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Warum e i g n e t  s i c h  d e r  W a l d k a u z  ( S t r i x  a l u c o )  a l s  S c h a d s t o f f i n d i k a t o r ?

-  Edmund Hahn -

Ta w n y  owls are shown to be especially useful for bio i n d i c a t i o n  of d i s t r ibution and abundance 
of h e a v y  meta l s  and pest i c i d e s  in the environment. For example they dwell as p r e d ators in 
r e s tricted areas for all their life and they are e a sily m a n i p u l a t e d  in artifi c i a l  breeding 
devices. Properties of the species that p r o v e  useful or d i f f i c u l t  for our p r o j e c t  are d i s 
cussed. Popu l a t i o n  dis t r i b u t i o n  in S a a r b r ü cken-area is g i ven for 1980.. F i r s t  results of 
r a d i o -tracking of t awny owls are shown.

Bioindication, city of Saarbrücken, S t r ix  aluco.

Ziel der vorliegenden Darstellung ist, aufzuzeigen und zu belegen, daß sich der Waldkauz in 
besonderem Maße für die Erfassung und Beurteilung der Belastung unserer Umwelt durch Schadstoffe 
eignet. Wir prüfen die verschiedenen Eigenschaften des Waldkauzes und teilen sie aus didaktischen 
Gründen wie folgt ein:

I : Günstige Eigenschaften, die wir belegen;
II: Problematische Eigenschaften, die wir durch Forschung genauer kennenlernen wollen.

I .  G ü n s t i g e  E i g e n s c h a f t e n

Die ausgeprägte Stando r t t r e u e  des Waldka u z e s  e r möglicht den räumli c h e n  Bezug. B e r i n g u n g sergebnisse  
zeigen, daß als B r u t vögel m arkierte Individuen bis zu 16 Jahre lang in ihrem Territ o r i u m  bl i e b e n  
(LÄNGE et al. 1971). F l ä c h e n deckendes u nd vergle i c h s w e i s e  häuf i g e s  Vorkommen e r m öglicht die 
Probenahme fast überall. Siehe dazu die k a r t e  der t e r r i t orialen Waldkauz-c&T im S t a d tverband S a a r 
b r ü c k e n  1980 (Abb. 1). Die weite V e r b r e i t u n g  läßt g r oßflächige Vergleiche m i t  ande r e n  P o p u l ationen  
zu (Artareal nach V 00US 1963, europaweite Verb r e i t u n g  nach RH E I N W A L D  1980).

A b b .  1 :  W a l d k a u z  ( S t r i x  a l u c o )  im  S t a d t v e r b a n d  S a a r b r ü c k e n
Punkte: Rufende Waldkauz-c?cf 1980
Unterbrochene Linie: Bearbeitungsgrenze bis Frühjahr 1980.
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A b b .  2:  ■  B i s  O k t o b e r  198 0  a u s g e b r a c h t e  N i s t k ä s t e n  f ü r  d e n  W a l d k a u z .
Die Nistkästen wurden überwiegend in besetzten Waldkauzrevieren aufgehängt.

G e r inge Populations S c h w a n k u n g e n  ermögl i c h e n  die Kon t i n u i t ä t  der Untersuchungen; vergleiche dazu  
die B r u t b estände auf Probeflächen vo n  W E N D L A N D  1963, SO U T H E R N  1970 und DELMEE et a l y  1978. In 
J a h r e n  mit N a h r u ngsmangel fallen zwar v i ele Br u t e n  aus, die T e r r i t o r i e n  we r d e n  aber  ̂ dennoch a u f 
r e c h t  erhalten. S e l b s t v erständlich ist das Krit e r i u m  der leichten Nachweisbarkeit. D urch N a c h 
a hmen des R evierrufes ka n n  m a n  W a l d k a u z - d a * d a z u  veranlassen, sich zu melden.
Der W a ldkau z "integriert" S c hadstoffe aus einem der Grö ß e n o r d n u n g  nac h  "vernünftigen" Zeit- und 
Bezugsraum, n ämlich über Monate bis Jahre bzw. aus einem ca. 1 k m 2 großen Areal (z.B. LANGE et 
al. 1971 und Abb. 1 u. 3). Der W a ldkauz steht am oberen Ende der Nahrungskette. Seine Nahr u n g  ist 
sehr variabel. Ihr hoher 'Informationsgehalt' ist aufzuschlüsseln. Gerade be i m  W a ldkauz fällt 
di e s  m i t  G e w ö lleanalysen v e r gleichsweise leicht. Seine standort t r e u e n  Nahru n g s t i e r e  erlauben den 
r ä u m l i c h e n  Bezug der Nahrungskette. Eine typische B e uteliste nac h  W E N D L A N D  (1963, 1972) zeigt, 
daß n ur ca. 5-15% der Beutetiere des Wald k a u z e s  nicht o r t s g e b u n d e n  sind. Gewölle a n a l y s e n  m a chen 
es möglich, die Nahr u n g s z u s a m m e n s e t z u n g  für Einzelin d i v i d u e n  zu belegen. Dies k a n n  besonders  
hohe oder niedrige K o n t a m ination im Einzel f a l l  erklären. Es b e s t e h t  die Möglichkeit, die Kon t a 
m i n a t i o n  der t a t s ä c hlichen Beute m i t  unabhä n g i g  g e w onnenen Stic h p r o b e n  aus der Beutetierp o p u l a t i o n  
(Fallenfänge) zu vergleichen. Der Wa l d k a u z  depo n i e r t  übe r s c h ü s s i g e  Beute an festen Plätzen. Bei 
N e s t l i n g e n  fand m an bis zu 49 Vorratskleinsäuger.
In der Voliere und im Freiland ist der Waldkauz manipulierbar. Er brütet leicht in Gefangenschaft. 
Als Höhlenbrüter nimmt er im Freiland künstliche Nistgelegenheiten an. So kann man ihn dort ansie
deln, wo man ihn "braucht" und wo Experimente sinnvoll sind ("Aktives Monitoring"). Die Probe
ziehung ist standardisierbar. Jahreszyklische Schwankungen lassen sich ausschalten, wenn man sich 
auf Eier, Jungvögel und Mauserfedern beschränkt. Bei solcher Art der Probeziehung schadet man 
den Populationen nur minimal. Der Waldkauz ist euryök; er lebt als Kulturfolger auch in Dörfern 
und Städten (Friedhöfe, Parks). Somit ist es möglich, unterschiedliche Biotope zu vergleichen.
Im Vergleich zu anderen Eulenarten weist der Wäldkauz mittlere Akkumulationsraten an Schadstoffen 
auf (CONRAD 1977, 1981; JORIS, DELBEKE 1981). Er reagiert zwar empfindlich (z.B. Eischalen
verdünnung), bleibt aber trotz Belastung relativ lange "greifbar" (s.u.).
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Abb. 3: Erste E r g e b n i s s e  zum A k t i o n s r a u m  eines r a d i o t e l e m e t r i s c h  m a r k i e r t e n  
m ä n n l i c h e n  Waldkauzes aus Saarbrücken-Scheidt.
Rastergröße: 1 ha; Zeitraum: 9.-30. Januar; 54 sichere Ortungen.
• = 1 Ortung/Raster, ^  = 2-3 Ortungen/Raster, = 4-6 Ortungen/Raster.
T = Tagessitzplatz.

II. Problem a t i s c h e  E i g e n s c h a f t e n
Die Bestimmung des Geschlechts zur Strukturierung der Daten nach Ruf und Gewicht ist nicht immer 
sicher. Sichere Altersbestimmung ist nur durch Beringung möglich. Geschlechtsdifferenzierung 
lebender Tiere muß notfalls durch den Tierarzt mit Laparoskopie geschehen.
Der Waldkauz besitzt ein weites Nahrungsspektrum: Kleinsäuger, Vögel, Amphibien, Fische, Käfer, 
Regenwürmer usw. Rückstandsanalytische Daten sind deshalb nicht ohne weiteres vergleichbar, da 
verschiedene Nahrungstiere arttypisch kontaminiert sind. Hier helfen einfache Gewölleanalyse, 
fotoautomatische Beuteregistrierung oder notfalls auch Dauerbeobachtung. Nachtaktivität bedingt 
Schwierigkeiten bei der exakten Definition von Bezugsraum und Bezugszeit. Persönlicher Einsatz 
des Bearbeiters und radiotelemetrische Markierung können das Problem lösen (Abb. 3).
Der Waldkauz weist nur mittlere Akkumulationsraten auf (CONRAD 1977, 1979). Durch Atomabsorptions- 
spektrophotometrie und Gaschromatographie sind auch sehr geringe Rückstände analysierbar. Proble
matisch ist es, die so gewonnenen Ergebnisse zu vergleichen und auf andere Arten, so z.B. den 
Menschen, zu transferieren. Denn Bioindikation soll vor allem helfen, die für die Gesundheit und 
die physische Existenz des Menschen wesentlichen Gefährdungen rechtzeitig zu erkennen (REMMERT 
1978). Der Waldkauz zeichnet sich für unsere Fragestellung durch viele günstige Eigenschaften 
aus, und die aufgezeigten Schwierigkeiten scheinen uns lösbar.
In einem Pilotprojekt mit der dargestellten Konzeption versuchen wir zur Zeit, einen Teil der 
Waldkauz-Population im Stadtverband Saarbrücken zu erfassen (Abb. 2).
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