c h u ß z a h l e n  für die Jagd j a h r e  1976/77 - 79/80
für die s t aatlichen Forst r e v i e r e  Homburg, Blieskastel, Saarbrücken, 
W a r n d t  und Fi s c h b a c h  in A b h ä n g i g k e i t  von der E n t f e r n u n g  des Reviers 
zur Stadtmitte Saarbrückens.
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3.21 J a g ddruck und Wal d a n t e i l
U m  den J agddruck auf den Fuchs in A b h ä n g i g k e i t  v o m  W a l d anteil des Reviers zu 
erfassen, w u r d e n  die g e mittelten A b s c h u ß z a h l e n  für die Jagdjahre von 1970/71 
bis 1979/80 für alle p r ivaten und s t a a t lichen Jagdr e v i e r e  von ein e r  Größe von 
mehr als 300 ha im Saar-Pfalzkreis ( G e s a m t j a g d f l ä c h e : 2 2 0 k m 2 im süd-östlichen 
Saarland) erm i t t e l t  un d  gegen den W a l d a n t e i l  an der Revierfläche a ufgetragen 
(Abb. 3). Die D a t e n  zeigen, daß der Jagd d r u c k  von Revier zu R evier (durchschnitt
liche Größe: 497 ha) sehr untersc h i e d l i c h  ist. In e i nigen Revi e r e n  w i r d  der Fuchs 
k a u m  bejagt, in ande r e n  w i r d  ihm inte n s i v  nachgestellt. B esonders hohe d u r c h 
schnittliche A b s c h u ß z a h l e n  liegen aus den R e v ieren m i t  ein e m  W a l d a n t e i l  von 
30-50% vor. Erste E r h e b u n g e n  über die M e thode der Fuchs j a g d  zeigen, daß die 
A n s i t z j a g d  (hauptsächlich auf Rehe) bei w e i t e m  die üblichste J a g d f o r m  im U n t e r 
s u c h ungsgebiet ist. Die K o n z e n t r a t i o n  von H o c h s i t z e n  an W a l d r ä n d e r n  e r klärt  
daher den hohen Ja g d d r u c k  auf den Fuchs in G e b ieten m it langen Waldrändern, d.h. 
in Gebieten mit e i n e m  hohen Ante i l  k l e i n p a r z e l l i e r t e r  Waldflächen.
Die Daten zeigen weiter, daß der Jagd d r u c k  in Revie r e n  mit sehr h o h e m  W a l d anteil,  
deutlich geringer ist. Die hohen A b s c h u ß z a h l e n  auch in einigen dies e r  Reviere 
mi t  engag i e r t e n  F u c h s j ä g e r n  zeigen, daß die a l l gemein geringeren Absch ü s s e  hier  
nicht an der, wie w i r  noch sehen w e r d e n  (Kap. 3.31), etwas g e r i ngeren F u c h s dichte  
im W a l d  liegen, s ondern an anderen Faktoren. Zum ein e n  ist das B e j a g e n  des F u c h 
ses bei der g e r i n g e r e n  Sichtweite im W a l d  schwie r i g e r  als auf d e m  Feld. Z u m  
zweiten dürfte die Mot i v a t i o n  des Waldjägers, den Fuchs zu bejagen, anders sein 
als für den Jäg e r  im Feld, für den der Fuchs eher ein B e u t e k o n k u r r e n t  ist. M ö g 
licherweise ist der geringere Jag d d r u c k  in den g e s c h lossenen W a l d g e b i e t e n  auch 
d arauf zurückzuführen, daß hier zum g roßen Teil beamt e t e  Revi e r f ö r s t e r  die J a g d  
ausüben.

3.22 J a g ddruck un d  U rbanität
U m  den E i nfluß der G r o ßstadtnähe auf das F u c h s j a g d v e r h a l t e n  des M e n s c h e n  zu e r f a s 
sen, w u r d e n  die A b s c h u ß z a h l e n  in u n t e r s c h i e d l i c h  w e i t  v o m  Z e n t r u m  S a arbrücken 
ge l e g e n e n  Re v i e r e n  erm i t t e l t  (Abb. 4). Um  vergle i c h b a r e  Werte zu erhalten, wur d e n  
nur D aten aus s t a a tlichen F o r s t r e v i e r e n  mi t  e i n e m  W a l danteil vo n  m e h r  als 85% 
berücksichtigt. Sie zeigen, daß der Jagdd r u c k  in Revieren, die u n m i t t e l b a r  an die 
dicht b e s i edelte I nnenstadt grenzen, geringer ist als in Revieren m i t  ländlicher 
Umgebung. Die h ä u f i g e n  Störungen des Jagdbet r i e b e s  in den s t a d tnahen Forsten 
durch Spaziergänger, das F ehlen von H o c h s i t z e n  (die hi e r  b i n n e n  k u r z e r  Zeit ze r 
stört werden) und das b esonders kry p t i s c h e  V e r h a l t e n  des Fuchses in von M e n s c h e n  
stark freq u e n t i e r t e n  Revieren dürf t e n  hier f ü r  eine E r k l ä r u n g  sein.

3.3 L a n d n u t z u n g  un d  relative F u chsdichte
Es ist uns noch n i c h t  gelungen, zuverlässige Zahlen über die absolute F uchsdichte 
auf den V e r s u c h s f l ä c h e n  zu ermittelnd M it Hilfe a u s g elegter K ö d e r  in V e r b i n d u n g  
m i t  e iner p h o t o g r a p h i s c h e n  K ontrolle der K ö d e r p l a t z b e s u c h e r  (vgl. G Ü RTLER 1981) 
könn e n  w i r  aber e i n e n  ersten V e r g l e i c h  zwischen den Gebieten anstellen. E r s c h w e r t  
w i r d  die In t e r p r e t a t i o n  der Daten a llerdings durch eine Tollwutepidemie, die die 
Popu l a t i o n e n  seit ihrem ersten A u f t r e t e n  1978/79 untersc h i e d l i c h  stark dezimiert 
h a t .

3.31 Fuchs d i c h t e  und Walda n t e i l
Ei n  Jahr nach d e m  D u r c h z u g  der T o l l w u t e p i d e m i e  zeigt ein V e r g l e i c h  der K ö d e r p l a t z 
dat e n  aus den v e r s c h i e d e n e n  ländlichen V e r s u chsflächen, daß die Fuchs d i c h t e  in 
den offenen und w e n i g  be w a l d e t e n  Ge b i e t e n  h ö h e r  liegt als im g e s c h l o s s e n e n  W a l d  
(Abb. 5).

3.22 F u chsdichte und Urbanität
E in Verg l e i c h  z w ischen der s t ä d tischen und der ländlichen W a l d v e r s u c h s f l ä c h e  zeigt 
eine h öhere D ichte im stadtnahen Ber e i c h  (Abb. 6). Im Stadtwald h at sich a l l e r 
dings die To l l w u t  k a u m  ausgewirkt, so daß ein V e r g l e i c h  nur b e d i n g t  m ö g l i c h  ist. 
Die g l e i c h b l e i b e n d  h ohen A n n a h m e r a t e n  der im St a d t w a l d  a u sgelegten Köder deuten 
aber auf eine für ein W a l d g e b i e t  sehr hohe Dichte hin. Das hohe N a h r u n g s a n g e b o t  
am Rande des W a l d e s  (Kap. 3.12) ist hier f ü r  eine Erklärung.
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Abb. 5: Ann a h m e r a t e  ausgel e g t e r  Köd e r  als A n n ä h e r u n g s w e r t  für die relative 
F u c h s dichte auf v e r s c h i e d e n e n  ländlichen V e r s u c h s f l ä c h e n  mit u n t e r 
s c h i e d l i c h e m  W a l d a n t e i l .
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Abb. 6: A n n a h m e r a t e  ausge l e g t e r  Köd e r  als A n n ä h e r u n g s w e r t  für die relative 
Fuchs d i c h t e  auf zwei W a l d v e r suchsflächen: "Stadt-Wald" in u n m i t t e l 
b a r e r  Näh e  des Stadtz e n t r u m s  von S a a r b r ü c k e n  und "Kirkeler Wald" 
in ländlicher Umgebung, 20 k m  von Saa r b r ü c k e n  entfernt.
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4. D iskussion
4.1 L a n d n u t z u n g  und anth r o p o g e n e r  Einf l u ß
Unsere ersten D aten mach e n  auch bei ein e r  v o r s i c h t i g e n  Inte r p r e t a t i o n  deutlich, 
daß die E i n f l u ß n a h m e  des Mens c h e n  auf den Fuchs räum l i c h  große U n t e r s c h i e d e  a u f 
weist. Die R odung des Waldes und die mode r n e  L a n d w i r t s c h a f t  h a b e n  das N a h r u n g s 
a n gebot für den Fuchs erheblich verbessert. Bei e i n e m  a u s reichenden D e c k u n g s 
ange b o t  durch Hecken, Ö d l a n d f l ä c h e n  oder kleine W a l d p a r z e l l e n  sche i n t  der Fuchs 
auch die offene oder teilbewaldete L a n d s c h a f t  de m  W a l d  vorzuziehen. In diesen 
Gebi e t e n  ist aller d i n g s  auch der Ja g d d r u c k  d e u tlich h ö h e r  als im  Wald. In L a n d 
schaften mit sehr g e r i n g e m  Wal d a n t e i l  scheint die J a g d  sogar die F u chsdichte 
deut l i c h  unterhalb der biotisch ge g e b e n e n  tragf ä h i g e n  Dichte zu limitieren. Dies 
läßt sich an H a n d  des T o l l w u t g e s c h e h e n s  in M i t t e l e u r o p a  erkennen. So sind die w e i t 
geh e n d  w a l d f r e i e n  Gebiete des w e s t l i c h e n  und n ö r d l i c h e n  Belgiens, die Niederlande, 
die n o r d - w e s t l i c h e n  Teile W e s t falens und N i e d e r s a c h s e n s  sowie z.T. auch die w e s t 
lichen Teile S c h l e s w i g - H o l s t e i n s  nach de m  erst e n  T o l l w u t d u r c h z u g  w e i t g e h e n d  t o l l 
w u t f r e i  geblieben. Vieles spricht dafür, daß durch eine intensive V e r f o l g u n g  
bei geringen S c h u t z m ö g l i c h k e i t e n  für den Fuchs die Dich t e n  hier so h e r a b g e s e t z t  
sind, daß die Infek t i o n s k e t t e  abbr i c h t  und die T o l l w u t  zum E r l ö s c h e n  kommt.
In der sehr viel s t ärker struktu r i e r t e n  L a n d s c h a f t  um  S a a r brücken scheint die 
F u c h s j a g d  d a gegen den Bes t a n d  g r o ß f l ä c h i g  nicht zu limitieren. In e i nigen weni g e n  
J a g d r e v i e r e n  ist die Ja g d  auf den Fuchs zwar sehr intensiv, durch Zuwan d e r u n g  aus 
den b e n a c h b a r t e n  Revi e r e n  w e r d e n  aber auch diese V e r d ü n n u n g s z o n e n  immer w i e d e r  
aufgefüllt. Die W i e d e r b e s i e d l u n g  unseres gesamten U n t e r s u c h u n g s g e b i e t e s  nach de m  
dra s t i s c h e n  P o p u l a t i o n s s c h w u n d  w ä h r e n d  der Toll w u t e p i d e m i e  1978/79 zeigt, daß 
auch sehr viel größere Gebiete durch I m migration schnell w ieder b e s i e d e l t  wer d e n 
können. Hierbei w u r d e n  die größeren W a l d k o m p l e x e  er s t  w ieder besiedelt, n a c h d e m  
die F e l d reviere a u f g e f ü l l t  waren.
Der k o m p e n s a t o r i s c h e  C h a rakter der anthro p o g e n  b e d i n g t e n  M o r t a l i t ä t  erklärt, w a r u m  
in u n s e r e m  Gebiet die Füchse trotz erh e b l i c h  h ö h e r e m  Jagddruck in der offenen oder 
te i l b e w a l d e t e n  L a n d s c h a f t  diese als L e b e n s r a u m  d e m  geschl o s s e n e n  W a l d  vorzi e h e n  
können. Das gute N a h r u n g s a n g e b o t  und der Schutz durch Hecken, k l e i n e  W a l d p a r z e l l e n  
oder der Rand g r ö ß e r e r  Waldko m p l e x e  erm ö g l i c h e n  immer noch günstige L e b e n s b e d i n 
gungen und hohe Dichten.
Eine klare T r e n n u n g  zwischen "Wald-" und "Feldfüchsen" ist aller d i n g s  nic h t  m ö g 
lich. So zeigen die Füchse in den F e l d r e v i e r e n  tagsüber eine deut l i c h e  P r ä ferenz 
für den Wald. A u c h  ihre Baue legen sie be v o r z u g t  in b e w a ldeten oder anderen stärker 
ges c h ü t z t e n  G e b i e t e n  an (NIEWOLD 1973).
Die reich s t r u k t u r i e r t e n  und n a h r u n g s r e i c h e n  Stadtra n d z o n e n  sind für den Fuchs 
b e s o n d e r s  günstige Biotope. Sollten unsere B e o b a c h t u n g e n  aus Saa r b r ü c k e n  a l l g e 
m eine G ü l t i g k e i t  haben, ist zudem der J a g ddruck im suburbanen B e r e i c h  g e ringer als 
auf d e m  Land. D a f ü r  gibt es für den Fuchs hie r  andere Gefahren, insbesondere solche, 
die m i t  d e m  V e r k e h r  in Zusa m m e n h a n g  stehen. Von den ersten 133 u n t e r s u c h t e n  Füchsen 
im S a arland w a r e n  15 = 11% durch Ü b e r f a h r e n  ums L e b e n  gekommen. Im  V e r g l e i c h  zur 
J a g d  spielt al l e r d i n g s  der V e r k e h r s t o d  nur eine u ntergeordnete Rolle.
Im suburbanen R a u m  scheint sich die L a n d n u t z u n g  des Mensc h e n  für den Fuchs po s i t i v  
auszuwirken. Es h a n d e l t  sich dabei aber nur um e inen relativ schm a l e n  L a n d s c h a f t s 
gürtel. Zum Z e n t r u m  der Stadt hin n ehmen die L e b e n s m ö g l i c h k e i t e n  für den Fuchs 
rapide ab. Im U n t e r s c h i e d  zu vielen b r i t i s c h e n  Städten, z.B. London, Bristol oder 
Oxford, w o  sich in den letzten J a h r z e h n t e n  Fuc h s p o p u l a t i o n e n  in zu m  Teil e r s t a u n 
lich hoher Dichte bis in die Mitte der Städte a u s g e breitet haben (LLOYD 1980), 
liegen aus m i t t e l e u r o p ä i s c h e n  Städ t e n  keine e n t s p r e c h e n d e n  B e o b a c h t u n g e n  vor. Ein 
fehlendes N a h r u n g s a n g e b o t  und v.a. das heute fast völlige Fehlen von z u s a m m e n 
h ä n g e n d e n  Brand-, T r ümmer- oder Schuttflächen, von Gärten, ausged e h n t e n  B a h n g l e i s 
a n lagen oder Parks m a c h t  de m  Fuchs ein Leben zwischen den B e t o n m a u e r n  unserer 
Städte unmöglich.

4.2 A n p a s s u n g s s t r a t e g i e n  des Fuchses
Die große Ü b e r l e b e n s f ä h i g k e i t  des Fuchses in der K u l t u r l a n d s c h a f t  kann nur erreicht 
w e r d e n  durch eine differe n z i e r t e  A n p a s s u n g  an die u n t e r s c h i e d l i c h e n  L a n d n u t z u n g s 
formen des Menschen. In Tab. 1 w e r d e n  in sche m a t i s c h e r  Form ein i g e  c h a r a k t e r i 
stische U m w e l t f a k t o r e n  in der o ffenen bzw. te i l b e w a l d e t e n  L a n d s c h a f t  und des 
ges c h l o s s e n e n  W a l d e s  verglichen. N a c h  P I A N K A  (1970) beg ü n s t i g e n  instabile U m w e l t 
faktoren eher eine r- als eine K- s t r a t e g i s c h e  Reproduktionsoptimierung.
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T a b . 1 : M ö g liche A n p a s s u n g s s t r a t e g i e n  von "Feld-" und "Waldfüchsen".

Umw e l t f a k t o r Feld Wal d

K l i m a wechselhafter ausgeglichener
H a b i t a t s t r u k t u r diverser monotoner
Sukze s s i o n e n frühe Stadien späte Stadien
A n t h r o p o g e n e  N u t z u n g intensiv; ständige 

Veränderungen
extensiv; seltene 
Veränderungen

N a h r u n g s q u e l l e n vielseitiger einseitiger
N a h r u n g s v e r t e i l u n g zerstreut; starke jahres

zeitliche Schwankungen
gleichmäßiger verteilt; 
geringere jahreszeitliche 
Schwankungen

N a h r u n g s a n g e b o t reichhaltig ärmlich
St ö r u n g e n  durch den Mens c h e n stark, überall schwach, räumlich 

beschränkt
Jag d d r u c k hoch, ganzjährig niedrig, hauptsächlich 

auf den Winter beschränkt

M ö g l i c h e  A n p a s s u n g s s t r a t e g i e n  der F ü c h s e :

G röße der Füchse größer kleiner
Räumliche Orga n i s a t i o n wechselhaft stabil
T e r r i t o r i a l i t ä t schwach, zeitlich 

beschränkt
stark, ganzjährig

D i s p e r s i o n stark, beide Geschlechter auf nichtterritoriale juve
nile Tiere beschränkt; eher 
bei de?

G r u p p e n g r ö ß e n klein, Tendenz zu 
solitärer Lebensweise

größer

G r u p p e n s t r u k t u r instabile Monogynie stabile Polygynie
P a a r b i n d u n g schwach, temporär fest, andauernd
Ge s c h l e c h t s r e i f e mit 10 Monaten sozial kontrolliert
R e p r o d u k t i o n s s t r a t e g i e  der opportunistisch; alle 

<£<j> reproduzieren
nur dominate, territoriale 
ÇÇ reproduzieren, sonst 
"Helfer"

R e p r o d u k t i o n s s t r a t e g i e  der dtf promisk; geringe 
parentale Investition

monogam; hohe parentale 
Investition

W u r f g r ö ß e n viele Welpen wenige Welpen
L e b e n s e r w a r t u n g gering hoch
G e s c h l e c h t e r v e r h ä l t n i s  
der P o p u lation

überwiegend adulte dt? ausgeglichen oder 
überwiegend adulte <jxj)

A l t e r s a u f b a u  der P opulation überwiegend junge Tiere überwiegend ältere Tiere
T u r n o v e r  der Po p u l a t i o n rasch langsam
P o p u l a t i o n s d i c h t e wechselhaft hoch recht stabil, aber niedrig
A n f ä l l i g k e i t  für Tollwut hoch geringer
T o l l w u t v e r l a u f katastrophaler Zusammen

bruch; dadurch Erlöschen 
der Epidemie

Anteil erkrankter Tiere 
niedrig ;
dadurch mögliche 
Persistenz der Seuche 
durch Reservoirbildung
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In A n l e h n u n g  an GEIST (1979) und unter B e r ü c k s i c h t i g u n g  der B e o b a c h t u n g e n  zur 
sozialen O r g a n i s a t i o n  der Füchse von M a c D O N A L D  (1980) wer d e n  dah e r  im zweiten 
A b s c h n i t t  der T a belle die zu e r w a r t e n d e n  V e r h a l t e n s s t r a t e g i e n  dargestellt. H i e r 
durch müßt e n  sich für die b e t r o f f e n e n  P o p u l a t i o n e n  b e s timmte Struk t u r e n  ergeben, 
die w i e d e r u m  auf das V e r h a l t e n  der e i n z e l n e n  Füchse einen E i nfluß haben. Zuletzt 
lassen sich auch noch V o r h e r s a g e n  üb e r  die A n f ä l l i g k e i t  der Land- und F o r s t p o p u l a 
t ionen für die T o l l w u t  ableiten und somit der w a h r s c h e i n l i c h e  V e r l a u f  einer T o l l 
w u t e p i d e m i e  in der of f e n e n  L a n d s c h a f t  und in g e s c h l o s s e n e n  W a l d g e b i e t e n  V o r a u s 
sagen. Eine b e s o n d e r s  hohe Frequenz von T o l l w u t f ä l l e n  wi e  eine ho h e  Persistenz der 
Seuche müßte demnach in großen Gebi e t e n  mit groß f l ä c h i g e r  W a l d - F e l d d u r c h m i s c h u n g  
vorliegen.
Wo die V o r s t a d t f ü c h s e  in die s e m  Schema u n t e r s c h i e d l i c h e r  R e p r o d u k t i o n s S t r a t e g i e n  
e i n z u o r d n e n  sind,' ist noch unklar. A u f  der e inen Seite mac h t  der geringe J a g d 
druck in d i e s e m  G e b i e t  eine K-Stra t e g i e  wahrscheinlich. And e r e r s e i t s  dürften 
die hohe D i v e r s i t ä t  und das gute N a h r u n g s a n g e b o t  wie auch die ständige V e r ä n d e 
rung des L e b e n s r a u m e s  ehe r  eine r - S t rategie begünstigen.
Die w e i t e r e  A r b e i t  am  Fuc h s p r o j e k t  in Saarb r ü c k e n  soll diese H y p o t h e s e n  ü b e r 
prüfen. Erste E r g e b n i s s e  über repr o d u k t i v e s  Verhalten, räumliche Organisation, 
Territorialität, D i s p e r s i o n s v e r h a l t e n  und T o l l w u t g e s c h e h e n  in den vers c h i e d e n e n  
U n t e r s u c h u n g s g e b i e t e n  um  S a a r brücken zeigen in der Tat, daß die Füchse, wie auch 
a n d erswo b e o b a c h t e t  (ENGLUND 1970, 1980; L I N D S T R Ö M  1980; MacDO N A L D  1980), u n t e r 
schiedliche R e p r o d u k t i o n s s t r a t e g i e n  verfolgen, die t e ndenziell als r- bzw. 
K - S t r a t e g i e n  b e z e i c h n e t  w e rden können. Diese hohe Plast i z i t ä t  im sozialen und 
repr o d u k t i v e n  V e r h a l t e n  dürfte eine w e s e n t l i c h e  V o r a u s s e t z u n g  für die große 
A n p a s s u n g s f ä h i g k e i t  des Fuchses sein.

Die A r b e i t  wir d  vom Umw e l t b u n d e s a m t  in B e r l i n  finanziert.
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